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Hohenzollerische Siegel und Wappen
Veringenstadt — Hettingen

Von Willy Baur

II.
Die eigentümliche Stellung von Veringenstadt als öster- 

reichisches Lehen gab der Stadt für die Wahrung ihrer alten 
Gerechtsame einen gewissen Rückhalt. So blieb auc der 
Stadtschreiberei bie Befugnis zu urkunden bis zum Ende ber 
österreichischen Lehensherrlichkeit erhalten, womit auc bas 
alte Stabtfiegel in Gebrauch blieb.

Für die Farbgebung finbet sic fein Anhaltspunkt. Der 
Habsburgische Löwe ist von Haus aus rot in silbernem Schild, 
Riedlingen führt ihn schwarz in goldenem, Mengen gold in 
rotem unb Munderkingen rot in silbernem Schild. Da bie 
bezeichnende Farbe bes veringischen Hauses rote Hirschstangen 
auf goldenem Grund finb, wird bas Wappen von Beringen- 
stabt am besten mit roten Figuren auf goldenem Grund darzu- 
stellen fein, jedenfalls aber nicht in einer Art von Naturfar- 
ben, wie dasselbe Schild am Rathaus in Hettingen „prangt".

Das Wappenbild oon Hettingen ist dasselbe wie bas 
von Veringenstadt, in den bisher bekannten Abdrücken ist aber 
bie Hirschstange durchweg quer über bem Löwen angeorbnet. 
Cine ber frühesten Erwähnungen Hettingens als Stabt scheint 
bie Urkunde bes Hofrichter Egloff von Wartenberg zu Rottweil 
oom Jahre 1407 zu fein, ausgenommen über bas Vermächt- 
nis bes letzten Veringers, bes Grafen Wölf li, an feinen Schwe- 
stersohn Heinrich von Hohenrechberg, wo von „zwayer altar 
lihen ze Haetingen in der S t a t1" bie Rede ist13). Trotz 
biefer späten Erwähnung sann aber keinerlei Zweifel barüber 
bestehen, ba^ Hettingen als städtische Siedlung dieselbe 
Entwicklung um biefelbe Zeit durchgemacht hat, w i e 
Veringenstadt, nur mit bem Unterschied, daß bas 
namengebende Dorf hier unmittelbar neben ber Stadtgrün- 
dung lag, wie es bei Gammertingen unb Trochtelfingen auc 
ber Fall ist, nicht einige Kilometer davon, wie mir bas bei 
Beringen unb auc Sigmaringen sehen. Ausgangspunkt für 
Hettingenstadt, wie mir in diesem Zusammenhang ben heute 
noc deutlich geschiedenen städtischen Teil nennen müssen, mar 
auc hier bie Burg, bie schon zu Zeiten ber alten Graf- 
schaft Gammertingen ein so wichtiger Punkt mar, ba^ sic 
Mitglieder jenes Grafenhauses nac fettigen schrieben"). 
Um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts fam Hettingen mit Gam- 
mertingen an bie geringer, von denen sic ebenfalls einige 
Mitglieder nac bem Verlust ihres namengebenben Stamm- 
sitzes gelegentlich „Grafen von Hettingen" nannten. (1285 
Heinrich, Graf von Hatingin; 1289 Heinrich, Wolfrad unb 
Mangold, Grafen von Hattingen15) . Eine Urfunbe von 1310 

ermeift deutlich, daß bie Burg Hettingen um biefe Zeit ber 
Hauptstützpunkt ber Veringer mar10); ber an sie anschlieszende, 
in einer über ben Berghang herunter ermeiterten Ringmauer 
gelegene Burgflecken hatte damals zweifellos feine Entwick- 
lung zum Städtchen durchlaufen. König Rudolf von ^abs= 
bürg, auf beffen Tätigkeit als Stadtgründer bie Urfunbe von 
1291, in ber ben Geringern ber Blutbann über Riedlingen 
unb Gammertingen verliehen mirb, ein bezeichnendes Licht 
mirft, mar wohl den Veringern durc Verleihung städtischer 
Rechte an Hettingen wohl um biefe Zeit gefällig gewesen. Für 
bie höhere Einschätzung Hettingens gegenüber Gammertingen 
durc feine Besitzer in biefer Zeit spricht ber Umstand, daß bie 
geringer anstelle eines verkauften Reichenauer Lehens 1311 
Dorf unb Stabt Gammertingen bem Abte oon Reichenau als 
Lehen auftrugen, Hettingen als freies Eigentum aber be- 
wahrten). Die späteren Besitzer von Hettingen unb Gammer- 
fingen, bie ausnahmslos bas Hauptgewicht auf Gammertin- 
gen legten, hatten an sic schon faum ein Interesse baran, in 
ber unmittelbaren Nachbarschaft ihres Hauptsitzes eine zweite 
Stabt zu begrünben.

Als Inhaber bes Städtchens folgten sic Herren oon 
Hohen-Rechberg 1407 bis 1447, in bereu Zeit Conrad 
von Stein um 1441 Stabt unb Schloß Hettingen in Pfand- 
besit hatte, bann Württemberg bis 1468, auf biefes B u - 
benhofen, benen 1524 bie Herren von Speth nachfolg- 
ten. Anklänge an bas Stabtmappeu könnte man vielleicht bei 
ben Rechbergern suchen, bie zwei aufrechte Löwen im Schilde 
führen, ohne aber in ber beschriebenen Entwicklung bafür eine 
Stütze zu finben.

Zwei schöne Abdrücke bes Siegels finben sic an Urfunben 
von 1628 unb 1653 im Gemeindearchiv oon Hettingen. Sie 
finb von verschiedener Ausführung, bei bem älteren ist ber 
Schild roie gewöhnlich in ber Mitte bes Schriftrandes ange- 
ordnet, bas jüngere hat ben Schild nach unten verschoben, so 
baff er ben Schriftraub überdeckt; bas freie Feld ist mit einer 
Damaszenierung ausgefüllt. Siliere Siegel finb zweifellos vor- 
handen, maren aber bisher nicht zu finben.

13) Mitteilungen v., 6. 27/28.
14) 3. Wiest, Gesch. der Stadt Gammertingen, S. 15.
15) Mitteilungen III., S. 76/77, IV., 6. 3.
16) Mitteilungen IV., S. 21/22.
17) Mitteilungen IV., S. 23.
* Vergl. die Arbeit über Veringenstadt in Nr. 10/11 ber Zoller- 

heimat.
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Ein Beitrag zu Franz Josef Egenters leben und Dichten
Von Dr. M. Binder- Konstanz

Im Jahr 1836 begründete Josef Fickler, der redegewaltige 
Volksmann, die „Seeblätter" in Konstanz. Er verstand es, sie 
in Kurzem zu einer der einflußreichsten Stimmen der Demo- 
fratie in Süddeutschland auszugestalten, wozu er als Mitarbei- 
ter einige hervorragende Abgeordnete des Badischen Land- 
tages gewann. Im Jahr 1843 trat neben Fickler und dem 
Schriftsteller Johann Nepomut ßetour auch der Dichter und 
Arzt Franz Josef Egenter aus Empfingen in diese Zeitung ein, 
sodaß hier ein durc Begabung ausgezeichneter, für eine kleine 
Stadt merkwürdig bedeutender Redaktionsstab sich in den ge- 
nannten drei Männern zusammenfand. Seiber finb bie Auf- 
säße ber „Seeblätter", soweit sie von den Redakteuren selbst 
geschrieben finb, nicht gezeichnet, es bebürfte baßer sorgfältiger 
Untersuchungen, um auch nur den einen ober anbern Artikel 
einem ber brei Verfasser zuweisen zu sönnen. lebrigens finb 
im Ganzen bie „Seeblätter" bis 1848 ziemlich gemäßigt unb 
man ist erstaunt, wie Egenter im Revolutionsjahr sich plötzlic 
zum Dichter gehässiger unb blutrünstiger Sieber entwickeln 
mochte.

Bevor Egenter nach Konstanz gekommen war, wo er sich im 
Mesmerhaus ber Münsterpfarrei einmietete, hatte er in Stutt- 
gart feinen größten Gedichtband1) unter bem Namen Benedikt 
Dalei herausgegeben. Die barin enthaltenen zahlreichen Schil- 
berungen von Freiburg machen es wahrscheinlich, baß er län- 
gere Zeit, wohl während feines medizinischen Studiums, bort 
gewohnt hat. Die Gedichte finb noch ganz unpolitisch, ebenso 
auc viele in ber Unterhaltungsbeilage zu ben „Seeblättern" 
abgedruckte Sieber; erst in Konstanz bildete er sic zum poli- 
tischen Schriftsteller aus. Im Jahr 1844 erschien eine Abhand- 
lung, gleichfalls unter bem Namen Dalei, über Duell unb 
Ehre2). Die kurz vorhergegangene Duellgeschichte Haber — 
Göler in Karlsruhe, bie verschiedene Opfer geforbert hatte, 
bewog ihn zu biefer äußerst scharfen duellgegnerischen Betrach- 
lung. Verständlich ist es auch, baß ber Sonderbundskrieg in 
ber Schweiz bie Gemüter ber nahen Grenzstadt erregte. Für 
Egenter wurde er bie Veranlassung, feiner menschenfreund- 
liehen (Besinnung in ber Sammlung Milde Lieder) Ausdruck 
zu geben.

Nun kam bas Jahr 48, das auch für Egenter so verheis- 
sungsvol begann. Konstanz wurde ein Brennpunkt ber Volks- 
bewegung. Öffenbar aus den ersten Monaten des Jahres 
stammen einige Gedichte 4) von ihm, bie nur handschriftlich 
vorliegen unb mit anbern revolutionären Gedichten zu einem

Band oereinigt, bem Siteraten Steibel in Konstanz gewidmet 
finb. Sie würben zufällig vor einigen Jahren in Konstanz auf- 
gefunden. Die hier bekundete radikale unb republikanische Ein- 
stellung macht es begreiflich, baß ihr Verfasser als Staatsfeind 
oerfolgt würbe. Nachdem Anfang April Fickler wegen Hoch- 
oerrats verhaftet worben war, ergriff man am 28. April auch 
Egenter unb führte ihn in bas württembergifche Hauptquartier 
in Stockac ab. Von da tarn er nach Bruchsal ins Gefängnis, 
aus bem er erst am 20. März 1849, unb zwar ohne Urteil, ent- 
lassen würbe.

Er wanbte sich nach dem schweizerischen Dorf Emmishofen 
bei Konstanz, in bem damals viele Flüchtlinge ein vorüber- 
geßenbes Asyl fanben, so auch ber Oberleutnant Gustav Hoch- 
ftetter aus Sigmaringen, ber im März 1848 bie hohenzolle- 
rische Volfswehr organisiert hatte. Von Emmishofen ging 
Egenter weiter nach Zürich. Da er jedoc bie oerlangte Kau- 
tion nicht zu stellen vermochte, so floß er nac Frauenfeld, wo 
er im Hause des Buchhändlers Chr. Beyel gastfreundlich auf- 
genommen würbe. Ihm hat Egenter es zu verdanken, baß 
feine „Rosenlieder"5) im Jahr 1850 gedruckt würben. Ueber 
diese Sammlung von leichten, oft an Heineschen Stil erinnern- 
ben Siebesliebern, bie unter seinem wirtlichen Namen er- 
schienen finb, sagt ber Dichter im Sorwort, sie feien „ein Er- 
Zeugnis außer aller Berührung mit bem politischen Gebiet unb 
bürsten als unschuldige Kinder feine Muse selbst in ben Kreis 
des strengsten Kriegsstandes unb Standrechtes ohne bie min- 
beste Gefährdung sich wagen".

Wie ber weitere Aufenthalt Egenters in ber Schweiz sich 
gestaltete unb ob er von da wirtlich nac Amerika zog, wie 
bisher angenommen würbe”), barüber fehlt es vorläufig an 
zuverlässigen Nachrichten.

1) Benedikt Dalei, Gedichte. Stuttgart 1842.
2) Benedikt Dalei, Ueber Duell und Ehre. Mit besonderer Rücksicht 

auf Studentenduelle. Konstanz 1844.
3) Benedikt Dalei, Milde Lieder. Nac bem Jesuitenkampf im No- 

oember 1847. Zum Besten ber schmerzbetroffenen Familien 
betber Parteien. Bern 1848.

4) Im Stadtarchiv Konstanz aufbewahrt. Eine Abschrift befindet sic in ber „Heimatbücherei" in Hechingen.
5) Franz Jojef Egenter, Rosenlieder. Frauenfeld 1850.
6) Da außer ben kurzen biographischen Notizen in Hoblers „Dich- 

terftimmen aus Hohenzollern" nichts über Egenter besannt ist, 
so wären weitere Beiträge aus feiner Lebensgeschichte feßr er- 
wünscht.

Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte einiger hohenzollericher Gemeinden
Von Dr. Franz Haug- Rottenburg

III.

Rothenlachen
Besteht aus 5 Familien in ebensoviel Wohnungen, 2 finb 

ganze, 1 halber Bauer, 2 finb Tagwerker. Die 3 Pflüge finb 
bespannt wie üblich. Die ganzen haben 45 I, ber halbe 18, bie 
Taglöhner 3 3, insgesamt 117, bazu 31/2 M (Bärten unb 35 
Einmähderwiesen, barunter 3 M Holzwiesen. Nur 1 M ist 
Zweimähbig. % des Zehnten gehört Kl. Wald, ber Rest Kö- 
nigsbronn. Ehrschat ist für einen ganzen Bauern 30 fl, ben 
halben 15—16, bie 4. (Barbe Landgarbe, dazu tommt als Ab- 
gäbe in Selb 4 fl. Bleben 14 Pferden finb 13 Stücf Melkkühe. 
Schulden 72 fl, laufende 295.

Ruhestetten
Der Weiler hat 9 Steuerzahler in ebenfooiel Wohnungen; 

bie Zahl stimmt aber irgenbwie nicht ganz, denn es werben 6 
ganze Bauern, 1 Zweiröszler unb 1 Tagwerker genannt, bie 
6 Pflüge mit ber des öfteren genannten Bespannung; auch ber 
Sölbner hat einen Pflug zu feinen 6 I. Der größte hat 50, 
bie mittleren bis 40 unb 45, bie kleinen 6 I, zusammen 285 I.

5 M Särten, 137 M Ried- unb Holzwiesen mit feßr mangel- 
ßaftem Ertrag. Der Zehnte ist im Besitz bes Spitals Ueber» 
lingen zu 23, ber Res geßört Königsbronn. Der Ehrschat ist 
20—30 fl; als Landgarbe liefern sie bie 3. ober auch 4., an 
Selb 9—10 fl ab. Viehstand: 23 Pferde, 28 Milchkühe. Schul- 
ben 517, laufenbe 408 fl. Weide unb Hozrecht wie schon ge= 
nannt.

(Baisweiler
hat 3 Familien in ebenfooiel Behausungen, alle Bauern, 1 
Waldischer, 2 Königsbronnifcße. Zahl ber Pflüge: 5 mit 4 
Rossen zu bespannen, ber waldische Hof ist Schupf-, bie an- 
bereu Erblehen; ersterer hat 72, bie anbern 90 bezw. 54 I, 
Zusammen 216. 1 I gibt im Durchschnitt 60 Sarben Sommer» 
unb 30 Sorben Winterfrucht. Böeiterhin 3 M Sorten, 69 M 
Einmähder, babei 38 M Holzwiesen. Der Zehnte gehört allein 
Königsbronn, Wald ein wenig. Der Kl. Waldische Bauer hat 
als Ehrschatz 40—50 fl, bie anbern eine Keine Anerkennungs- 
gebühr, ersterer zu Mltr Roggen, Seefen unb fjaber, bie an- 
bern 23—25 MItr zu entrichten, ber waldische hat ungemeffene, 
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die andere gemessene Frohn. Wie alle waldischen Orts ist die 
Steuerhöhe ungefähr 5%. Viehbesit: 22 Pferde, 16 Melkkühe. 
Der Waldische Hof hat laufende Schulden 253; Holz erhalten 
sie von den beiderseitigen Herrschaften. Der Weidgang führt 
in die Wälder und die Brac bis nac dem Hheuet, ist aber 
schlecht.

Reischac
besteht aus 2 Höfen, hat aber 4 Familien, ebensoviel Woh- 
nungen und Pflüge, von denen sie aber bloß 2 brauchen. Sie 
haben auc viele Güter auf Pfullendorfer Gebiet, die sie dort 
versteuern, und benötigen auf den Pflug 4 Pferde. Im übri- 
gen sind sie leibeigen und schupflehenbar. Der bebeutenbfte 
Bauer hat 48—51 I, zusammen 100 3; sie messen aber ihr 
Feld bloß nac bem benötigten Saatgut; 9 Viertel reicht 
für das, was sie Jauchert nennen. Die Sommerfrucht ergibt 
bloß 20 (Barben, bie Winterfrucht wie an andern Orten. Die 
Gärten umfassen 312 M. 45 M finb ein-, 3 zweimähdig; 1 M 
ist Holzwiese. Der Zehnten gehört Königsbronn, Wald hat 
bloß einige Neubruchzehnten. Der Ertrag des Zehnten (ob 
insgesamt, ober bloß ber Königsbronner, ist nicht auszu- 
machen) ist 6—7 Mltr. Der Ehrschat ist 40 fl, ßanbgarbe bie 
3. ober 4. Frohn unb Steuer machen an 100 fl, wie sonst im 
Amt 3 fl 8 er. Viehstand: 16 Pferde, 14 Kühe. Laufende Schul- 
ben: 200 fl.

Kappel
Wie in Reischach, aber mit 3 Pflügen. Die beiben Bauern 

unb Söldner haben miteinander 76—80 I, lauter Roggenfeld, 
zu dessen Ansaat sie auf bie I 6 Viertel rechnen; ber Ertrag 
ist 30—40 Garben, bereu 100 rb. 3 Mltr geben. Die Sommer- 
frucht erträgt bloß 20—30 (Barben. Bleben 1 M (Barten haben 
sie noc 40 M schlechte einmähdige Wiesen. Der Zehnte ge= 
hört bem KI. Wald, was er einträgt, wissen sie nicht, denn 
Zehnten unb ßanbgarbe werde miteinander eingeführt. Sie 
müssen 20—25 fl Ehrschat bezahlen, als ßanbgarbe bie 4. 
unb an Steuern ben oben genannten Satz. Die Frohn ist un- 
gemessen. Viehstand: 13 Zugtiere, davon einige verstellt, 11 
Melffühe. Schulden 400, laufende 100 fl.

Wegen ber brei KI. Waldischen Orte Gaisweiler, Reischac 
unb Kappel legte ber anwefenbe waldische Oberamtmann Ver- 
wahrung ein, benn 1628 feien sie nicht in bie Steuer einbe- 
zogen morben, stehen auc nicht im östreichischen Lehenbrief, 
sie feien rein ritterschaftlic unb als Seelgerät ans Kloster ge= 
kommen. Wegen bes Niedergerichts haben sie 3. Zt. Meinungs- 
verschiedenheiten mit Pfullendorf. Die (Büter liegen meist 
außerhalb bes waldischen Bezirks, bie Steuer gehöre also 
bloß nach Wald unb dessen Besitz. Reischac fei ritterschaftliches 
(But gewesen, unb durc eine im Kloster eingetretene Witwe 
biefem zugebracht. Da es aber ursprünglich bloß als Scheuer 
errichtet morben fei, fei es natürlich in ber Steuerbeschrei- 
bung oon 1628 nicht enthalten. Kappel gehöre bem bort woh- 
nenben Pfarrer unb fei bem Kloster einoerleibt unb jetzt Fi- 
liale von Walbertsweiler; es fei nicht erroiefen, daß es im 
Lehenbrief bezw. in ber Steuerbeschreibung oon 1628 enthob 
ten fei. Man lasse es nicht besteuern.

Der Kanzler sagt, alle brei Orte stehen im fürstlichen Lehen- 
urbar oon 1578; sie haben auch jeweils bie öftr. Grbhulliqunq 
leisten müssen.

Der Oberamtmann erinnerte auch baran, baß im Amt Wald 
rb. 80 3 Acker unb 60 M Wiesen, bie auf Pfullendorfischem 
unb fürstenbergischem (Bebiet, aber borthin nicht in bie Steuer 
gelegt merben. Er bat meiter auf eine Aeuszerung ber Stabt 
(wohl Sigmaringen) hin, bie Waldischen ruinieren bie Stabt, 
daß man sie davon abtrennen möge. Der Kander aber wider- 
spricht, megen etwaiger nachteiliger Folgerungen werbe ber 
Fürst dies nicht zulassen; wenn man zu flogen habe über bie 
Verwaltung, möge man es beim Fürsten anbringen.

Kalkreute
Als Vertreter dieses Weilers erschienen ber Schultheiß 

Matthäus Hübschle unb Josef König ber Gemeind. Die Ge- 
meinbe zählt 7 Steuerpflichtige in 12 Häusern, es finb 7 ganze

Bauern unb 5 Taglöhner, bie nicht oerbürgert finb, barunter 
je ein Schneider, Schmied unb Weber. Sie haben aber 11 
Pflüge, bie aber nicht alle oon Blöten finb, unb bespannen sie 
mit je 4—5 Blossen. Der Besitz ist Schupflehen, wenig ausge- 
nommen. Ein guter Bauer baut 58—60 I, ber mittlere 30 
bis 34, ber geringere 14—26 I, in allen brei Deschen 203 3 
Schupflehen, unb 68 3 Eigengut, woüon 30 3 von Pfullen- 
borf um je 11 fl 15 er ersauft mürben. Genaues Maß haben 
sie aber feines; als hinreichendes Saatgut für 1 3 sehen sie 
7—9 Viertel an. In guten Jahren erhalten sie aus einem 
guten Acker bis zu 100, bie mittleren 50—60, bie geringen 25 
bis 30 (Barben; aus 100 (Barben erhalten sie in guten Jahren 
4, in schlechten 3 Malter Pfullendorfer Mesz. Die (Bärten um- 
fassen 412 M unb 77 M einmähdige Wiesen, alles Schupf’ 
leben, 3 M finb Eigentum.

Der Zehnte gehört bem Kloster Salmansweiler unb beträgt 
rb. 1000—1400 (Barben, je nac Güte bes Jahrs.

Chrschat ist zu reichen oon ben guten Höfen 150, mittlere 
100, bie geringen 50—60 fl, an (Bülten insgesamt 9212 Mltr, 
dazu eine Seefahrt unb an Geld 56 fl 271/2 er. Hofzinse, 
Steuern, unb Frohngeld auszerdem 87 fl, dazu Hühner unb 
Eier. Ihre eigenen Aecker, bie sie bloß verkaufen sönnen, 
schätzen sie je nach Güte auf 50, 25 bezw. 10—15 fl.

Die Steuer wirb verrechnet, indem 1 3 Eigentum zu 4 er, 
lebenbare zu 2 er, Wiesen ebenso, Pferde unb Zugstiere zu 
je 4 er, sonst nichts angeschlagen wirb. Eine einfache Steuer 
ergibt aber doc 53 fl. Der beste Bauer hat an Vieh bis 16, 
ber mittlere 10, ber geringe ebensoviel, insgesamt 53 Stück 
Zug- unb 35 Stück Milchvieh.

Schulden hat bie Gemeinde 280, laufend 100, bie Privaten 
510, laufend 570 fl. Von ber Herrschaft erhalten sie Brennholz. 
Die Weide ist schlechte Waldweide in Salemschen Wäldern.

Rengetsweiler
Aus biefem sigmaringischen Dorf erschienen Johann Schnei’ 

ber, Schultheis, Christof Bosc b. Gerichts unb Hans Zimmer- 
mann ber Gemeind. Das Dorf hat 16 Steuerpflichtige mit 16 
Wohnungen unb 2 leeren Hofstätten, barunter ein „unbestän- 
biger" Wirt, je ein Schneider, Weber unb Siebmacher, 4 
ganze, 3 halbe Bauern, 2 Zweiröszler unb 2 Taglöhner. Zu 
ben vorhandenen 8 Pflügen finb je 4 Blosse nötig, ber ganze 
(Brunb unb Boden ist Schupflehen. Auszer ben noch öd lie- 
genben Aeckern hat der ganze Bauer 30 I, ber mittlere 15 
und 18, bie Zweiröszler 8—10, bie Gesamtflur umfaßt 185 3 
Schupflehen- unb 57 3 eigene Aecker. Auc hier ist bas Maß 
ungenau; sie rechnen aber 8—12 Viertel als Saatgut auf 1 I. 
Der Ertrag ist im Durchschnitts jaßr je nach Güte 50—60, bezw. 
30—40, be^w. 10—15, unb 100 (Barben ergeben 4 Malter 
Pfullendorfer Mesz. Dazu 3 M Gärten unb Bainten, 2 M 

Schupflehen, 10 M einmähdige eigene, 40 ebensolche Schupf’ 
lehenwiejen, 3 M zweimähdige Lehen- unb 2 9 solche Eigen- 
wiesen. Der Zehnte gehört dem Kl. Wald, Ertrag nicht be= 
sannt.

Der Ehrschatz schwankt zwischen 30 unb 50 fl, unb bie 4. 
(Barb von ben 4 waldischen Höfen unb einem Gütle; aus ben 
Heiligenäckern 14—15 Mltr Veefen unb Haber. Diese 5 Wal- 
dischen Höfe haben ungemeffene Frohn unb geben an Martini 
außer ben Hühnern unb Eiern noc rb. 9 fl. Die eigenen 
Aecker geben nichts. An Sigmaringen wirb abgeführt 82 fl 
Steuer, Frohn- unb Weingeld, 2 Malter Bloggen unb 6 Mal- 
ter 12 Viertel Haber Sigmaringer Mesz. Die Eigentümer 
schätzen die 3 zwischen 10 unb 30 fl, bie Wiesen mehr.

Die Steuern werben in ber Form umgelegt, baß eine Che 
10 er, ein Haus 4, ebensoviel eine eigene I, eine lehenbare 
bloß 212 er, bas Zugvieh 2, bas Milchvieh 1 er bezahlt. So er- 
gibt bie einfache Anlag 30 fl, ändere sich aber jedes Jahr.

Der beste Hof hat 15 Stücf Vieh, ber mittlere 9—11, bie 
geringsten 4—5, alles in allem 36 Stücf Zugvieh, Milchvieh 
60 ohne bas Einstellvieh, bas bis zu 30 Kühe betrage.

Die Gemeindeschulden belaufen sic auf 450, bie aufgelau- 
fenen Zinsen 200, bie prioaten aber 2200 fl. Die Weide ist 
Waldweide, unb wirb als schlecht dargestellt; bie ßeute er= 
halten wohl Brenn-, aber fein Bauholz.
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Kleine Mitteilungen
Verein für Geschichte, Kultur- und Landestunde Hohenzol- 

lerns. Arbeiten und kleine Mitteilungen für die „^o h e n = 
zollerischen Jahreshefte" bitten wir uns möglichst 
frühzeitig, etwa schon 1 Jahr vor dem Erscheinen des 
nächsten festes (im Juli) ober auc früher, anzumelden, 
weil sie sonst leicht wegen Platzmangels nicht mehr berücksich- 
tigt werben sönnen. Die Einsendung unb Ablieferung ber 
Manuskripte ist natürlich erst oiel später notwenbig! Für bie 
Herausgeber wäre es eine grosze Erleichterung ihrer Arbeit, 
wenn unsere Heimatforscher sie schon vor ber Inan- 
griffnah me eines Themas von biefem b e = 
nachrichtigen würben, um über eine eventuelle Druck- 
Übernahme sic aussprechen zu sönnen.

„Hhohenzolerische Landesordnung 1557“ (unb später). Zur 
Unterstützung einer bereits im (Bang befindlichen historischen 
Bearbeitung berfelben bitte ic um gefl. Mitteilung über bas 
Vorhandensein handschriftlicher Exemplare oon 
ihr in Gemeinde- unb Pfarrarchiven ober inr i = 
vatbejit. Dr. Senn.

Hohenzolerische Weistümer. Zwecks Vorbereitung einer 
kritischen Ausgabe unb Bearbeitung unserer ländlichen Rechts- 
quellen (Weistümer, Dorfordnungen) bitte ic unsere Heimat- 
forscher, befonbers auc unsere Archiopfleger, um Nachfor- 
schungen nac solchen in unseren Gemeinde- unb Pfarr- 
archiven (evtl, auc in Privatbejit) unb um gefl. 
Mitteilung über sie an D r. Senn, Konstanz, Malhaus.

Alte hohenzolerische Masze und Gewichte. Ic bitte alle 
Freunde unserer Heimatforschung um möglichst balbige Nach- 
richt, ob unb wo ihnen Exemplare ber früher in Hohenzollern 
üblichen unb so mannigfach verschiedenen Masze (Längen- unb 
Hohlmasze, also Ellen, Simmris etc.) besannt finb. Ihr Nach- 
weis wirb für eine wichtige Arbeit über diesen Gegenstand 
bringenb benötigt. Neben Privaten kommen vor allem Bür- 
germeiftereien unb Gemeindehäuser als Aufbewahrungsstellen 
solcher in Betracht. Nachricht erbeten an Herrn Bitar Kraus 
in Burladingen ober an mich.

Dr. Senn, Konstanz, Malhaus.

—ingen-Orte im Westgoten- und Burgunderland. Wir wissen, 
ba^ bie alemannischen Ansiedler in Sübweffbeutfchlanb vor 
anderthalb Jahrtausenden ihre Sieblungen nach ihren Sippen 
bezeichnen, inbem sie bem Sippenmann bie Endung —ingen 
anhängten. Den — ingen-Orten im Bereich ber Alamannen- 
Schwaben entsprechen bie —ing-Drte im bayrischen Stammes- 
gebiet. Wenig besannt ist es hingegen, daß auch anbere beutfehe 
Stämme biefelbe Namengebung anwandten.. Im diesjährigen 
Augustheft von „Beihagen unb Bläsings «Monatsheften" nennt 
Univ. Prof. Dr. E. Gamillscheg in einem Aufsatz „G e r - 
m a n e n f p u r e n i n F r a n f r e i ch" bie Zahl von etwa 400 
—ingen-Dörfer ber burgunbifchen Ansiedler in 
Südostfrankreic unb in ber französischen Schweiz. So gibt es 
3. B. im französischen Departement Haute-Garonne ein B é = 
3 i n s , im Departement Jura ein B e 3 a i n , im Kanton Frei- 
bürg ein B a f e n s. Allen brei Orten liegt ein germanischer 
Personenname zugrunde, ber etwa Bisingo, Bifingo, 
Befingo gelautet haben bürste unb 3. B. im hohenzolleri- 
sehen Bifingen erhalten ist. ebenso wie bie Burgunber 
wanbten bie Westgoten bie — ingen-Namen bei ihren 
Sieblungen in Südfrankreic an. Hier finb sie in Masse nach- 
zuweisen, währenb sie in ihrem spanischen Sieblungsgebiet 
ganz fehlen. Die —ingen-Orte finb mit ein Beweis für bie 
starten Wirkungen biefer germanischen Sieblungen au heute 
französischem Boben. W. S.

Besprechungen
Baut, Willy, Die Stabt Hechingen, ßanbfchaft. Ge- 

schichte. Kunstdenkmäler. 30 S., 10 Abb., 1 Stadtplan unb 
eine Wiedergabe des Merianischen Stichs von 1666. Verlag 
Hohenzollerijche Blätter, Heinz Holzinger u. Co., Hechingen 
1935. Breis RM. —,50.
Ein Büchlein, zu bem man bie Stabt Hechingen beglückwün- 

sehen bars. Es ist ein Führer von selten glücklicher Art, aus 
einem Guß geschaffen von einem Manne, ber ben Stoff nicht 
nur gründlich beherrscht, sondern ihn auch geistreich zu gestal- 
ten weisz. Die landschaftliche unb siedlungskundliche Einleitung 
ist ein Meisterwerk. Aus ber ßanbfchaft heraus entwickelt ber 
Berfaffer mit strenger Folgerichtigkeit bie ganze Stabt in ihrer 
wechselvollen Geschichte, mit ihren Bauten unb Kunstdenk- 
mälern. Das lieft sich alles so klar und selbstverständlich, ba^ 
schon bas ßefen ein Genusz ist. Dabei geht ein Reiz von biefer 
Darstellung aus, ber unwillkürlich zwingt, selbst nach all ben 
Reichtümern zu schauen, welche bie alte Zollernstadt in sich 
birgt, zumal ber Berfaffer es ausge3eichnet verstanden hat, 
durc bie Beigabe origineller Aufnahmen manche intime 
Schönheit im Stabtbilb zu enthüllen. Der wertvolle Stadtplan 
erhöht bie Brauchbarkeit ber Schrift unb regt zu Bergleichen 
an mit bem Merianischen Stich.

Greife jeber zu bem Büchlein, ber Hechingen kennen lernen 
will unb lasse er sich von biefem Führer durc bie Stabt ge- 
leiten. Es wirb ihn nicht gereuen; beim er wirb gut geführt!

M. Walter.
Seismische Berichte der Württ. Erdbebenwarten, Ig. 1933. — 

Dass. 1934. (Stgt., 1934 unb 1935, 4 °, 87 unb 83 S.)
Unter ber tatkräftigen ßeitung W. Hillers hat bie Tätigkeit 
ber württ. Erdbebenwarten eine Höhe erreicht, bie als vorbild- 
lieb in Deutschland bezeichnet werben musz. Hohenzollern wirb 
von biefen Warten (Stuttgart, Ravensburg, Meszstetten, Tü- 
bingen) dicht umklammert unb unser Beobachternet — feinen 
Teilnehmern fei hiermit bestens gebanst! — ergänzt bas würt- 
tembergifche auf’s glücklichste. So kommt es nun, ba^ auc je- 
ber ber Jahresberichte, bie immer pünktlic erscheinen, bie 
wichtigsten Beiträge zur hohenzollerischen Erdbebenkunde ent- 
hält, meist in steinen Sonderuntersuchungen ber Einzelbeben 
mit aufschlussreichen Kartenbeigaben. Immer klarer lassen sich 
bie einzelnen Unruheherde bestimmen (bei Balingen, Münsin- 
gen, Beuren, Hirrlingen—Haigerloch, Gammertingen) und 
zum Teil auch auf tektonische Störungen (Bruchlinien im Auf- 
bau ber Erdrinde) zurückführen. Dr. Senn.
Feuerstein, 5.: Der Meister von Mesztirc im Lichte ber 

neuesten Funde unb Forschungen (Frbg., Urban-Verlag, 
1934, 4°, 74 S., Abb., 2 M. — SA. aus „Oberrhein. Kunst") .

Der ßeiter ber Fürstl. Gemäldegalerie in Donaueschingen, 
bie bie reichsten Bestände von bem grossen unb noc immer 
namenlosen Meister besitzt, legt uns in dieser Abhandlung bie 
Frucht langjähriger Stubien vor. Ihre Ausstattung ist glän= 
zend, 64 Abbildungen führen uns bas Wer des Meisters vor 
Augen, ber Preis ist verblüffend gering. Die seitliche Abfolge 
ber Werke wirb festgelegt, barauf werben Name unb Meister- 
Zeichen, seine künstlerische Eigenart unb ihre Quellen (Schäu- 
felein-Dürer), bie M. Weisz-Frage unb ber äußere Rahmen 
feines Wirkens eingehends erörtert. Keine ber bisherigen Na- 
mensgebungen, auch nicht die letzte von Rott — M. unb I. 
Weisz _ wird angenommen, noch immer kündet fein Archiv 
feinen Namen; dennoc vermag F. fein Wirken überraschend 
scharf zu umreißen. Das Bilb des Grafen Eitel Friedric von 
Hohenzollern (t 1525) in Sigmaringen wirb ihm abgespro- 
chen; um so wichtiger ist bas reizvolle Hausaltärchen ber Grä- 
fin Anna von Hohenzollern-Hechingen, bas vom Zoller ins 
Sigmaringer Museum fam unb bas einzige genau baiierbare 
Wert des Meisters (1531) darstellt. Auc ber Altar in Hart- 
hausen a. b. Sch. wirb abgebildet unb besprochen. Dr. Senn.
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