
ZOMEEEHEIMAT
BEILAGE DER MONENEOLLERSSCHEN BLATTER 
FÜRTOLLERISCHE HEIMAT- Weap •GLSKUMOE

NUMMER 11 Hechingen, 29. Dezember 1932 1. JAHRGANG

Johann Friedrich Cotta
Zum Gedächtnis des 100. Todestages des Schöpfers der ersten Zolgemeinschaft zwischen deutschen Ländern, bet 3ou- 

einigung zwischen Württemberg und den beiden Hohenzolern am 28. Juli 1824

Am 2 9. Dezember 1 8 3 2 ver- 
starb in Stuttgart einer der vielseitig- 
sten und wirksamsten Männer der 
schwäbischen Geschichte, Cotta. Es 
gibt kaum ein Gebiet des staatlichen 
und geistigen Lebens, in dem nicht 
feine schöpferische Arbeit tiefe Spuren 
hinterlassen hätte. Wir kennen ihn als 
den hilfreichen Freund und Verleger 
so vieler Dichter und Schriftsteller, 
bis hinauf zu Schiller und Goethe; 
fein Ruhm ist gleic groß als Ge- 
schäftsmann und Buchhändler, als 
Parlamentarier und Staatsmann wie 
als Zeitungsbegründer und volkswirt- 
schaftlicher Berater feines Königs. 
Und wenn einmal das Cottasche Fa- 
milienarchiv mit den unendlichen 
Briefmassen hervorragender Zeitge- 
noffen ganz erschlossen fein wird, 
dann erst sann feine volle Bedeutung 
als Förderer bes deutschen Geistes- 
lebens klar werben.

Von Dr. M. Binder

Johann Friedrich Freiherr 
Cotta von Cottendorf

Für unser ßanb aber besteht ein besonderer unb gewichti- 
ger Grund, baß wir uns biefes Mannes bantbar erinnern: 
er ist ber Schöpfer b e r Zolleinigung, bie 3 w i = 
schen Württemberg unb b e n b e i b e n Hohen- 
3 o 11 e r n am 28. Juli 1824 zustande fam.

Vergeblich hatten beim Wiederaufbau ber deutschen Staa- 
ten nac ber Napoleonischen Verwirrung bie besten Köpfe 
sic bemüht, einen Zusammenschluß aller Deutschen im Han- 
bei unb Verkehr zu erreichen. Der Wiener Kongreß brachte 
aber als einziges volkswirtschaftliches Ergebnis bie Erleichte- 
rung ber Schiffahrt auf ben deutschen Strömen. Noc erfolg- 
loser blieben bie Bemühungen bes „Vereins deutscher Kauf- 
leute zur Beseitigung ber Sonderzolllinien", ber 1819 in 
Nürnberg begrünbet würbe unb auch die Konferenzen zu 
Darmstadt zwischen ben meisten süd- unb mitteldeutschen 
Staaten muszten, trotzdem biefe schon 1820 einen Handels- 
oertrag abgeschlossen hatten, schlieszlic am Egoismus unb 
ber Bürokratie ber vielköpfigen Vertretungen scheitern.

Die tieferen Gründe bes Miszerfolgs durchschaute ber Real- 
politifer Cotta mit feinem praktischen Sinn nur zu gut unb

er gelangte daher alsbald zu der Über- 
zeugung, daß allein durc Sonderab- 
machungen zwischen je zwei Staaten 
schrittweise ein Erfolg erzielt werben 
sönne. Sein erster Plan war, Würt- 
temberg unb Baden, welche beide bei 
ben Verhandlungen in Darmstadt am 
eifrigsten gewesen waren, zollpolitisc 
zu einigen unb nur auf biefem volks- 
wirtschaftlichen Hintergrund hebt sich 
bas Bild richtig ab, bas uns Cotta 
als ber Begründer ber Bodensee- 
dampfschiffahrt zeigt. Dieses praktische 
Unternehmen, bas bie angrenzenden 
Länder in nähere Handelsgemein- 
schaft bringen sollte, mußte dadurc 
gleichsam eine Demonstration werben, 
um ben Nutzen unb bie Notwendig- 
feit gemeinsamer Zollpolitit darzu- 
legen. Allein die Verhandlungen mit 
Baden zogen sic in bie Gänge unb 
plötzlich führten diejenigen mit H o = 
henzollern zu einem rascheren 

Erfolg als jene, bans auch ber staatsmännischen Ein- 
sicht bes Fürsten Anton Aloys. Zur selben Zeit, als 
bie ersten Dampfschiffe ben Bodensee durchkreuzten, fam 
bie e r ft e 3 o I1 g e m e i n f c a f t zwischen deutschen 
L änbern zustande, zwischen Württemberg unb 
ben $ o h e n 3 o 11 e r n f c e n Fürstentümern. In 
ben Geschichtswerken wirb bis mh unsere Tage hinein biefes 
Verdienst ber beiben ßänber hinsichtlich bes Zollgedantens 
nicht richtig ersannt unb gewürdigt unb noc weniger das 
Verdienst ihres geistigen Vaters; vielmehr hat man einseitig 
meist nur ben vom preußischen Minister Mot geschaffenen 
preuszisch-hessischen Vertrag als bie Grundlage des Deutschen 
Zollvereins betrachtet. Es ist aber nur gerecht, wenn man 
auch bie süddeutschen Verträge als Ansporn zu jenem großen 
deutschen Einigungswert erkennt unb richtig bleibt bas Wort 
W. Webers, wenn er in feiner Geschichte bes Deutschen 
Zollvereins sagt: „Durch den Vertrag mit Hohenzollern war 
ein großer Teil der Grundlagen eines größeren Vereins be- 
reits faktisch gegeben". Auf biefer Grundlage —, bei ber 
übrigens Hohenzollern bie Zollverwaltung bem größeren 
Nachbar übertrug unb in eine Verteilung der Erträgnisse 
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entsprechend der Einwohnerzahl willigte —, baute sic in ber 
Tat wenige Jahre nachher der württembergisch-(hohenzolle- 
risch)-bayerische Zollvertrag auf.

So sann sic das Land Hohenzollern rühmen, einst einen 
wichtigen Vauftein zur Aufrichtung des Deutschen Reiches

gesetzt zu haben; in Erinnerung baran wird es aber auc 
bem Mann ein dauerndes Gedenken bewahren wollen, durc 
dessen Tat unb Weitblick es zu dieser fruchtbaren Kolitis be- 
wogen wurde unb dessen Name feitbem so eng mit feiner Ge- 
schichte verbunden ist.

Hohenzollern zur Römerzeit
Von Willy Baur

III.
Der großartigste Überrest aus römischer Zeit bei uns ist 

zweifellos bas m i I i t ä r i f c gedachte S t r a s e n 1 1 ft e m. 
Der älteste dieser Straszenzüge ist, wie sic aus dem ersten 
Teil dieser Abhandlung ergibt, bie Donaustraße.

Um bie Donaustrasze haben sich verschiedene ältere Forscher 
deshalb eifrig bemüht, weil man sie lange als bie auf ber 
Peutinger’schen Tafel dargestellte ßinie von bem heutigen 
Windijc (Schweiz) nach Regensburg ansehen mußte. Diese 
Tafel ist genannt nach bem Besitzer ber einzigen, aus bem 
Mittelalter ftammenben Nachbildung einer römischen Straß 
senkarte aus ber 2. Hälfte des 4. nachchristlichen Jahrhun- 
berts, bem Augsburger Ratsherrn Peutinger (gest. 1547). 
Später zeigte es sich, baß im alten Kartenbild bie Donau 
offenbar unrichtig eingezeichnet war, unb es ist heute erwie- 
fen, baß es sich bei ber fraglichen ßinie um ben Straßenzug 
Windisch—Stühlingen—Hüfingen—Rottweil—Rottenburg— 
Köngen— Bopfingen— Regensburg handeln muß, ber bei 
Owingen—Hart—Rangendingen hohenzollerisches Gebiet 
schneidet. Unsere Donaustrasze geht aus von Eschenz— Stein 
a. Rh. über Singen—Orsingen—Ederstetten b. Liptingen— 
Buchheim— Vilsingen — Mengen— Unlingen—Emerkingen— 
Risztissen u. f. m. Auf weiten Streifen wie zwischen Ederitet: 
ten unb Vilsingen unb von Mengen aus donauabwärts ist 
ber Straszenzug, in bem bie ßinie aus claudischer Zeit ge- 
sehen wird, einwandfrei in feinem genauen ßauf festgestellt 
unb untersucht. Eine eingehende Beschreibung ist im Nömer- 
wert’) niebergelegt bis zum zollerischen Gebiet, wo ihr Ber- 
lauf bis heute unbefannt geblieben ist. Man hat hier bem 
Bunkt Laiz eine Bedeutung beigelegt, bie er zur claudischen 
Zeit gar nicht gehabt haben sonnte, unb daher bie Straße an 
Stellen gesucht, wo sie nicht fein sann. Handelt es sich näm- 
lic bei ber Donaustrasze um einen unter militärischen Ge- 
sichtspunkten angelegten Grenzweg — unb diese Auffassung 
vertritt auch mit entscheidenden Gründen bas neue Römer- 
wert _ bann hatte zu claudischer Zeit, während ber man 
sic auf eine Beherrschung ber Donaulinie vom rechten Ufer 
aus beschränkte, eine Straßenführung über Laiz feinen Sinn, 
auch bann nicht, wenn man bei Laiz einen wichtigen vor- 
römischen Fluszübergang annimmt. Zwei Straßenpunfte lie- 
gen nun fest: bie Steige am Südwestausgang von Vilsingen 
in Richtung auf ben Neuberg einerseits unb ein von Men- 
gen—Ennetac herkommendes Wegstück, bas bis in bie Ge- 
genb südlic ber am Waldrand gelegenen Hütte auf Flur 
Spitzenwies Markung Ennetac (Karte 1 :25 000 Bl. 154 
Sigmaringen—Mengen) besannt ist,2) anderseits. Nach Kar- 
tenftubium unb eingehender Begehung des Geländes bin ich 
ber Überzeugung, baß man bas verbindende Straßenftücf 
auf ber ungefähren ßinie Vilsingen—Vaulterhof—Jagdschloß 
Josefslust— Bahnhof Josefslust zu suchen hat. Verdächtig ist 
befonbers bas Sträszchen Vilsingen—aulterhof, dessen 
rechtwinklige Einmündung in bie Straße Vilsingen—Snzig- 
fofen natürlich neu unb mit ber (Bemannregulierung zu 
erflären ist (Karte 1 : 25 000 BL. 113 Leibertingen— Bilsin- 
gen), weiterhin aber macht sowohl bie Anlage wie bie Füh- 
rung einen überraschend großzügigen Eindruck, ber sic ver- 
ftärft, wenn man nac Durchschreiten des Hofes, beffen Ge- 
bäube auch nac bem Weg orientiert finb, bem in östlicher 
Richtung ziehenden Wegstüc folgt (südl. (Bemann Kapellen- 
ösch, Karte 1 : 25 000 Bl. 154 Sigmaringen—Mengen). Das 
Wegstüc enbigt unvermittelt mit bem Sträßchen Snzig- 
fofen—Oberjägerhaus—(Böggingen; feine gerablinige Fort- 
setzung muß ber im Winkel zwischen bem genannten Sträß- 

eßen unb beffen Zweig nac ßaiz vorgenommenen Gewann- 
regulierung Zum Opfer gefallen fein. In geraber Fortsetzung 
unb nördlic davon finben sich im Ackerboden Spuren,3) bie 
Mauer- unb Straßenrefte fein sönnen, bisher aber nicht un- 
tersucht finb. Eine (Brabung auf biefen Ackerparzellen würbe 
zweifellos wesentliche Ausschlüsse ergeben. Bei dieser Anlage 
beherrscht bie Straße ben Donauübergang bei ßaiz und die 
von einem solchen in südlicher Richtung ziehenden Wege, zu 
bereu Überwachung man vielleicht auch eine befestigte, mili- 
tärische Anlage ber Frühzeit hier, also auf bem rechten Do- 
nauufer suchen bars.

Zusammenhängend mit ber claudischen Donauftraße ist auf 
eine mögliche Straßenlinie hinzuweifen, bie von ber unseren 
nördlich Orsingen abzweigend über Meszkirc—Krauchenwies 
nach Mengen führte, unb bie Nägele früher als Grenzstraße 
in augusteischer Zeit beutéte.4) Das Römerwert lehnt diese 
Straße als unbewiesen ab/) Singelers Grabungsergebnisse 
bei Krauchenwies finb mit Vorsicht zu bewerten,6) ba diese 
Streife zum Teil ein Stücf eines vielbefahrenen Handels- 
meges bis in bie neuere Zeit herein darstellt, an bem nach- 
weislic wiederholt gebaut mürbe. Sanz sicher wirb man 
darüber freilich erst bann fein, wenn man an bem ersten Zug 
über Buchheim— Vilsingen noch eine militärische Station ge= 
funben unb untersucht haben wirb. Wenn man bei Alengen 
ein Kastell ber Frühzeit annimmt, müßte sic auf ber Strecke 
bis Eschenz mindestens noch eine berartige Anlage finben 
lassen. In jedem Falle kann eine Straßenlinie Mengen— 
Meszkirc in späterer Seit eine Rolle als Abkürzung unb 
Umgehung verlorener Steigungen über bie Donauhöhen ge- 
spielt haben.

ßaiz erhielt feine römische Bedeutung mit bem Ausbau 
ber schon genannten Rhein-Donaustrasze von Straßburg über 
Waldmössingen — Sulz — Ebingen—Straßberg—Winterlin- 
gen unter Kaiser Vespasian um bas Jahr 74 n. Chr., beren 
Verlauf im Einzelnen im Römerwerf beschrieben ist.7) Alan 
nimmt nach bem Ausbau dieser Straße eine römische Donau- 
brücke bei ßaiz an, bie Frage ber Einmündung dieses Zuges 
in bie oben beschriebene Donauftraße ist völlig offen. Eine 
ßinie über Inzigkofen wirb angenommen, es ist bann aber 
eine zweite, südöstlich orientierte Anschluszstr ecke mit Be- 
stimmtheit anzunehmen, vielleicht unter Benutzung eines al- 
ten Weges. Die Erforschung ber Straszenverhältnisse um 
ßaiz ist also noch ein recht wichtiges Feld; wirb sie nach 
gründlicher Vorbereitung durc Zusammenstellung unb Be- 
arbeitung aller Nachrichten unb Beobachtungen, alter Flur- 
farten usw. unb nach sorgfältiger Begehung des Geländes 
unternommen, bann finb unter Aufwanb bescheidener Geld- 
mittel gute Erfolg mit großer Wahrscheinlich eit zu erzielen.

Über ben Verlauf ber Straße vom Neckarlandher be- 
stehen, wenigstens auf hohenzollerischem Voben sonst feine 
Zweifel, bagegen befinben sic im Zuge ber von dieser füd- 
lic Winterlingen abzweigenden Albranbftraße, bem A l b - 
limes über Bit— Vurlabingen—Somabingen umstrittene 
Stellen. Die wichtigste davon auf unserm Sebiet ist bie Fort- 
setzung hinter Ringingen. Diese Fortsetzung würbe in ben 
Albvereinsblättern von 19258) durc ben t Professor Hertlein 
unb Professor Dr. Nägele eingehend behandelt, wobei Nä- 
gele bie ältere Annahme einer Führung über Salmendin- 
gen—Willmandingen— Unbingen ober Senfingen gegen bie 
neuere Hertlein’sche über Aleichingen—Engftingen noch nicht 
unbebingt aufgibt. Für Hertleins Auffassung spricht bie 
ganze Anlage des von Melchingen süd-südwestlic ziehenden. 
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die Höhe zwischen Aufberg und Käpfle überschreitenden We- 
ges, der sic bei Punkt 745 der Karte 1 :25 000 (Bl. 121 
Thalheim—Jungingen) in den Wiesen und Feldern versiert. 
Im Frühsommer 1932 glaube ich die für einen tiefliegenden 
Gtraszenkörper bezeichnende Färbung der Wiesen in einem 
in gerader Fortsetzung der Wegrichtung hinziehenden Strei- 
fen bei dem genannten Punkt beobachtet zu haben. Die Füh- 
rung der Strafte von Melchingen aus nac Engstingen zu ut 
im Römerwerf beschrieben und in der beigegebenen Karte 
eingezeichnet, bleibt aber nac Nägele zweifelhaft.

Als Dierter großer Straszenzug schneidet die Strafte Rott- 
weil— Rottenburg, ein Teilstüc der oben schon erwähnten 
Strafte von Windisc nac Regensburg, hohenzollerisches Ge- 
biet non Erlaheim herkommend auf den Markungen Dwin- 
gen, Stetten b. Haigerloch, Hart und Rangendingen. Sie ist 
für die Zeit nac 100 n. Chr. wohl die wichtigste unserer 
Straften und sah den stärksten Verkehr; als Konjularstrasze, 
wie das gelegentlich geschehen ist, dürfen mir sie jedoc nicht 
bezeichnen, weil es solche im römischen Germanien über- 
haupt nicht gab.9) Der Forschung ist diese Straße feit langer 
Zeit besannt, neuerdings hat sie, mie Herr Oberregierungs- 
rat Walter feststellte, zu einer eigenartigen Verwechslung An- 
laß gegeben. Bei Aufnahme ber geologischen Karte 1 : 25 000 
Bl. Hechingen fand der aufnehmende Geologe östlic her 
Strafte Rangendingen— Hirrlingen Schotter und zeichnete 
denselben flugs als Schotterterasse der Urstarzel in feiner 
Karte ein, in Wirklichkeit handelt es sic aber dabei um den 
alten Belag der römischen Strafte nac Rottenburg!

Veben den bisher genannten Strecken sind zwei RRückver- 
bindungsstraszen von Mengen aus, eine durch den Weithart 
nac Mottschies— Pfullendorf— Ludwigshafen—Singen, die 
andere über Einhart— Dstrac zu irgend einem unkt am 
Bodensee als Hauptstraszen zu vermuten. Im Römerwerf 
haben die Linien seine nähere Beschreibung gefunden, weil 
nur kurze und unsichere Teilstücke bisher besannt sind.

Von den übrigen Straftenlinien Zingelers, die in der ar- 
chäologischen Karte 1 : 100 000 von 1894 eingezeichnet sind, in) 
bleibt nac den neueren Arbeiten für die Römerzeit menig 
übrig. Besonders scheint Zingeler die Bedeutung Sigmarin- 
gens für die Römer nach Ursachen, die erst im Mittelalter 
mirffam werden tonnten, bemessen zu haben; allein die An- 
nähme von drei römischen Donaubrücken für Sigmaringen 
mar selbst für die 90er Jahre etwas ungewöhnlich. Wichtig 
als Straszeneinmündung und Donauübergang mar für die 
Römer aber Laiz, dessen Bedeutung schon in keltischer Zeit 
auf dem alten, von ber Alb her kommenden Weg unb sei- 
ner Donaufurt beruhte. Ein alter, von Jungnau herkommen- 
ber Weg treust zwar bei Sigmaringen gerabe unterhalb des 
Schloszfelsens die Donau unb zieht nach Süden über Krau- 
chenwies meiter, er scheint aber eher mittelalterlich als vor- 
römisch zu sein. Wo dieser Weg von Norden herkommt, ob 
aus ber Inneringer (Segenb ober ob er mit einem Urmeg 
Erpfingen— Hörschwag— Neufra— Veringenstadt im Zusam- 
menftang steht, ist noch völlig dunkel; eine vorrömische, römi-

Dr. Adi
Ein Lebensbild Don 21

Zu so manchen hochverdienten Männern, bie ber Stabt 
Hechingen entstammen, zählt auch Dr. Adolf Bfister. 
Sein Vater, Johann Pfister, mar Oberlehrer an ber katho- 
lischen Volksschule daselbst, feine Mutter Viktoria, geb. De- 
meter, mar eine Schwester des Pfarrers Ignaz Demeter von 
Lautlingen bei Ebingen, ber bafelbft auf Einwirkung feines 
Freundes, Christoph Schmid, damals Schulinspektor in 
Thannhausen, eine Privatbildungsanstalt für Schullehrer 
unb Lehramtszöglinge errichtete unb zum Königs. Württem- 
bergischen Oberschulkommissar beförbert mürbe.

Oberlehrer Pfister hatte brei Söhne, Eduard, Guido unb 
21 b o l f. Letzterer mar geboren am 26. September 1810 in 

sche ober nur mittelalterliche Strafte in bem Talteil zwischen 
(Bammertingen unb Veringenstadt mirb von fast allen Ken- 
nern des Gebietes mit Recht abgelehnt. Die jetzige Laucher- 
talstrasze mürbe, abgesehen von späteren Verbesserungen im 
Einzelnen, erst im ersten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts 
angelegt. Weniger bestritten ist eine alte Verbindung in 
Richtung Steinhilben—Inneringen—Bingen—Scheer—Men- 
gen. Den Weg Laiz—Göggingen mit Fortsetzung nac Hü- 
ben mirb man eher als vorrömisc ansehen müssen. Die 
Straften Salmendingen—Talheim—Rottenburg und Rot- 
tenburg—Bodelshausen— Friedrichstrasze— Steinhofen — Ba- 
fingen merben seit einiger Zeit von ben Fachleuten als römi- 
sehe 2lnlagen abgelehnt, bagegen menigftens teilweise als 
vorrömische Wege ebenso mie ber Killertalmeg nicht bestrit- 
ten. Zu beachten ist babei aber, baft bie vorrömischen Wege 
in römischer Zeit grösztenteils sicher benutzt mürben, nur 
sann für sie ein ftraftenmäftiger, bie wirtschaftlichen Kräfte 
ber bei uns vorherrschenden Einzelsiedler meit überfteigenber 
Ausbau nicht angenommen merben. Die Bezeichnung „Rö- 
merftrafte" für solche Wege ist natürlich unzutreffend. Bei 
ber auch von Zingeler angeführten Strafte Sulz— Tischin- 
gen—Seewald— Taberwasen— Eutingen ist nun zwar nach 
feinen Grabungen ein alter Straftenförper festgestellt, aber 
ohne Nachweis, ob derselbe römisch ober jünger ist.51) Die 
Salzquellen bei Sulz unb Fischingen, bie schon in vorrömi- 
scher Zeit besannt maren unb ausgenutzt mürben, finb wohl 
bie Ursache für eine Anzahl sehr alter Wege, bie in ber dor- 
tigen Gegend zusammenlaufen; es ist wahrscheinlich, baft es 
sic bei ber genannten Strafte um einen dieser Wege handelt, 
ber in römischer Zeit auch im Gebrauch mar, mie bie baran 
gelegenen römischen Gutshöfe östlich bes heutigen Wehrstein- 
Hofes zeigen.

Einen 2lusbau burd) bie Römer erfuhr bagegen ber von 
Sulz nach Glatt unb meiter gegen Offingen führende alte 
Weg zum Kniebispaft, ber im Römerwert im Einzelnen be- 
schrieben ist. Hier handelt es sich unzweifelhaft um eine Rö- 
merftrafte; merfmürbigermeife ist sie in ber Arbeit von Zin- 
geler nicht ermähnt, obwohl zu feinen Zeiten befonbers bie 
Bedeutung non Iflingen start überschätzt morben ist. Es ist 
aber festzustellen, baft Zingelers Untersuchungen trot man- 
cher Einwendungen, bie sic heute aus anberroeitig gefunde- 
neu Zusammenhängen ergeben, minbeftens insofern ihren 
Wert behalten, als sie wichtige Anhaltspunkte für alte Straft 
fen unb Wege ergeben, mit bereu Erforschung mir sehr meit 
zurüc finb. Zingelers Verdienst bleibt es, bie Kenntnisse unb 
Ansichten feiner Zeit über bie römische Vergangenheit Hohen- 
zolerns dargestellt unb festgehalten zu haben.

1) Römer in Württemberg. 11/172 ff. u. 198. 2) «. a. O. S. 198. 
3) Persönliche Mitteilung des Eigentümers eines Teiles der Grund- 
stücke: Landwirt Guntram Wolf, Latz. 4) Bl. b. Schwäb. Albver - 
eins. XXISp. 41. 5) st. st. O. S. 177. 6) Mitreil. b. Ver. f. Gesch. 
u. Altertumskunde t. H. XXVII. 169. 7) st. st. D. S 213. 8) XXXVII/. 
Sp. 217 ff. 9) K. Schumacher, Die Erforschung b. röm. u. vorröm- 
Straßennetzes in Westdeutschland. 3. Bericht b. röm.german. Rom- 
mission 1906/07 (S. 14. 10) Beilage bot „Bau- u. Kunstdenkmäler i. 
b. Hoh. Landen" v. Zingeler-aur, I. Auf. 1896. 11) st. st. D. S. 97.

f Pfister
0 I f Egler- Hechingen
Hechingen. Seine Eltern bestimmten ihn zunächst für ben 
Lehrerberuf; allein fein Onkel, Ignaz Demeter, ber inzwi- 
schen Don Lautlingen ins Groszherzogtum Baden zur Diret- 
Hon bes Schullehrerseminars zu Rastatt unb zum Professor 
ber Pädagogit am bortigen Lyceum berufen mürbe (1809 
bis 1818) unb 1818 Defan unb Definitor in Sasbach mürbe, 
nahm ben talentvollen Neffen borthin zu sich, erteilte ihm 
selbst Unterricht in ber lateinischen unb griechischen Sprache 
unb bestimmte ihn für ben geistlichen Stanb. Die meiteren 
theologischen Stubien bes 21. Pfister erfolgten im Seminar 
zu Straftburg unter bem erziehlichen Einfluß feines Regens, 
bes späteren Bischofs Dr. Andreas Räßz von Straftburg. Die
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Priesterweihe erhielt er am 25. Mai 1833 in der Seminar- 
firche zu Freiburg durch den damaligen Weihbischof Her- 
mann von Vicari unter Dispensation wegen feines noc zu 
jugendlichen Alters durc Papst Gregor X VI. Bei feiner 
ersten heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche zu Hechin- 
gen hielt fein Onkel, Ignaz Demeter, der inzwischen als 
Ministerialrat nac Karlsruhe und 1833 zum Domkapitular 
an der Metropolitankirche zu Freiburg berufen wurde, die 
Festpredigt*). Letzterer wurde am 11. Mai 1836 zum Erz- 
bischof von Freiburg, Metropolit der Oberrheinischen Kir- 
chenprovinz, gewählt und von Papst Gregor X VI. bestätigt. 
Der Neupriester A. Pfister wirkte bann zunächst nac fünf 
Monate langer Tätigkeit als Vikar zu S a s b a c ein Jahr 
als Cooperator an ber Domkirche zu Freiburg, später als 
Vikar in Steinhofen bei Hechingen, von wo er bas be- 
nachbarte Bisingen binando zu versehen hatte unb 1838 als 

farrverweser zu Dotternhausen, Dekanat Schöm- 
berg. Die erste ftänbige Anstellung 
fanb er nac sehr gut bestandenem 
Bfarr - Concurs unb nac Erwerb 
des Württembergischen Staatsbürger- 
rechts 1839 in Roszwangen. Im 
Jahre 1841 übernahm’er bie Pfarrei 
Risztijsen, Oberamt Ehingen a. D. 
unter bem Patronatsherrn Freiherrn 
Friedric Sehens von Stauffenberg. 
Dortselbst starb feine verwitwete Mut- 
ter, bie er zu sic genommen hatte.

Im Jahre 1867 wurde pfifter zum 
Stabtpfarrer von ©hingen 
a. D. beförbert, in welcher Eigenschaft 
er bis zu feinem im Jahre 1878 er- 
folgten Tode wirkte.

In Ehingen hatte er in feinem Nef- 
fen, bem Söhne des Bruders Guido, 
Adolf Pfister als Vikar eine tatkräf- 
tige Unterstützung, während des Lez- 
teren Schwester, Friederike, in liebe- 
Doller Hingebung bie Haushaltsge- 

Dr. Adolf Pfister

geschäfte im Pfarrhause verwaltete. Die letzten Monate feines 
ßebens verbrachte Dr. Pf. krankheitshalber bei feinem Bru- 
ber Guido in Oberdischingen, 021. ©hingen, wo er am 
29. April 1878 starb. In ber Zwischenzeit war sein Neffe, ber 
oben genannte Vikar Adolf Pfister zum Pfarrer von Alt- 
heim, Oberamt ©hingen ernannt worden, weshalb auf feinen 
unb feiner Schwester Friederike Wunsc bie Beisetzung des 
Onkels in Altheim ftattfanb, wo heute noch neben ber 
Kirche bas Grabdenkmal bie letzte Ruhestätte des Verstorbe- 
nen bezeichnet. Verfasser biefer biographischen Abhandlung 
bürste bie Serien feiner Jugendjahre bei beiben verwandten 
geistlichen Herren im Pfarrhause zu ©hingen unb zu Altheim 
oerbringen, ba fein Groszvater, Eduard Pfister in Hechingen, 
gestorben 1888, ber Bruder des Dr. Pf. unb des Guido Bf., 
des Paters des genannten Pfarrers Adolf Pfister von Alt- 
heim mar. Letzterer ist in Württemberg besannt geworden 
als Schulinspektor bes Bezirks ©hingen unb durc feine spä- 
tere Beförderung zum Dberinfpettor am Waisenhaus zu 
Ochsenhausen, wo ihm bei feiner Pensionierung auf Grund 
feiner erfolgreichen Tätigkeit im Erziehungswesen ber Titel 
„Oberschulrat" seitens ber Legierung verliehen mürbe. (Ge- 
storben Schloss Neresheim 1913.)

Soweit über ben Lebenslauf bes Dr. Adolf Pfister.
*

Von wahrhaft christlichen Eltern in tiefer Religiosität er- 
zogen unb begünstigt burch ben erziehlichen Einfluß vorzüg- 
sicher ßehrer während feiner theologischen Stubien, mar ber 
Grundzug feines ßebens mahrhafte Frömmigkeit, verbunden 
mit werktätiger Nächstenliebe unb unablässigem Streben unb 
Wirken zum Wohl unb zum Segen ber ihm anvertrauten 
Pfarrgemeinben. Waren schon feine ersten Studien- unb 
Seminarzeugnisse voll bes Lobes, so besam er vom erz- 

*) Erschienen im Verlag der Hofbuchdruckerei in Hechingen.

bischöflichen Drbinariat in Freiburg beim Abgang nac Stein- 
hofen bas ausgezeichnetste Zeugnis über feine gesegnete _ 
Wirksamkeit in Freiburg. Ebensolche Anerkennungen seiner: 
seelsorgerischen Tätigkeit fanb er bei verschiedenen Veranlas- 
Jungen seitens feiner Dekane unb bes bischöflichen Ordina- 
riats zu Rottenburg, ©ine Anerkennung feiner vorbildlichen t 
seelsorgerischen Wirksamkeit drückte fein Patronatsherr von | 
Risztissen, Freiherr Friedrich Sehens von Stauffenberg, an- 
läßlich ber Investitur feines bisherigen Pfarrers auf bie 
Stabtpfarrei ©hingen a. D. aus mit ben Worten: „Ic habe 
meinen Pfarrer, meinen Freund, unb — ich darf es wohl 
jagen _ meinen Pater verloren". Die Anerkennung feiner 
segensreichen, seelsorgerischen Wirksamkeit in feinem neuen, 
ermeiterten Wirkungskreis als Stabtpfarrer von ©hingen 
ist am besten gekennzeichnet in ben Worten bes Schulinspek- 
tors Eisenbacher in feiner ßeichenrebe am 2. Mai 1878 zu 
Altheim: „Auc biefer großen unb zahlreichen Gemeinde mar 

er ein Seelsorger, ber alle pflichten 
eines solchen mit gemiffenhafter Sorg- 
falt unb Treue erfüllt hat. Seine 
Pfarrgemeinbe erfreute sich einer 
trefflichen Permaltung: am Altare, 
auf ber Kanzel, im Beichtstuhl, in ber 
Schule, am Krankenbette; überall war 
er ber seeleneifrige Hirte, als welchen 
bas gläubige Volt ihn innig liebte 
unb hoc verehrte, unermüdlich tätig, 
um zu belehren unb zu erbauen, um 
Zu suchen, zu retten unb für ben Him- 
mel Zu gewinnen, ©in Hherz mie bas 
seinige, das so erfüllt mar vom Glau- 
ben, bas so glühte von ßiebe zu Gott, 
non ßiebe zu Jesus, feinem Heilande 
unb Don Eifer für bas Heil feiner 
Prüber, tonnte nicht anbers arbeiten 
unb mirten zur Ehre Gottes unb für 
bas Heil ber Seelen, welche ber Sohn 
Gottes in feinem Blut am Kreuze er- 
faust hat".

Srmähnt fei auch, ba^ Dr. Pf. zur Verherrlichung bes Got- 
tesbienftes auf musikalischem Gebiet mit Professor Pirtle 
ben Kirchenmusikverein im Oberamt ©hingen grünbete, unb 
daß er aus eigenen Mitteln Vieles zur Verschönerung ber 
Stadtpfarrkirche beitrug..

Neben feiner rein seelsorgerischen Tätigkeit brachte Dr. Pf. 
gleichen ©ifer unb märmfte Eingebung ber Schule unb ber 
Jugenderziehung entgegen, mie er überall als Freund unb 
Perater ber ßehrer in feiner vierzehnjährigen Wirksamkeit 
als Schulinspektor bes Bezirks ©hingen, als Redakteur bes 
Katholischen Kirchenblattes, bes Schulwochenblattes unb Mit- 
rebatteur bes „Magazin für Bädagogit" besannt mar.

In schriftstellerischer Tätigkeit hat sic Dr. pf. einen Na- 
men meit über Deutfchlanb hinaus ermorben burch feine mit 
Dr. Rolfus herausgegebene vierbändige „R e a l e n c 1 c I o - 
päbie bes Erziehungs- unb Unterrichtswe- 
fens nach katholischen Brinzipie n", bie in meh- 
reren Auflagen unb fremben Übersetzungen erschienen unb 
fast in jeher Schulbibliothet vertreten ist. Dieselbe erschien 
1863 bei Florian Kupferberg, Mainz. An Erbauungsbüchern 
erschienen von ihm „Vollständiges, katholisches 
Gebet- unb Betrachtungsbuc für ben häus - 
lichen unb öffentlichen Gottesdien ft", Frei- 
bürg im Preisgau, Herdersche Verlagsbuchhandlung 1858; 
dasselbe in fleinerer Ausgabe 1862 ebenbafelbft; ferner 
„Katholisches Gebetbuch, ©in Auszug aus 
bem „Vollständigen katholischen Gebets- 
unb Betrachtungsbuch", 1875 ebenbafelbft. In 
ben fünfziger Jahren erschien von ihm eine Übersetzung 
ber „N a c f o l g e © h r i st i" v o n T h 0 m 0 $ D o n K e m- 
p i s, ebenbafelbft, bie bis heute bie fünfte Auflage erlebte. 
Für katholische Stubenten erschien 1844 sein lateinisches Ge- 
betbuch: „Studiosus orans seu collectio 
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p r e c u m s a c r a r u m", Ehingae et Lipsiae sump- 
ribus Thomae Feger. Ferner erschienen 1860 „D i e B.r u- 
berichaft vom guten Tode", Stuttgart, Gebrüder 
Gchaitlin; „Unterricht über das Wert der Glau- 

m bensverbreitung" und Andachten zum öffentlichen 
5 gemeinschaftlichen Gebrauch für die Mitglieder des Misions- 

pereins, Freiburg, Hherdersche Verlagshandlung 1850; D i e 
Stapulier-Bruderjchaft, 1861, Biberac, Dorn- 
sehe Buchhandlung. Die allseitigen Verdienste des Dr. 2. Bri- 
fter in feiner weit umfassenden Bildung fanden behördlicher- 
feits vielfache Anerkennung. Seine Tätigkeit als Schul- 
inspettor wurde 1863 dadurch anerkannt, daß er in die Som- 
mission zur Beratung des neuen Schulgesetzes nach Stutt- 
gart berufen wurde. Ferner erhielt er die goldene Medaille 
für Wissenschaft und Kunst, den ehrenden Titel eines Dr. der

Theologie und das Ritterkreuz des Königlichen Ordens. Nicht 
unerwähnt fei, daßz er Aufnahme gefunden hatte in die Liste 
von ausgezeichneten und hochverdienten Männern, die für 
würdig und tüchtig erachtet wurden, die Würde und Bürde 
des bischöflichen Amtes zu tragen.

Bis zu feinem Tode harrte Dr. Bf. aus auf dem Arbeits- 
felde und in der Arbeitsfreude rühriger, allseitiger seelsorge- 
rischer, erziehlicher und wissenschaftlicher Wirksamkeit, als ein 
Priester edelster Gesinnung.

Quellen: Persönliche Erinnerungen und Stammbuchaufzeichnun- 
gen des Verfassers als nahen Verwandten von A. Pfister mütter- 
licherseits. Nachlaß von Dr. A. Pf. Leichenrede des Pfarrers Ei 
senbacher bei der Beisetzung des Or. A. Pf. Ein gutes Delbild des 
Verstorbenen befindet sic im Best des Verf.; fein Autor ist unbe- 
sannt, feine Größe beträgt 60/70 cm. Photographie besitzt die San- 
desbücherei Hechingen.

Felix Schmid:, Die geschichtliche Entwicklung her Leibesübungen in Hohenzollern 
(Diplomarbeit)

Referat von

Die noch verhältnismäszig junge, in den legten Jahren 
start im Wachsen begriffene Sportbewegung wie die xeibeg- 
Übung überhaupt versucht ber Verfasser in ihrem geichicht- 
lieben Werden in feiner 208 Maschinenschriftseiten umfalien: 
den Arbeit aufzuzeigen. Wie zu erwarten ist, führt der Stoff 
nicht weit in die Geschichte zurück, mit einer Ausnahme, 
beim Schützenwesen. Leider muß man am Eingang le 
scharfe Definition dessen vermissen, was der Berfafier unter 
Leibesübungen alles versteht. Wie er sie aufzufassen icheint, 
mühte 3. B. auc die Ausübung der freien Pirsc, das Segel- 
spiel und das militärische Exerzieren mit behandelt werden, 
wie ja auc die Bürgerwehren hie unb ba erwähnt wer

I. Jenn ber Name Hohenzollern in ber Einleitung bis ins 
Jahr 1061 zurückgeführt wird, so ist dies strenggenommen 
nicht ganz richtig, denn bie Bezeichnung Hoh e n zoflern im 
Gegensatz zu Zollern ist einige Jahrhunderte junger. Die 
Ansicht, daß bie Ausübung der Jagd und des Reitsports ru- 
her nur den freien vorbehalten und die Freiheit vom Güter: 
besitz abhängig gewesen fei, ist im ersten Teil mit Rücklicht 
auf die eben genannte freie Pirsc unrichtig und das Zweite 
ist sehr bedenklich ausgedrückt (vgl. S. 4). Die Ritteripiele 
und sog. Turniere mit Ringelstechen werben nach Barth, 
Stehle, Frischlin erzählt, bei benen man jedoc bezüglich 
ihrer Glaubwürdigkeit einige Einschränkungen machen bars. 
Da ber Verfasser bie Eierlese zu Sigmaringendorf anfübrt 
(S 6) mü^te er auch anbere Jugendspiele erwähnen. Ge- 
ichichtlic eigenartig ist bie Heine Garde von Hechingen, wenn 
man sie auch nur als Spielerei bezeichnen muß.

II. Das S c ü B e n w e f e n bezeichnet Schmid mit echt 
als ben ältesten organisierten Zweig ber Leibesübungen. 
Doch brauchen bie Flurnamen Kugelberg unb Scheibenbuhl 
keineswegs bamit zusammenhängen. Beim ersteren sonnte 
man an bie alte Grenzbestimmung durc Wurf einer Xugel 
ober eines Schlegels, beim letzteren auch an bas Scheiben: 
schlagen am Funkensonntag denken. Auc den Schüzenhof 
zu Beringen möchte ich eher zu „Feldschüß stellen. Die bor- 
tige Schügenorbnung bagegen aus bem ausgehenden 15. 
Jahrhundert verdient volle Beachtung, besonders auch tul- 
turgeschichtlich, umsomehr ba sie wörtlich angeführt ist, wo- 
bei man übrigens Zweifel bekommen sonnte, ob Berf. ben 
altertümlichen Wortlaut in allem verstanden hat. Weiter finb 
erwähnt bie Haigerlocher, Trochtelfinger unb Hörschwager 
Schügengilben des 16. Jahrhunderts. Später traten auch 
solche in Schlatt, Hausen i. K., Sigmaringen u. a. a. 0. auf, 
wenn auch hierüber noch vieles zu forschen wäre. Ausführ- 
lich behandelt is der Hechinger Schützenverein. Doch bürste 
gegenüber Faszbenders „Nachrichten über bas Hechinger 
Schützenwesen" unb Egler-Ehrenbergs Chronik kaum etwas

I f a r u s
Neues gebracht fein. Der Verein bezog schon im 16. Jahr- 
hunbert von ber Gemeinde Jungingen (jährlich?) 6 Schilling. 
Diese Angabe wirb man aber schwerlich auf alle zollerischen 
Gemeinden ausdehnen bürfen, wie bas Schmid tut. 1887 
würbe er neu gegrünbet. Es folgt bie Beschreibung des 
Enach-Starzel-Schützengaus, ber kurz vor bem Krieg in bie 
Wege geleitet, erst 1924 in Rangendingen mit 8 Vereinen ins 
Geben trat, bann des Zolleralb-Schüzengaus mit bem Sig 
in Tailfingen feit 1929 mit 5 hohenzollerischen Vereinen, 
dann des Gaus Sigmaringen und bes Arbeiter-Schüzenver- 
eins Burladingen. M. W. bestand auch in Ringingen bis zum 
Weltkrieg ein Schützenverein.

III. Der nächste Abschnitt behandelt die 2 e i b e 5 ü b u n = 
gen in der Schule. Bemerkenswert ist hier, daß vor 
1835 überhaupt nichts nachgewiesen ist. Der Jagdiport würbe 
ben Lehrern noch 1853 verboten, worin Schmid eine Kuriosi- 
tät zu erblicken scheint, ohne bie ausdrückliche Begründung 
der Regierung, bie er anführt, zu beachten. Sicher stauben 
noch andere Gründe im Hintergrund, die nicht genannt finb, 
wie 3. B. einmal in Alelchingen ein Lehrerkandidat abgelehnt 
wurde, weil er leidenschaftlicher Jäger, bezw. Wilderer war. 
Das Hedinger Gymnasium in Sigmaringen, das 3unächft als 
Lateinschule 1818 eröffnet würbe, hatte 1838 offiziellen Turn- 
unterricht unter Leitung bes Leutnants Echter. Doch würbe 
nur im Sommer geturnt, unb im Jahre 1843 auc Schwim- 
men eingeführt. Schon 1887 bestand eine Turnhalle. Der 
Gchülerturnverein wurde 1904 gegründet, ber Wintersport 
fanb erst nach dem Kriege Eingang. Das Hechinger Gymna- 
fium führte 1867 Turnunterricht ein. Wanderungen waren 
schon früher üblich. Hier wie beim Sigmaringer Gymnasium 
führt Verf. die Arten und Entwicklung des Turnens näher 
aus. Die persönliche Erörterung über die Bunktbewertung 
bei den Wettkämpfen der beiden Schulen dürfte weit aus 
dem Rahmen ber Arbeit herausfallen. Den 3 o 11 $ f c u- 
l e n würbe 1860 Gymnastik vorgeschrieben (S. 62). Die aus- 
führlichen Bestimmungen ber Regierung 1861, bie einen ge- 
wissen Markstein bedeuten, werden fast wörtlich mitgeteilt 
(G. 63—69). Die Einrichtung der Wanderturnlehrer oder 
Revisoren folgte sofort, Reichsjugendwettkämpfe finden da- 
gegen erst seit 1923 statt (S. 88).

Der IV. Abschnitt betrifft die Turnverein e. Hier steht 
ber Sigmaringer an ber Spize, ba er bis ins RRevolutions- 
jahr 1848 3urücfreicht unb daher in ber ersten Zeit noch 
nichts Abgeklärtes an sich trug. 1862 neu erstanden, erreichte 
er „Höhen unb Tiefen" (S. 97—116). Ein Hechinger Turn- 
verein erscheint 1861, löste sic jedoc 1868 wieber auf, er- 
staub 1884 von Neuem. Auch ihm widmet Schmid eine reiche 
Chronit mit vielen Einzelheiten (S. 122—46). 1872 bilbete 
sich in Hechingen ber Hohenzoll. Turngau-Berband (S. 147),
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dessen Geschichte auf 10 Seiten gewürdigt wird. Unter den 
Landveremen ist Bisingen auffauend ausführlich behandelt 
und der dortige Streit mit dem Pfarrer mit sichtlichem Be- 
hagen über Gebühr breit geschlagen. Es folgen umso kürzer 
Steinhofen, Glatt und Dettingen. Die Gründung des Star- 
zelalb-Turngaus erfolgte 1920 mit 8 Vereinen, deren Zahl 
nac 6 Gautagen auf 21 anftieg. Schmid behandelt denselben 
(S. 163—168) anfangs etwas despektierlich, um schlieszlic 
festzustellen: „ba^ ber Gau tatsächlich feine Lebensberechti- 
gung hat"!

V. Als Borläufer des S c w i m m f p o r t ß 5 nennt Ver- 
fasser bie alten Badstuben unb Waschhäuser, als ob bas 
Waschen des Körpers nicht etwas Selbstverständliches märe! 
Eine Schwimmanstalt in Hechingen erscheint 1864 am Prinz- 
ling (S. 171). Sigmaringen hatte schon 1843 ein Schwimm- 
bab, bas 1851 an bas Gymnasium überging. „Der Schwimm- 
sport in Hohenzollern ist nod) nicht auf ber Höhe."

VI. Den Löwenanteil an ber Förderung des Wan- 
b e r n s hat ohne Zweifel ber Schwäbische Albverein. Von 
feiner Gründung 1888 in Ezlingen, feinem Einzug in Ho- 
henzollern hat er oiel Rühmliches geleistet. Gewürdigt finb 
non Schmid feine Wanderungen, Jugendpflege, Wintersport, 
feine Weg- unb Hüttenbauten, Landkartenausgaben unb Er- 
forschung ber Alb in Naturkunde unb Geschichte. Auf Hohen- 
Zollern entfallen fast 400 sm Wegstreckenpflege (S. 178). Bis 
1931 hatten mir 4 Jugendherbergen, von benen eine im ge- 
nannten Jahre einging. 1930 hatte ber Berein bei uns 1067 
Mitglieder in 30 Ortsgruppen. Seine Bestrebungen finb auf 
jebe Weise zu begrüßen unb zu förbern.

VII. Was Verfasser eigentlich unter Jugendpflege 
versteht ist nicht klar. Anscheinend meint er bamit soviel mie 
„Sport ber Jugend", sonst mürbe er hier nicht dasselbe be- 
handeln mie schon vorher. Sport ist nod) feine Jugendpflege, 
hierzu gehört Bildung des jungen Menschen an Geist unb 
Körper unter richtiger Bewertung ber beiden unb ber Ab- 
hängigkeit biefes unter jenem nac ben Regeln ber Welt- 
anschauung. Das Waisenhaus Sigmaringen gehörte besser 
unter „Schulen" behandelt, ganz abgesehen davon, daß es 
nicht nötig hat, Dom Verfasser erst durc seinen Besuch in 
puncto Leibesübungen legitimiert zu merben! Nac bem 
Vorausgehenden braucht einen bie einseitige unb voreinge- 
nommene Schilderung einer Zeitungsfehde (bie gar nicht 
hierher gehört) über Jugendpflege nicht zu munbern. Im glei- 
chen Sinne ist ber Jungmädchenverein Sonnenland in Sig- 
maringen nur in ben wegwerfenden Worten genannt: „Es 
ist eine mehr konfessionelle Vereinigung, bie sic vor allem 
mit Tänzen abgibt". Unb bireft unwahr ist es, wenn Verfas- 
fer behauptet (S. 185), bie Vereinigung Neudeutschland ber 
Sigmaringer Gymnasiasten fei „wohl als Segenpol zur Bis- 
marcfjugenb entstanden". Neudeutschland bestand unb blühte 
schon, als non ber Bismarckjugend auc nicht ein Embryo 
vorhanden mar! Nac einer kürzeren Behandlung ber 
Deutschen Jugendkraft mirb mit Recht auf ben Sportplatz- 
mangel unb vor allem bas Fehlen von Turnhallen eingegan- 
gen, bie nod) an Dielen Orten einem geregelten Turn- unb 
Sportbetrieb, befonbers im Winter, im Wege stehen. Die 
folgenben allgemeinen statistischen Angaben merben eigent- 
lic erst in späterer Zeit ihren Wert zeigen.

VIII. Dem Radsport finb 10 Seiten eingeräumt, an- 
gefangen vom Verein Hechingen 1893 bis zum Radfahrklub 
non bort 1905 unb zum Anschluß an ben Achalm-Zollern- 
Bezirk 1921. Heute besteht er nur mehr bem Namen nac 
(S. 194). Andere Bereine maren Trillfingen, Bisingen, Stet- 
ten b. Hech. u. f. f. Doc scheint es mit ber Daseinsberechtigung 
bei allen mehr ober weniger übel bestellt zu fein (S. 187 
bis 197).

IX. Der erste Fusballverein mürbe 1908 in Hechin- 
gen gegrünbet (S. 197). Es folgte bie Fuszballgesellschaf 1909. 
Ein Neuaufbau mar 1926 notmenbig. Heute umfaßt er fünf 
Mannschaften. Andere Bereine finb Grosselfingen, Bisingen, 

Jungingen, Rangendingen, Thanheim, Raufen i. K. Geschieht- 
liches sann hier naturgemäß nichts geboten merben, doc ist 
bas Statistische von Wert.

Auc ber Wintersport hat nod) so gut mie feine Ver- 
gangenheit, ba erst alles nod) im Werden ist. Ebenso stetst 
ber Segelflugsport nod) ganz in ben Kinderschuhen, 
menn auc ihm wohl nod) eine große Zukunft bevorstehen 
mag.

Sine Übersicht über bie Beteiligung ber hohenzollerischen 
Bevölkerung an Turn-, Sport- unb Wandervereinen von 
1928 schließt bas Ganze, mobei bie Hechinger Turnhallenver- 
hältnisse mieber in einer Weise fritifiert merben, bie vielleicht 
berechtigt fein mag, aber nicht in ben Rahmen dieser Arbeit 
paße.

Abschlieszend sann man sagen, baß bie Ergebnisse ber Un- 
tersuchung sehr zu begrüßen finb unb baß sie mühsam aus ben 
Vereinschroniken zusammengestellt mürben. Sie merben 
ihren statistischen Wert immer behalten, menn man auc 
im Einzelnen mehr Sachlichfeit unb rußiges Abwägen, fomie 
straffere Seftaltung des Stoffes gemünfcht hätte. Einige 
Wiederholungen mären bann Don selbst ausgemerzt worden.

Kleine Mitteilungen
* Ein Aufruf zur Sammlung deutscher Volkslieder. Zur 

Förderung ber Bestrebungen des „Deutschen Volkslied- 
archivs" in Freiburg (Silberbachstr. 13) geben mir unserer 
heutigen Nr. je einen „Aufruf" (soweit reichend) unb „Frage- 
bogen" zur Sammlung unserer Volkslieder bei. Es märe im 
höchsten Interesse unserer Heimatforschung, menn sic benen, 
bie bereits für bas „Archiv" gesammelt, nod) meitere unb 
möglichst viel Mithelfer anschlieszen mürben Ist doc fein 
Volksgut heute so sehr gefährdet mie gerabe bas Volkslied 
unb feine Stelle berufener, es aud) bei uns zu sammeln, als 
bas „Archiv", dessen großzügige Organisation sic auf alle 
Saue Deutschlands erstreckt und das baburd) zum erstenmal 
imstande ist, die gesamten Probleme ber Volksliedfor- 
schung aufzurollen unb im Sroßen zu behandeln. Dabei 
bars unser Land nicht fehlen! Ein einziger ßiebbeitrag sann 
Don größter Bedeutung fein! Über bie bisherige Tätigkeit 
in Hohenzollern auf dem Sebiet mirb das „Archiv" in ber 
„Z.H." selbst nod) berichten.

Die Balinger Feuersbrunst vom Jahre 1607 mirb in Nr. 
1—3 ber Monatsbeilage des Balinger Bolksfreund „Aus ber 
Heimat" nach zeitgenössischen Berichten in einem Aufsaß von 
Stabtpfarrer Dunser in Neckarsulm ausführlich geschil- 
bert. Eine Feuersbrunst mar in ber damaligen Zeit bei bem 
vorherrschenden Holzbau, ber Gedrängtheit ber städtischen 
Niederlassungen, ber Mangelhaftigkeit des Feuerschutzes im 
Bau her Häuser mie in ben Mitteln ber Branbbefämpfung 
ein großes Unglücf für eine Stabt unb fast jebe Stadtchronit 
berichtet Don Bränben, bie ganze Stabtteile in Schutt unb 
Asche legten. Der genannte Bericht über ben großen Balin- 
ger Stabtbranb ist in mancherlei Hinsicht ein Zeitbild. Sein 
Umfang mar bebeutenb, 166 Sebäube brannten nieber, ber 
Schaben betrug über 70 000 Sutben, 110 Bürger gerieten ins 
Elend. Eine Frau mürbe von einer einftürzenben Wand er- 
schlagen. Bei ben Löscharbeiten halfen bie Srasen Don 
Rollern mit anberen Adligen mit. Nac ben Akten scheint 
eine gemiffe Beatrif Knodlerin burd) Unvorsichtigkeit ben 
Branb verschuldet zu haben. Bezeichnend für bie damalige 
Zeit, in ber ber Herenwahn in Blüte staub, mar bie allge- 
meine Bolfsmeinung, bie Knodlerin fei eine Here. Es 
mürbe ihr aud) ber Prozes gemacht, sie mürbe gefoltert, aber 
in Tübingen freigesprochen. Später erlitt sie aber dennoch 
in Löschgau ben Herentod burd) Berbrennen. Neben dieser 
kulturhistorischen Seite des Branbes interessiert uns bie 
wirtschaftliche. Wie mürbe in dieser Zeit, als es nod) 
feine Versicherungen gab, ber große Schaden gebeeft? Der 
einzige Weg mar ber Appell an bie Wohltätigkeit. Es mar 
ein langer unb steiniger Weg, ben bie Balinger als Bittenbe 
zu gehen hatten, bod) famen auf biefe Weise doc soviel Mit- 
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tel zusammen, daß der Wiederaufbau begonnen werden 
tonnte. Auf vielerlei Wegen kam die Hilfe. In ganz Würt- 
temberg wurde eine Landeskollekte ausgeschrieben, die das 
schöne Ergebnis von über 9000 Gulden hatte. Der ersten Not 
wurde durc reichliche Beifuhr von Gebensmitteln gewehrt, 
so gab das Kloster Stetten im Gnadental 63 Gaibe. 3um 
Aufräumen des Brandschuttes boten sic die Nachbarorte um 
Gotteslohn an, so auc Grosselfingen, Dwingen, Stetten bei 
Saigerloch. Es zeigte sic aber eine auffallende Zurücchal- 
tung der zollerischen Nachbarschaft, namentlid) der Bürger- 
schaft von Hechingen, bei der Hilfeleistung. Der Grund war 
aber nicht etwa Hartherzigkeit auf zollerischer Seite, vielmehr 
ein Gerücht, wonach zwei Tage vor dem Brand beim Bogt- 
geriet in Balingen der Befehl ergangen sei, den zollerischen 
Armen fein Almosen mehr zu geben. Das hatte in den zolle- 
rischen Flecken verstimmt. Auc als Graf Johann Georg von 
Zollern feinen Untertanen das Gerücht als erdichtet bezeich- 
net und sie zur Hilfe ermahnt hatte, wurde es mit der Hilfs- 
bereitschaft aus dem zollerischen Gebiet nicht viel besser. Der 
Graf selbst ging zwar mit gutem Beispiel voran und wies 
ein großes Quantum Bauholz an. Auc andere Adlige und 
eine Reihe württembergischer Nachbarorte gaben Bauholz- 
Die Hauptschwierigkeit war aber der Seibmangel und bic 
Balinger verfielen auf ben Sebanfen, in ganz Süddeutschland 
durc Beauftragte Selb sammeln zu lassen. In $) e c in g e n 
mürben 3. B. von den Brandgeschädigten Daniel Büchlin 
und Jerg Cast nac Abzug von 5 Sulben, 4 Batzen 1 Kreuzer 
Zehrung unb Verdienst 47 Sulben, 16 Kreuzer gesammelt. 
Durc diese Sammlungen im „Ausland" gingen über 14 230 
Sulben ein. Trotz dieser Saben hatten es bie Balinger in die- 
Jen Jahren schwer. Jammer, Armut unb Drangsal bedrück- 
ten bie Einwohner, in ben nächsten Jahren tarnen Misern- 
ten unb Tiersterben hinzu unb es gehörte viel Zähigkeit und 
Fleiß dazu, diese Zeit zu überstehen. W.S.

* Zur Geschichte bet Familie v. Baratti. Herr Pfarrer i. R. 
F. C i f e I e, Sigmaringen schreibt uns: Bezüglich ber Fa- 
milie v. Baratti in Achberg sann ic Ihnen folgendes mittei- 
len: Als ber bisherige Obervogt unb Rentmeister in Achberg, 
Friedr. Widmann, 1831 am 30. April als Rentmeister nac 
Beuron fam, mürbe ber bisherige Regierungs = Sefretär 
Karl v. Baratti Obervogt unb Rentmeister in Achberg. 
Er mar in erster Ehe mit Afra Steinhart von Kettenacker 
1825 unb in zweiter Ehe 1840 mit Agathe Reifer von Gam- 
mertingen verheiratet. Nac bem Übergange Hohenzollerns 
an Preuszen mürbe durch kgl. Verordnung vom 18. Januar 
1854 bas Obervogteiamt Achberg aufgehoben unb bem Ober- 
amt Sigmaringen einverleibt, unb bann aus biefem Anlasse 
Karl v. Baratti pensioniert auf ben 1. April 1854. Er starb 
am 10. April 1863 in Konstanz. Eine Tochter aus ber ersten 
Ehe, namens Maria, heiratete 1852 ben späteren 5. Hofkam- 
merrat Gaffer in Sigmaringen.

* Als Quelle für die Geschichte Melchingens sind auch bie 
Rechnungen ber ehern. Martinspflege zu Ebingen von Wert, 
bie vom Jahre 1660 an in ben Kellerräumen des Ebinger 
Rathauses aufbewahrt werden. Kr.

* Akten bet ehern, fürstenberg. ämter Trochtelfingen unb 
Strasberg finben sich noch teilweise im Rathaus Sammer 
tingen unb in grosser Menge auf ber Bühne bes Regie- 
rungsgebäudes I (Landesbant) zu Sigmaringen (ungeord- 
net). Ein Teil mürbe im September b. 3- ins Staatsarchiv 
überführt. Kr.

* Gräfin Wilhelmine von Otting unb Fünfstetten. Unter 
ben Lithographien, Landschaften unb Architektur-Ansichten 
aus Hohenzollern darstellend, bie bie Hechinger „Heimat- 
bücherei" besitzt, finben sich Blätter, bie mit ben Buchstaben 
W. O. bezeichnet finb. Diese Bilder stammen von ber Hand 
ber Sräfin Wilhelmine von Otting unb Fünfstetten. Sie mar 
eine geborene Marquise von Montperny, bie Tochter bes 
Friedric Camill Marquis o. Montperny, Badischer Oberst- 
kammerherr, unb feine Gemahlin geborene Treiin von Sel- 
benecf.

Wilhelmine Otting ist geboren im Jahre 1788 in Karls- 
ruhe unb vermählte sich am 19. 6. 1809 mit dem Grafen 
Friedrich von Otting unb Fünfstetten, königlich bayerischer 
Seneralleutnant unb General-Adjutanten (geboren 
1767, gestorben 18. 9. 1834).

Ihre künstlerische Ausbildung erhielt sie von dem betonn- 
ten Münchener Maler F r a n 3 K o b e 11 (geb. 21 11. 1748, 
gest. 14. 1. 1822). Ruf ihren vielen Fahrten im Reifemagen 
in deutschen Ganben sowie im Auslande, fertigte sie unzüb- 
lige GEizzen von Ganb, Schlössern unb malerischen Stabten 
an unb verwertete diese Ausbeute zu Lithographien, bie sie 
an Freunde unb Verwandte gern verteilte. Angeregt 3u bem 
lithographischen Verfahren mürbe sie durc Alois Sene- 
selber ben Erfinder bes Steindrucks (geb. 6. 2. 1771 in 
Prag, gest. 26. 2. 1834 in München). Dieser verwendete ben 
Stein, ber in ber Nähe ber Ottingschen Süter Otting unb 
Fünfstetten bei Solenhofen gefunben mürbe. Daher stand sie 
lange mit bem Erfinder in Verbindung. —

Nac Hhohenzollern führte Wilhelmine Otting ihr 2eg im 
Jahre 1838, in welchem sie ihre Tochter Elisatbet! begleitete, 
als biefe von ber Erbprinzessin Josefine von Hohenzollern, 
späterer Fürstin von Hohenzollern, zu ihrer Hofdame er-
nannt morben mar. Auc in ber Zukunft mar sie oft in Sig-
maringen unb Inzigkofen als Gast bes Fürstlichen Haufes 
unb in bem Heim ihrer Tochter, bie sich 1845 mit Friedrich 
von Werner, späterem Geheimen Kabinettsrat des Fürsten 
Carl Anton von Hohenzollern, vermählte. Wilhemine Gräfin 
Otting unb Fünfstetten, bie später in München lebte, starb 
bort im Jahre 1874. — Die von ihr geschaffenen hohenzol- 
lerischen Blätter finb eine „Ansicht des Fürst. Schlosses zu 
Sigmar, von b. Portalseite genommen. 1838" unb ein ano- 
nymes Blatt mit 9 Ansichten von Hechingen unb Umgebung 
non etma 1846. Sie finb verzeichnet bei Senn „Gesamtbib- 
liographie" S. 94 unb 81. Zwei non ihr ftammenbe Aqua- 
relle von Inzigkofen finb hier S. 90 genannt. — Quelle: 
Familien-Nachrichten.)

* Aus der Bibliothet 3. D. der Frau Fürstin zu Hohenzol- 
lern-Hechingen geb. Prinzessin von Curland unb Sagan wer- 
ben nac ber bereits im Mai in Hamburg erfolgten Berstei- 
gerung weitere Teile im Einzelverkauf abgegeben. Biele 
Bücher enthalten Besitzvermerke unb Exlibris ber fürstlichen 
Besitzer. Kataloge finb beim Buch- unb Kunstantiquariat Jul. 
Harry Hirsch, Hamburg, Holzdamm 28 erhältlich. Der Ber- 
sauf erfolgt wohl auf Rechnung ber Nachkommen bes letzten 
Fürsten von Hohenzollern = Hechingen, ber Grafen von 
Rothenburg (in Schlesien).

Besprechungen
Beprechungsstücke an die Schriftleitung 

ber Zollerheimat ftänbig erbeten
Senn, Dr. Ernst unb Wiedel, Irene. Gesamtbibliographie 

ber Hohenzollerischen Ganbe, Teil I. Die geographisch- 
naturkundliche Giteratur über bie Hohenzollerischen Ganbe 
gart, Fleischhauer u. Spohn, 1932. RM. 4.00.
2. Band. Abschnitt IV—VI. Landesvermessung unb 
Kartographie. Geophysik. Hydrologie. 93 Seiten, Stutt- 
gart, Fleischhauer u. Spohn, 1932. RM. 4.00.

Erfreulich rasc is auf ben 1. Band von Senns Gesamt- 
bibliographie ber hohenzollerischen Ganbe, ber in Ro. 6 ber 
„Zollerheimat" besprochen mürbe, ber 2. Band gefolgt. Auc 
dieser stellt mieber eine Geiftung bar, ber man höchste Aner- 
kennung Zollen muh- Es ist erstaunlich, was Herr Senn unb 
seine Frau Schwester bei ihrem unermüdlichen Suchen unb 
Forschen alles gefunben haben. Wer hätte je gedacht, daß 
über hohenzollern ein so reiches unb altes Kartenmaterial 
norliegt, daß bas Bad Imnau schon über 50 mal beschrieben 
mürbe, bah hohenzollern von so vielen Hochwassern unb 
Erdbeben heimgesucht mürbe. Jett wird auc ber größte 
Zweifler sic davon überzeugen sönnen, daß hohenzollern 
mit zu ben erdbebenreichsten Gebieten gehört. Doch es soll 
hier nicht näher auf Einzelheiten eingegangen roerben, son- 
bern mir mollen unser Urteil über bas Buc in bie Worte
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zujammenfassen: Hhohenzollern sann und darf stolz darauf 
sein, ein solches Buc fein eigen zu nennen. Sicher wird es 
von manchem anderen Lande darum beneidet werden.

Der Preis des Buches steht in seinem Verhältnis zu sei- 
nem reichen Inhalt unb noc viel weniger zu der ungeheuren 
Mühe und den großen Kosten, welche die Beischaffung dieses 
Stoffes verursacht hat. Sorgen mir für eine weite und rasche 
Verbreitung dieses einzigartigen Buches, damit Verfasser, 
Herausgeber und Verleger sehen, daß wir ihre Arbeit schät- 
zen und ihre Mühe unb ihren Opfersinn dankbar anerken- 
nen.

Dieses Buc ist ber zuverlässigste Führer und Berater jedes 
heimatkundlichen Forschers. Es wird bald fein unentbehrlich- 
ftes Rüstzeug fein. Aber es gehört auc in jede Schul-, Pfarr- 
und Vereinsbibliothef und in jedes Büro sowie auf jedes 
Rathaus und zwar aus ganz bestimmten Gründen. So ein 
Buc wird alle hundert Jahre nur einmal geschrieben. Wenn 
es oergriffen ist, so wird es ebenso gesucht werden, wie heute 
das im Jahre 1873 erschienene Buc von I. Cramer, Die 
Grafschaft Hhohenzollern. Wie froh wäre mancher, wenn feine 
Vorfahren ober feine Amtsvorgänger einst ben „Cramer" 
angeschafft hätten. Darum sorge ein jeber dafür, der an ver- 
antwortlicher Stelle steht, daß der „Senn" rechtzeitig gesaust 
wird. Seine Nachfahren werden ihm für biefe Vorsorge dank- 
bar fein. Man rebe sic nicht aus mit ber Not ber Zeit. Ge- 
rabe in Notzeiten müssen Kulturgüter gepflegt unb bürfen 
nur Werke oon bleibendem Werte angeschafft werben. Senns 
Buc ist aber ein Kulturgut von Dauerwert!

M. Walter, Karlsruhe.
Koll A.: Die Stratigraphie des Oberen 27alm im Cauchert- 

gebiet (Schw. Alb) als Unterlage für tektonische Untersu-
chungen (Abh. b. PreuR. Geoloq. Landesanstalt, N. F., 135) 
(BL. 1931, 164 S., 7 T., 22 Abb., 12 M.).
Seit ben Arbeiten von Grünvogel (1914) unb Müller 

(1915) über die Geologie Hechingens unb ber Hohenzollernalb 
ist mir feine geologische Untersuchung über unser Gebiet in 
die Hände gefommen, bie mich so gefesselt unb mir über 
einige feiner schwierigsten Probleme so viel Neues geboten 
hätte, wie diese. Ihre Vebeutung geht weit über bas unter- 
suchte Gebiet hinaus (bas etwa von Bit unb (Bammertingen 
im Norden bis Unterschmeien—Sigmaringen im Süben 
reicht) unb sie zeigt, welch grundlegende Entdeckungen in ei= 
nem feit hundert Jahren burchforfchten Gebiet durc ge- 
wissenhafte Feinbeobachtung noch zu machen finb. — 
Um für teftonische Untersuchungen im Lauchertgebiet , 
in bem Hennig 1926 junge Verwerfungen festgestellt hatte, 
genaue Unterlagen zu befommen, war es nötig, ben ftratigr. 
Schwierigkeiten bes Oberen Malm, ber bas Gebiet be- 
herrscht, energisch zu ßeibe zu rücfen unb bas Verhältnis oon 
„Maffenkalken" (zoogener Facies) zu „(Beschichteten Kaisen" 
(geschichteter Facies) durch biostratigraphische Detailforschung 
zu klären. Nac einführenden Vorbemerkungen (die Vegriffe 
Delta, Epsilon und Zeta werden besprochen unb bie letzteren 
verworfen) behandelt R. bie geschichtete Facies (14—80) bes 
Gebiets unb gibt durch genaueste Untersuchung vieler Neu- 
auffchlüsse eine klare Gliederung derselben. Schon dies nach 
Arbeit unb Ergebnis eine nicht hoc genug anzuschlagende 
Leistung! „Die zoogene Facies unb ihr Verhältnis zur qe- 
schichteten" (80/140) wird weiterhin paläontologisch zu fassen 
gesucht und es gelingt, durch gute Funde (viele neue Arten 
werben nebenbei ermittelt) einen gut Teil ber Massenkalke 
stratioraphisch festzulegen, so bah sie in Zukunft nicht mehr 
einfach als Evsilon angesprochen werben bürfen. Besonders 
reizvoll finb R’s Darleaungen über bie Morphologie unb Ent- 
stehung ber Massen alkstöc e unb ber Mulden mit ihren Se- 
dimenten ^wischen ihnen, über ihre Abtragung unb die Ge- 
steinsumwandlunaen in ihnen. Nun hat R. freie Bahn für 
feine tektonischen Festlegungen (140/51), bei bereu besonderer 
Schwierigkeit er besondere Kriterien entwickelt (140). Vom 

hercynischen Hphenzollerngraben wirb erstmals gezeigt, daß 
er bis Veringenftabt und Harthausen reicht. „Oberfläch- 
Tich" tritt er übrigens nicht in Erscheinung, er ist ausge- 
glichen. Die Verwerfung Hennigs entpuppt sich als ein rhei- 
nischer Lauchertgraben; ein puristischer Donauabbruch tritt 
hinzu. Das Alter ber brei Systeme wirb besprochen, tektoni- 
sehe übersichts- unb Streichlinientarten (153/54 u. T. VII) 
geben ein anschauliches Bild. Die Tafeln finb stratigraphisc 
unb morphologisch gleich interessante Belege (Hohlkehlen an 
ben Kalkstöcken, Mulden unb Verwerfungsfanten in ber 
Landschaft!). — Die Geologie ist vielleicht nicht mehr so „ein- 
fach" unb romantisch wie zu Quenstedts Zeiten, bafür ge- 
währt sie aber auch jenen Fahren noch völlig verwehrte Aus- 
bliese vor allem genetischer, tektonisch-bewegter und paläogeo- 
graphischer Art. Dies und was es selbst noch paläontologisch 
Neues bei uns zu entdecken gibt, möge Rolls Buc unseren 
Naturfreunden neben allem andern — zur Anspornung — 
zeigen! Dr. Senn.

Wichtige Mitteilung an die Leser 
der „Zollerheimat“

Die Fortsetzung der Hohenzolleri- 
sehen Landesbibliographie (Natur 
und Geschichte) von Senn und Wiedel, deren 
soeben in Buchform begonnene Veröffent-
lichung bis zum Jahre 1928 reicht, erscheint 
jährlich in der „Zollerheimat". Eines der 
nächsten Hefte bringt die bereits fertigge-
stellte Bibliographie der Jahre 1929—31.

Neujahrslied der Deutschen
Neujahr geht über die Heide, 
Gott bewahr uns vor allem Leide !

Alter Wächterruf aus Sigmaringen.

Neujahr geht über die Heide, 
Gott bewahr uns oor allem Leide!
Das alte Jahr oergangen ist, 
es fehret nimmer, zu feiner Frist.
Es hat uns oft manch Leid gebracht, 
doch öfter noch mit Freud bedacht:

Neujahr geht über die Heide, 
(Bott bewahr uns oor allem Leide!

Im Hause waltet fromm und zart 
der Mutter Sinn nach deutscher Art,
sie pflegt die Kinder, hütet fein, 
dah Zucht und Sitte wohl gedeihn.
Des Hauses Ehr geht über Geld;
da ist ihr Schmuck, da ihre Welt.

Neujahr geht über bie Heide, 
(Bott bewahr uns oor allem ßeibe!

D Vaterland, wie bist du schön, 
wo golden glänzen Tal und Höhn,
ein Friedensbild im Völkerzwist, 
der Wahrheit Hort zu jeder Frist!
Fern fei dir Haß und Glaubensstreit! 
So wachse fort in alle Zeit!

Neujahr geht über die Heide, 
Gott bewahr uns oor allem ßeibe!

(Beorg ßängin.
Georg ßängin wurde im Jahre 1864 Garnisonsprediger in 

Karlsruhe. Später wurde er dort Pfarrer der Weststadt. Seine Frau 
war eine geb. Bilharz aus Sigmaringen. Ihr bürste er bie Rennt- 
nis des alten Sigmaringer Wächterrufes verdanken, ber ihn zu 
feinem Neujahrslied veranlasst bat
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