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Von hohenzollerischen Siegeln und Wappen

Beringen
Von Willy Baur

Kein zweites Wappenzeichen hat in schwäbischen Landen 
eine so weite Verbreitung gefunben, wie bie Hirschstangen 
des Geschlechtes, bas urkundlich in ben ersten Jahren des 11. 

damals noch in Altshausen be-Jahrhunderts auftaucht und 
heimatet war, in der er- 
sten Hälte des 12. Jahr- 
hunderts sic aber nac 
seinem Burgiiß Beringen 
nannte. Die Ursache dafür 
liegt vor allem darin, daß 
das aufstrebende und er- 
folgreiche württembergische 
Grafenhaus sein eigenes 
durch das veringische Wap- 
pen ersetzte, von dem aus 
es später in die Schilde 
einer großen Anzahl von 
Geschlechtern kam. Lassen 
wir die große Zahl dieser 
meist jüngeren Wappen 
beiseite und sehen uns 

VERINGEN. NELLENBURG.
älteren Wappenschildern um,unter ben nicht seltenen

bie einen Hirsc ober Hirschstangen enthalten, so er- 
klärt sic bas Zeichen meist als redendes Wappen b. h. 
als direkte Ersetzung des Namens durc ein Bild; 3- B. 
zeigt das Wappen berer von Hirschhorn eine Hirschstange, 
von Wildenau einen Hirschkopf (Wild-Hirsch), von Wilden-
stein einen Hirsc auf bem allgemein üblichen Wappenzei- 
chen für Stein unb Berg: brei Zacken ober Buckel. Solche 
Wappenschilder pflegen auf Familienmitglieder überzugehen, 
auc bann, wenn diese ganz anbere als zum Wappenschild 
paffenbe Namen annehmen, bei Erforschung derselben ist 
es daher notwenbig zu prüfen, ob bas Bild nicht von Haus 
aus ganz ober teilweise sich als redendes Wappen von ver- 
wandten Geschlechtern ober einem aufgegebenen Burgsit 
herleitet. So führen 3. B. bie von Falkenstein als Ver- 
manbte ber Wildensteiner gleichfalls einen Hirsc im Wap- 
pen unb einer ber Herren von Justingen statt des gewöhn- 
lichen Schildes feines Geschlechtes nac feinem Burgiit Hirsch- 
bühl einen Hirsch. Bei Behandlung des Sigmaringer Wap- 
pens hat sic für ben Hirsc als heraldisches Zeichen bie an- 
dere Bedeutung ergeben, baß er bas Sinnbild für ein bem

Träger zustehendes wichtiges Recht, ben Wildbann über ein 
größeres Gebiet sein kann.

Man ist versucht, bei ben Veringer Hirichstangen an einen 
ähnlichen Zusammenhang zu denken, indessen ergibt sich, baß 

bei Altshausen, bem alten 
C- Sitz des Geschlechtes, bie W/09 Burg stand, bereu Name 1/ Hirzescungen (wohl von C ber Bergform) heute S/02 Hirschec Anlaß für ben 
S/0 Hirsc als redendes Wap- 
RKL pen bes ebelfreien Ge= 

schlechtes von Hhirschec — 
Konzenberg — Fürsten-
berg wurde. Wegen ge- 

VAKe / meinschaftlichen Besitzes 
. 70 dieser Familie unb ber

v Veringer schloß Locher 
auf Verwandtschaft beiber 

WÜRTTEMEERS. Häuser; bei Erklärung un- 
feres Wappens bars man 

daher am ehesten an eine Erinnerung der zur Zeit seines 
Entstehens schon längst in Veringen ansäszigen Grafen an 
die alte Heimat denken. Das älteste besonnte Wappenschild 
der Veringer ist im Siegel des älteren Grafen Wolfrad von 
Veringen enthalten, das einer im fürstlichen Archiv in Sig- 
maringen liegenden Urkunde vom 23. Januar 1216, ausge- 
stellt in Pfullendorf anhängt, in der er beurkundet, daß die 
Witwe Hheilwig des Ritters Rudolf von Afholdersberg ein 
Gut in Linz an bas Kloster Wald vermacht habel). Es ent= 
hält brei vierendige übereinanber liegenbe Stangen. Die 
Dreizahl einfacher Bilder auf ben alten Schilden finbet sic 
fast regelmäßig. Die Zahl ber Enden ist bei ben veringischen 
Wappen verschieden, es kommen 3—5endige Stangen vor.

Bei Behandlung des Veringer Wappens ist ein knapper 
überblick über bie Geschichte ber Familie nicht zu umgehen. 
1004 hatte Kaiser Heinrich II. feinem Vasallen Wolfrad von 
Altshausen, bem Mitglied einer zweifellos wohlbegüterten 
alten Freiherrnfamilie, bie Grafschaft im Eritgau gegen Er- 
legung eines Kaufpreises (wohl erblich) überlassen2)- Der 
Eritgau umfaßte ungefähr bas Gebiet innerhalb folgenber 
Orte unb Punkte: Donaulauf zwischen Riedlingen unb Hun- 
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dersingen, Herbertingen, Ostrach, Königseggwald, Musbach, 
Otterswang (D2. Waldsee), Schussenried, Federsee, Dffin- 
gen, Bussen und Göffingen. Der zweiten Generation nac 
diesem ersten Gaugrafen gehörte der Reichenauer Mönc 
Hermann der Lahme an (+ 1054) eine Leuchte der Wissen- 
schaft feines Jahrhunderts. Sein Bruder Mangold wird 
1093 als Gaugraf des inzwischen ebenfalls an die Familie 
gekommenen Affagaus erwähnt, als zuständiger Gras nahm 
er auc an der Gründung des Klosters Zwiefalten teil). 
Dieser Gau umfaßte das Gebiet von Veringen, Langenens- 
lingen. Andelfingen, Riedlingen, von dort bis zur Einmün- 
dung der ßauter, diese aufwärts bis Bichishausen und mit 
einem nördlichen Grenzverlouf, der etwa durch die Markun- 
gen Aichelau, Pfronstetten, Dürrenwaldstetten gegeben ist. 
Mangolds Sohn Marquard bürste im zweiten ober britten 
Jahrzehnt bes 12. Jahrhunderts an ber Westgrenze dieser 
Grafschaft bie Burg erbaut haben, bie nac bem benachbar- 
ten Dorf ben Namen Veringen erhielt unb zum namenge- 
benben Sit bes Geschlechtes wurde. Schon vorher hatte bas 
Geschlecht auc im Allgäu großen Besitz erworben, wo es 
sic durc Gründung bes Klosters unb im folgenben Jahr- 
hundert ber Stabt Isny (1096 bezw. 1171) sic bauernbe 
Denkmale setzte. Zu biefen bebeutenben Besitzungen kam um 
1170 durc Beirat mit einer Erbtochter ber alten Nellen- 
burger Srafen beren Hausbesit unb bie Grafschaft im Hegau 
an bie Familie, aber bie Heirat einer Veringerin mit einem, 
bem württembergischen Hause angehörigen Grafen von 
Grüningen um dieselbe Zeit ober nur wenig später, legte ben 
ersten Keim zur räumlichen Trennung ber beiben Stamm- 
grafschaften unb bamit zum späteren Niedergang. Wohl kam- 
men vor ber Mitte bes 13. Jahrh, durc Heirat bes Grafen 
Wolfrad b. 2. (t 1267) mit einer Enkelin Bertholds von 
Reifen, Teile ber alten Gammertinger Grafschaft, vor allem 
Gammertingen selbst unb Hettingen an bie Beringer, aber 
eine zweite Hheiratsverbindung mit bem württembergischen 
Hause (1252 heiratete Hedwig von Veringen ben Grafen 
Hartmann von Grüningen — Württemberg) führte zu einer 
weiteren Zersplitterung bes Hhausbesitzes gerabe in ben ver- 
derblichen Wirren bes Interregnums unb kurz vor ber Zeit, 
in ber bas Vorbringen ber Habsburger in Schwaben bie 
alten Herrengeschlechter in ihrem Bestand bedrohte. Mit ber 
Wende bes 13. Jahrh, ist ber alte Glanz bes Hauses, von 
bem sic noc eine Seitenlinie abgezweigt hatte, bie sic nac 
Neu-Veringen bei Riedlingen schrieb, schon sehr verblaszt. 
1282 warben ansehnliche Güter im alten Eritgau an bie 
Habsburger verkauft, 1291 gingen nicht nur bie Güter jüd- 
lic ber Donau, sondern selbst bie Burg Beringen an Habs- 
bürg verloren, bie freilic 1315 noc einmal an bie Veringer 
kam. 1306 muhten Isny unb bie Besitzungen im Allgäu an 
bie Truchsessen von Waldburg verkauft werben, baneben 
her fanben fortgesetzt Verläufe von Teilgütern unb Rechten 
statt, in unserer Gegend besonders an bas Kloster Heilig- 
kreuztal. Ende bes 14. Jahrh, gehörte nur noch bie soge- 
nannte Herrschaft Gammertingen an bas Haus, aber auch 
diese hatte schon 1311 bem Kloster Reichenau als Lehen auf- 
getragen werben müssen b. h. bie Oberherrlichkeit dieses Klo- 
sters war anerfannt worben, um einen gewissen Schut ge= 
gen Abnahme bes Besitzes zu haben. Der letzte Veringer, 
Graf Wölflin vermachte Gammertingen mit Zubehör 1407 
seinem Schwestersohn Heinric von Hohenrechberg, er selbst 
starb als armer Mann 1415 in Saulgau, wenige Jahre spä- 
ter war mit Graf Eberhard (+ 1422) auc ber Nellenburger 
Zweig ausgestorben. So war ber groben Zeitenwende zu 
Veginn bes 13. Jahrhunderts bie Familie zum Opfer ge- 
fallen, bie es in zweihundertjährigem Aufstieg zu einer 
Machtstellung in Schwaben gebracht hatte, wie kaum eine 
zweite. Der unaufhaltsame Niedergang bes Hauses in ben 
letzten zweihundert Jahren bürste feine Ursachen weniger 
in ber Verschwendungssucht, von ber bie Chronisten erzählen, 
gehabt haben, als in ber ßage zwischen zwei erwerbssüchtigen 
Nachbaren, wie es Württemberg unb Österreich damals 
waren.

Wie schon früher erwähnt’), ist bas Ende bes 12. Jahrh, 
bie Zeit ber Entstehung ber Familienwappen. Um diese Zeit 
war ber Isnyer Zweig ber Veringer eben ausgeftorben und 
sein Besitztum an ben Hauptstamm zurückgefailen. Von die- 
fei Seitenlinie, bie sic nach einer Vurg in Kärnten Grafen 
von Treffen nannte, ist uns feine Erinnerung wappenmäszi- 
ger Art erhalten. Im 13. Jahrh, aber prägte man in Isny 
bie Veringer Hirschstangen auf bie Brakteaten ber bortigen 
Münzstätte.

Als im 13. Jahrh, zum Wappenschild ber Helmschmuc 
trat, tarnen bei ber Hauptlinie zwei auf bem Helm stehende 
Geweihstangen in Aufnahme. Das älteste besonnte Siegel, 
bas einen Veringer Helm zeigt, ist das bes Grafen Wolfrad 
bes jüngeren (t 1268) an Urkunden von 1262 65 unb 67, 
ber mit bem Stauffer Conradin nach Italien zog unb bort 
umfam. Unter ben Siegelbilbern nimmt es einen besonderen 
Rang dadurc ein, bah nicht nur Schild unb Helm darge- 
stellt sind, sondern weiter noc zwei Figuren, von benen bie 
heraldisch links stehende weibliche ber gegenüber befindli- 
chen männlichen ben Helm zuzureichen scheint. Die Siegel 
von Graf Heinrich von Veringen zwischen 1267 unb 69, bes 
Grafen Heinrich von Neuveringen (bei Riedlingen) zwischen 
1270 unb 1307 unb dessen ältestem Söhne Wolfram 1324 
weisen ähnliche Darstellungen auf, beren Erklärung bisher 
nicht einwanbfrei gelungen ist. Locher, ber die älteren Ver- 
mutungen, daß es sic um sogenannte Schildhalter handle, 
mit Recht zurückweist, bringt sie in Zusammenhang mit bem 
mittelalterlichen Frauenkult unb hält sie für Bilder bes Sie- 
gelinhabers unb feiner Gemahlin, Erklärungen, benen an- 
bere Forscher nicht zustimmen"). Eine alte Darstellung bes 
Wappens finbet sic neben Siegeln auf bem Grabstein bes 
1366 verstorbenen unb in ber Kirche zu Hettingen beige- 
setzten Srafen Heinric von Veringen, ber bart wohlerhalten 
geblieben ist. Das Siegel bes Srafen Wölflin enthält ben 
Schild mit ben besonnten Zeichen unb ben Helm, auf bem 
zwischen ben Geweihstangen noch ein Hirschkopf angebracht 
ist.

Wie bie Hauptlinie führten bie Nellenburger Srafen aus 
bem Veringer Hause bis zu ihrem Aussterben ben Schild 
mit ben Hirschstangen, als Helmschmuc aber zeitweilig ein 
Büschel Pfauenfedern, bas in alten Zeiten anscheinend ein 
Vorrecht ber alten ebelfreien Geschlechter war. Später wür-
ben auch oon ihnen bie Hirschstangen auf bem Helm geführt, 
wie bas aus ber erhaltenen Srabplatte bes 1371 verstorbe- 
nen Srafen Eberhard oon Nellenburg in ber Kirche zu Hin- 
belwang hervorgeht. Zahlreiche Abbildungen dieser Siegel 
unb Wappen befinben sic in ben Mitteilungen bes Vereins 
für Gesch. unb Altertums. Heft II. — V. unb IX. auszer- 
bem in ben Bau- unb Kunstdenkmälern Hohenzollerns unb 
einige in bem Werk „Zollerische Schlösser, Vurgen unb 
Burgruinen in Schwaben".

Die interessanteste Frage ist, wie bas Veringer Wappen 
bei bem Württembergischen Grafenhaus in Aufnahme kam. 
Aus ber Wappengleichheit ber Württemberger unb Veringer 
Srafen heraus hat man erstere als eine Seitenlinie ber letz- 
teren erklären wollen; bas Schrifttum ber ersten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts enthält fast durchgehend biefe An- 
schauung, auch Locher hat sie noch vertreten"). Später tauchte 
sie erneut auf in einer Abhandlung non Emil Krüger, „Der 
Ursprung bes Hauses Württemberg""), beren Kombinationen 
allerbings jetzt völlig abgelehnt werben unb daher hier auszer 
Betracht bleiben sönnen. Segler hat in feiner Geschichte ber 
Heraldik®) bie ßöfung ber Frage gefunben, bah durc bie 
oben schon erwähnte Heirat einer Veringer Erbtochter am 
Enbe bes 12. Jahrh, mit einem Württembergischen Srafen, 
ber sich nac feinem Sit Srüningen bei Riedlingen schrieb, 
ein beträchtlicher Teil alten Hhausbesitzes ber bortigen Ge- 
genb an bas Württembergische Geschlecht fam. Zum sichtba- 
rcn Zeichen biefer Rechte soll ber neue Besitzer das Fami- 
lienwappen feiner Frau angenommen haben, ein Vorgang 
ber für bie bamalige Zeit auc sonst gelegentlich nachzuwei- 
fen ist. Das älteste besonnte Wappensiegel dieser Art ist bas
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des Grafen Conrad von Württemberg-Grüningen von 1228. 
Diese Erklärung gewinnt dadurc an Wahrscheinlichkeit, das 
ein älteres Württembergisches Wappen, einen Dreiberg mit 
aufgesetzten drei Türmen zeigend aus einer alten Zeichnung 
ziemlich zuverlässig besannt ist"). 1252 fand eine zweite Che- 
verbindung des Hauses Württemberg-Grüningen mit Berin- 
gen statt, wozu wegen Verwandtschaft ber Ehegatten im 4. 
Grad päpstliche Erlaubnis notwendig war. Es heiratete da’ 
mals Graf Hartmann von Württemberg-Grüningen die 
Gräfin Hedwig von Beringen, wahrscheinlich die Tochter des 
Grafen Wolfrad b. I. Aus ber Begründung dieser Erlaub- 
nis ist zu ersehen, daß man von diesem Ehebündnis bie Bei- 
legung vieler Zwistigkeiten zwischen ben beiden Häusern er- 
hoffte. Auc bie Regelung ber Wappenfrage scheint damals 
in ber Weise getroffen worden zu fein, daß zwar bie Wap- 
penbilder gleich blieben, aber bie Farbgebung für bie Verin- 
ger mit roten Stangen ans golbenem Grund, für Württem- 
berg aber mit schwarzen Stangen auf golbenem Grund fest- 
gesetzt wurde. Der Rellenburger Zweig führte blaue Stam 
gen auf golbenem Grund entweder schon früher ober seit je- 
ner Einigung. Als Helmschmuc führten bie Württemberger 
ben Siegeln bes Grafen Eberhard des Erlauchten nac an- 
fänglic ein Büschel Pfauenfedern aber schon im 14. Jahr- 
hundert ein rotes Hifthorn, bas jahrhundertelang beibehal- 
ten wurde. Die Zahl ber Geweihenden mar bei ben Beringern 
wie bei Württemberg anfänglich nicht einheitlich, es bilbete 
sich aber schon frühe bie Reihenfolge 4, 4, 3 heraus, bie bis 
heute beibehalten wurde. Für bie zwei Hauptzweige ber Ve- 
ringer unb bas württembergische Haus ergeben sic also bie 
Wappenbilder wie sie hier wiedergegeben finb. Zu bemerken 
ist, daß bei Schwarzweisdarstellungen bie Farben durc be-

stimmte Schraffierungen, bie allgemeine Gültigkeit haben, 
angebeutet werden.

Schon frühe tarn bei ben Landesherren ber Brauch auf, 
ihre Stammmappen durc die Beifügung von Schildern 
ber neu erworbenen Herrschaften zu erweitern; es entstauben 
so umfangreiche zusammengesetzte Wappen. Mit Anfall oon 
Sigmaringen unb Beringen als österreichische Lehen an Graf 
Karl von Zollern im Fabre 1534 mar biefem ber Titel eines 
Grafen von Beringen unb bamit bas Recht zur Führung 
bes oeringer Wappens zugefallen, ohne daß aber von letz- 
terem Gebrauch gemacht würbe. Erst im letzten Jahrhundert 
wurde bei bem fürstlichen unb entfprechenb auch bei bem 
königlichen Hohenzoilernhause ber Veringer Schild ben offi- 
gellen Darstellungen bes Gesamtwappens eingefügt. Auf an- 
dere Art gelangten bie ursprünglichen Beringer Hi rschstangen 
oom württembergischen Wappen aus in viele Schilde, inbem 
Personen ober Familien, bie bort in ben Adelsstand erhoben 
würben, dieses Sinnbilb in irgenb einer Form als Teil bes 
Wappenbildes ober der Helmzier verliehen würbe. Wie bei 
Balingen unb Ebingen würbe bie schwarze Hirschstange im 
golbenen Feld einer großen Anzahl von Stäbten bei bereu 
Übergang an Württemberg an beren ursprüngliches Wappen 
angefügt.

1) Mitteilungen d. Ver. f. Gesch. u. Altertumst. i. H. II./S. 45/46. 
2) Mitteilungen II./S. 9. 3) O.A. Beschreibung Riedlingen II. Auf. 
S. 294. 4) Zollerheimat I./13. 5) Mitteilungen IX./69 ff. dagegen: 
F. K. Fürs v. Hohenlohe-Waldenburg, Sphragistische Aphorismen 
S. 77/78. 6) Mitteilungen II./S. 8. 7) Württembergische Viertel- 
jahrshefte N. F. VIII./S. 72 ff. 8) S. 235/36. 9) Alberti. Württem- 
berg. Adels- it. Wappenbuc S. V. VI.

Hofbauinspeftor Andreas Wies 1804—1854
Von Stephan Wiest, Hechingen

Wie oft bie Verhältnisse unb Umstände vergangener Zei- 
ten aus ber Ertenntnis einzelner Persönlichkeiten unb ihrer 
Lebenswege bie rechte Erhellung erhalten, so geben bie be= 
scheidenen Gebens = unb Beruf sschic = 
jale bes Hofbauinspektors am Hechinger 
Fürftenhof Andreas Wiest bem 
Heimatfreund unb -forscher manche An- 
regung, insbefoubers über bie Lösung 
ber Beamtenfrage beim Übergang bes 
Fürstentums Hechingen an bie Sigma- 
ringer ßinie unb bei ber Übergabe Hh0- 
henzollerns an Preuszen.

Andreas Wiest mar bas älteste oon 
acht Kindern bes Zimmermanns unb 
fürstlichen Wegemeisters Johannes Wiest 
1782—1863 aus Rangendingen, bem 
Fürst Friedric oon Hechingen megen 
feines Aussehens ben Beinamen „schwar- 
ger Hannes" gab, unter bem er in feiner 
Heimatgemeinbe besannt mar. Bei ihm 
erlernte fein Sohn Andreas ursprünglich' 
bas Zimmermannshandwert, bas ihm 
aber nicht genügte. Begabt unb sehr 
strebsam wollte er mehr lernen unb es 
weiter bringen im Leben. Der beschränk- 
ten Mittel in ber kinderreichen Familie 
wegen führte fein Wunsc beinahe zur 
Entzweiung zwischen Vater unb Sohn. Die wenigen Hab- 
seligkeiten in ein Taschentuch geknotet unb in ber Tasche 
bie paar Gulden, bie ihm feine Mutter beim Abschied heim- 
lic durc bas Treppengeländer zugesteckt haben soll, verließ 
er bas Vaterhaus unb zog nach München. Dort arbeitete er 
(tagsüber auf feinem Beruf unb besuchte abends technische 
Schulen; bas Werkstudententum ist also nicht so jung, wie 
oiele meinen! Er hatte bereits eine gute Stelle, als ber Fürst 
Friedric oon Hechingen ihn nach feiner Residenz berief.

In ber Heimat vermählte er sic mit Anna M. fister, einer 
Hofdame ber Fürstin. Die Ehe blieb kinderlos. Die Widmung 
des Hofrates Speibel auf einem wappengeschmückten fei- 

fentopf: „Speibel feinem Vetter Wiest 
Baumeister" läßt wohl eher auf freund- 
schaftliche als auf verwandtschaftliche 
Beziehungen schlieszen. Durch Unvorsich- 
tigfeit bes Pflegepersonals — so berich- 
tet wenigstens bie Überlieferung — bas 
beim Umbetten feiner an Typhus er- 
fransten Gemahlin fein Bett infizierte, 
starb er in ben besten Fahren an 
Typhus.

Den Personalakten im Archiv in Sig- 
maringen (XIV Verwaltungspersonal) 
ist Nachstehendes aus feinem Leben zu 
entnehmen: Alm 24. 4. 1829 erfolgte An- 
ftellung als „Werkmeister auf ein Probe- 
jahr" am Fürstl. Hofe zu Hechingen. 
Sein Gehalt würbe wie folgt festgesetzt: 
1. „an barem Geld 200 fl., 2. 12 Schef- 
sei Veesen, 3. 5 Ohm unb 5 Masz meines 
Bier, 4. 6 Klafter Hol3, 5. freie Woh- 
nung. Er bezeichnet diese Entlohnung 
als gering, weshalb er auf ben Ver- 
bienst bei öffentlichen Bauten angewie- 
fen gewesen fei. Durch „Fnftruftion für 

ben herrschaftlichen Werkmeister Andreas Wiest" vom 
1. 7. 1830 würben ihm alle fürstlichen, off ent = 
lichen unb Staatsbauten übertragen. Friedric Sou- 
veräner Fürst oon Hohenzollern-Hechingen ernannte ihn 
durc Urkunde oom 4. 4. 1831 „zu unserm wirklichen Bau- 
meister". Fürst Friedric Wilhelm Konstantin verlieh ihm 
am 15. 2. 1845 — nach des Baumeisters Aussagen anstatt 
einer Gehaltserhöhung — ben Titel eines Hofbauinspettors 
unter Aushändigung einer Urkunde mit Siegel. Am 18. 5. 
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1846 wurde er in feiner „Eigenschaft als Landesinipettor 
in die Cat egorie der Staatsdiener" ausgenommen. Im Jahre 
1850 entstanden Schwierigkeiten über die dienstliche Stellung 
des Hofbauinspektors, die zu Auseinandersetzungen zwischen 
ihm, der Hofkammer in Sigmaringen und dem Breuszischen 
Staate führten. Sie Ursachen lagen in der 1849 erfolgten 
Übergabe Hohenzollerns an Preuszen und in der Abtretung 
des Fideikommiszvermögens der Hechinger an die Sigmarin- 
ger Linie oon 1850. Andreas W. hatte dem Fürsten von He- 
dingen in dessen dreifacher Stellung gebient: als bem Lan- 
desherrn, ber feine Rechte an bie Krone Preuszens abgetre- 
ten hatte, als bem Inhaber des Fideikommiszvermögens, bas 
er an Sigmaringen abgegeben hatte, unb als bem bis zu 
feinem Tode bleibenben Inhaber des Allodialvermögens.

Nac einem „Auszug aus ben Anträgen über verschiedene 
Naznahmen in ber Verwaltung des Oberamtes Hechingen" 
vom August 1850 sollte „Bauin peftor Wiest mit feiner Be- 
folbung zur Hälfte auf bie Hofkammer Sigmaringen über- 
nommen" werden. Seine Tätigkeit teilte sic in bie Funk- 
tionen für bie Sigmaringische Verwaltung, bie Krone Preuj- 
fen, bie Gemeinde- und Stiftungsbauten. Ser Vorschlag ging 
weiter dahin, ben Bauinjpektor W. bem fürstlichen Rentamt 
in Hechingen beizugeben, „um Kollisionen zu vermeiden" 
umso mehr, „als bort tüchtige Handwerksleute zu fehlen 
scheinen unb ben beiden Beamten bie nötigen Kenntnisse im 
Bauwesen abgehen".

Aus einem Bericht des Hechinger Rentamtes an bie Hof- 
fammer vom 16. 1. 1851 geht hervor, daß bem Bauinspeftor 
W. „kürzlich" von ber Königlichen Regierung bie Straszen- 
in pektion provisorisch übertragen wurde.

Im ferneren Verlauf ber Auseinandersetzungen wehrte 
sic Andreas W. nachdrücklich gegen bie Entziehung eines 
feiner bisherigen brei Wirkungskreise: als Landesinipektor, 
in welcher Eigenschaft er von ber Königlichen Legierung in 
Sigmaringen als Staatsbiener in Pflicht unb Dienst genom- 
men worden fei, als Hofbauinspeftor unb als Hofkammer- 
bauinfpeftor. Ser Preuszische Minister für Handel unb Ge- 
werbe entschied ben Streit endgültig: Wiest muszte aus bem 
Staatsbienft ausscheiden; an feine Stelle trat Zobel. An- 
spruc auf Entschädigung wegen Benachteiligung in feinen 
Einkünften mürbe ihm nicht zugestanden. Aus Billigkeit ge- 
währte ihm bie Hofkammer eine Zulage von 200 fl. Im 
Juni unb Juli ber Jahre 1853 unb 54 besuchte ber Hofbau- 
inspektor bas Wildbad, um Heilung von einem Rückenleiden 
(arthritische Krankheit ber Wirbelsäule) zu suchen. Am 7. 2. 
1857 teilte das Ventamt Hechingen ber Hofkammer mit: 
„Soben ist ber fürstliche Hofbauinspeftor Wiest nach kurzer 
Krankheit gestorben". Nac Prüfung ber Bensionsverhält- 
niffe setzte Fürst Karl Anton von Düsseldorf aus durc 
„Höchste Entschlieszung" vom 22. 4. 1857 bas Witwengeld 
entsprechend ber IV. Klaffe ber Beamten im Range eines 
Hofrentmeisters auf 275 fl. fest. Nach ben Angaben des 
Herrn Prof. Gaur hat Andreas bie Vorarbeiten zum Wie- 
beraufbau ber Burg Hohenzollern geleitet unb Umbauten an 
ber Villa Eugenia vorgenommen. Beim Bau ber Kirche in 
Sicfingen im fahre 1830 war er Bauführer, während fein 
Vater Johannes Unternehmer war.

Das Bilb ist eine lichtbildnerische Aufnahme von einem 
Porträt von Schlotterbeck, das sic in Privatbesis befindet. 
Ser barauf sichtbare Orden ist nach Bedeutung unb Herkunst 
nicht festgestellt.

Kleine Mitteilungen
Landestonjervator Caur feierte am 31. März bie Voll- 

enbung feines 75. Lebensjahres. Sie Verbienfte des Hüters 
ber hohenzollerischen Natur- unb Kunstdenkmäler unb Schöp- 
fers vieler kirchlichen, staatlichen unb privaten Bauten wid- 
nieten hohenzollerische unb benachbarte württembergische 
Zeitungen aus biefem Anlaß längere würbigenbe Artikel.

Sen Glückwünschenden schließt sich auch die „Zollerheimat" 
an.

Besprechungen
Beiprechungsstücke an bie Schriftleitung 

ber „Zollerheimat" ff ä n b i g erbeten
Mayer, Ad.: Erkursionsflora ber Universität Tübingen. Mitt- 

lere unb südliche Alb, Württ. Schwarzwald, oberes unb 
mittleres Neckargebiet, Schönbuch, Gäu, Schwarzwald- 
vorland. (Tüb., 1929, XI, 519 S., 96 Abb., 12 Ji.)

Seitbem bie leßte Auflage von Kirchners unb Eichlers „Er- 
fursionsflora für Württemberg unb Hohenzollern" (1913) 
oergriffen und eine Neuherausgabe nicht mehr zu erwarten 
ist, fehlte ben Freunden unserer Flora jegliches einführende 
Bestimmungsbuch. Ser um unsere Floristit so hoc verdiente 
Tübinger Apotheker Ad. Mayer hat es uns in vorliegendem 
Werke aufs Vene geschenkt. Das behandelte Gebiet schließt 
Nord-Hohenzollern bis unb mit bem floristisc so besonders 
wichtigen Sonautal ein, während Süb - Hohenzollern mit 
feinem eigenartigen Moränen, unb Molassegebiet barin fehlt. 
Sie Stanbortsangaben bes Buches gehen bis 1850 zurück unb 
finb auf peinlichste nachgeprüft worben, wobei sich die Not- 
wendigkeit ergab, viele alte zu streichen unb neue bafür auf- 
zunehmen. Seit ber ersten Auflage des Buches (1904) hat sich 
also bas Vegetationsbild in manchem verändert. Sie Litera- 
für ist in vollem Umfang herangezogen worben unb nicht 
weniger wie 40 Mitarbeiter, barunter unser Landsmann 
Prof. Harz-München, haben babei geholfen. Als Finder 
werben aus Hohenzollern öfters Bertsch-Beuron, Flad-Hhe- 
chingen, Hiller-Sigmaringen genannt. Sehr zu begrüßen ist 
es, daß auf bie Schutzbedürftigkeit von Pflanzen besonders 
hingewiesen wirb. Prachtvoll finb bie 96 photographischen 
Bflanzenaufnahmen, barunter viele aus Hohenzollern. Sie 
Nomenklatur richtet sic nach Hegi unb fügt auch bie einhei- 
mischen deutschen Namen bei. Sie Ableitung ber Wissenschaft* 
liehen Namen bürste auch bem Humanisten willkommen fein. 
Ein Schlüssel nach Ginné unb ein solcher nach bem natürlichen 
System gehen mit 40 Seiten bem eigentlichen Text voran, 
ein Register mit ben deutschen unb lateinischen Art-Namen 
beschließt ihn. Das prächtige Büchlein sann unseren Natur- 
freunben, vor allem auch ben Schulen, nicht genug empfohlen 
werben! Dr. Senn.

Wissenschaftliche Anfragen
Eine noch der Bearbeitung harrende Aufgabe der Hohen- 

zolerischen Heimatforschung. Bekanntlich wurde im fahre 
1807 von ber früheren Priorin unb bem P. Melchior Ham- 
merer im ehemaligen Kloster Habstal eine Erziehungsanstalt 
für bürgerliche Mädchen begrünbet. Über biefe Brivatichule 
ist feit ben Nachrichten im 2. Banb bes „Archivs für Vastorel- 
konferenzen in ben Landkapiteln bes Bistums Konstanz 
(1807) fein neues Quellenmaterial mehr veröffentlicht wor- 
ben. Nun ist aber seit einiger Zeit ber bisher gesperrt ge- 
wesene, auf ber Universitätsbibliothet in Heidelberg befind- 
ließe Briefwechsel zwischen Wesenberg unb Mezler, aus bem 
Vachlaß bes Professors Muttermaier, zur Benützung freige- 
geben. Sie aus mehreren 100 Briefen bestehende Korrespon- 
denz zwischen bem Generalvifar unb bem Sr. Mezler,*) ber 
an jener Gründung hervorragenden Anteil genommen unb 
für bie Schule 5 Gehrbücher oerfaßt hat, bürste eine willkom- 
mene Bereicherung unserer Kenntnis bes leider sehr bald wie- 
ber eingegangenen Institutes bilden. Sr. Binber.

*) über Mezler vgl. die Literatur bei Senn „Gesamtbiblio- 
graphie I, S. 62".

Hinweis. Sie oorliegenbe Nummer ber „Zollerheimat 
enthält zwei Werbebeilagen, eine über bas oben besprochene 
Wert von Ad. Mayer über bie Erkursionsflora ber Universi- 
tät Tübingen, bie anbere über bie Lebensbeschreibung von 
Theodor Bilharz, bes in Sigmaringen geborenen Arztes 
unb Forschers oon Sr. meb. Ernst Senn.
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