
TOILERMEIPAT
BLATES ZUR FÖRDERUNG DER HOHEM- 
ZOLLERISCHEN HEIMAT= UID VOLNSKUNOE

NUMMER 4 Hechingen, 25. Juli 1934 3. JAHRGANG

Zur Geschichte Der Rlostermuhle Heiligenzimmern
• Von M. Schaitel

. yrrehipatien bes Klosters Kirchberg im Staatsarchiv Stuttgart, Akten der Pfarrei und Gemeinde HHeiligenzimmern.Quellen. Aroyden "IIeTd050 benberaica 9.3. • Monumenta Zolerana, q.u. = Wirtembergisches Urtundenbuc), Abtürzungena". sirdyberyer“stopiarbucner,SSg. - Original-sergamenfurtunde, a. _ Papierurtunde.

Qm 9. April des Jahres 1633 wurde Martinmarts, 
vermutlich v on Binsdorf oder E r I a 5 e t m , 3u 
einem Klostermüller angenommen. Sein Sohn Baul scheint 
aber den Eltern und dem Kloster viel Sorgen und Unannehm- 
lichteiten gemacht zu haben, denn er war „dem stehlen ziemlich 
ergeben"! Wahrscheinlich hat er hinter dem Rücken des Naters 
Mehl verkauft, begreiflich, denn die Menschen werben bei bem 
völligen Mangel an Lebensmitteln alles versucht haben, um 
wenigstens ein wenig Mehl zu erhalten! Aus bem „Memmo- 
riale" ist ferner ersichtlich, daß selbst ber Müller nicht mehr im- 
staube war feine Familie zu kleiden, denn bie Nonnen ver- 
pflichten sich, ber Müllerin und den beiben großen Kindern je 
zwei Paar Schub zu geben unb sie mit Kleibern zu versorgen. 
Aluc zum Flicken sollen sie ßeber erhalten, was bie Notdurft 
erheischt. Der Müller wirb ermähnt bafür zu sorgen, daß fein 
Weib unb feine Kinder „feinen Anhang machen", b. h. feine 
Freunde unb Bekannte ins Haus laben, offenbar bamit sie 
nicht in Versuchung geraten, Mehl zu unterschlagen. Auszerdem 
bat ber Müller im herbst ber Kelter in Wurmlingen 
„vorzustehn", wofür er ben gewöhnlichen Wein zu empfangen 
bat. (Ba.)

Um 1661/64 war Johannes Unger von 5) 0 r b a. 
Neckar auf ber Mühle zu Heiligen;zimmern. Nac bem bor- 
tigen Bfarrbuc würben in ben genannten Jahren ihm unb sei- 
ner Chefrau Magdalena Luppoldin Kinder getauft.

Am 15. Mai 1684 siegeln ber Generalvifar von Konstanz Jo- 
fef von Ac unb ber Dominikanerprovinzial Johannes Lor- 
bacher eine Urfunbe über einen Wiesentausc zwischen bem 
Pfarrherrn Jakob Raidt unb bem Kirchberger Convent. In- 
folge ber vielen Krümmungen unb Schleifen bes Bachbettes 
unterhalb ber Mühle sonnte bas Wasser in Regenzeiten nicht 
rasc genug abflieszen, staute sic unb brachte bie Wasserräder 
zum Stillstand. Um diesem Miszstand abzuhelfen unb einen 
raschen Abflußz bes Wassers zu ermöglichen, würbe ein neuer 
geraber „Mühlgraben" hergestellt unb bas nötige Wiesenge- 
lände „drey vierenteil von ber Pfarrwies gleich an ben gärt- 
ten unter bem Steg, einerseits an bas Gotteshaus, andererseits 
an bie Allmand, oben an bie Pfarrei, unben uff Jakob Schell- 
hämmer stoszend" eingetauscht. Der Pfarrer erhielt bafür ein 
gleich grobes Stüc von ben Klofterwiefen im Rain bei bem 
streng.")

1s) das Pfarrgut hat heute noc Wiesen im Esc Rain; ein Kreuz 
ist nicht mehr vorhanden.

Erst vom Jahre 1689 an erhalten wir wieber genauere Dach, 
richten über bie Klostermühle, d i e f 0 r t a b i m m e r a u f 3 
C a hre in Bestand gegeben wirb. An Martini ge- 
nannten Jahres zieht Franz Näher, Bürger 00 n 
Binsdorf, als Müller auf. Laut Brief soll er erstlich 
vor allen andern bes Klosters Früchte ohne Mitter unb gan3 
frei mahlen Wird er untreu befunden, hat das Gotteshaus Sug 
u. b Macht, sich an des Müllers Güter in Binsdorf [chablos 3u 
halten Kirchberg behält sich vor, vierzig Sägflöhe zu Bret- 
tern, vier zu Flecken unb zwei zu ßatten sägen zu (affen. 2ei- 
teres Sägen wirb es mit bem gleichen Lohn bezahlen wie bie 
Dorfbewohner. Solange ber Müller klostereigenes Biel hält, 
wirb bas nötige Futter, wie bie früheren Jahre her, gestellt. 
Der Müller ist berechtigt in ben Wäldern bes Klosters fein Hol3 
zu hauen. Nur für die Wasserstube führt Kirchberg zwei Klaf 
ter eichenes 5013 bei. Dem Kloster sind monatlich zehn Viertel 
unb den armen Leuten wöchentlich ein 3 i e r t e l 
Kernen zu liefern. Wirft ein Monat nicht so viel an Filter 
ab, so sann ber Rest noc im folgenden Monat nachgeliefert 
werben. Auf Ostern unb Martini erhält ber Müller 00m Con- 
vent je 5 Gulden unb 12 Pfund Unschlitt. Das Geld soll für 
bie Unterhaltung ober Neuanschaffung ber Beutel, Siebe unb 
Wannen verwendet werben. Von ben beiben Schweinen, bie 
bas Kloster zur Mast in bie Mühle stellt, verbleibt eines bem 
Müller unb feiner Familie. Das Kloster unterhält ben Mühl- 
graben, bie Rinnen, bie Mühlsteine unb bas gesamte Eisen- 
wert, ber Müller alles, was aus Ho13 ist samt ben Rädern. Für 
etwaige Reparaturen an ber Säge fommt Kirchberg allein auf.

Auf Franz Näher folgt an Georgi 1709 als Bestandsmüller 
Johannes 9 a r r , B ü r g e r von C r l a h e i m. Die 
Bachtbedingungen sind im wesentlichen dieselben. Neu fommt 
hinzu, bas} die Müllerin auf Martini 4 alte unb 8 junge Hennen 
nebst 50 Eiern zu liefern unb 10 Pfund Flachs zu spinnen hat. 
Das Flachs wirb vom Kloster zur Verfügung gestellt. In Heu- 
unb Dehmdzeiten soll ber Müller eine Magd zum Nachrechen 
in bie Talwiesen schicken. Um ben nötigen Hanf für ben Haus- 
halt pflanzen zu sönnen, stellt bas Kloster in ber Nähe der 
Mühle ein Hanfland zur Verfügung.

Am 14. Mai 1714 starb Marr, ber in I. Che mit Anna Löf- 
lerin unb in II. Ehe mit Elisabeth Greinin oerheiratet war. 
Sein Nachfolger würbe Jatob Nähervon Binsdorf, 
ein Sohn bes früheren Müllers Franz Näher. Aus bem „Brief 
des Lohn-Millers" erfahren wir erstmals ben Miltersat. „Das
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Milter betreffend solle er der Miller das Closter Bernstein, 
die Zimmerner und andere fremde, welche allda mahlen wer- 
den, über das gewöhnliche Milter nit treiben 
wie von altersher v o m Gerben und Mahlen 
das 161 e Viertel nemen, wann aber einige in die 
Mihle Gersten, Kernen, Roggen, Waitzen ober anbere Früchte, 
so schon anderwärts gegerbt worden, unb in unserer Millen 
solche Früchte mahlen lassen, halb soviel Milter nehmen." Die 
eigentlichen Pachtbedingungen, bie wie immer breit unb um- 
ständlic aufgeführt sind, unterscheiden sich wenig von früher. 
Zu erwähnen ist, daß bem Müller wieber auferlegt wirb, ben 
armen Leuten monatlich 4 Viertel Mühlker- 
n e n ausguteilen. Zum Unterhalt des Viehes wirb ihm bie 
Sägwiese zur Verfügung gestellt, ebenso laut befonberer Spe- 
zifikation einzelne Hheu- unb Obstzehnten. Dagegen soll der 
Müller auf bie Kirchberger Wiesen im unteren Teil gute Auf- 
ficht führen. Nachdem in allen Bestandsbriefen ber Ausdruck 
„bas gewöhnliche Milter wie von altersher" wiederkehrt, bars 
wohl mit Bestimmtheit angenommen werben, daß ber ge- 
nannte Miltersat feit bem ausgehenden Mittelalter üblich war. 
Die Württembergische Mühlordnung vom Jahre 1729 setzte 
ebenfalls für bas gange ßanb als Milter einheitlich ben 16. 
Teil fest, welche Bestimmung noch 1914 in Kraft war.

Auf Jakob Näher, ber nach bem Tode feiner ersten Ehefrau 
Regina Cozin im Jahre 1726, Maria Weiszin geheiratet hatte, 
folgte an Georgi 1729 Franz Hipp aus Kolbingen 
D A. Tuttlingen. Mähers Sohn, für ben sich der Prior des 
Dominikanerklosters Rottweil, P. Leopoldus Schlecht, in meh- 
reren Schreiben einsetzte, bürste wohl wegen feiner Jugend als 
Bestandsmüller abgelehnt worben fein. Hipps Bestandsbrief, 
ber letzte, ber erhalten ist, hat folgenben Wortlaut:

„Demnac ein wohl Ehrwürdiger Conuent des Gotthaus 
Kirchberg orb. S. Dominici mit Vorwissen unb in Gegen- 
wart Ihres Hochwohlehrwürdigen Herrn Patter Beichtvat- 
ters an heut gu Ends gesetztem Dato, ber Ehrsame unb be= 
schaidene Franz Hipp Burger gu Kolbingen auf bem Heu- 
berg für ein Lohn-üller auf des Gottshaus Kirchberg ei- 
genthümliche Mahl- unb Seeg Mühle gu Zimmern in bem 
Dorf angenommen unb ihm solche in fein Gewähr über- 
geben worben.

Hubt
1. solle er Müller des Gottshaus allhier hinund geführte 

Früchten oor allen anberen fürderlic unb fleißig fer- 
tigen unb selbige ohne Multer auch richtig unb getreu 
mahlen unb sowohl disorts als sonsten allerseits allen 
getreuen Fleiß anwenben unb nichts davon endziehen.

solle
2. Er Müller bem Gottshaus womöglich jährlich 40 Seeg 

Klöß gu Brettern, Flöcken ober Ramschenkeln wie mans 
oon ihnen begehren wirb, schneiden, was er aber wei- 
teres schneiden sann, solle ihm von benen übrigen ber 
Lohn gleich wie es bie Inwohner gu Zimmern selbsten 
bezahlen, gegeben werben, oon benen gemelten Zimme- 
rern solle er Müllern waß sie gu bem Hausbrauc nötig, 
für jeben Schnitt ein Kreutzer, wenn sie aber hiervon 
einige verkaufen, gwei auch drei Kreuzer nach Grösze 
ber Bäume nehmen oon benen Frembden aber nach Be- 
schaffenheit ber Geegklötz auch zwei bis brei Kreuzer ge- 
nommen werben solle, bei nebens bie Zeit gu feegen 
wie es ihm möglich zu beobachten.

3. Würd ber Müller schuldig fein, was an Holzwert in ber 
Mühle brechen würb unb solches einem Müller zusteht 
unb kennten soll, selbst soviel möglich reparieren unb gu 
machen was an bem umlaufenden Müllwert, als Kampfe 
unb Wasserrädern abgängig ober neu gemacht werben 
soll, ist ber Müller schuldig bem Zimmermeister bas 
Essen, bas Gottshaus aber ben Lohn gu geben, wann

etwas anberft an ber Mühle unb Seeg gemacht wer- 
ben muß, wirb bas Gottshaus bem Zimermaister unb 
Maurer bas Essen unb ben Lohn gu geben schuldig fein.

4. Was auch für Leinwand gu Beutell, solc unb anberem 
oon Nöten solle ber Müller selbst ohn bes Gottshaus 
Kosten unb Schaben beifchaffen, auch die Sieb, Wannen, 
schauffeln unb Körwisc einkauffen unb in feinem Stanb 
erhalten wie mit weniger, so soll bas Seegblatt halb oon 
bem Gottshaus unb halb oon bem Müller erlauft, be- 
zahlt unb ohnabgängig erhalten werben.

5. Solle bie Müllerin jährlich geben 4 alte, 8 junge Hühner 
unb 50 Eyer. Neben bifem ist sie schuldig 10 Bfund flax 
gu spinnen, welche ihr uff Martini jebes mahl oon ber 
Frau Schaffnerin hinunter gegeben werben, es solle 
auch der Müller im Heuet unb Embdet feine Magt im 
Tall gu bem Nachrechen schicken.

6. Würd bem Müller für sein Lohn monatlich aus bem 
Müllerkasten 9 Viertel Mühlekernen unb ein giertet 
guete Kernen unb ban Werg gur Erhaltung vor Sibbei= 
teil unb Wannen, aber jährlich 1 kalter Mühlekernen 
bem Kasten gemessen werben.

7. Auc solle bem Müller gur Erhaltung feines Viehes bas 
Heu unb Embdt oon ber Seegwies nechst an ber Mühle 
vergunndt fein, jedoc auf feine Kosten, mähen, börren 
unb heimführen gu lassen, es hat bas Gotteshaus an 
einigen Orten gu Zimmern ben Heu-Zehendt, welcher 
ihm Müller laut gegebener Spezifikation ber Güter 
überlassen worben, bas Brennholz betreffend solle ihm 
erlaubt fein in bes Gottshaus eigenthümlichen Wäldern 
doc auf feine Kosten gur Notdurfts gu hauen, außer 
gwei Klafter eichen Hol so jährlich gur Erhaltung ber 
Wasserstuben ihm Dom Kloster hinund geführt werben 
solle.

8. Giebt man ihm durchs Jahr hindurch an Geld 5 f(. unb 
28 Bfund Unschlitt welches gur Notwendigkeit ber Mülle 
er brauchen solle, auch uf Martini wirb man gebuchtem 
Müller gwei Schweiile ober mittlere Läufferlle in bie 
Mühle hinunter geben mit biefem Geding, baß nach voll- 
enbeter Mastung bas Gottshaus bie Wahl hat, bas beste 
baraus gu erwählen. Es wirb auch dem Müller m o - 
na11i c 4 giertet Mühlekernen für bie 
arme Leit aus bem Kaften gemessen, 
welche Kernen er malen unb unb benen 
Armen getreu unb fleißig austeilen unb 
reichen solle.

9. Das Mülter betreffenb solle ber Müller bas Closter 
Bernstein, Zimmern unb anbere frembbe, welche allda 
mahlen werben, über bas gewöhnliche Mülter nit trei- 
ben, wie oor altersher, vom gerben unb mahlen bas 
16te fiertel nehmen, wenn aber einige in ber Mühle 
Kernen, Waitzen, Roggen ober anbere Früchten bräch- 
ten, so schon anderwärts gegerbt worben, um in unserer 
Mühle solche Früchte mahlen gu lassen, halb soviel Mül- 
ter nehmen, soll er Müller fooiel als immer möglich bem 
Gerben gegenwärtig fein unb was jebesmal an Mülter 
gefällt, in ben hierzu verordneten Beschlossenen Kasten 
alsbald schütten unb nichts davon entwenben noch sträf- 
lieh abtragen solle.

10. Dem Müller wirb man ein Hampf ober anstatt bes ein 
fiertel flarsamen allhier beim Gottshaus oor fein Haus- 
haltung zu sähen erlauben, ber Müller eine guthe Ob- 
ficht uff bes Klosters Wieswar in bem Tal haben solle.

11. Hub letztlich solle oft ermelter Müller bei Tag unb 
Nacht bie Mühle mit feinen eigenen Leithen versehen. 
Das das Gottshaus mit bem Mahlwerke jebergeit befür- 
bert unb mäniglic bas feine getreulich ohne einigen 
Abtrag gu Händen geraicht werben möchte, sic auch
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dergestalt verhalten, dasz er sollichs vor Gott unb, AeE 
ehrbaren Welt verantworten kann, im Fall aber er n rb 
ler ungetreu ober in ander weeg rechtmäßig Slag mir. 
eintommen, so solle er von Stund an abgeschafft unb.Das 
Kloster an die nachbeschrieben drei Jahr nit gebun- 
den sein hatten, über welches er dem Gottshaus Sirch: 
berq zu einer Kaution fünfzig Gulden Sage, 50 fl par 
delt ber Gestalt eingelüffert, das solliche so lang erin 
des Klosters Dienst ist, unverzinslich bei uns stehen 
solle bei feinem fünftig Abzug aber solle ihm solche Cau- 
tion beran 50 fl. wan man anberft nichts an ihn recht 
masiges zu prebenbiren hat, wirb zu geben schuldig sein 
sollen. und solle dieser Bestand ober Verding seinen 24 
fang nehmen uf Georgii 1729 bis dahin Georgi 1732. 
Rac verschlossenen 3 Jahren sic wiederumb endigen, 
doc solle beibe teil einen anberen ein fiertel odhr 617 
vor auffinben.

©essen zu wahren Urkundt is diser Brief in duplo 
verfertigt. Von jedwederem Teil mit Ramensunter- 
schrift unb Jettschaft bekräftigt und bem Müller ein 3u- 
gestellt worben, so gegeben unb bestellen zu Kirchberg 
uf Georgii Ao. 1729."

“Im selben Jahre liefe Kirchberg auf ber Säge „ein zwantes 
Gechirr machen unb aufrichten", so bafe fortan die Leistungs- 
fähigteit verdoppelt wurde. Der Müller hatte dafür dem slo- 
fter statt 40 Stück Stämme, 60 zu sägen.

5ßie lange sjipp auf ber mühte wat, liefe sich nicht feststellen. 
Sein Nachfolger würbe ein Sohn des Jakob Näher,2 n 
Näher, ber bis zu feinem Tode am 13. Novem- 
ber 1783 Klostermüller war. Ihm folgte sein Sohn 
Oswald, ber sic am 23. November 1784 mit Thekla Schweif- 
wrin oon Binsdorf verheiratete. Oswald xähermar 
ber lebte Klostermüller. Der Friede von Bresburg, 
ber am 26. Dezember 1805 zwischen Frankreich unb Desterreic 
geschloffen würbe, brachte bas Gebiet ber ehemaligen Grat 
schaff Röhenberg unb bamit auch Kirchberg, feine Güter unb 
Gerechtsamen an bie Krone Württemberg. Bereits am 11. 
tober 1806 würbe bas Kloster aufgehoben unb bie AübLe zu 
Seiligenzimmern, bie 500 Jahre firchbergiices 
Cigentumgewesenwar, der königl. KCameralverwal- 
tung in Horb a. N. untersteht.

(Fortsetzung folgt.)

Das Mönchhaus bei Rangendingen
Jon Anton % 0 f c

Etwa 1 Kilometer ostwärts Rangendingen mündet der 
Mönchbac in bie Starsei. Das enge, schluchtartige Sälchen, 
burch bas ber Heine gasserlauf flieszt, heiszt Mönchgraben. Es 
trennt bie beiben Serge Hochburg unb Bodelshausenerfopf Der 
Mönchbgraben hat eine Sänge oon runb 1800 in, er sieht sich im 
Jogen in nordöstlicher Richtung gegen die Landesgrenze hin. 
21m Kuse ber Hohwacht unweit des Albvereinsweges HHechin- 

Jechtolosweiler— Hirrlingen bei ben 8 Buchen (8 Stäm- 
me wachsen aus einem Stoc heraus) beginnt bas Tälchen. ) 
Die Breite ber Talsohle beträgt zuerst nur 2 m, unb erweitert 
sich langsam ber Mündung zu. eigenartig sind die vielen tiet 
eingeschnittenen Querschluchten, die zu beiden Seiten Des 
Mönchgrabens abzweigen.

Die Mönchhaus genannte Stelle liegt etwa 150 m talab- 
wärts ber Quelle. Mac der Sage soll hier früher ein SLoiter 
gestanden haben. Nach anberer Ueberlieferung gar eine Burg. 
Auch von einem Wirtshaus ist bie Nebe. In ber Oberamtsbe- 
schreibung Nottenburg heiszt es im Zusammenhang mit Dem 
Mönchwasen auf Hirrlinger Gemarkung: „Die nicht unbebeu- 
tenben Mauerreste unb Graben ber burgartigen An- 
laqe liegen bereits ausserhalb ber ßanbesgrense". Noch vor ei- 
nem halben Jahrhundert sollen, wie mir Augenzeugen per- 
fiebern, auf bem Platze Quaberfteine aufgemauert gewesen sein, 
bie um diese Zeit zu Neubauten ins Dorf geholt würben. Auc 
Schatzgräber sollen damals bort ihr Glüc versucht haben. Ein 
heute noch etwa 1 qm grofees Loc soll davon herrühren. Auch 
Lilien sollen oor Jahrzehnten noch auf bem Blaße gewachsen
fein.

Am nördlichen Abhang bes Tälchens ist in Haushöhe über 
ber Talsohle ein runb 4 a grofeer ebener Plaß oon fast onals 
förmiger Gestalt, dessen Masze in ber Länge 48m unb m ber 
Breite 12 m betragen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist biefer 
Jlatz künstlich hergestellt. Heute finb feine Spuren oon Mauer- 
reffen mehr zu sehen. Die Anlage ist oon 2 Gräben umzogen. 
Der eine sehr tiefe schluchtartige zieht sich nac Norben ben 
Berg hinauf, er ist runb 100 m lang unb sonnte natürlich burch 
bas Wasser eingefreffen fein. Der anbere, ber oben am Hang 
in bem ersten Graben beginnt, zieht sich im Bogen um bie 
Mönchhausebene herum unb führt hinab ins Tal. Er ist 125 m lang 17 sicher fünstlic hergestellt, wohl um das Wasser bei 
Wolkenbrüchen oon bem Mönchhaus abzuleiten. Der nörblic

des Tälchens auf ber Hochebene liegende Waldteil heiszt Mönch- 
wafen, hier sollen Die Waldbrüder ihre Aecker angelegt haben.

Die Namen Mönchgraben, -haus unb - wasen lieszen sic 
leicht erklären, wenn nachgewiesen werben sonnte, bafe viele 
Flurteile einst su einem Kloster gehört hätten. Es ist iedoc 
sehr wahrscheinlich, bafe tatsächlich an ber einsamen ruhigen 
Jalostelle Mönchhaus ein Einsiedler feine K I auf e mi 
Keinem ©arten hatte, wie es im Mittelalter gar nicht selten 
war. Solche Eremiten, gewöhnlich Waldbrüder genannt, 
gehörten als Saienbrüber meist bem Orten des hl. Sranziskus 
an. An unserer Gegend war bis zu ber 1803 erfolgten Auflö- 
fung bas Waldbruderhaus Bernstein beim Kloster Kirchberg
(021. Suis) am besonntesten.

Ober war bie Einsiedelei Mönchhaus eine Niederlassung 
des nahen Waldbruderhauses’) im Aischbachtal (im r^01^ 
munb Mönchtäle genannt) bei Dettingen (021. Nottenburg) . 
Dies Bruberfeaus, über dessen Stiftung nichts besannt ist, war 
in ber Zeit ber Glaubens paltung (1520er Jahre) bereits ver- 
lassen. Das Haus hatte auch auswärts Besitzungen, 3. B. nach 
her Oberamts-Beschreibung Nottenburg II S. 128 in Bobels- 
hausen Güter und einen Hof, bie 1394 oon ber Hechinger Fa-
milie Nüttler verkauft würben. Nach Schön2) sonnte bas 
Waldbruderhaus eine Stiftung ber 0. Ow in Hirrlingen ober 
Bobeishaufen fein, Georg von Ow zu Hirrlingen verkaufte 
am 23. Juni 1488 einen Wald, dessen Sage allerdings nicht ge- 
nannt ist, um 30 fl an bas ©ettinger Bruderhaus. Die Hirr- 
linger Ow befafeen in Nangenbingen Güter, Wälder unb ben 
halben Laienzehnten.

Die ganze Anlage bes Mönchhauses bei Nangenbingen spricht 
dafür, das tatsächlich hier in ber Einsamkeit des Mönchtäle ein 
Waldbruderhaus staub. Ob es eine selbständige Nieberlaffung 
ober nur ein Ableger des Oettinger Waldbruderhauses war, 
ist nicht festzustellen.

*) Karte 1 :25 000 Treufz Blatt 3640 Hechingen / Württ. Blatt 120
Bobeishaufen.

1) Bergl. Dr. Siesel: Das Waldbruderhaus bei Dettingen 021. Rot- 
tenburg in Württ. Bierteljahresheste 1892 S. 233 ff.

2) Schön Theodor: Geschichte ber Familie von Ow. München 1910. 
G. 121.
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Kleine Mitteilungen
Verein für Geschichte, Kultur- und Landeskunde 

Hohenzolerns
1 .) Die Vollversammlung des Vereins muszte 

wegen Erkrankung des. Vortragenden, Herrn Lämmle vom 
Dentmalsamt Stuttgart, leider auf Mitte September 
verschoben werden. Das Thema wird dasselbe bleiben und 
die Bedeutung und Technik der Flurnamensammlung behan- 
deln.

2 .) Auf Veranlassung meiner Denkschrift über bas hohen- 
zollerische Archivwesen hat bie Generaldirektion ber preußz. 
Staatsarchive Herrn Staatsarchivrat Dr. H. Meinert in 
Berlin ab 1. August mit ber Betreuung b e s Preuß. 
Staatsarchivs- Sigmaringen und ber bamit im Zusam- 
menhang stehenden Aufgaben beauftragt. Da bie Hauptauf- 
gäbe in ber vollen Erschlieszung ber Archiobestände zu heimat- 
geschichtlichen Zwecken besteht, bitte ic alle hohenzollerischen 
Heimatforscher, biefe einzigartige Gelegenheit, sic mit Einrich- 
tungen unb Inhalt des Landesarchivs besannt zu machen, zu 
benützen und ihm (ab 15. August) nac vorheriger Anmeldung 
einen Besuc abzustatten. Vielleicht wirb uns Herr Meinert 
auc einen Vortrag über mobernes Archivwesen galten sönnen.

3 .) Durc bas großzügige Entgegenkommen von Herrn Re- 
gierungspräsident Dr. Simons ist es möglich geworden, mit 
ber von mir in unserer Ausschuszsitung (24. 1.) vorgeschlage- 
neu Brobeinventarisierung hohenzolleri- 
scher Gemeindearchive schon im August zu beginnen. 
Sie wirb von Herrn Stadtarchivar Dr. Binder- Konstanz 
durchgeführt werben. Ihr Zwec ist bie Schaffung gedruckter 
Inventare, bie bem Forscher bie vorhandenen Quellen nach- 
weisen unb ben Aufsichtsbehörden einen wirksamen Archiva- 
lienschut ermöglichen sollen.

4 .) Wir bitten, Singebote von Arbeiten unb „Klei- 
neu Mitteilungen", bie sic für bas „Hoh. Jahreshest 
1 9 3 5" eignen, umgehend bei mir anmelden zu wollen, 
ba ber oerfügbare Blat bereits weitgehend belegt ist.

5 .) Mäzene gesucht! Die Bücherei bes Vereins be= 
nötigt bringenbft mehrere verschließbare Bücher- 
schränke, ba sonst bie Aufstellung unb Benützungsmöglich- 
seit unserer Bücher Not leibet. Cin großer Schranf ist uns 
bereits geschenkt worben. Wir wären Freunden unserer Hei- 
matforschung für weitere Spenden überaus dankbar! In man- 
cher Rumpelkammer, manchem Speicher mag noch herum- 
stehen, was uns unserer Sorgen enthöbe. Ausstattung ist Ne- 
bensache, selbst Jugendstil wirb banfbarft angenommen.

Dr. E. Senn, Konstanz.

Das Stadtbild von Trochtelfingen. Willy Baur- Hechin- 
gen, ber in einem vielbeachteten Aufsatz im „Schwäbi- 
sichen Heimatbuch" 1933 bie Hülben unb Weiher in Hohen- 
Zollern behandelt hatte, liefert wieberum in ber Folge 1934 
biefer Jahreshefte bes Bundes für Heimatschuß in Württem- 
berg unb Hohenzollern einen wertvollen Beitrag aus unserem 
Lande. Aus ber Reihe ber sich merkwürdig dicht folgenben 
Stabtfieblungen im Lauchertgebiet — Trochtelfingen, Gam- 
mertingen, Hettingen unb Beringen — greift er bie erste her- 
aus, um an ihr bas Werden einer berartigen Anlage zu zeigen. 
Baur folgt in feinen Untersuchungen ber Ansicht P. I. Maier’s 
im Korrespondenz-Blatt ber Deutschen Geschichts- unb Alter- 
tumsvereine (1909), ber in ber geometrischen Regelmäszigkeit 
ber Gesamtanlage bas Merkmal einer Stabtfieblung erblickt. 
Mit wachsendem Interesse folgen wir bem Verfasser auf die- 
fern Wege, in ber baulichen Anlage bie Jahrhunderte ber Ge- 
schichte nachzulesen unb wir spüren, baß biefe lichtvollen Aus- 
führungen, in bereu Stil bie Knappheit ber Form zu einer

Kunst erhoben ist, uns mehr Verständnis unb ßiebe zur Hei- 
mat geben als bie üblichen romantischen Schönrebereien. Das 
alte dörfliche Trochtelfingen erkennt Baur in bem östlich von 
ber Kirche gelegenen unregelmäßig gebauten Stabtteil, wäh- 
renb bie geraben Linien ber Straßenzeilen im nörblichen Teil 
barauf hinbeuten, baß biefe bie im 13. Jahrhundert entstan- 
bene städtische Neuanlage barftellen. Bei ber Häufergruppe auf 
bem östlichen Seckachufer handelt es sich um eine ursprünglich 
felbftänbige Sieblung „Riedlingen" ober „Nidlingen", bie 
heute im Flurnamen „Eitlingen" ihren Niederschlag gefunben 
hat. Dankenswert finb auch die mitgeteilten Untersuchungen über 
die brei Mauerlinien, bie Befestigungsanlagen, Vafteien unb 
Türme unb bas Schloß, bie dadurch erschwert waren, baß wir 
fast feine Bauurkunden über sie besitzen. Baur bezeichnet bie 
um bie Wende bes 15. zum 16. Jahrhundert entftanbenen Be- 
feftigungsanlagen als frühes Beispiel ber Bastionärbefestigung 
bei uns. Während in ber vergangenen Zeit von biefen An- 
lagen manche durc Brand, Verfall ober Willkür zugundege- 
gangen finb, soll als erfreulicher Ausblick auf künftige Pflege 
bes überkommenen Erbes bie Arbeiten zur Sicherung bes run- 
ben Turmes erwähnt werben, bie kürzlich eingeleitet worben 
finb. Die Wiedergabe eines alten Stabtbilbes von Trochtelfin- 
gen vom Jahre 1684 nach einem Gemälde auf Schloß Heiligen- 
berg, zweier photographischer Aufnahmen bes Verfassers unb 
Zwei Pläne vervollständigen ben Aufsatz, ber uns bas Bild ber 
Heimat deutlicher erfennen läßt. W. S.

Besprechungen
Besprechungen an die Schriftleitung der Zoller5 

heimat ft an big erbeten

Fischer, G.: Die Juranagelfluh Badens. (Mitteil, ber Bad. geo- 
logischen Landesanstalt, 11. Bd., 3. Heft.) (Frbg., Herder, 
1933, 4°, 30 S., 1 Kte.)

Es ist bas erste Mal, baß ein hohenzollerischer Landsmann 
— Verf. stammt aus Igelswies — über ein geologisches Thema 
doktoriert unb es ist sehr zu begrüßen, baß er babei auch auf 
ein hohenzollerisches Problem hinübergreift. Er hat sic ber so 
Diel umstrittenen Frage ber Konglomeratdecken unserer Alb, 
besonders bei Inneringen—Emerfeld, Winterlingen—Benzin- 
gen, angenommen, einer miocänen Fluszgeröllbildung, bereu 
Material unserem Jura entstammt unb beffen Bildungsge- 
schichte uns F. im einzelnen klarlegt. Ueberaus zu begrüßen 
wäre es, wenn Verfasser als erster einheimischer Geologe 
Dom Fac feine Kräfte auch weiterhin unserer Heimatforschung 
wibmen würbe. Dr. S.

Fragen
Sammlung volkstümlicher ipflanzennamen: ßaut Mitteilung 

bes auf biefem Gebiet füßrenben Dr. M a r 3 e 1I - Gunzen- 
hausen ist eine enbgültige Sammlung ber im Volke noch le- 
benben Pflanzennamen unb ihre lerikalische Verarbeitung ge- 
plant. Damit Hohenzollern babei würbig vertreten ist, bitte ich 
um Sammlung solcher Bezeichnungen. Sieben bem Bolts- 
namen muß nur ber deutsche ober lateinische 
„offizielle" Namen ber mit ihm bezeichneten Pflanze 
unb ber Ort feines Vorkommens genannt werben. 
Besonders ältere Leute unb Kräuterfammler bewahren oft 
eine erstaunliche Menge solchen Namensgutes in sich auf. Soll- 
ten von ihnen noch Angaben über volfsmedizinische 
Verwendung, Pflanzen Aberglauben unb 
-Sagen zu ermitteln fein, wären mir auch biefe sehr will- 
fommen. Das eingehende Material soll in ber „3H." zusam- 
mengestellt werben. Wer hätte evtl, ßuft, es hiefür zu bear- 
beiten? Meldungen (es genügt auch einfache Bostkarte) er- 
beten an Dr. Senn, Konstanz, Seestr. 15.

Herausgegeben mit Unterstützung des „Hohenz. Geschichts-Vereins" vom Verlag der Hohenzollerischen Blatter G. m. b. H , Heching 
Druck: Hohenzollerndruck G.m.b.H.. Hechingen — Verantwort!. Walter Sauter, Hechingen.

Nachdruck der Originalartikel verboten. _______________________________

Preis im Jahr R9. 2.50 zuzüglich 30 Irg. Versendungstosten, zahlbar an Hohenzolerische Blätter, Postschec 821 Amt Stuttgart.

28




