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I

Auf allen Gebieten geschichtlicher Forschung ist es von Zeit 
zu Zeit notwendig, die in vielseitiger Einzelarbeit erreichten 
Ergebnisse zu einem Gesamtbild zusammenzustellen, bas ei- 
nerseits einen überblick über bas Erreichte gibt, anderseits 
bie Fragen aufzeigt und bie Wege meist, die zu neuen Kennt- 
niffen führen. Das neue, von bem Württembergischen San- 
besamt für Denkmalpflege herausgegebene breibänbige Wert 
„Die Römer in Württemberg"]) bebeutet für meite Teile 
Südwestdeutschlands einen berartigen Abschluß für wohl 
lange Zeit. Gleichwohl mürbe eine besondere Bearbeitung 
ber Römerzeit für unser hohenzollerisches Gebiet unternom- 
men, bie zwar durch bie Benutzung des genannten Werkes 
wesentlich erleichtert mar, zu ber aber bas übrige ältere unb 
neuere Schrifttum in weitem Umfang kritisc herangezogen 
wurde. Nirgendwo erscheint es mehr angezeigt, zur örtlichen 
Forschung unb Beobachtung anzuregen, als gerade in un- 
ferm Ländchen, mo manche anbermeitig längst gelöste Frage 
noch ber Lösung harrt, mie bas ber kundige Leser bem neuen 
Römerwert leicht entnehmen kann. Da gerabe bie Ereignisse 
in römischer Zeit nur im Zusammenhang mit bem großen 
geschichtlichen Geschehen zu verstehen sind, ist von einem Ber- 
such ber Darstellung desselben, soweit es unser Gebiet birett 
ober indirekt betrifft, auszugehen; vor ber Behandlung ber 
militärischen unb zivilen Anlagen innerhalb unserer Gren- 
zen sind kurze allgemeine Ausführungen über Bobenfunbe 
und schriftliche Quellen nicht zu umgehen.

Mit ben gallischen Kriegen Cäsars in ben 50er Jahren 
des ersten vorchristlichen Jahrhunderts rückt unsere Heimat 
allmählich in ben Bereich ber sich ausbreitenben römischen 
Weltherrschaft. Gleich bie ersten Kämpfe mit ben auswan- 
bernben Stämmen ber Helvetier brachte ihn in Berührung 
mit Böltern, bie teilweise erst kurz vorher auch in unserer 
Heimat saszen. Den Funden nac (Gallische Stabt bei Neuf- 
fen, Kleinfunde von als „Regenbogenschüsselchen" besonnten 
Goldmünzen, Gefäszscherben u. a.) saß an ber oberen Donau 
unb im Neckar eine gallisch-helvetische Bevölkerung, bie ihre 
Sitze um bie 70er Jahre des Jahrhunderts vielleicht wegen 
Beunruhigung durc südwärts brängenbe Germanen auf- 
gab. Reste biefer Bevölkerung maren wohl im ßanbe zurück- 
geblieben. Die für bie Römer glücklichen Kämpfe gegen bie 
Helvetier unb bie Sueben unter Ariovist des Jahres 58 v. 
Chr. haben vielleicht im Neckarland unb bei uns zur Wieder- 
befieblung mit versprengten Teilen biefer Stämme geführt, 
im einzelnen finb mir barüber aber auf unsichere Schlüsse 
angemiefen, so nimmt 3. B. Fabricius schon für bie Zeit um 
50 n. Chr. Sueben im Hegau an, bie mit ben Helvetiern über 

bem Rhein in ständigen Kämpfen lagen2). 2 it- Abschluß ber 
gallischen Kriege im Jahre 51 v. Chr. war ber römische Ein- 
fluh am Oberrhein bis zum Bodensee gesichert, nicht in bem 
Sinne, bah ber Strom bie offizielle Grenze bilbete, sondern 
bie als Volksstamm abhängigen Helvetier bis an feine Ufer 
hin wohnten. Für bie Begriffe Cäsars unb feiner Zeit ge- 
hörte auch unsere Gegenb zu bem Herzynischen Walde, ber 
sich feiner Schilderung nach vom Schwarzwald bis zu ben 
heutigen Karpathen erstrecken sollte unb von bem ihm feine 
Kundschafter bie heute ergötzlich zu lefenben Schauergeschic- 
ten über Einhorn, Elc unb Ur zutrugen").

Während ber nächsten Jahrzehnte, in benen sic im römi- 
sehen Reic bie großen Kämpfe um bie Herrschaft abspielten, 
treten bie Ereignisse am Oberrhein zurück. Der noc von Cä- 
far als Statthalter in Gallien eingesetzte Q Mundius Plan- 
cus feierte 43 n. Chr. einen Triumph über bie Räter, wir

1) Verlag W. Kohlhammer," Stuttgart. 2) Erns v. Fabricius. Die 
Besitznahme Badens durch die Römer. Neujahrsblätter d. Bad. hist.. 
Kommission 1905 S. 26. 3) Cäsar, Galliescher Krieg Buc VI. Kap 
24—28. 4) Th. Mommsen, Römische Geschichte 6. Aufl. 1909 5. 
Band S. 14.



wissen aber nicht, wo sic diese Kämpfe, denen auc fein nach- 
haltiger Erfolg beschieden war, abgespielt haben. Nachdem 
das Jahr 31 v. Chr. die Entscheidung für bie Alleinherrschaft 
des Oktavian (Augustus) gebracht hatte, war mehr als ein 
Jahrzehnt nötig, um bie Verhältnisse innerhalb des römi- 
schen Herrschaftsbereiches wieder zu orbnen; noc 16 D. Chr. 
erforberte bie Abwehr non Germaneneinfällen in Gallien 
bie Anwesenheit des Kaisers. Dann erst tonnte in ber Unter- 
werfung ber Alpenvölker eine längst dringliche Angelegen- 
heit unternommen werden. Es war nämlich, um mit Momm- 
fen zu sprechen’), Italien, bas über brei Weltteile gebot, kei- 
neswegs Herr im eigenen Hause, solange fortgesetzte Plün- 
derungszüge von Alpenbewohnern, bie aus ben nördlichen 
Alpenvorländern Zuzug erhielten, Oberitalien beunruhigten. 
Die Besetzung ber Alpengebiete unb beren Vorland mar da- 
her vom römischen Standpunkt aus betrachtet eine Notwen- 
bigfeit. 15 v. Chr. brang ber kaiserliche Stiefsohn Drufus mit 
einem Heer über ben heutigen Brennerpaß unb bas Snntal 
in bas rätisch-vindelikische Gebiet (Alpenvorland bis zur 
Donau) ein unb brachte Räter unb Vindeliker in römische 
Abhängigkeit. Am Bodensee zog sein Bruder Tiberius zu 
gleicher Zeit mit ben gallischen ßegionen gegen bie an dessen 
nördlichem unb östlichen Ufer sitzenden rätischen unb vindeli- 
fischen Stämme, barunter bie Brigantier, beren Namen in 
ihrem ehemaligen Vorort Bregenz heute noch fortlebt. Als 
Stützpunkt für bie römische Kampfflottille biente eine Snsel 
im See, wohl bie heutige Mainau. See- unb ßanbtämpfe 
enbeten mit Untermerfung ber Angegriffenen unb bamit be- 
ginnt auc für unsere südlic ber Donau gelegenen Landes: 
teile bie Zeit ber Abhängigkeit von Rom. Nac der späteren 
Grenzlinie ber Provinz Rätien gegen Dbergermanien rech- 
nete unser hohenzollerisches Oberland mie nachher bas Hoc’ 
lanb ber Alb für bie römische Auffassung zum rätisc-vindeli- 
fischen Gebiet. Wenn ber römische Schriftsteller Strabo recht 
hat, ba^ Augusta Rauracorum, bas östlich von Basel ge- 
legene Basel-Augst, schon in ben 30er Jahren des Jahrhun- 
berts zum Schutz bes Helvetierlandes gegen Einfälle rätischer 
Stämme angelegt unb unter Augustus in eine Veteranen- 
folonie umgewandelt morben ist5), so müssen mir für diese 
Zeit Räter noch westlic von uns vermuten. Es beginnen mit 
ber Abhängigfeit von Rom bie eigenartigen Beziehungen 
unserer Heimat zum mittleren unb untern Donaugebiet, bie 
bis in bie neueste Zeit immer mieber eine geschichtliche Rolle 
gespielt haben. Raetien gehörte menig später als Berwal- 
tungsbezir? mit bem bamals auch römisch gemorbenen ?ori- 
fum zwischen Donau, Inn unb ber oberen Drave, bem östlich 
baran anschlieszenden, von ber Donau begrenzten unb südlic 
bis über bie Save reichenden Pannonien unb ber IHlyrischen 
Provinz zu einem Zollbezirt mit ber Bezeichnung „Sunrien 
im meiteren Sinne". Solange es noch mehr Kriegsgebiet 
mar, gehörten bie Besatzungstruppen allerdings zum gallisch- 
germanischen Heer, was sich aber um bie Wende unserer 
Zeitrechnung änberte. Alan sieht also eine Zollunion ber Do- 
naulänber vor zweitausend Jahren verwirklicht, beren Sdee 
heute mieber aktuell ist. Der Grund für diese Einteilung lag 
barin, bah Räter und Vindeliker zu ben illyrischen Völker- 
schäften nicht zu Galliern ober Germanen ftammvermanbt 
waren. Daneben scheint ber Umstand mitgemirft zu haben, 
bah bie römischen Geographen sich über bie Ausdehnung 
ber nördlichen Alpenvorländer von West nac Oft damals 
noch eine falsche Vorstellung machten. Für Cäsar ist, mie 
schon ermähnt, Schwarzwald, Alb, Böhmerwald unb Kar- 
pathen ein einziges, breites Waldgebirge. Die ßage ber 
Donauquellen stellte man sic viel meiter östlich, etma am 
heutigen Böhmerwald vor. Im Verlauf feines Vindeliker- 
feldzuges im Jahre 15 D. Chr. hatte nun Tiberius vom 3o- 
benfee aus auch ben Quellen ber Donau einen Besuch abge= 
stattet, vom Donaulauf gelangten sicher mehr unb mehr 
Nachrichten nach Rom, aber noch ber Geograph Strabo, ber 
ohne selbst in diesen Gegenden gemefen zu fein, feine Dar- 
stellung ber Rhein- unb Donaulänber um das Jahr 15 n. 
Chr. schrieb, sonnte sich von ben älteren Quellen unb An-

schauungen nicht frei machen, sondern orbnete bie Fülle ber 
neuen Kenntnisse in bie ältere falsche Auffassung ein, mie 
bas neuerbings Reinhold Rau nachgewiesen hat, was bie Be- 
meisfraft feines Werkes für bie Einzelforschung sehr beein- 
trächtigt7).

Eine eigentliche Verwaltung römischer Art in unserer Ge- 
genb nac bem Jahr 15 v. Chr. beftanb wohl nicht, vielmehr 
mürben bie Tribute von ben Stämmen als solchen erhoben, 
benen auch bie Stellung ber Jungmannschaft für ben römi- 
sehen Heeresdienst in anberen ßänbern oblag. Ebenso mar 
bie Abroeljr irgendwelcher Raubscharen in erster ßinie Sache 
dieser Stämme, an einen geregelten Grenzschutz ist für da- 
mals noch nicht zu benfen. Eine zum gallisch-germanischen 
Heere gehörende Besatzungslegion staub bis um 2 n. Chr. bei 
bem um diese Zeit als Gebiets- unb späteren Provinzhaupt- 
ort gegrünbeten Augusta Vindelikorum, bem heutigen Augs- 
burg.

Der Schwerpunkt ber Ereignisse liegt nach bem Jahre 15 
D. Chr. meit entfernt von unserer Gegend am mittleren unb 
unteren Rhein unb an ber mittleren Donau. Mit groszzügi- 
gen Eroberungen im Gebiete zwischen Rhein unb Elbe suchte 
Rom bie Germanengefahr für Sallien in gleicher Weise zu 
bannen mie vorher bie rätische für Oberitalien; grosze Er- 
folge mürben von Drufus unb nac beffen Tod im Jahre 9 
D. Chr. durc Tiberius erreicht, auch an ber unteren unb mitt- 
leren Donau mürben Eroberungen gemacht unb bas Gewon- 
neue gesichert. Im Jahre 6 n. Chr. sollte ber gewaltige Vian 
verwirklicht merben, durc gleichzeitige Feldzüge vom Rhein 
her unb aus ber Segenb bes heutigen Wien bie Elblinie dau- 
ernb zu geminnen unb bamit ganz Innergermanien westlic 
ber Elbe abzuriegeln, ba brach im Rücken bes von Tiberius 
geführten Donauheeres in Pannonien unb Dalmatien ein 
grosser Aufftanb aus unb zwang ihn zur Umkehr. Als es in 
dreijährigen Kämpfen eben gelungen mar, ben Rückschlag 
auszumerzen, brachte bie gemaltige Volkserhebung zwischen 
Elbe unb Weser vom Jahre 9 n. Chr., ber bekanntlich Barus 
mit brei ßegionen zum Opfer fiel, bie Römer fast um alle 
Früchte zwanzigjähriger Anstrengungen rechts bes Rheines. 
Der am Rhein stehende Germanikus tonnte in Verbindung 
mit bem herbeieilenden Tiberius zwar bie bedrohliche ßage 
am Unterrhein meistern, es bauerte aber jahrelang, bis man 
römischerseits an eine neue Offensive benten sonnte. Im 
Jahre 15 unb 16 n. Chr. mürben von Sermanitus unter 
Aufwand grosser Mittel mit wechselndem Erfolg neue Er- 
oberungszüge zmifchen Rhein unb Elbe unternommen, be- 
vor aber ber Enberfolg erreicht war, rief ber 14 n. Chr. Kai- 
fer gemorbene Tiberius ben Feldherrn ab. Man erklärt bie 
Abberufung unb Aufgabe ber Eroberungspolitit in Germa- 
nien gemöhnlich bamit, bah eine, an sich schon mißtrauische 
unb verbitterte Natur mie Tiberius Bebenten tragen muhte, 
einen erfolgreichen Feldherrn, ber leicht zum gefährlichen 
Nebenbuhler merben tonnte, an ber Spitze eines groben Hee- 
res zu sehen, barüber hinaus meist aber Mommsen nach, daß 
bie Erreichung ber völligen Untermerfung Germaniens bie 
Ausstellung von Heeresmasen erforbert hätte, welche bie 
Mittel unb Kräfte bes römischen Reiches überstiegen8).

Die Aufgabe ber grobzügigen Eroberungspolitit in 
Deutschland mirb mit Recht als einer ber groben weltge- 
schichtlichen Wendepunkte betrachtet, für unsere Heimat hat sie 
bie besondere Bebeutung, daß mit ber an ihre Stelle getrete= 
neu Srenzermeiterung unb Grenzsicherung in Teilgebieten 
unb mehr vom Stanbpunft ber sich bildenden Provinzver- 
waltungen aus eben bei uns nach unb nac bie grobartigen 
Anlagen geschaffen mürben, beren Spuren uns in bie Ge- 
schichte unserer Heimat vom 1. bis zum 3. Jahrhundert einen 
Cinblic geben, mie er uns für lange nachfolgende Zeiträume 
fehlt, befonbers feitbem mir Einzelfunbe zeitlich ziemlich ge- 
nau bestimmen sönnen. Nac bem Jahr 16 n. Chr. bildete 

5) zitiert in Römer in Württbg. Bb. I S. 11. 6) Mommsen, «. st.
O. 5. Bb. S. 19/20. 7) Württembg. Bierteljahreshefte 36. Jahrg.
1930 S. 4 ff. 8) Mommsen, a. st. O. 5. Bb. S. 51/52.
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der Rhein in feiner ganzen Länge von der Mündung bis un- 
gefähr zu feinem Ausfluß aus dem Bodensee beim heutigen 
Stein a. Rh. die Grenze; von dort oerlief sie ohne bestimm- 
bare ßinie zur Donau oberhalb der Sigmaringer Gegend und 
die Donau abwärts bis zum Schwarzen Meer. Bis zur Bo- 
denseegegend erftred’te sic der wohl schon um 16 v. Chr. von 
der gallischen Provinz Belgika abgeneigte germanische Mi- 
litärbezirt, baran schloß sic die nunmehrige Provinz Rätien. 
Der unserer Segenb nächste ßegionsftanbort des germanischen 
Heeres war Windisc (Vindonissa), bie übrigen Standorte 
waren damals Straßburg (Argentoratum), Mainz (Nogun- 
tiacum) unb Xanten (Castra vetera). In ber Provinz Rätien 
lag damals schon feine ßegion mehr, bem Statthalter stan- 
ben zum Grenzschutz nur Auriliartruppen zur Verfügung. 
Da nur römische Bürger ber Ehre des Militärdienstes in ei- 
ner ßegion gewürdigt waren, warben bie bei unterworfenen 
Völkerschaften ausgehobenen Truppen in befonbere Abtei- 
langen eingegliebert, bie im Rang zwischen ben Linientrup- 
pen unb gelegentlich von Bundesgenossen gestellten Hilfs- 
truppen stauben unb als Auriliarien ober Auriliartruppen 
gewöhnlich bezeichnet werben. Von besonderer militärischer 
Bedeutung war bie Donaulinie anfänglich offenbar nicht, 
wenigstens in unserer Segenb. Man behielt aber doc bas 
Vorland nördlic unb nordwestlich ber Donau gut im Auge 
unb sicherte sic gegen Überraschungen durc irgendwelche 
Raubscharen durc Militärposten an ben Donauübergängen 
ber alten Nord-Südwege. Von ber Einrichtung solcher Grenz- 
poften, bie unter sic verbunden waren, bis zum Ausbau ei- 
ner mit Pastellen besetzten Grenzstrasze, wie sie an ber Donau 
ben Funden nac in ber Zeit des Kaisers Claudius (41—54 
n. Ehr.) oorgenommen würbe, ist nur ein Heiner Schritt. 
Wahrscheinlich hatte man nach und nac auc allen Srunb 
zur Besorgnis oor ben Nachbarn. Welche Nachbarn sich 
damals allerbings nördlic ber Donau, in bereu Quellgebiet 
unb am Neckar aufhielten, wirb sic für bie Mitte des ersten 
nachchristlichen Jahrhunderts ebensowenig genau feststellen 
lassen wie für bie Zeit vorher. Für gallische Stämme be- 
zeichnende, römischer Befestigungsweise nachgeahmte Viereck- 
schanzen tennen wir in unserer weitern Umgebung bei Hei- 
ligkreuztal, Hundersingen, Wilflingen DA. Riedlingen unb 
Heidenstadt oberhalb Nusplingen. Auf ähnliche Schanzanla- 
gen gehen u. a. vielleicht bie Befestigungsreste oberhalb des 
schwarzen Brunnens bei Hausen i. K. unb bei Kaiseringen 
zurück. Professor Göszler hält diese Schanzen für mögliche 
Stützpunkte in ben kämpfen ber bamaligen Zeit"), eine Auf- 
faffung, bie aber nicht unbestritten geblieben ist. Man muß 
aber doc annehmen, daßz die Alb unb bas Neckarland ber ge- 
gebene Zufluchtsort für Helvetierreste, oerfprengte Räter unb 
germanische Gruppen, barunter oor allem Sueben war, bie 
zu Raubzügen gelegentlich gemeinsame Sache machten, unb 
beim späteren Vorbringen ber Römer ihr Gebiet auc nicht 
kampflos aufgaben.

Die claudische Grenzstrasze, soweit sie für uns oon Bedeu- 
tung ist, ging oon bem heutigen Eschenz bei Stein a. Rh. aus, 
erreichte an Singen östlich vorbeigehend über Orsingen— 
Buchheim—Vilsingen Mengen unb zog sic oon bort donau- 
abwärts. Kastellanlagen dieser Zeit müßten sic allerbings 
zwischen Vilsingen unb Eschenz noc finben, was bisher nicht 
ber Fall ist, bonanabwärts fennen wir solche oon Unlingen, 
Emerkingen unb Risztissen.. In ben nach Kaiser Neros Tod 
ausgebrochenen Thronkämpfen ^wischen Salba, Otho unb 
Vitellins nahmen bie rätischen Truppen, also auc bie Besat- 
jungen ber genannten Kastelle, Partei für Bitellius unb 
machten nach ihrer Vereinigung mit ben Rheintruppen in 
ber Gegend bes heutigen Baden/Schweiz, wo es zu kämpfen 
mit ben (Salba ergebenen Helvetiern kam, bie Kämpfe in 
Oberitalien gegen Otho mit1"). Die günstige Gelegenheit 
würbe oon ben Grenznachbarn auch in unserer Segenb dazu 
benutzt, über bie entblößte Grenze in rätisches Sebiet einzu- 
fallen, wobei ben Funden oon Risztissen nach sogar Kastelle 
zerstört würben11).

Mit Veginn ber Legierung Vespafians (69—79) würbe 

nicht nur im ganzen römischen Reic bie Ordnung wieder 
hergestellt, sondern auch bei uns erfahren bie Verhältnisse 
durc Voroerlegung ber Grenze eine gründliche Änderung. 
Noc bildete als ununterworfenes Sebiet ber Schwarzwald 
in feiner ganzen ßänge unb bie Segenb bis zur ßinie Eichen 
—Singen—Vilsingen einen gegen bas römische Reic start 
vorspringenden Winkel, dessen südlicher Teil aber schon zu 
Neros Zeiten (54—68) durc ein zeitweilig besetztes Kastell 
bei Hüfingen einigermaßen beaufsichtigt würbe. Anscheinend 
oon biefem Kastell aus besuchte ber römische Schriftsteller 
Blinius, ber um 51 n. Chr. als Offizier beim obergermani- 

sehen Heer Dienst tat, bie Donauquellen, als bie er bie heute 
noch so genannten Quellen beim Zusammenfluß oon Brigac 
unb Vreg bezeichnete'?). Truppenzüge vom Rhein zur Do- 
nau unb umgekehrt mußten in biefer Zeit ben weiten Um- 
weg über ben Bodensee unb bas heutige Vafel machen, ein 
Zustand, ber Abhilfe erforberte. Am Oberrhein läßt sich zwi- 
sehen 71 unb 74 eine Heeresverstärkung um eine ßegion fest- 
stellen unb in biefe Zeit nun fällt ber Vau einer oon Straß- 
bürg ausgehenden Militärstrasze burd) bas Kinzigtal quer 
durc ben Schwarzwald, an ber schon diesseits ber Höhen ein 
Kastell bei Waldmössingen angelegt würbe. Von Windisc 
aus war schon früher bie Straße über Schleitheim nach Hü- 
fingen gebahnt unb würbe nun zu bem neu angelegten Rott- 
weil ausgebaut. Das Quellgebiet ber Donau unb bes Neckars 
würbe also oon Westen unb oon Silben her gleichzeitig ange- 
griffen. Von Waldmössingen aus führten zwei Straßen nac 
Rottweil, oon benen bie über Epfendorf führende vielleicht 
zur Donauftraße fortgesetzt werben sollte, bie britte, als 
Grenzstrasze aufzufassende oerbinbet Waldmössingen mit bem 
vorgeschobenen Kastell Sulz, oon bem aus bie Straße über 
ben kleinen Heuberg westlich unb südlic an Valingen vorbei 
an ber Eyac entlang über ßautlingen nach Ebingen zu lief. 
Das Kastell ber Vautruppen würbe bekanntlich 1924/25 auf 
bem Lautlinger ^aß ausgegraben13). Von Ebingen führte 
ber Straszenzug über Straßberg—Winterlingen—Laiz zur 
alten Donaulinie. Unsere Segenb mag in diesen Jahren viele 
Truppendurchzüge gesehen haben. Ganz friedlich scheint es 
bei ber Entstehung biefer Anlagen nicht zugegangen zu fein, 
befonbers im Neckargebiet, aber wir haben seine genauen 
Nachrichten barüber. Wir wissen nur, baß ber Kommandant 
bes germanischen Bezirks, Cornelius Siemens, für feine Er- 
folge im germanischen Kriege um bie Jahre 73 unb 74, unter 
bem nur biefe Unternehmungen gemeint fein sönnen, als 
höchste militärische Auszeichnung bie Triumphalinsignien er- 
hielt14).

Das genannte Lautlinger Kastell lag schon auf rätischem 
Sebiet, bas in ber Zeit bis 85 n. Chr. nunmehr über bie 
Donaulinie hinaus auf bie ganze Hochalb ausgebehnt würbe. 
Gesichert würbe biefe neu besetzte Landschaft durc eine oon 
ber Straße Sulz—Laiz bei Winterlingen abzweigende, über 
Vurlabingen — Engstingen — Somabingen—Donnstetten — 
Urspring—ßangenau—Faimingen ziehende, mit Pastellen 
befeßte Militärstrasze, bem oon Professor Dr. Nägele zuerst 
im Zusammenhang festgestellten Vlblimes16). Inzwischen 
war am Neckar eine bem germanischen Bezirk zugehörige 
Kastellreihe Rottenburg—Köngen—Cannstatt ausgebaut, bie 
bort an eine vom unteren Main über ben Obenwalb herge- 
führte ähnliche ßinie Anschluß fanb. Es sonnte nicht lange 
bauern, bis man zwischen ber Neckar- unb Alblinie weitere 
Straßen anlegte, so bildete vielleicht ein vorrömischer Killer- 
talweg unb ein Einschluß nach Rottenburg vorübergehend ei- 
neu Grenzabschnitt. Die Verbinbung Köngen—Donnstetten 
stammt aber sicher noch aus bem 1. Jahrhundert. Damit hatte 
sich unsere Segenb vom Grenzland zum Vinnengebiet ent- 
wieselt unb bie Kastelle in Hüfingen, Rottweil, Rottenburg, 
Sulz waren überflüssig geworben. Auc bas hohenz. Burla- 

9) Oberamtsbeschr. Riedlingen 2. Auflage 1923 G. 244. 10) Las
citus, Historien Buc I. cap. 67. 11) Röm. in Württbg. 1/23/24. 12)
u. «. Blätter d. Schwäb. Albvereins 20. Jahrg. 1909 349 ff. 13)
Württembg. Studien S. 177 ff. 14) Römer in Württemba. 1/17.
15) Blätter d. Schwäb. Albver. 20. Jahrg. 1909 S. 11 ff.
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bingen wurde vor 110 aufgegeben, wohl im Zusammenhang 
damit, daß für die da tischen Kriege Trajans 101/2 und 105/7 
alle irgend entbehrlichen Truppen benötigt wurden. Die wei- 
tere Vorverlegung ber Grenze über die Nordostalb und den 
mittleren und unteren Neckar und ihre allmählige Wandlung 
ußn einem ausgeklügelten militärischen System zu einer 
Grenzwehr mehr polizeilichen Charakters, wie sie die rätische 
Mauer zwischen Altmühl und Rems und der Pfahlgraben 
zwischen Rems und Main schließlich in der Zeit des Antoninus 
Bius (138—161) darstellten, liegt außerhalb unseres Themas.

98 n. Chr. schrieb Tacitus über das Gebiet zwischen der 
rätischen Provinzgrenze und dem Rhein in feiner Germania 
die besonnten Worte:16) „Nicht möchte ich unter die Völker 
Germaniens, trotzdem sie jenseits von Main und Donau 
sizen, diejenigen rechnen, welche das Dekumatland bebauen; 
kleine Leute aus Gallien, kühn in ihrer Armseligkeit, haben 
den Boden zweifelhaften Besitzes in Beschlag genommen; 
nachdem sodann ein Limes angelegt und die militärischen 
Bosten vorgeschoben worden sind, ist dieses Gebiet für uns 
eine Ausbuchtung des Reichs und ein Teil ber Provinz". Die 
Stelle als zeitgenössischer Beleg für bas Neckarland, daher 
auch für unser hohenzollerisches Unterland ist nach allen Rich- 
tungen ausgebeutet worden unb man sann wohl sagen, jest 
glücklich totgeritten. Die „agri decumantes" — das Deku- 
matlanb mürbe anfänglich als „Zehntland", b. h. als zehnt- 
pflichtiges Gebiet übersetzt; u. a. hat Professor Hertlein diese 
übersetzung aus sprachlichen unb geschichtlichen Gründen ab- 
gelehnt unb becumantes von einem mutmaßlichen Feld- 
messerausdruc becumanus als noc zu vermessendes ßanb 
ertlärt17). Diese Erklärung ist aber mieber angefochten u. a. 
von Ellis Hesselmeyer,18) ber barlegt, baß in bem Ausdruc 
wohl eine latinisierte alte gallische Bezeichnung steckt, mir 
sind also mieber so meit mie vorher. Aus ber Schriftstelle 
werden sic auch schwerlich sichere Schlüffe auf bie Bevölke- 
rung ziehen lassen, einmal meil Tacitus bie Sallier über- 
haupt nicht sehr schätzt, mie bas auch aus anberen Stellen 
ber Sermania hervorgeht, bie „kleinen ßeute" sind also nichts 
meniger als objektives Urteil aufzufassen, bann ist er ber 
Auffassung, baß im ganzen Sebiet bie Gallier vorher einmal 
bie Sermonen verdrängt hätten, mos nac unseren Funden 
nicht zutrifft. Segen kleine ßeute märe für bie an sic schon 
überlegene römische Macht ein so grünblich durchdachtes Bor- 
gehen, mie mir es tennen gelernt haben, nicht notmenbig ge- 
wesen. Wenn oon einem zweifelhaften Besis bie Siebe ist, so 
liegt bie Erklärung nahe, baß größere Volks- ober Stam: 
mesverbände damals im Neckarland gefehlt haben unb statt 
beffen versprengte Volksteile bort hausten.

Mit bem Ende des 1. Jahrhunderts beginnt für unser 
ßanb eine fast 150jährige Friedenszeit. Der Albrand bilbete 
einen Abschnitt in ber Weise, baß bas Unterlanb etma von 
Hechingen ab zur Provinz Sermania bezw. Obergermanien, 
bas Dberlanb aber ganz zur rätischen Provinz gehörte; bie 
Provinzgrenze bilbete zugleich eine Zollgrenze für Binnen- 
3ÖUe. Mittelpunkt für bie Zivilverwaltung mar Sumelo- 
cenna, bas heutige Rottenburg, eine blühenbe Römerstadt, 
befonbers feit bie feinem Namen Arae Flaviae nach anfäng- 
lic Rottweil zugedachte Bedeutung auf diesen Punkt überge- 
gangen war. Für bas Oberlanb mar Augusta Vindelicorum 
— Augsburg bie Provinzhauptstadt.

Der durc bie Provinz Rätien bis nac Oberitalien vorge- 
tragene Blünderungszug germanischer Stämme des Jahres 
162 scheint unser Sebiet nicht berührt zu haben; auch bie 
Alemannenkämpfe 213 haben unsere Segenb anscheinend 
noch nicht direkt in Mitleidenschaft gezogen. Wir besitzen 
überhaupt über bas Vorbringen ber Alemannenscharen, un- 
ter bem man sich im Segenfaß zur planmäßigen römischen 
Eroberung Plünderungszüge von mehr ober meniger grof- 
fern Ausmaß vorstellen muß, kaum direkte Nachrichten. Nac 
batierbaren Münz- unb Schatzfunden sönnen mir aber schlief- 
sen, baß um bas Jahr 233 bie Furcht vor ben anbringenben 
Feinden zeitweilig in unserer nächsten Nachbarschaft unb da-

her auc bei uns überhanb nahm. Um 260 plünderten bie 
Alemannen in ber heutigen Schweiz unb fielen mieberholt in 
Italien ein, man nimmt daher diese Zeit als Ende ber dau- 
ernben Römerherrschaft in Südwestdeutschland an. Möglic 
ist, baß man schon vorher noch einmal vorübergehenb eine 
Donaugrenze eingerichtet hatte. Um 270 fam es zur Neubil- 
bung einer befestigten Grenzlinie, bie vom Bodensee über 
Isny— Kempten iller- unb bonauabmärts verlief, also bas 
gesamte hohenzollerische Sebiet außerhalb ließ. Kaiser Pro- 
bus führte aber jenseits biefer Grenze vor 280 glückliche 
Kämpfe gegen bie Alemannen unb marf sie über bie Alb 
unb ben Neckar zurück. Constantius Ehlorus (293—306) 
schob sogar bie Grenze vorübergehenb mieber bis zur Donau- 
quelle vor, aber zu einer bauernben Besetzung kam es nicht 
mehr. Der spätere Kaiser Iulian sümpfte vor 360 glücklich in 
Sermanien; als er vom Schwarzwald her mit einem fleinen 
Heere bonauabmärts zog bis bahin, mo sie schiffbar mirb, 
fam er durc unsere Heimat. Das letzte große Ereignis die- 
fer Art in unserer Nähe mar wohl bie beim Alemannenfeld- 
zug Kaiser Valentinians im Sommer 368 in ber Segenb 
zwischen Rottenburg unb Tübingen geschlagene Schiacht, bie 
mit bem Siege ber Römer enbigte. Im ganzen mur ber 150= 
jährige Zeitraum nac 260 mohl bie schlimmste Zeit für un= 
fere Heimat, bie es je gegeben hat. Nac Zeiten höchster Kul- 
turentwicklung mar sie ber Schauplaß fast ununterbrochener, 
mit größter Erbitterung geführter Kämpfe zwischen Römern 
unb Sermonen. Denkmäler aus biefer Zeit, außer Kleinfun- 
ben an Münzen, haben mir daher nicht. Die meisten großen 
Überbleibsel bei uns gehören in bie römische Frühzeit im 
Segenfaß zum mittleren unb nördlichen Württemberg.

Fassen mir unsere Ergebnisse zusammen, so kommen mir 
für bas römische Hohenzollern etma zu folgenber Zeittafel:

um 15 v. Ehr.: Das Sebiet südlic ber Donau fommt un= 
ter römische Oberhoheit,

um 40 n. Chr.: Ausbau ber befestigten Donaulinie,
um 74 n. Chr.: Das Sebiet westlich Ebingen— Winter- 

lingen—Laiz mirb römisch,
vor 85 n. Chr.: Das Albgebiet mirb römisch, desgleichen 

bas ganze Unterlanb,
vor 100 n. Chr.: Die militärischen Anlagen auf hohenzol- 

lerischem Boden verlieren ihre Bedeu- 
tung,

100—250: Friedliche Entmicflung,
260—400: Kämpfe ber Römer unb Alemannen mit 

wechselndem Erfolg.

16) Tacitus, Germania cap. 29. 17) u. st, Römer in Württembg. 
/17, 18) in Rilio 20. Bd. 1926 S. 344 ff.

Mitteilung für Geschichtsfreunde
Wissenschaftliche Versammlung! Am 11.—15. September 

tagt in Stuttgart die „Hauptversammlung b e s S e= 
famtvereins ber b e u t f ch e n Geichichts- unb 
Altertumsvereine" unb ber „2 3. deutsche Ar- 
c i v t a g" (Siehe bie Prospekt-Beilage). Da bie zahlreichen 
Vorträge über Archivwesen, über Archäologie, Landenge- 
schichte, Kunst-, Wirtschafts-, Kirchengeschichte, zur Rumis- 
matit, Familien-, Flurnamenforschung unb Volkskunde zu- 
meist bie südwestdeutschen Verhältnisse berühren unb baher 
auch für uns grundlegend sind, märe ein möglichst zahlreicher 
Bejuc aus Hohenzollern sehr zu begrüßen. Dies um so mehr, 
als im Anschluß an bie volkskundlichen Sißungen bie 
„Volkskundliche Vereinigung für Württem- 
b e r g unb Hohenzollern" neu errichtet merben soll, 
bie für unsere Flurnamensammler unb Mitarbeiter am 
„Deutschen Volkskunde-Atlas" von befonberer Bedeutung fein 
mirb. Anmeldungen für biefe leßtere Vereinigung, bie 
feinen Beitrag erhebt, finb schon jeßt erbeten an 
bas „ßanbesamt für Denkmalspflege, Abteilung Volkstum" 
Stuttgart, Altes Schloß.
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Hohenzollern in alten Reiseberichten
Jon

Ernst Senn und Irene Wiedel-Senn
Die von uns anläszlic unserer bibliographischen Arbeiten 

erstmalig durchgeführte systematische Durchforschung von fast 
tausend alten Reisebeschreibungen auf ihren hohenzolleriichen 
Gehalt hat uns eine Sülle bisher völlig unbekannten und 
landestundlic nicht ausgewerteten Materials in die Hände 
gegeben. Seine Bedeutung liegt barin, daß es in natur- 
Fundlicher, ortsbeschreibender, volkskundlicher, baugeichicht- 
licher Hinsicht, kurzum in jeder Beziehung, eine schlechter- 
bings durc nichts, am wenigsten durc archivalische "ach- 
Forschungen ersetzbare, erstklassige „Urkunden-Masse darstellt. 
Zustände werben durc bie Augen ber Reisenden enthüllt, bie 
in feinem anberen Quell-Material ihren Niederschlag gefun- 
den! Der Gedanke, diese Schätze in einem „N e i 1 e - U r = 
f unden-Buch" ber Forschung zur Verfügung zu fteü 
len, liegt sehr nahe und sollte auc für anbere Gebiete durch: 
geführt werben, zumal ba viele dieser „Reisen" überaus 
schwer zu beschaffen sind.

Wir geben im Folgenden vor allem einen unverdor- 
benen, pi 1 o 1 o g i f c exakten Text unb nur kurze 
biographische Notizen über den Reisenden selbst mit Hinweis 
auf weitere Quellen über ihn. Eine chronologische Anorb- 
nung im Ganzen ist leiber unmöglich. Von dem Lockendsten, 
ber allgemeinen geistesgeschichtlichen Charakterisierung ber 
einzelnen Reisebeschreibung, von ber Erörterung ihrer Htel- 
lung in ber Geschichte des Reisens, ihrer Auffassung, ihrer 
individuellen unb zeitgeistigen Sehweise unb Darstellungs- 
art, ihrer Bedeutung für unser Gebiet, muß leiber ebenso ab- 
gesehen werben, wie von einem meist nicht weniger nahelie- 
genben Lofal-Kommentar.

1 G R Ch. Storr: Alpenreise vom Jahre 1781.
(Lpz. 1784/86, 2 Bde., 4°).

Storr (geb. Stgt. 1749, gest. Tüb. 1821) war seit 1774 
Professor ber Medizin, Botanik unb Chemie in Tübingen. 
Sein Geben war ein „nac den überlegteften Plänen durch- 
geführtes, gewissenhaftes Forschen nac ben tiefsten Grün- 
ben ber Wissenschaft". Seine Reise führte ihn über Hechin- 
gen unb Tuttlingen nach Lauterbrunnen. Sm I. Tl. feines 
Wertes behandelt er S. 1—18 bie „Schwäb. Alpen" unb S. 
6—13 Hohenzollern. — Über ihn vgl. „Athenäum 
berühmter Gelehrter Württ. (Stgt., 1829 30, 
27/35) unb Poggendorf: Biogr.-literar. Handwörterb. 
(ßpj., II. Bd., 1863, S. 1018/19). — Der hohenzolleriiche 
Tert lautet:

(S. 6). Das Hechingische Gebiete nimmt in einem 
Gehölze, durc welches ber Weg geht, ben Anfang. Am Ab= 
hang des lebten vor Hechingen liegenden (S. 7) Quer-Hügels 
entblöst sic neben ber Strafe ber bunteigraue feinblättrige 
Kaltschifer, ber ben bisher erwänten Quer-Hügeln gemein 
ist, unb bie zuvor erwänte Lage ber Schichten deutlich wahr- 
nehnien läszt.

Sier schlängelt sich ein ganz schmales Thal quer über nach 
bem Lauf ber Starzel, bie es gegraben zu haben scheint. 
Südöstlich, wo es in bie Alpenfette eingreift, gibt ihm bas 
Dorf killen ben Namen des Killerthals. Segen 
Westen hin heist es bie F r i b r i c s ft r a I e, unb weiter 
hin gegen bem Dorfe Rangendingen, wo es sich nach 
bem Sanbgebirge hinzieht, bas Rangendinger Thal.

Der schonerwänte Bac Starzel, ber in bet Nähe des 
hechingischen Dorfes Burladingen entspringt, unb bei bem 
porderösterreichischen Stäbtgen Rotenburg in den 
Netar fällt, begleitet biefes Thal in allen feinen Krümmun- 
gen, unb macht an ber Fridrichsstrase mehrere Klaftern hohe 
Wasserfälle. Die Ausspülungen des Wassers bringen in die- 
fern Thale hin und wieber bemerkenswerthe Gebirgsarten 
zum Vorschein:

Sch besize daher eine Probe von Gagat, ber zwischen 
ben Fugen eines festen, grobschichtigen, Versteinerungen ent 
haltenden, weislichten Kal schifers abgesezt ist, und voI. 1e- 
neu Fugen bie Gestalt rechtwinkliger, länglicht vieretiger 
Dasein angenommen hat; Er ist an einigen Stellen mit weil 
fen Kallspatädergen durchzogen, und auf ber Grande ber 
Sagatmaffe zeigen sic M i e s m u 1 c e l - S t ei n f e r n e 
von Gagat, bie ben im kaltschifer, ber ihn aufnahm, Zer- 
streuten talkhaften Miesmuschel-Steinkernen glichen.

ebenfalls in ber Fridrichsstrase finbet sic angeblich ver- 
ft e i n e r t e s 50 13 zwischen den Fugen eines, bem vorigen 
änlichen, aber Ammoniten einschlieszenden Kalkschif ers. Es 
ist vielmehr ein Holzsteinke r n, der theils aus festem 
unb (S. 8) feintörnigen, grauen kaltschifer, theils aus 
fasrigem, unb blättrigem, grauen Kalkspat besteht, und die 
Gestalt des Holzes genau ausdrükt, an dessen Stelle er ich 
abgesezt hat. Die Oberfläche biefes Steinkerns überzieht ein 
theils fasrichter, theils mulmiger, bräunlich-gelber Eijentalt, 
ben man für ben unversteinert gebliebenen Theil biefes 
Steinholzes auszugeben pflegt; Hievon fan gleichwol jebe 
Kerzenflamme bie Widerlegung machen, ba sie jene fasern, 
ohne sich zu entzünden, ober auch nur einigen Geruch von 
sic zu geben, aushalten.

In ben klüften dieser Kaltschifer nisten an anbern Stel- 
len Drusen von rein weislichtem, schwach durchscheinendem 
K a 11 [ p a t, in drei- vier- fünf- am öftesten sechsseitigen 
Pyramiden, bie bis einen Zoll lang, unb zuweilen an ber 
Grundfläche eben so breit finb.

Unter ben Versteinerungen, bie in ber ganzen Segenb in 
Menge vorfommen, finb bie Belemniten unb Gry- 
phiten am häufigsten anzutreffen; Auch finden sic man- 
cherlei A m m o n i t e n, unter diesen Beispiele von beträcht 
licher Grösse, bereu Kammern zuweilen mit Kalkspat-Byra- 
miben niedlic ausgekleidet finb. Von A mmoniten zeigen 
sic mehrere Arten, auch Chamiten, ectiniten unb 
anbere Conchite n.

Mergelartige Eisensteine, unb unter diesen 
A b I e r ft e i n e hat man an mehreren Orten entdekt, auch 
hin unb wieber Eisenkiese.

Sechingen ligt auf einem Querhügel, ber, nach einem 
tleinen Zwischenraum, vermittelst eines änlichen, in gleicher 
Richtung fortlaufenden, Hügels an bem Reuberg schliess, 
welcher eine Seitensprosse ber Alpenfette ausmacht.

Der Weg zur Stabt hinan ist etwas mühsam unb steil; 
man ist aber auf feine Verbesserung bedacht.

(6. 9.) An ber Seite des Wegs legt ber Fels, ber die 
Stadt trägt, feinen inneren Vau vor Augen: Er besteht aus 
mächtigen, wagerechten Vänfen von dichtem weislichtem 
kalfftein, zwischen grauen, feinblättrigen Kalkschiferschichten.

Der einzige ebene Theil ber Stabt ist ber Bezirk des 
Schlosses. Dieses ist ein geräumiges, bequem eingerichtetes 
Sebäube, bas ber regierenbe Fürst bewohnt, ein sehr leut- 
seliger Herr, ber, ben bewärteften landwirtschaftlichen Ber- 
befferungen, durc Beispiel unb Aufmunterungen, bei feinen 
Unterthanen Eingang zu verschaffen, bemüht ist. Er hat feine 
Residenz mit einer ansehnlichen Kirche geziert.

Von Hechingen aus steigt ber Weg allmälic südwärts an.
Alan sieht an ber mittäglichen Seite des Neubergs aber- 

mal ein links von bem Alpengebirge sic herüber krümmen- 
bes Querthai, bas von einem an feinem oberen Ende gelege- 
neu fürstlichen Jagdschloßz, bei welchem eine Sennerei ange- 
legt ist, Fridrichsthal genennt wirb. Unten in diesem 
Thale, am Fus bes Reubergs ligt bas Dorf Stetten, mit 
einem vorteilhaft ins Aug faUenben Frauenkloster S n a - 
denthal Der Eibenbaum (Tarus baccata), ber oben im
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Fridrichsthal wild wächst, hat einer Anhöhe dajelbst ben 
Namen des Eibensteigs gegeben.

Die Alpenkette bringt nun durc neue, stralenweise herein- 
brechende Quersprossen, mehr westwärts herüber.

An ber Spize dieser Duersprossen zeichnet sic ein ensehn- 
licher, einzeln vorangestellter kegelförmiger Berg aus, dessen 
Scheitel bie Festung Hohenzollern frönt. Ihr Stolz 
ist, das Brandenburgische Stammhaus zu seyn. Man er- 
steigt diesen Berg in anderthalb Stunden.

(G. 10.) Segen Torben unb Osten ist er vom Fus an bis 
zur Hälfte feiner Höhe mit Wald bebest, unb an ber Ostseite 
so steil, ba^ er ba für unzugänglich gehalten wird. Die 
übrige Seiten finb nicht sehr mühsam zu besteigen. Der Berg 
hat ansehnliche Waiden: Er ernärt mehr als vierhundert 
Stücke Rindvieh; Auc ist er, wie bie meiste Alpen-Waiden, 
sehr quellenreich; Seine Quellen finb aber so mit Kalkerde 
übersättigt, ba^ man sie für versteinernde Wasser ausgibt: 
Sie überziehen nämlic in kurzer Zeit ihnen ausgesezte Kör- 
per mit Kalkrinden. Das Vieh unb auc bie Menschen, bie 
an mehreren Orten biefer Gegei.d dergleichen Wasser zu 
trinken gewohnt finb, leiben davon feinen Schaden, unb 
bie Kröpfe, bie ein verjährtes Vorurtheil für unmittelbare 
Folgen solcher Wasser auszurufen pflegt, finb ba gar nicht 
einheimisch.

Der grosse Enzian (Gentiana lutea), ber auf diesen 
Alpen überhaupt häufig ist, wird besonders reichlich auf 
ber Nordseite des Zollerberges angetroffen. Lange Zeit hielt 
man ihn für einen beschwerlichen Schmuck ber Alpen, ba ihn 
bas Rindvieh unberürt löst, unb bie Bienen, bie ihn desto 
mehr lieben, wenig gezogen werden; Eine merkwürdige 
Kette oon Umftänben erhob ihn zum Werkzeug grosser 
Glücksverbesserungen in biefen Gegenden:

Hausen, ein hechingisches Dorf im Gebirge an bem äus- 
fersten Ende bes Killerthals, sümpfte mit grossem Mangel, 
weil bie Anzahl feiner Einwohner bas Verhältnis mit ben 
allzu wenigen Feldgütern überschritt; Ein Morgen gutge- 
legener Aeker ober Gärten wird ba auf taufenb Gulden ge- 
schäzt. Das Bedürfnis ermesse ben Unternehmungsgeist: 
Man fieng an, bie bisher verschmähte Enzianwurzel zu gra- 
ben, unb, um sie mit Vorteil zu verkaufen, bei Auswärtigen 
Verschlus zu suchen. Sie mürben so wohl angebracht, daß 
bas erlöste (S. 11) (Selb zu meiteren Handelsversuchen Muth 
machte; Allmälic mürben mehrere Einwohner bes Dorfs 
Handelsleute; Man hört jezt in diesem Dorf ßeute in Bauer- 
fleibern französisch, italiänisch, unb anbere frembe Sprachen 
reben, unb finbet bei ihnen mancherlei, selbst foftbare Pro- 
dutte entlegener ßänber in billigen Preisen. Das Beispiel 
dieser glüklichen Abentheurer hat hin unb mieber Land- 
leute in ben Alpen zur Nachahmung ermuntert, unb bas be- 
merkenswürdigste babei ist bie kluge Mäsigung, bie sic bis- 
her im Gebrauch biefer neuen Erwurbsquelle bei ben meisten 
erhalten hat: Sie pflegen nac einer Reise von zwei bis brei 
Jahren zu ben ihrigen zurükzukehren, ihre Angelegenheiten 
zu Hause zu besorgen, unb bann roieberum mit Bestellungen 
auf bie Zürütkunft auszureisen. Man finbet nicht, daß sie, 
frembe Ueppigfeit einheimisch zu machen, versucht mürben. 
Sie bleiben ihrer Bauernkleidung getreu, so lange sie sich 
zu Hause aufhalten, ob sie gleich auf ber Reise, mie ordent- 
liche Handelsleute zu erscheinen, ihrem Vorteil gemäs finben. 
leberhaupt haben sie bas ßob wirthschaftlicher ßeute.

Dem Wermut (Artemisia absynthium), ber auch in 
grosser Menge am Zollerberg wächst, schreibt man bie auser- 
ordentliche Bitterkeit ber Schneken zu, welche ba zur Fasten- 
zeit gesammelt merben.

Auf bem Weg nach Wessingen sieht man an ber rechten 
Seite ber Landstrase ein regelmäsig eingetheiltes umzäun- 
tes Gehölze von ziemlichem Umfang. Es ist ber S a f a n e n - 
g a r t e n, in welchem dieses immer in hohem Preis stehende 
Seflügel in solcher Menge gehegt mirb, daß es eine nicht un- 
beträchtliche Einnahme abmirft. Zur Brütezeit merben über- 
all bie an unsicheren Orten verstreute Fasaneneyer aufge-

sucht, in ben Fasanengarten gebracht, unb ba Trut-Hennen 
untergelegt.

(S. 12.) Man hat auch seit einiger Zeit mit gutem Erfolg 
Versuch gemacht, bie Haushüner in einen natürlicheren 
Zustand zu versezen: Ihre Eier mürben im Fasanengarten 
von Truthünern ausgebrütet, unb bie junge Brut in ber 
Folge sic selbst überlassen. Jezt fliegen sie, mie bie Fasanen, 
herum, sezen sic Nachts auf bie Bäume, unb lassen sich nicht 
fangen. Geschossen haben sie einen eignen angenehmen Wild- 
pretgeschmat. Ihre spätere Nachkommenschaft wird urthei- 
len lassen, mie meit sie sich in äusseren Eigenschaften von ben 
zahmen Hünern entfernen. •

Im Thiergarten, worinn bas fürstliche Lustschloß 
Lin dich-steht, sieht man bagegen zahmgemachtes rothes 
unb schwarzes Wildpret.

Der Fasanen-Garten ist auch, megen feiner großen Manch- 
faltigkeit an Holzarten sehenswerth.

Ueberhaupt finb diese Alpen-Gegenden an mancherlei 
Baum- unb Gesträuch-Arten sehr ergiebig, unb verschiedene 
derselben zeichnen sich auf unfern Alpen durc einen auszer- 
ordentlichen hohen unb starten Wuchs aus: So mirb do ber 
Wacholder (Juniperus communis) zu einem hohen unb 
starten Baum, unb ber Mehlbeerbaun (Crataegus 
aria) erreicht eine ungeroöhnliche Sröffe. Seine frucht mirb 
in ben schwäbischen Alpen zur Mästung ber Schweine be- 
nüzt.

Von ber ßanbftrafe aus geht eine Allee zum Fajanengar- 
ten, unb durc biefen bis zum Lindic hin.

Etwas weiterhin zeigt sic am Weg ber BrülsHof, eine 
fürstliche Meierei, dergleichen mehrere im ßanbe zerstreut 
finb, bie Vortheile ber Wartung (S. 13) bes Viehes, ber 
Stallfütterung, ber Futterkräuter unb bes Anbaus ber Trif- 
ten bem ßanbmann oor bie Augen zu bringen.

Das nächste Dorf, durc welches ber Weg führt, ist W e s- 
fingen. Ein aus ber Alpenkette hervorkommendes Wasser, 
M äuseba ch, burchfliest dieses Dorf, unb zieht sic schief 
durc bie immer mit Querhügeln durchschnittene (Segenb 
fort, bis es endlich von ber Starzel ausgenommen wird.

Von Wessingen kommt man nach Steinhofen, bem 
leiten hechingischen Dorfe.

Hier zeigt sic mieberum ein zwischen zwei starten Grup- 
pen oon Alpengipfeln hernidersteigendes Querthai, bas oon 
bem barinn gelegenen Dorfe Thanheim benannt ist. In 
einem ebenfalls biefen Namen fürenben Wald mirb N a - 
sentorf gegraben.

Wie bie Alpenfette mehr unb mehr hereindringt, weicht 
bagegen bas Sanbgebirge weiter meftmärts zurük, bis es 
sich endlic bei Bahlingen aus bem Gesichte verliert.

Das Gammertinger Stadtwappen
(Eine Ergänzung zur Veröffentlichung in Nr. 7 

ber „Zollerheimat")
Von Bene Pfaff, stud. art., Sigmaringen

In Nr. 7 ber „Zollerheimat" mürbe in einer Abhand- 
lang über bas Wappen ber Stabt Gammertingen bie Frage 
der richtigen Farbgebung aufgemorfen. Die Herkunft, bezw. 
bie Erklärung des Wappens mußte sic natürlicherweise, ba 
irgendwelche feste Unterlagen bafür fehlen, auf Bermutun- 
aen unb Kombinationen aufbauen. Dafür läßt sich aber bie 
Farbgebung nach ben sic baraus ergebenben Schluszfolge- 
rungen mit Hilfe ber heraldischen Regeln einigermaßen sicher 
bestimmen.

Das Wappen zeigt im Schild eine nach rechts gerichtete 
Bracke unb ein Hirschhorn. Ihre Herkunft mirb für bie 
Bracke oom Wappen ber Grafen oon Heiligenberg, für bas 
Hirschhorn oon bem ber (Srafen oon beringen erflärt. Nac 
ber Abhandlung gehörte biefen beiben Geschlechtern zeitweise 
bie Herrschaft Gammertingen. Die Vermutung, baß die Wap- 
penbilber oon ihnen übernommen wurden, ist somit logisch 
gerechtfertigt.
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Legt man der Farbengebung die alte Wappenregel: gold- 
rot und blau-silber zu Grunde, so ergibt sic als Grundfarbe 
rot, wenn man die Farbe der vom Wappen der Grafen von 
Seiligenberg übernommenen goldenen Bracke läßt, während 
die Farbe des Deringer schwarzen, später roten Hirschhorn 
geändert werden muszte. Daß die Farbe beider Wappenschil- 
der geändert wurde, ist nicht anzunehmen, sondern das 
Hauptwappenbild wurde in feiner ursprünglichen Farbe 
übernommen, also die goldene Bracke auf entsprechendem 
roten Grunde, wozu das Hirschhorn mit veränderter Farbe 
in gold fam.

Für gold-rot spricht auch, daß Gammertingen, wie ver- 
mutet wird, das Stadtrecht spätestens in den 30ger Fahren 
des 13. Jahrhunderts erhielt, was der Zeit nac kunstge- 
schichtlic und heraldisch in die Gotik fällt. Anzunehmen ist, 
bah Gammertingen mit dem Stadtrecht auch ein Wappen er- 
hielt, oder sic doch bald eines zulegte. Die Farbengebung 
blau-gold entspricht der uralten Farbenregel nicht unb 
wurde erst in der Renaissance gebräuchlich. Hier haben viel- 
leicht manche Städte ihre alten Wappenfarben umgewandelt, 
sann man doch heute noch 3. B. das Sigmaringer Stabt- 
Wappen fälschlicherweise in den Farben blau-gold sehen, wüh- 
rend die richtigen älteren Farben rot-gold sind. Daher mag 
die Farbengebung des Gammertinger Stadtwappens auf 
alten Fahnen mit blau-gold stammen. Hier aber handelt es 
sich darum, die ursprünglichen Farben des Stadtwappens 
von Gammertingen festzustellen, die nach obigen Ausführun- 
gen auf rot-gold deuten: die Bracke und das Hirschhorn in 
Gold auf rotem Grund des Schildes. Die Farben blau-gold 
anzunehmen, wird eben nur Vermutung bleiben, während 
rot-gold, wenn man das Wappen tatsächlich von denen der 
Heiligenberger und Weringer ableitet, den (Besehen der HHeral- 
bis entsprechen wird.

Kleine Mitteilungen
Die Bibliothet 3. D. ber Frau Fürstin von Hohenzollern- 

Hechingen geb. Prinzessin von Lurland und Sagan ist im 
Mai b. I. in Hamburg versteigert worben. Unter ben 1185 
Wummern befand sich nur sehr wenig hohenzollerische Zite- 
ratur, der größte Teil hatte allgemeinen Charakter, das 18. 
Jahrhundert überwog (Frankreich, England). Interessant 
waren bie Namenszüge, Wappen und Exlibris von Hohen- 
^ollern unb Kurland und der Stempel der „Fürst, hohen- 
Schloszbibliothet". Als Verkäufer muß der Herr Graf von 
Rothenburg (Schlesien) vermutet werden, dessen Familie die 
grosze Bildsammlung derselben Fürstin (die „Hechinger Gal- 
lerie") schon in den 1880er und 90er Fahren verkauft hat.

Dr. Senn.
* Der Ortsname Heiligenzimmern. In Heft 97 der „Hei- 

matblätter vom oberen Neckar" (herausgegeben von F- *. 
Singer, Oberndorf) lesen wir einen Aufsat von 2. S c a i- 
t e I, Hechinge n, über bie Erklärung des Warnens feines 
Heimatortes. In verschiedenen Schriften finbet sich die irr- 
tümliche Meinung, Hheiligenzimmern fei feinem Warnen nach 
eine kirchliche Gründung ober früh geistlicher Besib. Schaitel 
berichtigt diesen Irrtum mit ber richtigen Deutung als „Wie= 
derlassung im ober beim Sumpf". Im Mittelhochdeutschen 
ist bekanntlich zimber — Wohnung, horgun vom althochdeut- 
sehen barac bedeutet sumpfig. Im über becimationis vom 
Fabre 1275 helfet ber Ort Kimbern in horgun, in einer 
Urkunde von 1296 Kimbern in horgenowe, in einer anderen 
D. F. 1317 Horgenzimbern, zu Weginn des 16. Jahrhunderts 
Holgenzimbern. Die Wandlung von r zu l ist sprachlich nicht 
selten, ähnlich Kirche und Kilche (3. B. in Hohenzollern Miller 
= Kirchweiler, Killmaier = ber Maier bei ber Kirche). Als 
später ber Ausdruck borgen, holgen = sumpfig aus ber 
Sprache verschwand unb dem Wolf unverständlich blieb, 
wurde es als „heilig" gebeutet, zumal holg hier mundartlich 
für heilig vorkommt (3. W. Holg-le = kleine Heiligenbilder). 
Die nassen Geländeverhältnisse des Ortes im Stunzachtal be= 
ftätigen diese sprachliche. Deutung. Schaitel weift dann noch 

nac, dafe Hheiligenzimmern alter ist als bie nahen Klöster 
Kirchberg unb Wernstein. Der Ort hatte schon um 1040 eine 
Kirche. 215 Gründer bes Ortes vermutet Schädel eine ber 
Wbelsfamilien bes oberen Weefargebietes, bie in ben ältesten 
Urfunben neben bem Kloster Reichenau als Snhaber von 
Grundbesitz unb Wechten im Ort genannt werben.W. Sauter.

Treuberg, ein hohenzolerischer Adel. Am 6. Juli 1932 
vermählte sic in München Prinz Leopold von Loewenitein- 
Wertheim-Freudenberg mit Gräfin W i a n f a von Treu- 
b e r g. Ein Graf Treuberg hat in letzter Zeit auch verichie- 
dentlic in ber Politik eine Rolle gespielt. Uns interessiert, 
daß bie Familie ben Adelstitel von Hohenzollern. erhalten 
hat. Zu Weginn bes vorigen Jahrhunderts war ein Tran 
Xaver Fischler Hofmeister bes Erbprinzen Karl von HD- 
henzollern-Gigmaringen. Als er 1810 bie Dante seines 3Ö9- 
lings, bie Prinzessin Marie Creszentia von Hohenzollern 
(geb. 1766, gest. 1844) heiratete, würbe er hohenzolleriicher 
Freiherr von Treuberg, 1817 wurde er sächsischer Graf von 
Treuberg. Sein Sohn, Ernst Fischler Graf von Treuberg, 
ber Urgrofevater ber Gräfin Wianfa, heiratete bie anerkannte 
Tochter bes Kaisers Dom Pedro von Wrafilien, bie Herzogin 
von Goyez. („Der Mittag" 1932 Wr. 165.) SB. Sauter.

Dom Ringelstein. Während ber Schwäb. Albverein ben 
Wanderweg von Wingingen über Käppelestaig, Kästlesbüht, 
Titustäpfle, Hohe Wacht bis Wurladingen neu bezeichnete 
bezw. herrichtete, ließen einige Heimatfreunde bie hierdurch 
erschlossene, kürzlich neuentdeckte Wuine Ringelstein, bisher 
SHoifes Schlöfele genannt, gegen weiteren Werfall sichern. 
Fabrikant Fofef Mayer, Wurlabingen hat auch hier in lo- 
benswerter Weise Mittel zur Werfügung gestellt, wie f. 3- 
bei Erforschung ber Wuine Wingingen. Die Mauer wurde 
lediglich oben gegen einbringenben Wegen abgedeckt. Man 
erreicht bie Wuine am bequemsten von oben her, von Rin- 
gingen, ober Wurlabingen, wo der Albvereinspfad ben Wald- 
weg zwischen Hautenwies unb Kästlesbühl entlang hart 
nebenan bie Markungsgrenze schneidet. Ein Täfelchen weift 
hier bie Steilhalbe abwärts unb balb stehen wir vor ben 
Westen bes ehemaligen Wohnturmes, zu dem man in der 
ganzen näheren Umgebung vergebens einen Ergänzungsbau 
gesucht hat. Der gleiche Felsen müfete denn abwärts einen 
schwächeren und darum früher abgegangenen Wau getragen 
haben. Tatsächlich zeigt der talwärts absteigende Felsen des 
Schlöfele Spuren von Zurichtung. Dafe der ehemalige Ein- 
gang wirflich von unten her zu suchen ist, beweist bie deut- 
liehe Tatsache, dafe bas nördliche Mauerstüc Wurlabingen zu 
in feinem oberen Teil feinerlei Mauerverband zeigt. Deutlich 
sieht man noch im Fnnern bie Balkenlöcher von drei Stock- 
werfen, beren unteres jetzt meterhoch mit Schutt gefüllt ist. 
Hier ganz unten lassen sich ganze Wester von Asche unb son- 
fügen Wranbüberreften feststellen, wie auch die Mauer selbst 
Spuren von einem grofeen Feuer zeigt, bas im Fnnern ge= 
wütet haben mufe. Massenhaft Trümmer mit Ziegeln unb 
Scherben bebeefen ben Abhang, ber jetzt teilweise mit dich- 
tem Unterholz überwuchert wirb. Frgenb ein Pfad abwärts 
sonnte nicht gefunben werben. Wenn ein solcher wirflich 
gegen bie 5 Minuten entfernte Quelle Grozzbrunnen bestan- 
ben haben sollte, müfete er auch längst durc bas Geröll bes 
Kästlesbühl verschüttet worben fein. Fm östlichen Mauerec 
würbe innen eine Flasche eingemauert mit einigen für später 
wissenswerten Angaben über Wingingen, sowie bie früheren 
Bewohner ber Würg. Dies letztere soll auch eine Tafel an- 
zeigen, bie, an ber Wergfeite angebracht, bie wichtigsten Ab- 
schnitte ber Würgen,zeit melbet. „1 274 S. von Wingen = 
ft ein, 1328 Albrecht ber Hagge, 1409 — 13 
Heinric von Miller genannt 21 ffenfefema l j , 
mit Wappen: Wing über einem Dreiberg, 1 47 4 als 
Würg ft all an Friedric von D m." Die Tafel hat 
Steinhauer K. Dietrich gefertigt unb gestiftet. Fhm unb allen 
Helfern, sowie bem Besitzer ber Wuine, Wmftr. Alois Dorn, 
gebührt ber Danf ber Heimat. (Wgl. Wlätt. b. Schwäb. Alb- 
Vereins 1931 Wr. 12.) Kraus.
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„Paulus Ayrer T. J. v. Landsec Ackat. 44. Furstlicher 
Hohenzoler. Hoffmeister." (8.9/11 cm.) Dieser seltene Kupfer- 
stic von guter Qualität aus dem I. 1667 konnte aus der 
aufgelösten Bildsammlung der Gräfl. Stollberg-Wernige- 
rod’schen Bibliothek vor kurzem für unsere „Hhoh. Heimat- 
bücherei" Hhech. erworden werden. Sein nicht genannter 
Schöpfer ist Chr. 9. 21 y r e r in Nürnberg (1646—1719), 
Radierer-Dilettant und Inspektor am Spital zum hl. (Seift 
daselbst. Das Brustbild zeigt einen etwas ernst blickenden 
Mann mittleren Alters mit Schnurr- und Kinnbart in rei= 
cher Festkleidung. Ein Kranz mit Inschriftbändern bildet die 
Umrahmung. Unten in der Mitte bas Wappen des Darge- 
stellten. Es märe interessant, archivalische Nachrichten über 
bie Tätigkeit dieses „Hofmeisters" (geb. 1623 in Nürnb.) in 
Hohenzollern zu ermitteln. Es gibt noc einen zweiten Stic 
des Mannes vom selben Jahr, ben Banzer verzeichnet. 
Bei biefer Gelegenheit fei barauf hingewiesen, ba^ bie Büche- 
rei auc alte Stiche von S. Grynaeus- Beringen unb 
M. Helding- Langenenslingen besitzt. — V g 1- zu obi- 
gern Meyer, Jul.: Allgem. Künstlerlerif on (Ipz., 1878, 2. 
Bd., S. 493) unb Panzer, (3. W.: Verzeichn, von Nürn- 
berg. Portraiten aus allen Staenben. (Nürnb., 1790 S. 7).

Dr. E. Senn.
Besprechungen 

Rezensionsexemplare an bie Redaktion des Blattes erbeten.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte unb Altertums- 

kunde in Hohenzollern. 62. Jahrg. 1931. Das Wiedererschei- 
nen ber Mitteilungen, bereu Jahresreihe nunmehr hoffent- 
lic mieber ununterbrochen fortgeführt werben sann, hat bei 
allen Freunden hohenzollerischer Geschichtsforschung beson- 
bere Befriedigung ausgelöst. In ber Auswahl ber Abhand- 
lungen steht bas neue Heft durchaus ebenbürtig neben guten 
früheren Jahrgängen. Wir freuen uns besonders barüber, 
daß von ber feit längerer Zeit druckfertig bearbeiteten Ge- 
schichte ber Herren von Jungingen aus ber Feder des Alt- 
meistere hohenzollerischer Geschichtsforschung, Herrn Pfarrer 
Eisele, ber erste Teil nunmehr veröffentlicht ist. Die neuere 
Geschichte unseres Lädchens ist durch eine manches Unbe- 
kannte klärende Abhandlung über bie Vorgeschichte ber Ab- 
tretung Hohenzollerns an Preuszen von Dr. Hebeisen berück- 
sichtigt. Die für bie Mitteilungen immer wesentliche Aufgabe 
zur Veröffentlichung von Quellen ist durc Verausgabe ei- 
ner Grenzbeschreibung zwischen ber Grafschaft Zollern unb 
bem fürstenbergischen Amt Trochtelfingen vom Jahre 1584 
durc Vikar Kraus erfüllt unb schlieszlic lesen wir Einiges 
aus Jungnaus Vergangenheit von Benj. Pfaff/Sigmaringen. 
Eingeleitet ist bas Heft mit einem Nachruf für Fürst Wil- 
beim von Hohenzollern, bem heimatkundliche Bestrebungen 
viele tatkräftige Förderung verdankten. Den kommenden 
Jahrgängen wünschen wir biefelbe sorgfältige Ausstattung, 
wie sie ber vorliegende durc ben Verlag erfahren bat.

Baur.
* Geologische Spezialkarte von Württemberg 1 :25 000, 

Blatt 108, Rottenburg— Bietenhausen. Als neues Blatt ber 
geologischen Spezialkarte ist bas Blatt Rottenbura—Bieten- 
bansen nunmehr erschienen. Es zeigt ben geologischen Auf- 
bau ber Landschaft, bie sich wie nicht leicht eine anbere von 
ber Höhe bes Turmes ber Weilerburg überschauen läszt, mit 
bem von ber untersten Liasplatte her abfallenden, waldbe- 
stockten Keuperstufen im Osten, an bie sich nördlic bie vom 
Neckar aufgeschotterte weite Fläche zwischen Rottenburo— 
Bühl— Wurmlingen— Hirschau anschlieszt unb ber von Nef- 
far, Katzenbach, Enac unb Rommelshalbac tief eingefüg- 
ten. teilweise mit Letten ohlenschichten bedeckten Platte bes 
oberen Muschelkalkes im Westen. Als befonbere Merkwür- 
biqfeiten werben bie Brüche sichtbar, bie bei Rottenburg ben 
jähen Wechsel vom enaen Muschelkalktal zur weiten Schot- 
terebene mit flachen Hängen verursachen unb bem bärtigen 
Landschaftsbild ben allerbings nicht volfstümlic geworde- 
nen Namen Porta fuebifa = Schwäbische Pforte, eingetra- 

gen haben unb bie beiben weit vorgeschobenen Schilfsand- 
steinschollen bei Wolfenhausen unb zwischen Rottenburg unb 
Seebronn, von benen bie letztere als Heubergwarte mit ih- 
rem Turm eine weithin sichtbare Landmarke bildet. Als 
Musterbeispiel, wie Sieblungen geologisch bedingt sind, er- 
scheint auf bem Blatt ber völlig unbesiedelte, unfruchtbare 
Keuper, bagegen bie Anlage ber Ortschaften auf unb an ben 
wasserführenden Lettenkohlenschichten nicht auf ber verkar- 
steten Muschelkalkoberfläche, unb im engen Neckartal bie 
Lage von Obernau auf bem Schuttkegel bes Rommelstales. 
Kleine rote Ringe beuten bie zur Erschlieszung ber in SpaU 
ten bes etwa 100 m tieferen Buntsandsteines auffteigenben 
Kohlensäure im Neckartal bei Bieringen unb Niedernau nie- 
hergebrachten Bohrlöcher, von benen bie Bieringer neuer- 
bings versiegt finb, bie Niedernauer noch zur Herstellung bes 
besonnten „ßöwenfprubels" Verwendung finben. Von ho- 
henzollerischem Gebiet ist in ber Güdwestecke her Karte bie 
ganze Wartung Bietenhausen unb ber größte Teil ber Mar- 
fang Höfendorf enthalten. B.
Roos, 3.: Theodor Bilharz. (Differt. meb., Würzb., 1930,

55. S.)
Die Arbeit beruht lediglich auf ber nur sehr spärlich 

ermittelten ßiferatur über Bilharz, bie zu diesem Zwecke 
in einer sonst nicht üblichen Weise seitenlang ausgeschrieben 
wurde. Archivalische Grundlegung finbet sich keine. Der Auf 
bau läszt in feinem Durcheinander fein geschlossenes Bild 
entstehen, eigenes Sehen unb Charakterisieren wird über- 
haupt nicht versucht. Aber erfreulich ist, daß Bilharz disser- 
tationsfähig geworben! Wann wirb er wohl Sigmaringen 
gebenf= unb dentmalsreif erscheinen? Senn.
Ahlhaus, 3.: Die ßanbbefanate bes Bistums Konstanz im 

Mittelalter. Ein Beitrag zur mittelalter!. Kirchenrechts- u. 
Kulturgeschichte. (Stgt., 1929, 504 S., 40 Jl).
Nac einem kurzen geschichtlichen Abriß über bie bisherige 

Forschung behandelt ber Verf. Ursprung u. Entwicklung der 
aus ber Archipresbyterialverfassung hervorgegangenen 
ßanbbefanate, ohne ihre Entstehung restlos klären zu tön- 
nen Ihr Beginn wirb im 12. Ih. nachgewiesen. Darauf wirb 
bie Bildung ber Dekanatssprengel besprochen, wobei Die 
Giedlungsgeschichte (Semeinteilung), was methodologiic 
neu ist, zur Aufstellung benützt wirb. Es folgt bie Erläute- 
rung ber forporatioen Ausgestaltung ber ßanbbefanate, 
ihrer Rechtsverhältnisse (ein gemeinrechtlicher fränfifcher 
Verfassungstyp wirb herausgearbeitet), ihrer Borstandichart 
unb ber Korporation selbst. Mit erstaunlichem Fleise ist das 
grobe archivalische unb literarische Quellenmaterial zu am: 
mengetragen, mit größter Umsicht unb Vorsicht verwendet 
unb endlich in streng systematischer Durchführung ein klares 
Bild biefer grunblegenben kirchlichen Verwaltungsorganiia: 
tion gegeben worben. Die weitere lokalgeschichtliche Arbeit 
hat an 21. einen sicheren Rückhalt gefunden unb sieht nun, 
auf welche Punkte sie zu achten hat. Es wäre sehr zu wun- 
sehen, daß bie Fortsetzung des verdienstlichen Werkes für die 
Rleuzeit (bis 1523 handelt bas obige) nicht zu lange auf sich 
warten liefee. - Was Hoh. anlangt, so finb die Arbeiten 
von Schnell unb Hodler über bas Kapitel Haiger • (100.1 
1928), von Kernler über Hhech. (1891), von Eisele über Betin- 
gen-Trochtelf. (1902) ausgiebig benützt unb unsere Berbd : 
niffe reichlich behandelt worben (Die Haigerl. Statuten finb 
voll abgebrueft (S. 352-60). Als frühester hohenz- Dekan er- 
scheint ein solcher von „Hetingin"(1217), die ältesten Sapis 
telsftatuten (bie drittältesten des Bistums, 1300-1350) lind 
bie von Trochtelfingen. Auc die Grenzen ber alten Saue in 
550h. finb ausführlicher besprochen (S. 73/75). Unsere künftige 
Kapitelsforschung sollte besonders auch die Grenzen ber ein- 
feinen Dekanate festzulegen suchen. Dr. 5. Stehle.

Wissenschaftliche Anfragen
Ungenannte Cejerin. Für bie letzte Zuschrift verbindlichsten 

Dans! Wenn es sic um ein gedrucktes Buch handelt, erbitte 
ic noch bie Abschrift bes Titelblattes. Baur.
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