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Zur Geschichte der Rlostermühle ceiligenzimmern
• Von M. Schaitel

. yrdipatien bed Klosters Kirchberg im Staatsarchiv Stuttgart, Akten der Pfarrei und Gemeinde Heiligenzimmern. 
a»ur „„ae^T = W„uE 13. • ponumenta 30leranayu aWBirtembsrgijches uxtunbenbud," " 3 9 § 5. 2 Kirchberger Kopialbücher, D.. = Driginal-ßergamenturtunde, *a. = Bapierurtunbe-

Auffallend ist der häufige Wechsel der Müller. Es hängt 
dies wohl damit zusammen, daß die Mühle nicht als Erblehen 
verliehen wurde, sondern nachweislich ab 1560 in Bestand b. 9. 
in Pacht gegeben wurde. Erst im letzten Jahrhundert ist bie 
Müllerdynastie Näher von Binsdorf öfters vertreten. Obwohl 
bie Müller bei Antritt ber Pacht einen Eid leisten mußten, 
scheinen sie bei ber Herrschaft wie bei ben Kunden nicht im- 
mer vollstes Vertrauen genoffen zu haben. Die Viehs, 
Schweine- unb Geflügelhaltung war genau begrenzt unb nur 
für ben Verbrauc ber eigenen Familie berechnet. Die Müller 
waren wohl oft Eigenleute des Klosters, i m mer aber 
österreichische Untertanen. Von undenklichen Zeiten 
her, so Reifet es, würbe ber Kloster-Kirchbergische Müller von 
Heiligenzimmern alle Jahre nac Binsdorf geloben unb ihm 
vom bortigen Gerichts- unb Stabhalter gleic einem jeweilig 
gen Bürger zu Binsdorf!) ber Eid abgenommen. Bei ber 
Rechtsunsicherheit, wie sie durch unsere ganze Staatss, Wirt- 
schafts- unb Gesellschaftsverfassung bis ins 19. Jahrhundert 
hinein mit ben verschiedensten Rechten bes Landesherrn, des 
Dorf- unb Gerichtsherrn, bes Zehntherrn, Grundherrn unb 
Leibherrn bedingt war, sonnte es nicht ausbleiben, daß bas 
hochfürstl. Oberamt Haigerloc unb Kloster Kirchberg öfters in 
Streit gerieten. Die Amtsverwalter in Haigerloc versuchten 
im ßaufe ber Zeit möglichst viele Rechte von ber in ber Herr- 
schaft gelegenen Mühle an sic zu ziehen. So hat Haigerloc 
bereits im Jahre 1671 „aine aigene Jurisdictionis actio" in 
ber Mühle ausgeübt unb ben Müller abgeftraft. Auc im 
Jahre 1717 machte es wieber Schwierigkeiten wegen ber Be- 
eibigung des Klostermüllers. Die Priorin wenbet sic deshalb 
in einem Schreiben vom 15. Oktober genannten Jahres an 
Michael Johann Staiger, Heiligenvogt zu Rottenburg, mit ber 
Bitte, beim kaiserl. fönigl. Oberamt dort vorstellig zu werben, 
bamit „Haigerloc abgehalten werbe, wiber ber Mühle sowohl 
als Miller nichts widriges zu unbernemen". Sie fügt in einem 
Nachsatz hinzu: „Haigerloc suchet ingleichen ben Müller zu ob= 
ligieren sic in bas Handwert einzukauffen, vielleicht darum- 
bèn, bamit sie, wie mir vorkommet, ein Ursac hetten, bie 
Mühle zu visitieren"! Die Streitereien scheinen nicht mehr zur 
Ruhe gekommen zu fein, benn am 18. November 1783 forbert 
Rottenburg bas Frauenkloster zu Kirchberg auf, alle Urkunden 
und Behelfe, bie zur Behauptung bes österreichischen Terri- 
toriums unb ber Gerichtsbarkeit über bie Mühle unb den Mül-

ler zu Zimmern bienen, binnen 8 Tagen einzusenden. In sei-
nem Bericht weist Kirchberg barauf hin, daß ben Müllern seit 
alten Seiten jährlich in Binsdorf ber Eid abgenommen wirb, 
daß bie Mühle bas hohenbergisch-österreichiiche Zappen") 
über bem Mühlentor trage unb noc niemanb bis auf ben heu- 
tigen Tag feine Entfernung oerlangt habe. Auc die vor mv 
dentlichen Jahren oon bem Oberamt Haigerloc in ber 3im- 
merner Mühle auszuüben gesuchte oberherrliche Gerichtsbar- 
feit habe nac ber vidimierten schon eingesandten Copid Dd- 
mass nicht ftattgefunben unb Haigerloc habe sic mit bem 
leeren Gesuc glatterdings müssen abspeisen lassen. Die an: 
sprühe Haigerlochs müßten zurückgewiesen werben, sonst fei 
zu befürchten, daß „noc mehreres bei benen Kloster-Kirch- 
bergischen Gütern ftreittig gemacht unb so ber ^aigerl. Ober- 
herrlichteit zufallen werbe".

Die Klostermühle mit ihren ewig geerbten uralten örenhais 
ten" mit ihrer hergebrachten „uralten Observaz"21) war befreit 
unb somit seiner bürgerlichen Beschwerde, wie Steuer, wacht 
dienst unb Fronleistungen unterworfen. Der Große, Klein-, 
Reubruch- und Blutzehnte staub ber Pfarrei zu. Die Wiesen 
bagegen, bie von ben Müllern bewirtschaftet würben, waren 
zehntfrei. Die Müller hatten ferner bas Recht, ihr Vieh auf bie 
Zimmerner Weide zu schicken.

Nac Hodler (Geschichte bes Oberamts Haigerloch ©. 414/ 
415) waren in bie beiben herrschaftlichen Erb- unb Bannmüb- 
len in Haigerloc gebannt22): die Einwohner von Haigerloc, 
Weildorf, Bittelbronn, Henstetten, Trillfingen, Hart, Höfen- 
borf, Bietenhausen und (bis 1818) $ e i l i g e n 3 i m - 
mern, sowie bie Höfe Seehof, Salenhof, Kremensee, Hospac 
unb Tannenburg. Diese Behauptung ist, soweit Heiligenzim- 
mern in Betracht fommt, nicht ganz richtig bezw. bebarf ber 
näheren Erklärung. Wenn in den Bestandsbriefen ber Klo- 
stermühle folgenbe Reihenfolge ber Mahlkunden staubig wie- 
dertehrt: Kloster Kirchberg, bie Brüder in Bernstein, ber Bfar- 
rer unb bie Dorfbewohner von Heiligenzimmern und anbere 
Fremde, bann geht baraus eindeutig hervor, daß bie Bewoh- 
ner von Heiligenzimmern bie Klostermühle unb nicht bie Hai- 
gerlocher Herrschaftsmühlen benutzten. Unb wenn es ferner in 
ber alten Landsordnung23) von 1652 unter „Von Mullinen" 
lautet: „Alle unsere Untertanen und Herrschaftsleuth sollen an- 
berswo nit, bann allain in ber Herrschaft malen unb gerben, 
jebweber in ber Mullin, dahin er beschaiden, sie kauffen bie
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Fruchten inn oder auszerhalb der Herrschaft, bei Straf Jehen 
Bfund Heller, und sollen unsere Ambtleithen an allen Rg- 
gerieten und Jahrgerichten bet den Untertanen ein Frag 
darumben tun, doc sollen ain jeder zwischen den Ruggerichten, 
die überfarer von Stund an den Amptleuten anzeigen, bei 
Berbott drei Pfund Heller", so sann ein Mühlzwang nac Hai- 
gerloc für Heiligenzimmern nicht bestanden haben. Es wäre 
auc faum verständlich, wenn die Heiligenzimmerner bei den 
früher sehr schlechten Wegeverhältnissen zwölf Kilometer weit 
zur Mühle hätten fahren müssen, obwohl am Platze eine Mühle 
und auf halber Strecke, in Gruol, zwei Mühlen stauben. Am 
28 Januar 1820 wirb bem Vogt Klemens Eberhardt, Carolus 
Wör unb Franz Kotz auf bem fürstlichen Ventamt Haigerloch, 
eröffnet, daß bie Gemeinde Heiligenzimmern 
künftig mit Gerben, Mahlen, Reisen unb 
allem Mühlgebrauc in bie Mühle zu Heili- 
genzimmern gebannt fein solle, worin ihr 
[chonfrüherzugerbenundzumahlenaufAn- 
fuchengestattetworden. Nachdem bas Wörtchen „frü- 
her" mit feiner Zahlenangabe näher umschrieben ist, aber schon 
in bem Bestandsbrief von 1572 Heiligenzimmern aufgeführt 
wirb, bürfen wir wohl mit Recht annehmen, ba^ bie Cinwoh- 
ner von Heiligenzimmern schon im Mittelalter auf „Ansuchen" 
in ber Klostenmühle mahlten. Im übrigen besagt bas Kame- 
ral-Protokoll weiter, ba^ bie Gemeindedeputierten von Heili- 
genzimmern gegen bie neue Bannpflicht, da dieseinrich- 
tung bie früheren Verhältnisse wesentlich 
nicht oeränbert, nicht nur feine Einwendungen vorge- 
bracht, fonbern nur um bie Zusicherung gebeten haben, ba^ 

sie ungeachtet berVannung in bie Mühle von Heiligenzimmern, 
niemals zu Fronleistungen für biefe angehalten werben möch- 
ten. Dagegen verpflichten sie sich, bie bisherige Fronpflicht zu 
den beiben Haigerlocher Mühlen, gleich ben übrigen Ortschaf- 
ten ber Herrschaft, ebenfalls für ewige Zeiten beizubehalten.

Demnac waren bie Einwohner v 0 n Heili- 
genzimmern in bie Herrschaftsmühlen zu 
saigerlod) fronpflichtig, während sie von 
bem Mühlbann dorthin „auf Anjuchen" be = 
freit waren. Sie benü 1 ten wohl in ber Regel 
bie Klo stermühle24) im Dorfe, in die sie v 0m 
Jahre 1820 ab, oom Landeshern, bem Für- 
ften D on Sigmaringen, gebannt würben 
Eine Sronpflicht für biefe Mühle beffanb 21 
feiner Zeit.

 (Fortsetzung folgt.)

19) Binsdorf gehörte ebenso wie die Klöster Bernstein und Kirch- 
Berg UI5 Bum Sabre 1806 zur vorderösterreichischen ©raffdjaft Hohen-

20) heute befindet sic über bem spitzbogigen Mühlentor bas 01e- 
rilche Zappen. °

21) Herkommen, bas stillschweigend durc längere Befolgung zum Gewohnheitsrecht wird. • ' • • °
22) Mühlbann ist ber Zwang zur ausschließlichen Benutzung einer bestimmten Mühle. • •
32) Fragmente von alten Lands- unb Jahrgerichtsoronungen im 

Staatsarchiv Sigmaringen. 3
24) bie Heiligenzimmern zunächst, aber auf württembergischem Ge- 

iet, gelegenen Bogel-Binsdorfer-elz- und Heiligenmühle famen 
nicht in Betracht, ba „in bie ausländischen Mühlen fahren" bei hoher Strafe verboten war. 7 1

Die verwandtschaftlichen Beziehungen des Kardinals Ehrle
nac Beuren

Von A. Wolf.

Wenn früher ber Heimatforscher für bas hohenzollerische 
Beuren oor bie Frage gestellt würbe, ob bebeutenbe ober gar 
berühmte Männer von bort abftammen ober bort Verwandte 
hätten, so ftanb er immer oor einem Nichts. Diese Lücke sann 
jetzt bamit ausgefüllt werben, baß Karbinal Ehrle, wenn auc 
nicht von Beuren stammt, so doc nahe verwandtschaftliche Be- 
Ziehungen dorthin hat. Zwar ist es nicht leicht, einen einiger- 
maßen vollständigen Stammbaum von ber grossen Verwandt- 
schaff Ehrle zu erhalten unb man mu^ schon mancherorts bei 
ben Pfarrämtern anflopfen, bis man so weit ist.

Nachstehend will ich kurz ben Weg skizzieren, ber zu gehen ist: 
Von ber Verwandtschaft Veuren geht dieselbe auf Hirrlingen 
D2. Rottenburg, von Hirrlingen nach Wangen im Allgäu, von 
bort nach Tettnang unb von bort nach Isny, bem Geburtsort 
des Karbinals.

In Veuren selbst leben feine Verwanbte in geraber Linie 
ber Familie mehr. Der letzte Spross, ber ben Namen Chrle 
trug, war bie Alt-Lindenwirtin, Johanna Hofer, ge- 
boreneChrle. Diese Alt-Lindenwirtin ist am 13. Juli 1849 
in Hirrlingen geboren unb am 23. Juni am Vorabenb ihres 
Namensfestes unb Kirchenpatrons 1929 gestorben. Sie war 
also nahezu 80 Jahre alt. Sie war eine Persönlichkeit von gros- 
fer Intelligenz, mit gutem Gedächtnis ausgezeichnet unb bie 
lebenbe Chronik von Veuren. Sie schenkte ben hier wirfenben 
Kaplänen ben Kaffee aus unb hat genau gewuszt, wie lange 
jeder dieser Herrn hier gewirft hat unb sonnte ihre Namen 
ber Reihe nach aufzählen, bereu Zahl ungefähr 20 betrug. 
Sie war verheiratet mit Anton Hofer von Veuren. Gleic in 
ihren ersten Chejahren suchte sie ein grosses Unglück heim. Am 
16. Dezember 1874, morgens 3 Uhr, brannte bie „Linde" ab 
unb bie jungen Cheleute sonnten nur bas nackte Leben retten, so 
stauben sie ganz oerarmt ba. Ihr Vater, ber damals schon in 
Amerika weilte, unterstützte sie mit einer grossen Dollarspende, 
so daß bie „Linde" wieber aufgebaut werben sonnte.

Der Vranbftifter war ersannt, flüchtete unb suchte im Butzen- 
weiher bei Bodelshausen ben Tod. Die Zahl ber Kinder aus 
Dieser Ehe war oier. Drei finb noch am Leben. Die Tochter 
ßuife unb ber Sohn Theodor Hofer leben im Altersheim in 
Hechingen. Die Tochter Paula ist Schwester in Chiemsee unb 
ein Sohn, Eduard, erfranfte bei ber China-Expedition im 
Jahre 1900 unb starb am Typhus. Sein Grabmal befinbet sic 
in Jangtsun in China. Die Chronik oon Veuren enthält dar- 
über einen genauen Bericht.

Soüiel oon ber Verwandtschaft in Veuren. Wie oben gesagt, 
stammte bie Alt-Lindenwirtin von Hirrlingen unb es bars 
als Zufall angesehen werben, ba^ überhaupt bie Verwandt- 
schaff sich von Hirrlingen nach Veuren weitergepflanzt hat. 
Denn Anton Hofer von Veuren wäre sicherlich nicht nac Hirr- 
lingen gekommen, um sich hier feine Lebensgefährtin zu suchen, 
denn es ist immerhin ein Fuszmarsc von 3 Stunden. Die EI- 
fern ber Johanna waren von Hirrlingen, stammten aber oon 
Wangen im Allgäu. Der Vater A nton Leopold 
Ferdinand Chrle war gelernter Kaufmann. Sein Bru- 
ber war Kaplan in Hirrlingen unb veranlaszte ihn, von Wan- 
gen nach Hirrlingen zu ziehen, um bort ein Geschäft zu saufen. 
Ehrle fam bort in grosses Ansehen unb würbe Schultheiß von 
Hirrlingen. Umständehalber aber verließ er feinen Posten unb 
30g nach Amerika. Die Familie ließ er zurück, bie Frau unb 
oier Kinber. Weil feine Frau eine geborene S ai (e do  n 
Veuren war, zog sie mit ihren Kinbern wieber in ihre Hei- 
mat Veuren. Ehrle selber kehrte nicht mehr zurück. Dieser A n - 
ton Chrle unb ber Vater des H. ß. Karbinals 
unb biefer Kaplan Ehrle, später Pfarrer in Essenhausen, 
waren Vrüber, Johanna, bie Altlindenwirtin unb ber Kardi- 
nal waren Geschwisterkinder. Die Eltern ber brei genannten 
Vrüber waren FranzJosephEhrle aus Tettnang 
unb K a t h a r i n a geborene D o rt e m a n n.
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Stammbaum der Familie Ehrle
Franz Joseph Alexander Ehrle Ehefrau: Sranzista Sauter 
Oberamtsdiener zu Tettnang

Urgrofzeltern des Kardinals.
Sohn —StgU. ?«?nto","xlernang, stathGklKTH, geb. Dortemann.

Stiftungsverwalter zu Tett-
nang, gest. 2. Mai 1845.Groszeltern des Kardinals.

Chejrau
Augusta, geb. Saile, 

euren;

1) Sohn
Anton Leopold Ferdinand 

Ehrle
geb. 19. Oft. 1825 Wangen
im Allgäu,

geheiratet am 2. Sept. 1845
in Hirrlingen, DA. Rottenburg;

Kinder
Johanna 
Sophie 
Karl Theodor 
Maria 
Geschwister- 
findet zum 
Kardinal

3) Sohn
Dr. Ehrle Franz Eduard, 

Bürger zu Tettnang, 
geb. 18. Okt. 1812, 
gest. 8. Mai 1878 
" in Isny;

1)

2)

Eltern

2)

2) Sohn
Kaplan Joseph Simon 

Ehrle, Hirrlingen,
Pfarrer, Essenhausen;

Frau Genoveva Keller, 
geb. 3. Jan. 1813, 
gest. 17. Juni 1839;
Frau Bertha Franziska 

röhlich,
geb. 29. Juli 1818, 
geheir. 16. Aug. 1841;

des Kardinals.

obige Johanna Ehrle heiratet 
Anton Hofer, Beuren.

Kinder:
Anion Hofer,
gest, in China bei der Borer-
Expedition 1900,
Luise Hofer, 
Theodor Hofer, p .

Paula (Schwester in Frauen-Chiemiee):

2)

3)
4)

Kinder aus erster Ehe 
Franz Eduard Alois, 
Maria Theresia;

Kinder aus zweiter Ehe 
Carl Emil Alois, 
Franz August Alois, 
geb. 17. Dtt. 1845, 
Kardinal;
Otto Christian Baptist,
Wilhelm Hermann Lud-
wig, 

Kommerzienrat in Ravensburg
(lebt noch)

5) Anna Luise Mathilde,
6) Friedric Paul Sebastian;

Kleine Mitteilungen
Qorgeschichtlichje Besiedlung der Höhlen im Laucherttal. Die 

von mir in der Zeit vom 13. 7. bis 7. 8. vorgenommene Unter- 
fuchung hat die Vermutung bestätigt, daß auc d i e 50 " 
bes gducherttales in früh- und vorgeichi cht 
lieber 3 eit von Menschen aufgesucht worden 
find Den diesjährigen Grabungen lag lediglich die dbiicht 
quarunde, erst einmal diese Tatsache festzustellen. Im na*” 
Gabre sollen bann die endgültigen Grabungen ausgefübrt 
Werben, denen die wissenschaftliche Auswertung aller Sunde 
folgen wird. Bis dahin müssen Einzelangaben zurücgeitellt 
werden, um Fehlschlüsse zu verhindern. Bis jetzt sei nur er: 
wähnt, baff bie grösste ber Höhlen, die St. itolous: 
höhle, so woh l in der Bronzezeit, wiein der 
früheren Eisenzeit, nac den Sunden an 
T o p f f c e r b e n u n b Spinnwirteln 31 Idh165 
sen, start besiedelt gewesen sein muß, was ia 
duc verständlich ist, ba mir aus bem Vorkommen der Grab- 
büqel unb anberer Begräbnisstätten im Freiland [chliepen 
tonnten, daß bie beiben genannten Kulturepochen oertreten 
sein würden. Dasz bie enbgültigen Grabungen des nächsten 
Jahres ein endgültiger Erfolg sein werden, glaube ic anneh- 
men in tonnen Jeters, Oberpostrat i. %., Stuttgart.

©as neu aufgefundene Totenbuc von Alpirsbach. Im Jahre 
1931 wurde auf ber Innenseite eines Lagerbuchs des Klosters 
2llnirsbach im Württemberg. Staatsarchiv ein Teil eines alten 
Totenbuchs bes Klosters vom Jahre 1133 aufgefunben. In den

Jürttembergichen Vierteljahrsheften für 1933 (39. Jahrg.) 
erfährt ber Fund durc Karl Otto Müller eine eingehende 
Bearbeitung unb Auswertung, bie für unsere hohenzolleriiche 
Geschichte von grösster Bedeutung ist. Mitstifter bes im Jahre 
1095 qegrünbeten Klosters Alpirsbac ist bekanntlich Grat 
Ad albert non 3 o 11 e r n - H o i g e r l o c , ber dortals 
Mönc um 1101 feine letzte Ruhe fanb, feine Familie unterhielt 
auc nac feinem Tode engste Beziehungen zu ber Gründung. 
Aus beii Ergebnissen bes Herausgebers ber Urkunde sollen hier 
nur einige Proben gegeben werden, bie für den Freund unserer 
ältesten Zollerngeschichte das Studium ber interessanten Arbeit 
freilich keineswegs ersetzen sönnen. Die seitherige Stammtafel 
ber Grafen von Zollern-Haigerloc erfährt dadurch eine Er- 
Weiterung, daß sich nach bem Vergleich mit bem Netrologium 
von St. Blasien mit Sicherheit ergibt, daß Graf Adalberts ©ohn 
93 e 1 e 1 vor 1133 gestorben sein muff unb einen Sohn gleichen 
Namens als Nachfolger zurückliesz, ber seinerseits nach 1162 
bas Zeitliche segnete. Es handelt sich also bei bem seither unter 
Wetzel II. genannten Grafen um 3 in e i gleichnamige 
g e r f ö n [ i c t e i t e n. Mit einem Eintrag eines Grafen 
5 e i n r i c ist wahrscheinlich ein weiteres Mitglied bes 301- 
lern-Haigerlocher Hauses aus jener Zeit gefunden. Ein Ein- 
trag „Volmarus, pater canonicorum o (biit)" führt im 
Vergleich mit bem Zwiefaltener Totenbuc zum Nachmeis 
eines Propstes bes Kanonikatsstiftes Marchtal, bas bem späte- 
reu Kloster Marchtal voranging. Wichtiger für unsere Heimat- 
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ges chichte ist der Eintrag eines ©03301b von Gruorn, 
der zum Ortsadel von Gruol gehört. Auc der aus den 
Gründungsnachrichten des Klosters St. Georgen besonnte 
Priester Chunemundus, der dem Weildorfer Ortsadel 
angehört, findet sic in unserm Nekrolog eingetragen, wäh- 
rend der Mönc Egilwardus einem Geschlechte von Bittel- 
bronn, A. Horb, nicht unserem hohenzollerischen Bittelbronn, 
zugewielen wird. Ein Eintrag über die Kirchweihe der 
Beterskirche in Weildorf stellt die älteste Nachricht 
über diese Pfarrkirche bar, in bie bekanntlich bie obere Stadt 
Haigerloc bis 1580 bzw. 1683 eingepfarrt war. Baur.

Hohenzollerische Familienkunde
Familie Neser. Wer weiß noch, ba^ bie Ringinger Familie 

Neser eigentlich von Gauselfingen stammt? Da hat im Jahre 
1697 am 14. Juli ein gewisser Christopherus N e s l e r von 
Gauselfingen zu Ringingen Hochzeit gefeiert mit Regina ober 
Regula Dornin oon Ringingen. Wer sieht aber biefem Namen 
an, daß barin bas spätere Neser steckt? Auf einmal tauchen 
in Ningingen oier Geschwister Messer auf: Anton, Seorg, 
Josef unb Anna Maria, geboren um 1706,1698, 1702 unb 1714, 
und ein Christoffel N ä f e r hat 1714 brei Söhne unb eine halb- 
jährige Tochter, ist 40 Jahre alt unb 17 Jahre verheiratet, unb 
bie obigen Josef, Anton, Georg unb Anna Maria heizen später 
immer Neser, Nässer, Nöser uff. Somit finb sie sicher Angehö- 
rige einer Familie! Georg Neser verehelichte sic 1726 in Rin- 
gingen mit Rosina Pfisterin, Josef im gleichen Jahre in Rin- 
gingen mit Anna Maria Dietherin. Georg bekommt 1727 
Zwillinge: Josef und Georg, unb Josef einen Sohn Simon uff. 
Die anbern heirateten ebenfalls unb bereu Nachkommen finb 
mit vielen Ringinger Familien verwandt unb verschwägert. 
Drei Geistliche unb ein ßaienbruber gingen aus bem Geschlecht 
hervor: Franziscus Neser bes Georg, geb. 19. Januar 1730, 
primizierte am 14. Oktober 1759 zu Ringingen, war Dr. theol. 
Nac bem Catal. Diöc. Konstantiniensis vom Jahre 1794 war 
D. Franziscus Neser, Ringinganus, Theologia Magister et 
S. Canonum Candidatus, natus 28. Jan. (Falsch!! f. 0.) 
1730, Capellanus Curatiae ab S. Blasium 21 annos: zu 
Hüfingen. Das heiszt: er war schon 21 Jahre zu Hüfingen 
in ber Baar Kaplan. Der zweite Geistliche mar ein Bruder bes 
vorigen: Carolus Neser, geb. 9. Oft. 1738. Nac bem Katalog 
oon 1779 wirb er nac bem Propst an erster Stelle aufgeführt 
im Collegiastift Bettenbrunn bei Heiligenberg, seit neun 
Jahren Canoniker unb Prokurator gabrifae. Er hatte 1766 
Primiz gehabt. 1794 wirb er nicht mehr genannt. Dagegen 
taucht hier ber britte Geistliche aus bem Nesergeschlecht auf: 
D. Marcus — b. h- richtiger Mattarius — ober Macha- 
rius, wie er im Taufbuc heiszt, geboren am 9. Jan. 1768 als 
Sohn bes Gallus unb ber Anna Maria Dorn. Er war 1744 
feit zwei Jahren Hilfspriester, also noch nicht fest angestellt zu 
Löf fingen. Am 29. Juni 1791 hatte er Primiz gehabt. 
Er starb 1819 als Pfarrer oon Stühlingen. Endlich hat 1761 
Josef Neser oon Ringingen Profeß abgelegt als Laien- 
bruber Urbanus im Kloster Petershaujen bei Kon- 
stanz. Wohl ber ältere Josef Neser war es, ber den Altar in 
ber Liebfrauenkapelle zu Ringingen 1746 für 4 fl. 30 Kr. (Gul- 
den unb Kreuzer) sowie ein Heiliges Grab zu Ringingen für 
9 fl machte. Derselbe hat auch bie beiben Seitenaltäre zu 
Salmenbingen oerfertigt, für Burladingen verschiedenes ge- 
schafft, 3. B. bie Zifferblätter ber Turmuhr gemacht unb ge= 

malt sowie eine Sonnenuhr an ber Kirche ausgemeffen unb 
gemalt. Seine oorhanbene Quittung zeigt eine gewanbte unb 
elegante Schrift, oiel schöner als 3. B. bes Malers Fr. Ferdi- 
nanb Dent. Zu ©aufeifingen lägt sic bie Familie noc um 
eine Generation zurückverfolgen: Der Vater bes Christoph, 
ber 1697 nach Ringingen kam, hieß ebenfalls Christoph, war 
1688 Pate für bie Familie Keller zu Saufelfingen, besam noch 
1688 am 6. Juni oon feiner Frau Anna Maria, geb. Flad 
einen Sohn Jerg unb am 4. Aug. 1690 eine Tochter Maria 
Anna, oon welch ersterer jedoc nichts besannt ist. Der Vater 
heiszt hier immer N e f l e r. Christop bes jüngeren Geschwister 
waren offenbar Katharina Leserin ober Eserin (!), bie 1699 
am 23. November zu Saufelfingen sich mit Wolfgang Bider- 
mann oon ba verehelichte, wobei eine Anna Leserin bzw. 
Neslerin Zeugin war, wohl eine weitere Schwester. Diese 
Anna, oon denen weiter jedoc nichts besannt ist. Der Vater 
hann Mayer von ba. Ihr erstes Kind 1706 hiess Simon, wie 
bas bes Ringinger Joseph 1727. Eine weitere Schwester war 
scheinbar Maria Neser, Frau bes Johann Schäfer, bie 1707 
mit einem Kind, Maria Anna, beglückt würben. Unsicher ist, 
ob eine Anna Maria Mesmerin, bie 1697 Gemahlin bes Ferdi- 
nanb Moderon zu Saufelfingen ist, hierher gehört, aber möglich 
ist bies sehr wohl. Ebenso ist bies ber Fall bei Ursula Mäserin, 
1700 Frau bes Benedikt Klaiber zu Saufelfingen unb 1706 
Frau bes Michael Kanz bafelbft, bie 1732 starb. Sicher eine 
Schwester bürste Magdalena Keserin fein, bie 1705 einen 
Christian Ritter von Stetten unter Rollstein zu Saufelfingen 
ehelicht. Christoph Mesler (!) ber ältere starb im Alter oon 
56 Jahren am 27. Oktober 1692 zu Saufelfingen. Anna Nöse- 
rin starb am 27. Oftober 1742 mit ungefähr 70 Jahren. Maria 
Anna Neszer segnete bas Zeitliche fast am gleichen Monats- 
tag wie ihr Vater unb ihre Schwester, am 28. Oftober 1755, 
unb Katharina Dienerin im Alter oon 84 Jahren am 20. Nov. 
1753, alle zu Gauselfingen. Mit ihnen starben bie Saufeifinger 
Neser aus, während in Ringingen heute noc eine Familie 
blüht. Ein Zweig ist auc nac Trochtelfingen ausgewandert 
unb ob bie Familie gleichen Namens zu Neidingen in ber 
Baar auch hierher gehört, liesze sic immerhin mit Rücksicht auf 
bie Herrschaft Fürstenberg oermuten. Die Ableitung bes 
Namens ist nicht klar. Zu fester unb Neser, vergleiche man 
Vogler unb Vogel sowie Siesel unb Visler, bie jeweils gleich- 
bebeutenb gebraucht würben. Sine ähnliche Wandelbarkeit ber 
Familiennamen mögen alle Forscher auf biefem Gebiet im 
Auge behalten. Die Form Mesler könnte auf Mesner führen 
ober auf Meszmacher. A. Kraus.

Schultern. Unter ben Eingaben ber ehemaligen ßehenhöfe 
unb Zinsgütern finbet man neben Hennen, jungen Kühnern, 
Eiern (1 Viertel = 120 Stücf) unb Käs auch „Schulthern" 
aufgezählt, mit benen Cramer in feinem Buc über bie Graf- 
schaff Hohenzollern nichts an3ufangen wuszte. Da hierfür ber 
Geldwert nur einige Kreuzer betrug, sann nichts Bedeutendes 
bamit gemeint gewesen sein. Es finb kleinere Fleischstücke ober 
Schinken. Kr.

Anfragen
Wer besitzt ben kulturhistorischen Roman oon Luise Otto 

Peters „Die Nachtigall von Werawag" (Freiburg, 1887 
ober 1890, 4 Bde.) ? Ic erbitte Angebot mit Preisangabe 
ober Erlaubnis zur Einsichtnahme.

Dr. Senn, Konstanz, Seeftr. 15.
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