
EOIEEHEIMAT
BEILAGE DER MONEMEOLLERICHEN BLATTER 
FURLOLLERISCHE HEIMAT = WD 4PGLRSKUMOE

NUMER 5 Hechingen, 14. April 1932 1. JAHRGANG

Bon Hohenzollerischen Siegeln und Wappen
Von Willy Baur

So schön und eigenartig das alte Sigmaringer Stadtsiegel 
ist, so schwierig sind die Forschungen nac feiner Bedeutung 
und Herkunft, weil es an Quellen fehlt, die unbedingt sichere 
Schlüsse zulassen. Da aber eine sorgfältige Prüfung aller 
Unterlagen zu Ergebnissen zu führen scheint, die von den 
seitherigen Ansichten wesentlich verschieden sind, erscheint es 
geboten, die Fragen um das Sigmaringer Wappen und 
Siegel von Beuern zu behandeln.

G. A. Seyler bringt die Entstehung Des Sigmaringer Sie- 
gels mit feinem rechtsgerichteten Hirsch und dem Stern im 
Schild umgeben von drei Halbmonden und den Ursprung 
der merkwürdig freiheitlichen, an eine Reichsstadt erinnern- 
den alten Stadtverfassung in Zusammenhang mit der um 
1325 erfolgten Verpfändung des Städtchens von Österreich 
an Württemberg’). Segler kannte bloß das Siegel von 1338, 
inzwischen ist ein älteres Siegel von 1316, anhängend an 
einer Beuroner Urkunde?) besannt geworben, womit biefe 
Ansicht unhaltbar geworben ist.

Dr. Zingeler führt in feiner Arbeit „Das Wappen des 
Fürstlichen Hauses Hohenzollern" ben Sigmaringer Hirsc 
auf bie Hirschstangen ber Beringer Grafen zurück. Nun sind 
aber bie Veringer nie im Besitz von Sigmaringen nachzu- 
weifen, vielmehr kennen wir vom Ende des 11. bis Mitte 
des 13. Jahrhunderts ein ober zwei Herrengeschlechter von 
Sigmaringen unb Sigmaringen-Spitzenberg,") benen in ben 
60er Jahren des 13. Jahrhunderts ein Helfensteiner, um 
1270 bie Montfort unb 1290 bie Söhne König Rudolfs von 
Habsburg im Besitz nachfolgten. E. Krüger vermutet in „Der 
Ursprung bes Hauses Württemberg"*) in bem 1083 mit sei- 
nem Bruder Manegold genannten Ludewicus von Sigmar 
ringen5) zwar einen Enkel bes Wolferat von Alts- 
hausen, eines Veringer Ahnherrn, ba aber biefe Abzweigung, 
selbst wenn man sie als erwiesen ansieht, immerhin fast 150 
Jahre vor ber Zeit, in ber bie Wappen als erbliche Abzei- 
eben entstehen, zurück liegt, will eine Wappenableitung nicht 
recht einleuchten. Es ist aber recht fraglich, ob ber 1135 unb 
1147 vorkommende Rudolf von Spitzenberg unb Sigmarin- 
gen, von beffen Söhnen ßubwig 1183—85 als Graf von 
Sigmaringen genannt ist, bemfelben Geschlecht wie bie oben 
genannten Brüder ßubwig unb Manegold angehört. Liesze 
sich- entgegen ber Wahrscheinlichkeit biefe Verwandtschaft als 
birette Nachkommen beweisen, bann wäre eine heraldische

1) Geschichte der Heraldit S. 290.
2) Freibg. Discesanarchiv XII, 143, 144.
3) Burg oberhalb Kuchen O. N. Geislingen (Staig.)
4) Württembg. Vterteljahrshefte 1899/350.
5) Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins IX/197.

Umwandlung von brei Hirschgeweihen zum Hirsc immer 
noch sehr mertwürbig; mit ber Hingabe von Zingeler, daß 
ber Hirsc als Wappentier in ber Gegend gebräuchlich ge- 
wesen fei, ist nichts erklärt, man wirb also nac befonberen 
Zusammenhängen suchen müssen.

Allgemein wirb mit Recht angenommen, daß bas Sig- 
maringer Siegel in bie Zeit vor ber Montforter unb Hhel- 
fenfteiner Herrschaft, also etwa auf ben Zeitraum zwischen 
1230—50 zurückgehe. Graf von Sigmaringen war damals 
ber bem spitzenbergischen Geschlechte entftammenbe Gott- 
frieb 1., genannt zwischen 1210 unb 1241. Seine Gemahlin 
war Adelheid, verwitwete Gräfin von Heiligenberg unb 
wahrscheinlich geborene Gräfin von Neiffen. Ihm folgte 
nach Graf Gottfried II. vermählt mit Adelheid aus bem 
württembergischen Hause, an beffen Stelle Zingeler nach 
Seyler einen Grafen Gebhard v. Peutengau setzt, ber be-

Aufruf zur Erdbebenbeobachtung 
in Hohenzollern

Es ist in Hohenzollern nur wenigen besannt, daß unser 
ßanb zu ben ftärteren Schüttergebieten Europas gehört unb 
daß über unsere Beben eine überaus grosze unb wichtige 
ßiteratur vorhanden ist. Wie reich an Bodenerschütterungen 
wir finb, wirb in vollem Umfang erst ber hohenzollerische 
Bebenkatalog meiner Landesbibliographie erweisen, ber vor 
allem auch auf das Vorhandensein lokaler Störungsherbe 
aufmerksam machen wirb. Zur Klärung dieser ganzen seis- 
mologischen Fragen, besonders auch berer nac ben Ursachen 
unserer Erd-Erschütterungen, wäre es überaus wünschens- 
wert, bah ein möglichst dichtes Net freiwilliger 
Beobachter unser ßanb überzöge. Die Arbeit bes Einzel- 
neu ist dabei klein. Er hätte einmal im Jahr auf einer Post- 
farte nach einem einfachen Beobachtungsschema feine Wahr- 
nehmungen über Ort, Zeit, Stärfe, Richtung unb begleitende 
Geräusche etc. ber einzelnen Beben nach unserer schwäbischen 
Erdbebenzentrale — das Württembergische Statistische Lan- 
besamt, Geophysikalische Abteilung, Stuttgart — zu melden. 
Besondere Vorkenntnisse finb entbehrlich unb bie B e o b a ch= 
t u n g s = S c e m e n liefert bie genannte Stelle auf Anfor- 
derung umsonst. Wir bitten sich mit ihr in Verbindung zu 
setzen unb bamit ben Ring ber zahlreichen Beobachter in 
unserer Umgebung zu schlieszen. Dr. E. Senn. 



stimmt mit Sigmaringen nichts zu tun hat, sondern wahr- 
scheinlic nac Simering (Bayern) gehört. 1263 ist Ulric 
von Helfenstein Herr in Sigmaringen.

Aus zuverlässigen Beschreibungen ist uns das nicht mehr 
vorhandene Siegel Gottfrieds L, das einer Kaufbestätigung 
der Klosterfrauen zu Boos von 1231 anhing, besannt.6) Es 
zeigte heraldisch rechts einen halben Stefanien, links ein 
stehendes, fünfendiges Hirschgeweih. F. K. Fürs zu Hohen- 
lohe-Waldenburg vermutet in diesem Hirschgeweih das 
Wappenbild des mütterlichen Geschlechtes von Gottfried ;7) 
ein Wappenzeichen feiner Gemahlin Adelheid müszte die Hhet- 
tigenberger Stiege, die Bracke ober bie Neiffener Hifthörner 
enthalten. Ein Siegel Graf Gottfrieds II. kennen wir nicht, 
wohl aber bas hier abgebildete feiner Gemahlin Adelheid 
von zwei Urkunden von 1289 unb 1291.8) Der heraldisch 
rechts angebrachte Schild mit ben brei Geweihen beutet bie 
Herkunft ber Gräfin aus bem württembergischen Hhaus an9), 
während ber linke Wappenschild mit bem spizenbergisch-hel- 
fensteinischen Elefanten bie Familie des damals schon längst 
verstorbenen Grafen Gottfried II. ausweist. Ulric von Hhel- 
fenftein führt ebenfalls bas Wappenbild feines Geschlech- 
tes, einen auf einem Dreiberg stehenden Elefanten. Zwi- 
schen ben Spitzenberg-Sigmaringern unb ben Helfensteinern 
beftanb eine nahe Verwandtschaft, bie sic im einzelnen aber 
bisher nicht hat klären lassen. Das eigenartige Wappentier 
erklärt sic als sogenanntes redendes Wappenbild: Siefant, 
althochdeutsch: Elafant — Helfant gleichklingend mit „Hhel- 
fen" unb ber Dreiberg als wappenmäszige Darstellung von 
„Stein".

Von ben Wappenbildern ber Besitzer ber Herrschaft in ber 
entscheidenden Zeit ist also ber Sigmaringer Hirsc nicht ab- 
zuleiten. Da bie beiben [pitzenbergisch-helfensteinischen 
Stäbte Geislingen unb Wiesensteig ben Siefanten in ihren 
Siegeln führten, muß für bie Wahl des Sigmaringer Wap- 
pentieres ein befonberer Grund vorgelegen haben.

[Siegel
der Gräfin Adelheid von]

Sigmaringen
1289 bis 91

Siegel 
der Stadt Sigmaringen

(Nac Fürs 3. Hohenlohe, SphragisischezAphorismen).

Das hier abgebildete, auf bas alte zurückgehende Siegel 
zeigt einen im Schild stehenden, rechts gerichteten Hirsc 
mit sechsstrahligem Stern, ber Schild ist umgeben von brei 
Halbmonden im Siegelfeld unb einem Blütenzweig. Sinen 
ähnlichen Blütenzweig hält Gräfin Adelheid von Sigmarin- 
gen auf ihrem oben erwähnten Siegel von 1289 unb 1291 
in ber Hand — ber von uns benutzte Druckstoc ist hierin 
ungenau10) — unb bie beiben Schilde finb an solchen Zwei- 
gen aufgehängt, er sonnte, zumal sic in ben Siegeln ber 
Zeit kein Gegenstück hierzu finbet, mehr bebeuten als einen 
einfachen Schmuck.

Zu einer Spur leiten bie brei Halbmonde unb ber Stern, 
bie Locher schon als mögliche Wappenbiiber ber Grafen von 
Rohrdorf an prach.11) Locher bezieht sic auf Fickler, „Hei- 
ligenberg in Schwaben", ber bort12) von einem Bild aus 
bem 15. Jahrhundert erzählt, auf bem Abt Eberhard II. 
von Salem mit einem, einen goldenen Halbmond unb brei 
Sterne auf schwarzem Grund enthaltenden Wappenschild 

abgebildet ist. Den Halbmond unb Stern zeigt neben bem 
späteren habsburgischen Löwen ja auc bas Wappen ber 
Stabt Mengen. Fraglich ist aber, ob Abt Eberhard bem 
Rohrdorfer Geschlechte angehörte, überhaupt wie weit bas 
Bild, bas doc schon erheblich jünger ist, als zuverlässig 
gelten sann. Zum Snbergebnis unserer Untersuchungen 
mürbe bie beschriebene Gestalt des Rohrdorfer Wappens 
freilich gut passen.

Wohl bie meisten urkundlichen Nachrichten über bie Gra- 
fen von Rohrdorf finben sic in bem von Fr. v. Weed) her- 
aus.gegebenen Coder diplomaticus salemitanus; derselbe 
enthält auch eine Reihe von Nachrichten über bas alte, im 
ßaufe des 13. Jahrhunderts ausgeftorbene ebelfreie Ge- 
schlecht ber Herren von Wildenstein. Diese führten als Be- 
sizer einer fleinen Herrschaft, bie später als Herrschaft Gu- 
tenstein sämtliche Grafenrechte, selbst Wilbbann unb Geleite 
lange Zeit unangefochten besaß,13) im Wappen einen rechts 
gerichteten Hirsc auf einem Dreiberg.14) Mit bem Sigma* 
ringer Hirsc hat dieses Bild nichts zu tun, es ist ein reden- 
bes Wappen: Wild = Hirsch, unb Stein = Dreiberg, aber 
ber Wilbbann für bie Eigenherrschaft bes Geschlechtes ist in 
unserm Zusammenhang von Bedeutung. Dieses Recht ist 
nämlich am ehesten so zu erklären, daß es von ben Rohr- 
borfern an bie Wildensteiner gefommen ist, bie nach dem 
Aussterben ber (Ersteren vor 1211 teilweise wenigstens ihre 
Rechtsnachfolger maren. Nac einer bischöflichen Bestäti- 
qungsurkunde für eine Güterschenkung in Leutkirc aus ber 
Rohrdorfer Erbschaft an bas Kloster Salem geschieht bie 
Übergabe durc bie Hand bes edelfreien Adelaot von Wil- 
benftein unb Conrad von Dirbeheim.15) Der Wilbbann um 
ben Rohrdorfer Stammsitz herum u. a. auf ben Wartungen 
Rohrdorf, Meszkirch, Heudorf, Göggingen, Wenningen, Lei- 
tishofen gehörte jahrhundertelang zur Herrschaft Sigmarin- 
gen. Er muß vorher im Besik ber Rohrdorfer gemefen unb 
nad) bem Aussterben feiner Besitzer in ber ersten Hälfte bes 
13. Jahrhunderts zur Herrschaft Sigmaringen gefommen 
fein. Der Hirsc erscheint um diese Zeit öfters in Wappen 
als Zeichen von Wilbbännen unb Jagdgerechtigkeiten,19) 
auc bie Entstehung bes Sigmaringer Siegels, bas in ober 
nad) ber Zeit ber Erwerbung dieses wichtigen Rechtes zur 
Herrschaft Sigmaringen entstanden ist, muß wohl so ge- 
beutet werden. Die Aufnahme von Rohrdorfer Zeichen in 
Gestalt von Stern unb Wonben — menn es sic um solche 
handelt — in bas Siegel mürbe bem Gebrauch ber Zeit ent- 
sprechen.

Aus biefer Erklärung bes Sigmaringer Wappens unb 
Siegels, bie doc wohl näher liegt, als bie Annahme einer 
durc feine ähnlichen heraldischen Beispiele belegten Wand- 
hing von Hirschgeweihen in einen Hirsc ergeben sic ver- 
schiedene Folgerungen.

Von ben sogenannten Sigmaringer Bracteaten (einseitig 
geprägte, alte Münzen) aus bem Wolfegger Fund non 1895 
mirb man nad) unseren Untersuchungen nur bie ben rechts- 
gerichteten Hirsc zeigenden") für Sigmaringer Prägungen 
an prechen bürfen, für anbere, bie zwei Hirschgeweihe mit 
einem Stern zeigen, muß eine anbere Münzstätte in Frage 
fommen18). Auch in der Farbgebung: golbner Hirsc im roten 
Feld mirb man sic nicht mehr auf bas geringer Wappen 
berufen bürfen, ganz abgesehen bavon, daß bie uns geläufige

6) e. F. Stalin, Wirttemba. Geschichte 11/397.
7) Gphragistische Aphorismen S. 38.
8) Wirtemba. Urkbch. IX/278 it. 431 sowie Württbg. Jahrbücher 

1853 11/196 ff. .. -
9) C. K. Stalin hält sie für eine Tochter d. Grafen Conrad 111 

v. Württembg. Grüningen.
10) Kürst v. Hohenlohe a. a. O. S. 38.
11) Mitteiln. b. Ver. f. Gesch. u. Altertums, i. Hohenz. 1/57.
12) S. 127.
13) Baumann, Gaugrafschaften S. 131.
14) Siegel im Fürstenbg. Urk.bch. V. Abb. 9.
15) Coder dipl. Salem. 1/115 ff.
16) U. a. Fürst 3. Hohenlohe a. a. O. S. 49.
17) R. v. Höften, Archiv f. Bracteatenkunde 3d. 1II./185 ff.
18) Laur, Münzgesch, v. Isny, erklärt sie als Prägung biefer Stab"
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Farbe Gold (Gelb)-Rot für Beringen wahrscheinlich erst auf 
das Jahr 1252 zurückgeht, zu welcher Zeit unser Wappen 
wohl schon bestand. Den einzigen Beleg für die neuerdings 
geforderte unb durchgeführte Farbgebung gibt Grünenbergs 
Wappenbuc von 1483, einer Zeit, bie von ber Entstehung 
doc schon sehr weit entfernt ist. Bei unseren späteren Untere 
suchungen über das Gammertinger Wappen wird sic zei- 
gen, daß Blau als Schildfarbe für Städte eine befonbere Be- 

beutung zu haben scheint, ohne daß übrigens hier einem 
neuen Farbwechsel bas Wort gerebet werben soll.

Dagegen ist es wünschenswert, daß bei zukünftigen Dar: 
stellungen des Stabtwappens ber unheraldische Grund, auf 
bem ber Hirsc auf ben gegenwärtigen Darstellungen steht, 
weggelaffen wirb. Auf ben alten Siegelbildern ist ber Hirsc 
frei in ben Schild gesetzt, es liegt für uns fein Anlaß vor, 
von bem ursprünglichen Bild abzuweichen.

Zuverlässige Nachrichten von dem amerikanischen General 
v. Steuben

(Aus „Journal von unb für Deutschland 1784". 
Sulins bis December. Herausgeb. v. Domkapitular u. 
Präfibenten Frhr. v. Bibra u. bem Canzley-Direktor 
u. Legationsrath Goekingk. Ellric 1784. 8. Stück, p. 
84—88.)

Ein Mann, ein verdienstvoller Deutscher, ben feine Schick- 
sale aus ben Diensten des großen Königs Friedric in bie 
eines kleinen Fürst. Hofes in Schwaben getrieben haben, 
ber auc endlic von ba nach einer 13jährigen wohl genosse- 
nen Ruhe, aus einer bem Hofleben anklebenden Unthätig eit 
in ben Wirbel des Amerikanischen Krieges geschleudert wor- 
ben, um ba feinen Kopf u. Arme einem nach Freiheit stre- 
benben Volke zu leihen — ein solcher Mann verdient aller- 
bings, daß bie Geschichte feines Lebens unb feiner Schick- 
sale, soviel nur immer möglich, berichtiget werbe.

Man hat zwar schon in verschiedenen öffentlichen Blät- 
tern, befonbers in bem Schlözerischen Briefwechsel unb 
Staats-Anzeigen, von bem Amerikanischen General von 
Steuben verschiedene Nachrichten gelesen; allein sie waren 
theils nicht vollständig, theils unzuverlässig. Der Verfasser 
dieses Aufsatzes befindet sich im Staube, Vollständige eit mit 
Zuverlässigkeit zu verbinden. Bey feinem legten Aufenthalt 
in Stuttgart u. Tübingen hatte er nicht nur Gelegenheit, 
mit ßeuten zu sprechen, bie ben Hrn. n. St. persönlic kann- 
ten, unb über feinen Charakter u. Talente bie bestimmtesten 
Urtheile zu fällen wuszten, sondern er lernte auch e. Mann 
kennen, ber sic öfter am Fürst. Hohenzoll. Hofe aufgehal- 
ten, u. ba bie gewissesten Nachrichten, biefen merkwürdigen 
Mann betreffenb, mehr als einmal eingezogen hat.

Friedric Wilhelm von Steuben war zu Cüstrin geboren. 
Sein Vater, Wilhelm August v. St., war ein guter, alter 
Edelmann, mit Glücksgütern übel versorgt, ftanb i. I. 1764 
als preußischer Ingenieur-Major unb Vicecommendant in 
Cüstrin. Seine Mutter, Maria Dorothea geb. o. Saquai. 
Sie hatten nebst diesem noch zwey Kinder, einen Sohn, 
Hanns von Steuben, ber bey einem in Stolpe gelegenen 
Treußz. Cavallerie-Regiment als Dfficier in Diensten ftanb, 
u. eine Tochter, bie an ben Freyherr Carl Konstantin von 
Kaniz verheyrathet warb. Dieser legte im I. 1765 bie Preuf 
fischen Kriegsdienste, in benen er Dfficier war, nieber, ergriff 
ben Civilstand, u. übernahm auf Anrathen des König!. Preuß. 
Cammerpräsidenten von Domhardt, bie Aufsicht über ben 
Johannisburgischen Kanal in Preuszen: Db noch einige von 
biefen Personen leben, unb in welchen Umftänben sie finb, 
ist bem Verfasser biefes Aufsatzes nicht besannt, sann ihm 
auc ganz gleichgültig seyn, inbem außer dieser allgemeinen 
Familien-Anzeige nichts hievon in feine Geschichts-Erzäh- 
lung Einfluß hat.

Hhr. v. St. warb von feinem Vater zum Kriegsstande be- 
stimmt, u. legte unter demselben, als einem sehr erfahrnen 
Dfficier, bie ersten Gründe, bie er nachgehends unter feinem 
Oheim, bem Königl. Preuß. Obersten von Lüdwick, noch 
mehr erweiterte unb vervollkommnete. Er biente bem König 
von Preuszen 22 Jahre, ftanb in ben ersten drey Feldzügen 
als Brigade-Major unb Abjutant in bem (Befolge des Brin- 
zen Heinrichs, in ben lebten vier aber bey bem König selbst, 
als Flügeladjutant unb (Beneralquartiermeifter=ßieutenant.

Im Jahre 1761 warb er, nach bem Tode ber Kaiserin Eli- 
fabeth, mit Freyherr von Golz nach Petersburg geschickt, 
bey erfolgtem Frieden aber verließ er bie Preuß. Dienste. 
Die Veranlassung hiezu waren einige Streitigfeiten, in bie 
er mit bem Grafen von Anhalt gerieth, ber mit ihm Flügel- 
abjutant war, bey welchem er feinen Ehrgeiz beleidiget unb 
feine langen Dienste übel belohnt glaubte.

Im Jahr 1764 tarn er mit bem Prinzen Friedric von 
Würtemberg, ber bamals noch in Preuszischen Diensten war, 
nach Schwaben. Bey biefer Gelegenheit lernte ihn ber Fürst 
von Hohenzollern kennen, ber ihn, auf ein sehr verbindliches 
Schreiben des Prinzen Heinrichs von Preuszen’), in feine 
Dienste als Hofmarschall nahm. Er ftanb feinem Amte mit 
allem jenen Anstande, jener Drbnung, jener Geschäftigkeit 
vor, bie es erforbert; erwarb sich bas vollkommene Ver- 
trauen feines Fürsten; machte sich sowohl an feinem, als an 
ben benachbarten Höfen viele Freunde; war liebreich, herab- 
lassend gegen Niedere, streng unb genau mit feinen Unter- 
gebenen, wenn es auf Handhabung ber Drbnung unb Er- 
füllung ihrer Pflichten ankam, ohne deswegen zu tyranni- 
fieren, als wodurc an manchen Höfen ber untern (Battung 
dienstbarer Menschen ihre Abhängigkeit unb ihr ßeben so 
oft verbittert wirb. Er war dienstfertig, Menschenfreund, 
suchte feinem Herrn jeben Verdruß zu ersparen, bem auch 
bie Groszen ber Erde in ihrem innern Hauswesen nicht im- 
mer entfliehen sönnen. Daher suchte er alles zu entfernen, 
was beffen lebhaften Character Nahrung zum Feuer geben 
tonnte, legte alles in ber Stille bey, bat, ermahnte unb 
strafte in Geheim. Hierdurch erwarb er sich allgemeine Ach- 
tung, Wohlwollen unb ßiebe.

Nur einen einzigen Fall hat man mir erzählt, in welchem 
er bas Vertrauen feines Herrn mißbraucht haben soll, inbem 
er, ich weiß nicht aus welchen Ursachen, gegen ben Fürst. 
Hohenzollerischen Canzler von Staber in ein Complot trat, 
unb mitwirkte, baß derselbe feiner Dienste entlassen unb 
pensioniert warb; ein würbiger Mann, ber immer ausge- 
rüstet mit Wahrheitsliebe unb Freymütigkeit feinem Herrn 
unter bie Augen trat, unb nach Beschaffenheit ber Umstände 
Vorstellungen machte, freilich nicht mit jener schonenden 
Tolitit, bie ber Character manches Herrn zu forbern scheint, 
unb bie doc nicht immer bie gehoffte Wirkung thut.

Im I. 1771 begleitete er feinen Herrn auf einer Reise nach 
Frankreich, bie in ber Folge von großer Wichtigkeit für ihn 
warb. Auf derselben erwarb er sich manche persönliche Be- 
kanntschaft mit ben vornehmsten Läufern in Frankreich, mit 
Ministern, (Beneralen unb unb angesehenen reifenben Eng- 
länbern, er lernte auch bie Sprache ber letzteren, gleichsam 
als wenn er eine gewisse Ahnung ihrer Unentbehrlichkeit 
gehabt hätte

Nac feiner Reise nach Frankreich, bie einige Jahre dau- 
erte, genoß er, nach wie vor, alle Achtung an feinem Hofe, 
war geliebt, geschätzt von allen, bie ihn kannten, unb schien, 
obwohl bewußt feiner Verdienste, alle Pläne bes Ehrgeizes 
aufgegeben zu haben, um nur für sich, feine Freunde unb 
feinen Herrn zu leben. Aber auf einmal ereignete sich ein 
Umftanb, ber biefen, noch zu ganz anbern Entwürfen, als 
zu jenen ber Ruhe unb Unthätigkeit bestimmten Mann, in

23



eine Laufbahn brachte, die ihn bald darauf bis nac Amerika 
führte. Es verbreitete sic nämlic ein gewisses Gerücht, wel- 
ches zu Thebä in Böotien2) weiter von feiner Folge gewesen 
fein würde; aber in dem Lande unb in benen Zeiten, in wel- 
chen er lebte, fielen Priester unb Leviten über ihn her, unb 
Hr. 0. St. war genöthigt sic an ben Mar gräft. Badenschen 
Hof nac Carlsruhe zu entfernen.

So wie es bas gewöhnliche traurige 2005 ber Menschheit 
ist, ba^ ßeute, bie mit ober ohne ihr Verschulden ins Un- 
glüc fommen, von ihren Freunden in diesem Zustande ver- 
lassen werden, so erging es auc bem guten Hrn. von Steu- 
ben. ßeute, benen er offenbar Gutes gethan hatte, selbst 
feine Creaturen verlieszen ihn. Der einzige Canzler von 
Frant mar derjenige, ber durc bas allgemeine Gelärm 
durchdrang, sic feiner nachdrücklich annahm, unb fein An- 
beuten von vielen schwarzen Bügen reinigte, mit benen es 
in ben Augen feines Herrn bezeichnet warb.

Indessen ungewisz, wohin ihn noc bas Schicksal führen 
mürbe, machte Hr. n. St. im Badenschen mit einem Eng- 
Länder von ber Oppositions-Parthey, ber sic ba aufhielt, Be- 
kanntschaft. Unter manchen Gesprächen über bie damaligen 
europäischen Angelegenheiten eröffnete ihm dieser, daß bie 
Insurgenten in Amerika, ob sie gleic von ben Franzosen 
mit Artilleristen, Ingenieurs unb allen Kriegs-Bedürfnissen 
hinlänglich unter ber Hand versorgt mürben, dennoch feinen 
rechten, in ber Dastis wohl geübten Mann hätten, ber bie 
Bewegungen ihrer Armeen anzuordnen unb in zwecmäszige 
Thätigkeit zu setzen mühte.

Da dieses eigentlich die Hauptwissenschaft war, in der sic 
Hr. v. St. während feines zwey unb zwanzigjährigen Preuß- 
Dienstes praktisch unterrichtet hatte, so fing er diesen Gedan- 
fen zu feinem Vortheil auf, unb gab bem Engländer zu ver- 
stehen, ba^ er jemanb wüszte, ber während ben letzten Feld- 
zügen unmittelbar unter bem König von reuszen sic weit- 
läufige Kenntnisse ermorben hätte, unb er bereit märe, in bie 
Dienste bes Kongresses zu gehen, wofern man ihm vorläufig 
gewisse Bedingnisse bewilligen mürbe.

Der Engländer schrieb diesen Vortrag an Hrn. Beaumar- 
chais, Dr. Franklin unb Silas Deane nac Paris, unb er- 
hielt balb bie Antwort: menn ber Dfficier, ber sic biefer 
Eigenschaften rühmte, mit bewährten Zeugnissen versehen, 
selbst nac Paris fommen unb persönliche Bekanntschaft mit 
ihnen machen würde, so mürbe man feinen Anstand finben, 
mit demselben in nähere Unterhandlung zu treten.

Herr von Steuben reifete demnac im May 1777 nac 
Paris, versehen mit hinlänglichen Empfehlungsschreiben an 
bie französischen Minister, bie ihm fein Freund, ber Canzler 
von Frant von bem Fürsten ausgewirkt hatte. Auf biefer 
Reise erneuerte er feine alten in Frankreich ehedem gemach- 
ten Bekanntschaften, bie ihn auc mit Rath unb That unb 
Empfehlungen fräftig unterstützten.

Nac feiner Ankunft in Paris wollte ihm anfänglich feine 
Negotiation gewisser Bedingnisse halber, bie Dr. Franklin 
unb Deane sic einzugehen meigerten, nicht vonftatten gehen. 
Er gab daher diese Gedanken auf, unb suchte französische 
Dienste. Allein feine Bemühungen waren fruchtlos. 19 000 
Dfficiere, bie sic unangestellt fanben, bestürmten ben König 
unb bas Ministerium unaufhörlich, unb biefes mar hin- 
reichend, jebem Fremden ben Weg zu versperren. Er machte 
einen Versuc bey bem spanischen Botschafter. Dieser aber 
gab ihm zu verstehen, daß er, (v. St.) mit allen feinen 
renophontischen Talenten, vor ber heiligen Hermandat unb 
Inquisition in Spanien nicht sicher fein würbe; kurz, daß 
Niemand als Ketzer bem König von Spanien bienen sönne.

Trostlos, verkannt unb verlassen, überall verfolgt durch 
feinen Unstern, reifete er nun roieber von Baris zurüc nac 
Carlsruhe, um so viel eher, ba ihm einige Briefe feiner 
Freunde nahe Hoffnung einer baldigen Versorgung ba zeig: 
ten. Allein, so nahe auc biefe mar, so schwand sie doch auf 
eine für feinen Ehrgeiz sehr bemütigenbe Art. Diesen Liebes- 

bienst hatte er einem gewissen Staube zu verdanken, welcher 
mir sonst sehr ehrwürdig ist, ber aber gewiszlic durc lieb- 
reiche Bescheidenheit, etwas mehr Schonung unb Behutsam- 
feit, vernünftige Menschen meit eher bessern mürbe, als 
durc raschen Eifer begleitet mit Stolz, Verfolgungsgeist, 
unb den pharisäischen Gedanken: Herr! mie finb wir so froh! 
ba^ mir nicht finb, mie anbere Menschenkinder!

So viele fehlgeschlagene Hoffnungen bestimmten endlic 
ben Herrn von Steuben, fein erstes Project, nämlic bie Un- 
terhandlungen mit Dr. Franklin unb Silas Deane mieberum 
vorzunehmen. In biefer Absicht reifete er abermals im Sep- 
tember nac Paris, um sic aUba mit ben Bevollmächtigten 
ber Amerikaner in neue Tractaten einzulassen. Diese fernen 
endlic für ihn zu einem glücklichen Schluß. Er erhielt bas 
Patent als erster General-Major ber vereinigten amerikani- 
schen Staaten, mit ber Zusage einer jährlichen Besoldung 
von 24 000 ßivres, unb nebst bem noc 8000 Liv. als Ber- 
gütung feiner Reisekosten, zahlbar, menn er glücklich nac 
Amerika fommen würbe. Sobann 4 Reitpferde, Mund- unb 

ferde-Tortionen unb 2 Sclaven zum Geschenk. Auc besam 
er bie Erlaubnis, 2 Majors-, 4 Captains- unb 12 Lieute- 
nants-Stellen zu vergeben, wählte auc wirklich hiezu einige 
Dfficiers in Paris, unb behielt sic bie anbern nor, bis zu 
feiner Ankunft nac Amerika.

Endlich ging er noc in bem nämlichen Monat mit einer 
Fregatte, namens Hhenreuse, unter Commando bes Kap. 
Landes, eines entschlossenen Seemanns, ab. Die Fregatte 
führte eine Batterie von 26 Kanonen unb 96 Mann aus- 
erlesenes Volk. Ihre ßabung beftanb in 1700 Kentner ul- 
ver, 22 Donnen Schwefel, 52 metallenen Kanonen, 19 Mör- 
fern unb einer Menge non Flinten, Karabinern unb Pisto- 
len; alles für Rechnung ber Amerikaner.

So viel non bem Schicksal bes Hrn. u. Steuben in Kuropa. 
Seine Begebenheiten auf ber Reise nac Amerika, feine An- 
funft allda, ben Antheil, ben er an bem Kriege gehabt, alles 
biefes ist theils durc Zeitungen, theils auc durc einige 
Briefe, bie Hr. n. St. nac Kuropa geschrieben unb in bie 
Schlözerischen Schriften eingedrückt finb, besannt, so daß ich 
hier nichts zuzusetzen habe. Ob ber Kongress alles, was er 
ihm versprochen, gehalten, unb mie er beffen treue Dienste 
nach bem Kriege belohnt habe, weiß ich nicht. Indessen 
scheint es mir doch, daß man in Amerika vielleicht alles 
eher, als bares Geld, im Ueberflus habe; benn Hr. v. Steu- 
ben soll feine Schulden, bie er in Kuropa zurückgelassen, unb 
bie sich auf ein Paar 1000 FL belaufen sollen, noch nicht be- 
zahlt haben, welches er gewiszlic als ein Mann von ehr- 
liebendem Charakter gethan haben mürbe, menn es nicht an 
diesem Nervus rerum fehlte. Kinige Dfficiers, bie indessen 
aus Amerika zurückgekommen finb, unb bie denselben allda 
persönlich gesonnt haben, beschreiben mir ihn als einen alten, 
von Sorgen unb Kriegsbeschwerden mürbe gemachten Mann, 
whose face is acquainted with Sorrow, sagte mir ein 
Knglänber.

Unb nun bleibt mir nichts übrig als zu schlichen, unb die- 
fen ober jenen, bie ßuft haben, Biographen biefes berühmten 
Feldherrn entroeber in Plutarchs ober K. Nepos Manier 
zu werben, anzurathen, bah sie sic nac Amerika verfügen, 
bort alle Facta sammeln, unb in unfern motto-reichen Seiten 
ben ersten Vers aus Homers Odyssee wählen unb unter bem 
Titel drucken lassen:

Nenne mir Muse ben Mann .. •

1) „Q110 hatte er diese Beförderung nicht feinem ehemaligen 
Bedienten zu verdanken, wie in Hrn. Schlopers Staatsanzeigen 
von einem Korrespondenten berichtet worden. Ich habe mir angele* 
gen fein lassen, hierüber ganz zuverlässige Nachrichten einzuztehen. 
Vielleicht lassen sic in der Folge noc bessere Erläuterungen hierüber 
geben“.

2) „Wem baran gelegen ist, es zu wissen, derschlage. nur 
Qlelians „Vermischte Geschichten" I. 13, cap. 5 nach. Die Leserinnen 
dieses Gournals können sic biefe Stelle aus bem angezogenen grte- 
chischen Wert, einem ber herrlichsten Anetdoten-Magazine, von ihren 
Liebhabern verdeutschen lassen“.
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DR. BANTLE:
Zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters Wald

Referat von Bosch-Rangendingen

In Hohenzollern harren noc viele heimatgeschichtlichen 
Einzelfragen der Forschung und der eingehenden Darstel- 
lung. Manches Einzelgebiet gäbe dankbaren Stoff für Sn- 
augural-Dissertationen. In den letzten Jahren haben einige 
Hohenzoller mit Arbeiten über die Heimat promoviert. So 
auc auc 18. Dez. 1922 in Freiburg Dr. phil. Sidelis 
BantleausKaiseringen. (Die Dissertation ist in Ab- 
schrift in der „Hohenzollerischen Hheimatbücherei" in HHechin- 
gen vorhanden.) Die Arbeit stützt sic auf Archivalien aus 
dem Fürstl. Hhohenz. Domänenarchiv in Sigmaringen.

Das Kloster Wald ist eine Stiftung des Dichters Burkhard 
von Wekenstein. Dieser fauste das adelige freie Gut Wald 
um 50 M Silber von Ulric von Balbe und stiftete es am 
1. April 1212 feinen beiden Schwestern Juditha und Itha zu 
einem Kloster. Das neugegrünbete Gotteshaus sollte dem Dr- 
den der Cistercienser angehören. Bischof Conrad von Teger- 
selb zu Konstanz hat im gleichen Jahr bas Kloster genehmigt 
unb bem Abt von Salmansmeiler unterstellt, weltlicher 
Schutzherr waren bie Grafen von Werdenberg unb später 
bie Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Daß das Klo- 
fter bebeutenb mar, geht auc aus ben zahlreichen Beitäti- 
gungen ihrer Rechte unb Freiheiten durc Päpste unb Könige 
hervor.

Das 1. Kapitel behandelt ben B e f i B bes & I o ft e r s. 
Das Stiftungsgut war nicht allzu umfangreich, doch durch 
Schenkungen hatte sic ber Besit bis zum Ende bes 13. Sahr- 
hunderts sehr vermehrt. Die Schenkungen beftanben in 
Grundbesitz, Rechten ober Selb, unb häurig muszten Sahr- 
Reiten bafür gehalten merben. Das Selb legte bas Kloster 
fast ausschlieszlic in Srunbbefitj an. Unter ben Schenkern 
finden sic vor allem Adelige ber Segenb, so bie o. Neuffen, 
Rohrdorf, Nellenburg, Bittelschiesz, Hohenberg, Ertingen etc., 
aber auc einfache Bürger besonders von Meszkirch, ful- 
lenborf unb Ueberlingen. Der Besitz bes Klosters bestaub in 
Höfen, Mühlen, Kirchen, Zehntrechten unb nur selten m 
einzelnen Aeckern unb Wiesen. Um 1300 hatte Wald Besiß 
in folg. Orten: Ablach, Annenweiler, Bindelfingen, Buffen- 
hofen, Burrau, Gaisweiler, Gebhardsweiler, Haslac, Heu- 
borf, Hugesweiler, Igelswies, Kappel, Küzinsbach, Leitisho- 
fen, Linden, Linz, Litzelbach, Menningen, Muttenhofen, Och- 
fenbad), Pfullendorf, Pfullingen, Rain, Rengetsweiler, Rei- 
schach. Reute, Riedetsweiler, Ringgenbach, Rohrdorf, Rothen- 
lachen, Ruhestetten, Schnerkingen, Thieringen, Uzenhofen, 
Walbertsweiler, Weihwang. Dazu fam bas Stiftungsgut in 
Wald, bie Kirche samt Kirchenschat in Walbertsweiler sowie 
ber Zehnte in: Buchau, Buchheid, Buffenhofen, Haslac, 
Rohrdorf unb Rothenlachen, dazu ber Grosz- unb Kleinzehnt 
in Heudorf, Thalheim, Walbertsweiler. Auc in Ringgen- 
bad) unb in einigen nicht näher bezeichneten Orten hatte bas 
Kloster Eigenleute. In ben ersten Jahrhunderten gehörten 
fast alle Klosterinsassen bem Adel an.

Der Höhepunkt ber Blütezeit bes Klosters fällt etma ins 
Jahr 1500. In ben zwei Jahrhunderten hatte sic ber Besib 
meiter vermehrt. 78 käufliche Erwerbungen, barunter 51 
Süter bezw. Höfe, viele Schenkungen, Tausch in 10 Fällen, 
3 Zinserwerbungen unb 15 Zehnterwerbungen, aber auc 
Verkäufe hatten ben Besitzstand erheblich verändert. Der 
Reichtum bes Klosters geht deutlich aus bem Urbar von 1501 
hervor, in bem auc bie Grösze bes Grundbesitzes angegeben 
ist. Danad) hatte Wald Besitz in: Bermatingen, Bettingen, 
Buffenhofen, Dietershofen, Gaisweiler, Höllsteig, Herdwan- 
gen, Heudorf, Hippetsweiler, Igelswies, Inzigkofen, Kalk- 
ofen, Kappel, Leitishofen, Linz, Luschrit, Markdorf, Men- 
ningen, Mindersdorf, Ottersmang, Rast, Regnetsweiler, 
Reischach, Riedetsweiler, Ringgenbach, Salenbach, Schner- 
fingen, Steckeln, Talheim, Tauttenbronn, Ueberlingen, Wal- 

bertsmeiler, Weihwang. Orte, in benen bas Kloster bereits 
Besitzungen vor bem Jahre 1501 schon veräuszert hatte, sind: 
Altheim, Sarmensmeiler, Gebradsweiler, Söggingen, Has- 
lad), Hindelwangen, Hohenbodmann, Honstetten, Liggerin- 
gen, Litzelbach, Meszkirch, Mutterhofen, Uzenhofen, Ober- 
bichtlingen, Oberkrumbach, Dbermeiler, Pfullendorf, Reute, 
Rohrdorf, Rothenlachen, Ruhestetten unb Sigmaringen. 
Zehntgerechtigkeiten besaß Wald in: Allensbach, auf bem 
Suebenberg (bei Ottersmang), Braunberg, Söggingen, Gais- 
weiler, Haidach, saufen a. A., Inzigkofen, Kappel, Seitis- 
hofen. Malspüren, Ottersmang, Rain, Regnetsweiler, Rie- 
betsmeiler, Schlupfenloch, Schönloch, unb % bes Zehnten zu 
Weihwang.

Im II. Kapitel merben bie Vermögensiciclale 
bis zum Jahre 1806 behandelt. Bauernkrieg unb dreiszigjäh- 
riger Krieg brachten durc Plünderungen, Brandschatzungen 
unb Ausfall ber Einnahmen, ba bie Felder nicht bebaut wur- 
ben, grossen Schaden. Im dreiszigjährigen Krieg maren bie 
Klosterfrauen in bas feste Pfullendorf geflohen. Geldaufnah- 
men, Verpfändung von Grundbesit unb Rechten, Verkäufe 
häufen fid) im 16. unb 17. Jahrhundert. In wirtschaftlicher 
Beziehung ging es abwärts. Auc bie Streitigfeiten mit bem 
Schutzherrn, ben Sigmaringer Fürsten haben bem Kloster 
grosse finanziellen Schaden gebracht. Vergebens beschwerte 
es sic beim römischen Kaiser, auc Oesterreich) bezog von 
Wald hohe Dominikal- unb Rusticalsteuern, unb verlangte 
bei ber Neuwahl einer Aebtissin ein Konfirmationsgeld von 
1800 fl. Am 9. 9. 1806 übergab ber französische Kommissär 
Chevallier bas Eigentum bes Gotteshauses feierlich bem 
fürstlich hohenz. ^ofrat 3. M. Seyler in Sigmaringen. So 
muszte auc Wald — mie so Diele Klöster — dazu bienen, bie 
Gefolgschaftsleute bes Dorfen zu belohnen.

Der III. Abschnitt handelt über die Berwaltungdes 
Belitzes. Das Kloster bewirtschaftete entgegen bem Brin- 
zip ber Cistercienser seine umfangreichen Süter nicht selbst, 
sondern hatte sie zu Lehen ober zu Teilbau vergeben. Es 
ist jedoc mit Sicherheit anzunehmen, daß bas Stiftungsgut 
zu Wald selbst bewirtschaftet mürbe. Der Dienerschaft unb 
ben ßeibeignen ber umliegenben Orte, im ganzen 103 Ertag- 
mane (Handdienste) unb 52 Tumbtage (wohl Dungtag, b. h. 
Mistfahren für einen lag), fiel die Arbeit auf diesem un- 
mittelbar genügten Besitz zu. Angebaut mürben Roggen, 
Hafer, Dinkel. Der Zehnte mürbe vom Kloster unmittelbar 
eingezogen unb zwar als Groszzehnt Hheu, Hafer, Roggen 
unb Dinkel, beim Kleinzehnten meist nur Hühner. Sei ber 
Einziehung bes Sehnten ging bas Kloster nie brutal vor, 
fonbern nahm Rücksicht auf Miszwachs, Hagelschlag unb 
Kriegsnöte.

Der mittelbar genutzte Besiß war lehnweise ober zu Teil- 
bau ausgegeben. Die Lehen maren Erblehen, bie sic von Ba- 
ter auf ben Sohn vererbten. Davon mürbe ein jährl. feststehen- 
ber Zins unb Abgaben bezahlt. Sei Besizwechsel muszte auf- 
ferbem an bas Kloster ein Erschaß bezahlt merben, ber aber 
im allgemeinen nicht sehr hoc mar, fonbern bloßer Rekog- 
nitionszins mar. Eine Mühle zu Ottersmang gab ein P[d. 
Zu CRschatz, als sie versauft mürbe. Das Kloster besaß nur 
menig Eigenleute, deshalb ist anzunehmen, daß bie Lehen 
fast alle an Freie ausgegeben mren. Bacht läszt sic nirgenbs 
nachweisen, einmal mar ein Sehnte zu einem ßeibgebing 
ausgegeben.

Kapitel IV gibt einen Einblick in bie ß e i ft u n g e n b e r 
einzelnen Höfe. Die Klosterhöfe maren durchweg zu 
Abgaben unb ßeiftungen verpflichtet, nur menige maren von 
Diensten befreit. Die Abgaben mürben teils in Selb, teils in 
natura entrichtet. Wiesen zahlten durchweg Selb, während 
für Aec er meist Naturalien gegeben mürben. Als solche ke- 
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men in Betracht: Dinkel, Roggen, Hafer, auszerdem als all- 
gemeine Hofabgabe Eier, Hühner und meist auc eine Fast- 
nachtshenne. Letztere scheint nicht bloßer Rekognitionszins 
zu fein, da sie nicht auf jedem Hofe ruht, sondern scheint ge- 
richtsherrlicher Natur zu fein. Vieh wird seins geliefert, die 
am See gelegenen Besitzungen liefern Wein. Sm allgemei- 
nen sann man sagen, daß die Abgaben sehr hoc waren. Die 
Höfe, die zu Teilbau ansgegeben waren, mußten einen be- 
stimmten Teil des ganzen Ernteerträgnisses abliefern und 
zwar den dritten ober vierten Teil. Das Dritteil gaben bie 
Besitzungen zu Leitishofen, einige Aecker zu Luschrid, häufi- 
ger mar bas Vierteil ein Acker zu Walbertsweiler, ein Hof 
in Buffenhofen, zwei Höfe in Kappel, vier Höfe in Luschrid 
unb von einem anbern daselbst teilweise, vier Höfe unb eine 
Mühle in Otterswang, vier Höfe in RRengetsweiler (einer 
nur teilweise) unb ein Hof in Steckeln. Alle anbern Höfe 
waren mit einer festen Gült belastet, in zwei Fällen beftanb 
auc flürliche Gült. Die Güter, bie zur Dietershofener Mühle 
gehörten, gaben im ersten Jahre einen Scheffel Roggen, im 
zweiten einen Scheffel Haber, im brüten, ba sie brac lagen, 
nichts. Aehnlic ist es bei einem kleinen Hhof in Riedetsweiler. 
Beispiele für feste Gült ein Gut zu Kaltofen 19 Jauchart 
Ackerland gab 2 Falter Dinkel, 1 Malter Roggen unb 1% 
Malter Hafer. Einige Höfe waren besonders bevorzugt, sie 
gaben feine Frucht, sondern nur Eier, Hühner unb Geld, 
bas bie anbern Höfe neben ber Gült auc zu entrichten hat- 
ten. Hieher gehören bie Besitzungen in Walbertsweiler, 1 
Gut zu Dietershofen, zwei Höfe zu Kappel, 2 Höfe zu Rei- 
schac unb 1 Hof zu Ringgenbach.

Singer ben Abgaben hatten bie meisten Höfe noc Fronen 
zu leisten, teils Hand- teils Spanndienste. Zu ersteren ge- 
hören bie Ertagwane, zu letzteren bie Tumbtage unb bie 
Wein- bzw. Seefahrten. Im großen Ganzen würben nähere 
Höfe mehr zu Fronen herangezogen als entferntere. Inzig- 
tosen, Bermatingen, Leitishofen, Markdorf, Talheim, über- 
lingen, Höllsteig unb Heudorf waren ganz befreit. Waren bie 
Abgaben hoch, so muß man anerkennen, daß bie Fronen ge: 
ring waren, ein Hof hat höchstens 3 Ertagwane unb 1—3 
Tumbtage, dazu fommen bei einigen noc 1—2 Seefahrten. 
Selten jedoc finb alle 3 Arten von Diensten gleichzeitig auf 
einem Hofe. Da bas in eigner Bewirtschaftung stehende Gut 
nur gering war, beburfte bas Kloster nur weniger fronen. 
Die Fronen würben auc benützt, um bie Zehnterträgnisse 
unb Abgaben nac bem Kloster bzw. auf ben Markt zu fah- 
ren. Wie bei bem Zehnteinzug nahm bas Kloster auc bei 
ben Abgaben unb Fronen auf bie Zeitverhältnisse Rücksicht, 
Nachlaß trat, wenn nötig, ein.

Im V. Kapitel werben bie G e f a m t e i n f ü n f t e bes 
Klosters behandelt.

Was das Kloster aus bem Salland gezogen, läszt sic man- 
gets Duellen nicht feststellen, es war jedoc nicht groß. Auc 
bie Einnahmen aus Jahrtagsstiftungen sind nicht berücksich- 
tigt. Als wichtigste Einnahmen fommen in Frage bie Ab- 
gaben ber Höfe unb bie Zehnterträgnisse. Aus feinen Be- 
sitzungen nimmt bas Kloster ein (lebersicht über bie einzel- 
nen Orte, Dissertation 6. 34 unb 35) 82 Fastnachtshühner, 
409 Hühner, 2610 Eier, 109 Malter Dinfel, 67 Malter Rog- 
gen, 105 Malter Hafer, 112 Pfd., 726% Pfd., 103 Ertag- 
wane, 52 Tumbtage unb 94 Wein- bzw. Seefahrten. Ganz 
bebeutenb waren auc bie Einnahmen aus ben' zu Teilbau 
ausgegebenen Höfe (Lebersicht S. 36). Diese betrugen nac 
Bantles Rechnung 8600 Viertel Dinfel bzw. Hafer ober 4300 
Viertel Roggen, b. h. in Malter umgerechnet etwas über 
1000 Malter Dinfel bezw. Hafer ober bie halbe Anzahl 
Roggen.

Ueber bie Zehnterträgnisse sann feine nähere Angabe ge- 
macht werben, ba es sic aber um ganze Ortschaften han- 
beite, müssen sie einen bebeutenben Prozentsaß ber Gesamt- 
einnahmen bes Klosters ausgemacht haben. Wald besaß um 
1500 bie Zehntgerechtigkeit in: Allensbach, Buffenhofen, 
Brauneberg, Buchau, auf bem Buebenberg, Göggingen, Hai- 
dach, Haslach, Hausen a. A., Hheudorf, Kappel, Leitishofen,

Malspüren, Otterswang, Rain, RRengetsweiler, Riedetswei- 
ler, Rohrdorf, Rothenlachen, Schlupfenloc unb Schönloch. 
Ferner bezog es Einnahmen aus Weingärten in Markdorf 
unb Ueberlingen.

Auc aus bem Erschat sowie aus bem Mortuarium ber 
nicht zahlreichen ßeibeigenen zog bas Kloster Einnahmen, 
bie allerdings nicht hoc waren. Von Hippetsweiler helfet 
es: „Wenn einer stirbt, ber fein (bes Gotteshauses) gewest 
hat, von bem soll bas beste Haupt- — verstehe bas Büc — 
unb bas beste Gewandt, unb fein Schwertt, so er feinen 
Sohn hat, genommen werben, unb so einer stirbt, welcher 
schon bei Lebzeiten aufgegeben, ober fein Gut gepfändet hat, 
denselben solle bas Gotteshaus unb nicht feine Kinder erben. 
Stern, wann bie Geschwister untereinanber getailt haben, 
unb eines bavon stirbt, so haben alsdann nicht bie übrigen 
Geschwister, fonbern bas Gotteshaus dasselbe zu erben, auch 
alle, bie feine Kinder hinterlassen, hat bas Gotteshaus zu 
erben".

Zu ben Einnahmen gehören auch die Fronen, bie bereits 
angeführt würben.

Wir sehen, bah das Kloster aus feinen Gütern unb sonsti- 
gen Gerechtsamen ganz erhebliche Einnahmen gezogen hat.

Das VI. Kapitel behandelt bie Gerichtsbarkeit. 
Ueber Wald besah ber Abt von Salmansweiler (Salem) als 
Generalvikar ber Zisterzienserslöfter in Deutschland bas Bisi- 
tationsrecht. Seit Beginn ber Neuzeit fam es häufig zu Rei- 
bereien, weil sich der Abt auc in die weltlichen Geschäfte bes 
Klosters mischte. Wald versuchte deshalb von Salem wegzu- 
fommen, was ihm gelang. 1753 würbe es bem Kloster Kay- 
sersheim unb 1762 bem Kloster Dennenbach unterstellt.

Ursprünglich hatte Wald Immunität, b. h. es hatte bie 
hohe unb niebere Gerichtsbarkeit. Doch übertrug es später bie 
Schirmvogtei ben Grafen von Sigmaringen. Als Bogt unb 
Schirmherr bes Klosters bezogen bie Grafen von Sigmarin- 
gen als Schirmgelb „3 GG bazen Münz, 5 Walter Roggen, 
2 Malter unb 2 Viertel Dinfel, 5 Malter Haber, alles Sim- 
meringer Maß, 1 Stier unb non allen Hintersassen bes Klo- 
sters eine Fastnachtshenne". Seit Wald einen Schirmherrn 
hatte (wohl schon in ben ersten Jahren bes Bestehens), hatte 
Sigmaringen bie hohe Gerichtsbarkeit. 1414 würbe eine 
Gerichtssatzung ausgestellt, nac ber Wald u. a. bie niebere 
Gerichtsbarkeit bis zu 10 Pfd. zugestanden würbe.

Um biefe Zeit beginnen auch schon bie Streitigkeiten zwi- 
sehen ben Werdenbergern bezw. später ben Hohenzollern unb 
bem Kloster. Noc öfters würben Gerichtssatzungen aufge- 
stellt. Wald hatte einen eignen Amtmann, ber bie Justiz 
Ziemlich scharf ausübte. Sigmaringen besaß bie hohe Ge- 
richtsbarkeit.

Ende bes 16. unb besonders im 17. Jahrhundert vermeh- 
ren sich die Uebergriffe, bie bie Schirmherrn sich gestatten. 
Vergebens suchte sic Wald von Sigmaringen zu trennen.

Alte hohenzolerische Geschlechtsnamen 
aus dem Killertal

In einem Hechinger Lagerbuc aus bem Jahre 1540 habe 
ic in einem Verzeichnis ber leibeigenen ßeute im Killertal 
folgenbe Geschlechtsnamen gefunben, welche heute großen- 
teils verschwunden finb. Einige haben sich wohl noc er- 
halten?

In Starzeln finben sich: Hans Pflumer (Bflumm), 
Thuma Gunah, Fladen Hannes, Melchior Koch, Jakob Flad, 
Andris Alber, Hans Stump, Melchor Bachmann, Hans DU 
polt, Hans Stoll, ßubwig Rentz, Hham Schanz. Bei jedem 
Gintrag ist vermerft, ob er 3 o l1 e r i f ch, w ü r t a e m b e r- 
gisc ober fürstenbergisc ist.

Unter Hulen—Hausen ist eingetragen: Michel Räu- 
ber, Jokeb Schmer, Martin ßaver (ßauer?) Stölzlin, Dore- 
tea Mauzin, Jakob Brecker (ober Bieker), Jakob Ruff, Ste- 
phan Ruoff, Peter Heberlin, Bernhard Göckinger, Hans 
Weith, Hans Haug, Keszler, ßubwig Dreher, Kaspar Rapp,
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Ambrosi Schütz, Hans Stockmaier, Michel Wagner, Sörg 
Pfeiffer.

In Killer: Kaspar Graber, Mars Marklin, Christian 
Gchetterlin, Kaspar Bachmann, Zenzi Wolfer, Gallstump.

In Onstmettingen: Kaspar Schwarzen, Melchior 
Burken.

In Tailfingen: Hans Weit, Hhans Dreher.
Vielleicht bieten diese Zeilen Anhaltspunkte für die Ja- 

milienforschung. Bumiller.

Wie die Judensiedlung im Haag 
in Haigerloc entstanden is

Geschichte und Sage
Von G. Spier, Haigerloc

Es ist besannt, dasz bis vor etwa 100 Jahren die Suden 
in den meisten europäischen Ländern gezwungen waren, in 
besonderen Judengassen, im „Ghetto", zu wohnen. Seit der 
bürgerlichen Gleichstellung der Juden sind diese Subengal- 
fen von ihren ehemaligen Bewohnern nac und nac ver- 
lassen worden. Der Stadtteil Haag in Haigerloc dürfte in 
ganz Deutschland der einzige Fall sein, in dem ein früheres 
Ghetto noc heute fast ausschlieszlic von Suden beliedelt ist.

Die Entstehung der Judensiedlung im Haag ist an Hand 
der Arten des alten Oberamts Haigerloc genau nachzuwei- 
fen. A15 das Haag-Schlöszchen, das Fürst Josef von Hohen- 
zollern-Sigmaringen mit Vorliebe bewohnt hatte, nach del- 
fen Tode samt feinen Nebengebäuden (Küche, Reititall und 
Wachhaus) in Verfall geriet, (egten die fürstlichen Beamten 
in Haigerloc 1779 dem damaligen Fürsten Carl Friedrich) 
nahe, die Juden aus der Stabt in diese herrschaftlichen Ge- 
bäube im Haag zu verweisen, um so eine Einnahme aus den 
Häusern zu erzielen. So orbnete ber Fürst im Schußbriei 
von 1780 an, daß bie Haigerlocher Juden, soweit sie nicht 
eigene Häuser in ber Stabt besäszen, in bie Häuser im Haag 
einzuziehen hätten. Seit damals ist bas Haag das Suden- 
viertel gemorben. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat 
es benn durc Neubauten feine heutige Gestalt erhalten.

Eine Sage, bie unter ben Bewohnern des Hhaags umgeht, 
weiß über'bie Entstehung anbers, poetischer, zu berichten. 
Nac ihr hat ein Fürs von Sigmaringen eine schöne Südin 
zur Frau erkoren. Da man am Hofe diese Ehe nicht recht 
billigte, fei er mit feiner jungen Frau in bas einsame Schlöß- 
chen im Haag in Haigerloc gezogen. Doc bie Fürstin lehnte 
sic nac ihren Verwandten unb Glaubensgenossen. Da habe 
ber Fürst ihr zuliebe einer Anzahl von Juden gestattet, sich 
um bas Schloß herum anzusiedeln. So fei bas Sudenvier- 
tel im Haag entftanben.

Eine neue Einführung in bie Erd- 
und Landschaftsgeschichte

In ber Hhohenlohe’schen Buchhandlung Ferdinand Rau 
Öhringen erschien vor kurzem aus ber Feder von Professor 
Dr. Georg Wagner eine „Einführung in bie Erd- unb Land- 
schaftsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung Süddeutsch- 
lands". Wagner ist oon Haus aus Lehrer, mar Professor am 
Lehrerseminar in Nagold, wirkt heute an einer Stuttgarter 
Realschule unb nebenbei als Privatdozent in Tübingen. Die 
schwäbische Geologie verdankt ihm eine Reihe erfolgreicher 
Veröffentlichungen, unter benen bas 1929 im gleichen Ber- 
lag erschienene Wert „Junge Krustenbewegungen im Land- 
schaftsbilde Süddeutschlands" für unsere hohenzollerische ört- 
liehe Forschung wichtige Anregungen gibt. Was bei diesem 
Wert bas ßefen ber teilweise sehr schwierigen fragen auch 
für ben Nichtgeologen erfreulich macht ist bie Art, mie her- 
oorragenbe Landschaftsbilder in ben Tert eingestreut finb; 
im neuen Wert sind auf runb 600 Tertseiten 500 Abbildun- 
gen so hervorragend angeorbnet, daß man beim Lesen ohne

Umblättern immer gerabe ba bas Bild finbet, wo bas ge= 
schriebene Wort ergänzt merben muß unb zwar Bilder, bie 
an einfacher Klarheit nicht zu übertreffen finb. Ein Anhang 
mit über 300 photographischen Aufnahmen auf 176 Tafeln 
zeigt, wie ber Verfasser mit ber Landschaft in ihren kleinsten 
Zügen mie in ben großartigsten formen aus vielen Zanbe- 
rungen heraus vertraut ist unb belehrt ben ßefer einbring-
lich worauf es beim erkundlichen Sehen ankommt. Gefühls- 
mäßige Schwierigkeit macht bei ber Beschäftigung mit geolo- 
gischen Dingen ja immer ber Umstand, baß bie unendlich 
langen Entwicklungszeiträume, das überaus langsame Ar- 
beiten ber meisten geologischen Kräfte gemessen an bem tur- 
zen menschlichen Dasein ben Zusammenhang zwischen Ur- 
fache unb Wirkung nicht recht faßlich merben läßt. Wagner 
zeigt uns im ersten Teile feines Werkes bie Arbeit geologi- 
scher Kräfte nun nicht an besonders hervorragenden Beispie- 
len aus aller Welt, bie in fast unveränderter Auswahl bte 
seitherigen Lehrbücher füllen, sondern er läßt uns alle bie 
landschaftsbildenden Gewalten in unserer nächsten heimat- 
liehen Umwelt erleben unb gibt so bie Unterlage, umgekehrt 
mit Sicherheit bie Entstehung unserer Berge unb Täler, Rin- 
neu unb Fluszläufe zu schließen. Fehlt es in diesem ersten 
Teil nicht an ber Erwähnung zahlreicher hohenzolleriicher 
Beispiele, so ist ber zweite Teil, ber in knappen Umriffen bie 
Erdzeitalter zeichnet, eine besonders wertvolle Gabe für un- 
sere hohenzollerische Heimatkunde. Bekanntlich ist unser lang" 
gezogenes schmales Ländchen geradezu eine Mufterkarte aller 
geologischen Formationen von ber Trias ab bis zum Alu- 
üium. Möge sic dieses Handbuc halb in ben Händen unserer 
zahlreichen Heimatforscher finben, aber nicht zum — auszug- 
weisen Abschreibern fonbern zum Ausgangspunkt eigener 
Arbeit unb Forschung. Baur.

Kleine Mitteilungen
* Zur hohenzoleriichen Rechtsaeichichte. Als Beitrag zu 

einem von unserer Forschung ebenso völlig vernachlässigten 
wie reizvollen Gebiet fei kurz folgender Fund mitgeteilt. 
Auf bem Deckel bes Tübinaer Stadtrechtes vom Jahre 1493 
_ Pergamentband in ber Stadtbibliothef Tübingen — fin- 
bet sich von alter Hand bie Angabe. baß bas Gericht von Tü- 
hingen ber Oberhof auch für Hechinaen. Gammertingen, 
Trochtelfingen, bie beiben Beringen unb Mettingen gewesen 
unb baß diese Orte sich also bort Recht unb Urteil geholt. 
Da das Tübinger Stadtrecht, meist mit bem Stuttgarter 
übereinstimmend, im VrozeR römisch-kanoniic unb im Pri- 
vatrecht fast aanz römisch ist, ist hier ein Weg aufgezeigt, 
auf bem sich bie Rezeption bes römischen Rechts in Hohen- 
sollern vollxoa. ßiteratur zu obigem: Tbubich um: Das 
Tübinger Stadtrecht von 1493. (Litter. Beilage bes Staats- 
anzeiaers für Württemberg 1893. 220/22) — Thudichum: 
Die Stadtrechte oon Tübingen (Tüb., 1906). — Schöttle, 
G • Berfaffuna unb Bertoaltung ber Stabt Tübingen im 
Ausgang bes M.-A. (Tüb. BU., VIII., 1005, 1. Sg.).

Ntochmal Maler Fr. Ferdinand Dent. Die Frage, warum 
ber Maler in unserer Gegend malte, ba er doc in Kirchen- 
Saufen (Amt Enaen) geboren war unb warum er gerabe 
in Ringingen 1769 heiratete, troßbem feine Braut oon SaU 
menbingen stammte unb er damals in Bingingen feinen 
nennenswerten Auftrag auszuführen hatte, vielmehr bie 
Kirche zu Melchinqen unb Weilheim damals gerabe aus-
malte. sollte sic überraschend schnell unb einfach lösen. Wer 
fein Wert in ber Liebfrauenkapelle zu Rinqinqen befrach-
tete, wirb ben Eindruck nicht los, baß ber Künstler hier mit 
befonberer ßiebe unb Sorgfalt gearbeitet habe. Das 1750 zu 
R. gemalte Krinplein ist leider nicht mehr erhalten, dagegen 
besiken wir noch zwei Rahnentafeln aus bem Jahre 1769 mit 
ber Immakulata unb bem Gnadenbild oon Genazzano, bas 
auch auf bem Altar obiger Kapelle zu sehen ist. Cs stellte sic 
heraus, baß bie Mutter bes bamaligen Rinainger Wfarr- 
herrn Bißenbofer Maria Benebifta eine geborene Dent 
war, bie am 22. November 1759 zu Bingingen im Alter von
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85 Jahren starb. Sie stammte nac dem Totenbucheintrag 
von Gebrazhofen in der Oberösterreichischen Landvogtei (bei 
Leutkirch). Nac Mitteilung des dortigen Pfarramts ist sie 
dort am 13. Februar 1775 als Tochter des Benedikt Dent 
und der Margaretha Locher geboren. Von 1695 an ist dort 
feine Spur der Dentfamilie mehr zu finden. Somit liegt auf 
ber Hand, warum ber Ringinger Pfarrer feinen Verwand- 
ten nac Ringingen zog. Vielleicht liesze sic noc in Zeil eini- 
ges über bie Familie erfahren, benn Pfarrer Bitzenhofer 
stammte von dort. Beigefügt fei noch, daß 1767 sic zu Rin- 
gingen ein gewisser Marzel Holzer von Freiburg i. Br., 
dessen Vater Peter Holzer nobilis miles et Signifer im Regi- 
ment des Prinzen (Fürsten) von Arenberg gewesen war, 
verheiratet mit einer Maria Antonia D ent, bie vielleicht 
des Malers Schwester war (geb. am 10. Dez. 1726). Ihr 1768 
geborenes Kind nannten sie ihm zu Ehren Franz Ferdinand. 
Sehr lange jedoc finb diese Holzer in R. nicht nachzuweisen. 
Der Maler selbst hat am 2. Februar 1763, also im Sahre, 
in bem er bie Kapelle malte, bem Ringinger Schultheiß Pius 
Schneider unb feiner Frau Ursula Demerin von Burladin- 
gen ein Kindlein aus ber laufe gehoben. Er heiszt hier Nobi- 
lis Dominus Franz Ferdinand Dent, pictor, Constantiensis. 
Später hat ber Pfarrer selbst bas Patenamt ausgeübt, so 
1766, 1772, 1776 unb 1781, offenbar weil ber eigentliche 
Pate abwefenb war. Kraus.

Die Hörner in Württemberg, Dritter Teil: Die Siedlun- 
gen. Gearbeitet von Oskar Paret ist nunmehr ber erste Teil 
des Dritten Bandes des vom Württembergischen Landesamt 
für Denkmalpflege herausgegebenen Gesamtwertes erschie- 
neu, ber zweite, Ortsverzeichnisse, Sachverzeichnisse, Tafeln 
unb bie archäologische Karte für bie Südhälfte des Landes, 
bie auc Hohenzollern enthalten wirb, zusammenfassende soll 
in kurzer Zeit folgen. Ausgehend von ben Gutshöfen, als 
häufigster Giedlungsform finb bie Hausanlagen besprochen 
unb durc eine Reihe von Grundriszzeichnungen, unter de- 
neu wir auch zwei von Sigmaringen unb Gingen finben, 
verdeutlicht; es folgen bie für bie Römer so wichtigen Bad- 
gebäube. Darunter bas Hechinger unb Gammertinger mit 
Rissen, Nebengebäude, Grunnen usw. Die Hoflage im Ge- 
lände ist eingehend gewürdigt, bann folgen gewerbliche An- 
lagen, vor allem bie Töpfereien unb bie Besprechung von 
Begräbnis- unb Kultanlagen. Gon ben großen fragen ber 
Giedlungsformen, Siedlungsgeschichte unb Bevölkerung geht 
bie Darstellung zu Untersuchungen über bas Schicksal ber 
römischen Siedlungen in späterer Zeit über, eine Frage, die 
sehr wichtig geworben ist, feitbem es bem Wiener Professor 
Dopic gelungen ist, bas Fortleben römischer Einrichtungen 
in späterer Zeit für weite Gebiete als sehr wahrscheinlich zu 
erweisen. Nac Abschluß des Gesamtwertes wirb es eine 
schöne Aufgabe fein, bie Ergebnisse für unsere zollerische 
Forschung nutzbar zu machen. Gaur.

Wissenschaftliche Anfragen
Wir bitten die Leser ber Zollerheimat, auc diese stän- 

dige Ecke eifrig zu benützen (unentgeltlich). Sie war schon 
lange ein Erfordernis und wir hoffen, durch sie die Arbeit 
unserer Forscher — auc bie ber Familiengeschichte — zu 
fördern. Möglichste Kürze erforderlich! Für unsere „Wissen- 
schaftlichen Kleinnachrichten" geeignete Antworten sind uns 
selbst erwünscht. Schriftleitung-

* Für eine Geschichte ber Familie von Laszberg werben 
Angaben über bas Leben unb Schicksal ber verwitweten 
Freiin Helene v. Lasberg, geb. Treiin von 
Gchatberg-Sigmaringen, gesucht. Sie soll in 2. 
Ehe sic einem Herrn ßembfe ober Maier verbunden haben. 
Nachrichten erbeten an Dr. M. Ginber, plustern bei 
Friedrichshafen.

* Desiderius Lenz hat zwischen 1850 unb 1858 ein 
Gypsmodell ber Stabt Haigerloch geschaffen, bas in bas 
Hohenzollern-Museum in Berlin gefommen fein soll (Zei- 

tungs-Nachricht). Da es bort nicht aufzufinden, bitte ich um 
Mitteilung, ob über feinen Gerbleib jemanden etwas be- 
sannt ist. Dr. Senn,Konstanz, Seeftr. 15.

* Zwecks Vervollständigung meiner Karten-Bibliographie 
bitte ich um kurze Mitteilung über bas G o ra n b e n f e i n 
älterer gezeichneter ober gemalter Karten 
unb Pläne hohenzollerischer örtlichfeiten 
(auch von Wald- unb Flurkarten) vor etwa 1850. Solche in 

rivatbesitz, in Gemeinde- unb Pfarrarchiven finb besonders 
erbeten. Dr. Senn, K o n st an z, Seeftr. 15.

* Wer fennt ober besitzt wesentlichere Sammlungen 
zur Naturkunde Hohenzollerns? —

— Wo befinben sich handschriftliche Wetteraufzeich- 
nun gen unb solche über Nat urfataft rophen in 
Hohenzollern? Wo befinben sich spez. die Wetter-Notizen des 
Thysit us Bosch- Hechingen (bei Egler „Chronik" ge- 
nannt)? —

— Wo befinben sic in Privatbesiß [mir noch unbefannt] 
ältere BilderundKarten (bef. handschriftliche) von 
Hohenzollern? Dr. Senn, Konstanz, Seeftr. 15.

* Wer besitzt ganz ober in einzelnen Nummern ben 
„Landwirtschaftlichen Goten für bas Für- 
ft e n t h u m HohenzollernsHechingen" (1843—48) 
und die „MittheilungendesBereinsfürand- 
wirtschaft unb Gewerbe im Fürstenthum 
HohenzollernsHechingen" (1843—48)? Ebenso b e 
Ging „Le val bu Danube, Geuron (Strasburg, 
1849)? Mitteilungen zum Zwecke ber Einsichtnahme erbeten 
an bie „H oe n 3 o 11 e r i f c e Heimatbücherei" in 
Hechingen.

Terichwundene Geschichtsquelle. In ber Ginginger Ge- 
meinberegiftratur war bis 1919 nachweisbar eine von 1718 
ftammenbe Abschrift bes Zollerischen Lagerbuches über Rin- 
gingen von 1545 vorhanden. Zingeler hat daraus einen Teil 
in ben Mitteilungen bes Gereins für Gesch. Hohenzoll. Gb. 
17 mitgeteilt. Wenn bie Urfunbe auc nur örtlichen Charak- 
ter hat so ist sie doc für unsere Heimatgeschichte von un- 
schätzbarem Wert. Noc 1919 würben barein Einträge über 
bie jüngsten Geschehnisse gemacht, feitbem aber ist bie Schrift 
spurlos verschwunden. Sollte jemanb von ihrem Gerbleib 
erfahren, so bitte ic um freundliche Mitteilung.

Joh. Adam Kraus, Gifar.

Bruchstücke eines alten schwäbischen 
Vagabundenliedes

In feinem Heimatbuc führt Geheimrat Stehle Seite 
243 ein Gagantenlieb an, von bem ihm nur zwei Gerfe, babei 
in verstümmelter Form, zugänglic gemacht würben.

Das ßieb hat folgenden, etwas berben, Wortlaut:
I unb mei altes Weib 
Hause gar übel, 
Sie ...... ins Glotterfa^ 
Unb i in Kübel.
I unb mei altes Weib
Könne schö tanza. 
Sie mit ’m Bettelsack, 
I mit ’m Ranza.
Sie breibt bie Baza nei, 
Hält b’ ßeut zum Garra, 
I brinf ba Grinntanwei 
Unb schieb' ba Karra.
Wenn mi ber Deufl holt,
Go stirbt a Hudel,
Go erbt mei altes Weib 
An leere Budel.

(Mündliche Überlieferung.)
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