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Legende : 

'itnno • bomtttt • 
1 - 4 7 6 • 
af • bei* • sec^en • 
bufent • rittet? • bog • 
toorb erfdjiogett • 
on • bem • Strit • 
vor murten • 
ber • ebel • streng • l)er 
I)ott5 • scf)ttett>lt) • 
oon-lonöeg • 
rttter • 
bem • got • genebtg so • 

Das Wappen ist zu 
t ingieren: 
Schild: von Gold (=Gelb) 
und Grün geteilt. 
Helmzier: 2 goldene 
Büffelhörner mit roten 
Schnüren. Helmdecken 
grün/golden. 

Aufn. R. KG. 

Grabp la t t e f ü r den in der Schlacht bei M u r t e n 1476 ge fa l l enen Ri t te r H a n s Schnewl in von Landegg aus dem Breisgau 
im B e r n e r Müns te r . Flachrelief H. 208 cm, Br. 94 cm 

Zum Beitrag: Rudolf Keller von Gaess, Freiburg i. Br., Der SchnewliGrabstein im Berner Münster usw., S. 50 ff. 



Der Schnewli-Grabstein im Berner Münster 
Ein Dokument der österreichisch(Breisgauer)-schweizerischen Bundesgenossenschaft im Burgunder Krieg. 

Zur Ausstellung der Burgunderbeute in Bern 1969. Katalog. Hermann Nehlsen, Die Freiburger Familie Snewli. Die jüngsten 
tragischen Schicksale der Schnewli-Grab steine im Breisgau und die akute Gefährdung wertvoller Grabmonumente. 

Von Rudolf Keller von Gaess, Fre iburg i. Br. 

JL 

1897 f a n d m a n im Boden des Berne r 
Müns te r s die wohle rha l t ene G r a b 
p l a t t e des in der Schlacht bei M u r 
ten am 22. J u n i 1476 gefa l lenen Rit ters 
Hans Schnewli von Landegg 1 . Sie lag 
ursprüngl ich im nördl ichen Sei ten
schiff beim A u f t r i t t zur Schopfer 
kapelle, die sich dem westl ichen Nord
por ta l des Münste r s in Richtung nach 
Osten, also chorwärts , unmi t t e lba r 
anre ih t . Die Pla t t e w u r d e in der Folge 
zur E h r u n g des M u r t e n k ä m p f e r s und 
zur Bereicherung der geschichtlichen 
Dokumenta t ion des Münste r s in die 
A u ß e n w a n d der Nordschranke des 
Chors ver t i e f t eingelassen. Sie befin
det sich somit heute vom nördl ichen 
Seitenschiff her gesehen un te r dessen 
sechstem Joch in der Chorschranke 
u n d dami t im Vor j och der nördl ichen 
Ostkapelle . Sie ist 208 cm hoch u n d 
94 cm brei t 2 , flach re l ie f ier t mit W a p 
pen, K o n t u r des Schr i f tbandes u n d 
gotischer Minuskel . 1905 zog m a n die 
Ver t i e fungen fa rb ig nach. Bei der 
stil istischen Dars te l lung (15. Jh . 4. V.) 
des Wappens fäl l t auf, daß der leicht 
t a r t schier te Schild und die Büf fe lhö r 
ner der Helmzier in Vordersicht, der 
Spangenhe lm dagegen in Seitensicht 
wiedergegeben sind, die Helmdecken 
w i e d e r u m eine diese beiden Facen v e r 
b indende Mittels te l lung e innehmen. 
Ohne Zweife l bewi rk t dies den ge
lungenen künst ler ischen Effekt , zu 
dem die Auf te i lung des inneren, vom 
Schr i f tband umzogenen Rechtecks 
nach dem Goldenen Schnit t in einen 

größeren oberen, der Wappensku lp tu r vorbehal tenen und in 
einen u n t e r e n völlig f re igelassenen Teil steigernd hinzutr i t t , 
ve rbunden mit wohlver te i l ten Maßen in den Höhen von Schr i f t 
band und Schrif t . Wir haben es hier mit einem schlichten, aber 
in sich ausgewogenen handwerk l ichen K u n s t w e r k zu tun. Die 
Legende der Grabp la t t e und die bekann te Tingierung des 
Landeggschen Wappens sind auf der Titelseite dieses Hef tes 
angegeben. 
H a n s S c h n e w l i v o n L a n d e g g ha t ohne Zweifel dem 
Kont ingent des Herzogs Sigmund (des Münzreichen) von Öster
reich (Tirol) angehör t , das als Glied der sogenannten „Niederen 
Vereinigung" (Gegensatz: „Oberer Bund" der Eidgenossen) 
u n t e r dem Befehl des G r a f e n Oswald von Thierstein, öster
reichischen Landvogts in den vorderen Landen (Elsaß, Sundgau, 
Breisgau, Schwarzwald und den Walds täd ten am Rhein), den 
Schweizern bei Mur ten beistand. Der Niederen Vereinigung 
gehör ten außer den Österre ichern (wobei aus den Landen Sig
m u n d s östlich des Bodensees n u r wenige am K a m p f e t e i lnah
men) noch die Bischöfe von Basel und St raßburg an (des letz
t e ren H a u p t m a n n Hans von Kageneck) und die Reichsstädte 
Basel, St r aßbu rg und Kolmar . Im Verlauf des Krieges t r a t en 
ih r dann noch der Herzog Rena tus von Lothringen, die G r a f 
schaft Mömpelgard (Würt temberg) und die restlichen Reichs
s tädte im oberen Elsaß bei: Kaisersberg, Oberehnheim, Mün
ster (im Gregoriental) , T ü r k h e i m und Rosheim. Graf Thiers te in 
soll vor der Schlacht übe r 150 aus den Edelknechten und dem 
Stadtade l zu Ri t te rn geschlagen haben, un te r ihnen wohl ge
wiß auch Hans Schnewlin. Die Mur tene r Schlacht w a r eine der 
hef t igs ten und blut igsten der Schweizer Geschichte mit Toten 
auf Seiten der Burgunder , die die verschiedenen Quellen mit 
10 000 bis zu 20000 beziffern, und von denen viele im Murtener 
See e r t r u n k e n sind; auf seiten der Schweizer und ihrer B u n 
desgenossen fielen dagegen nur bis zu 5003. 
Daß Hans Schnewli auf der Seite Herzogs Kar l des K ü h n e n 
gefochten habe, k a n n wohl ausgeschlossen werden. Sicher gab 
es Adelige aus den Vorlanden, die von der Pfandschaf tsze i t her 
in burgundischen Diensten s tanden. Bekannt l ich ha t t e Sigmund 
von Tirol im Ver t rag von St. Omer (Artois) 1469 einen großen 

Schwert 
Burgundisch? 
1888 im Greng 
bei Mur ten 
g e f u n d e n 
Mur ten Museum 
Pr iva tbes i tz 
Kat. d. Burg. Beute 
S. 189 Abb. 187 
Kat. Nr. 110 
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F r a g m e n t 
e i n e r P f e r d e d e c k e ? 

burgundisch, 15. Jh. 3. V. 
Beute von Grandson 
Feuers tahl (Briquet) 

mit burgund. Wappen 
Feuers te in (Fuzilz) 

und Funken 
Metallstickerei 

auf Leinen, auf Samt 
Bern. Histor. Museum 

Kat. d. Burg. Beute 
S. 202 Abb. 199 Kat. Nr. 121 

M a r i a v o n B u r g u n d 
(1457—1482) 
Tochter des Herzogs 
Karl des Kühnen 

verlobt Lausanne 1476 
verhe i ra te t 1477 
mit Maximilian 
von Österreich 
ö l auf Eiche 
Niederländ. oder französ.? 
um 1470/1475 
Kreuzl ingen 
Slg. Heinz Kisters 
Kat. d. Burg. Beute 
S. 326 Abb. 299 Kat. Nr. 216 

Ol m V m 
m m 

B u r g u n d i s c h e r W a p p e n t e p p i c h : 
1 u n d 4 N e u b u r g u n d (Valo is ) , 2 A l t b u r g u n d u n d B r a b a n t , 

3 A l t b u r g u n d u n d L i m b u r g , M i t t e l s c h i l d F l a n d e r n 
Wolle. Burgundisch, 15. Jh. 2. H. H e r k u n f t Beute von Grandson 

Bern. Histor. Museum. Kat. d. Burg. Beute, S. 197/198 Abb. 194 Kat. Nr. 117 

H a l s k e t t e d e r M i c h e l l e d e F r a n c e , e r s t e G e m a h l i n 
P h i l i p p s d e s G u t e n , H e r z o g s v o n B u r g u n d 

Französisch um 1410. Wahrsch. aus der Burgunde r Beute 
Gold, Silbervoldet, Rubine und Emailper len. H. des M mit Krone 3 cm 
Solothurn. Altes Zeughaus. Besitz der St. Ursenkathredra le , Solothurn 

Kat. d. Burg. Beute, S. 240 Abb. 235 Kat. Nr. 147 
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T e i l d e r V o r l a n d e , d a b e i B r e i s a c h , n i c h t a b e r F r e i b u r g , d e m 
b u r g u n d i s c h e n H e r z o g f ü r 50 000 fl. v e r p f ä n d e t , u m S c h w e i z e r 
K r i e g s f o r d e r u n g e n a u s d e m s o g e n a n n t e n W a l d s h u t e r K r i e g 
a b d e c k e n z u k ö n n e n . U n d in d i e s e r P f a n d z e i t w e h t e , w i e n a c h 
g e w i e s e n 4 , au f d e n S c h l ö s s e r n L a n d e g g u n d K e p p e n b a c h ( u n 
w e i t E m m e n d i n g e n s i m B r e i s g a u ) , d i e L u d w i g v o n L a n d e g g , 
d e m V a t e r s b r u d e r d e s g e f a l l e n e n H a n s S c h n e w l i , g e h ö r t e n , d a s 
b u r g u n d i s c h e B a n n e r . D o c h s e i t 1474, n a c h d e r H i n t e r l e g u n g 
d e r P f a n d s u m m e in B a s e l u n d d e r H i n r i c h t u n g d e s b u r g u n d i 
s c h e n L a n d v o g t s P e t e r v o n H a g e n b a c h i n B r e i s a c h , w a r d a s 
a n g e s t a m m t e H a n s Ö s t e r r e i c h l ä n g s t w i e d e r H e r r d e r L a g e i n 
d e n V o r l a n d e n g e w o r d e n . W o h l h a t d e r B u r g u n d e r d i e A u s 
l ö s u n g s s u m m e in B a s e l n i e a b g e h o b e n u n d d e n P f a n d b r i e f 
h e r a u s g e g e b e n . E i n f a c h w a r e n d a h e r d i e E n t s c h e i d u n g e n f ü r 
d e n b e t r o f f e n e n D i e n s t a d e l g e w i ß n i c h t . N i c h t s a b e r d e u t e t 
v o n d e m W e n i g e n , w a s w i r ü b e r H a n s v o n L a n d e g g w i s s e n , 
a u f e i n e b u r g u n d i s c h e D i e n s t v e r p f l i c h t u n g . 1447 a l s E d e l k n e c h t 
e r s t m a l s g e n a n n t 5 , i s t e r d e r S o h n e i n e s g l e i c h n a m i g e n V a t e r s 
u n d d e r U r s u l a v o n G ü l t l i n g e n . 1466 s a g t e r d e r S t a d t M ü l 
h a u s e n a b i n e i n e r F e h d e d e r u m l i e g e n d e n ö s t e r r e i c h i s c h e n 
A d e l i g e n , a l s o v o r d e r P f a n d s c h a f t s z e i t , d e n n a u c h H a g e n b a c h 
h a t t e m i t M ü l h a u s e n S t r e i t . D a n n w i r d e r 1469 v o m P f a l z g r a 
f e n F r i e d r i c h g e f a n g e n , d e r a l s R e i c h s l a n d v o g t d e n S c h u t z d e r 
R e i c h s s t a d t M ü l h a u s e n zu v e r t r e t e n h a t t e , u n d 1472 i s t e r — 
w o h l in g l e i c h e r S a c h e — w e g e n R ä u b e r e i au f d e m R h e i n v e r 
k l a g t . G e g e n e i n e b u r g u n d i s c h e P a r t e i n a h m e s p r i c h t a b e r v o r 
a l l e m d a s f e i e r l i c h e G r a b m a l i m M ü n s t e r d e s m a c h t v o l l s t e n 
S t r e i t e r s u n d S i e g e r s v o n M u r t e n , B e r n . 
Für uns heutige, die dieses Grab in der Chorwand des Berner Mün
sters an jene großen und entscheidenden Ereignisse er inner t und in 
uns gewiß ein Band zwischen unserem und dem dort igen Lande zu 
knüpfen weiß, ist die Frage nach dem Hie oder Da nicht mehr von 
dem Gewicht, wie es in jenen Tagen f ü r die Betrof fenen oder in den 
jüngst vergangenen Epochen innereuropäischen nat ionalen Geschichts
empfindens und nationaler Geschichtsschreibung war. Im Zeital ter 
europäischen Denkens wird die Existenz des Burgundreiches der vier 
sich folgenden valesischen Herzöge, ihr Streben, das alte lo thar in
gische Mittelreich zwischen Frankre ich und Deutschland wieder auf
zurichten, anders beurtei l t . Es wäre widersinnig, darüber zu speku
lieren, welche Folgen ein Glücken ihrer Pläne gehabt hät te . Das 
Schicksal hat gegen Karl den Kühnen entschieden. Der Kaiser und 

König Ludwig XL von Frankre ich einigten sich, ih re einstigen Lehen 
einzuziehen. Für den le tzteren sprach das salische Recht der Capetin
ger, in des ers teren Haus aber floß das burgundische Blut über die 
Erbtochter Maria (Abb.) zu Enkeln und Urenkeln . Die Tradi t ion des 
burgundischen Hauses wurde von den Habsburgern übernommen, die 
burgundische Landschaf t aber blieb als Appanage in den Titeln der 
Valois und BourbonenPr inzen . 
Von den Nieder landen und Belgien bis hinauf in die Schweiz und 
Savoyen, von Auxer re bis Breisach, von Par is bis Wien vermag das 
Wachrufen j ener Tage an den Traum und den Untergang dieses kei
menden Reiches und seine hochentwickelte Kul tur zu er innern . D i e 
A u s s t e l l u n g „ D i e B u r g u n d e r b e u t e u n d W e r k e 
b u r g u n d i s c h e r H o f k u n s t " im historischen Museum in 
Bern hat ihre Absicht, aus den landschaft l ichen Aspekten der Schwei
zer Geschichte über die kos tbare f r e m d e Beute von damals in eine 
europäische Weite hinauszugreifen, nicht verfehl t . Sie hat unseren 
zwiefach beladenen Sinnen die landschaft l iche K r a f t der t apfe ren 
Berner Vorfahren, der Bubenberg, Diesbach und Scharnachtal , ebenso 
nahegebracht wie den Zauber der burgundischen Kul tu r in den 
Fahnen, Bannern (Abb.) und Wappen, in den gewirkten Teppichen der 
Dreikönige, der Caesaren, der tausend Blumen, in den schweren 
schwarzen wappenbest ickten Chormänte ln der Rit ter vom Goldenen 
Vlies, den Heroldsröcken, kos tbaren Brockaten, in den l ivres d 'heures 
und i l lustr ier ten Chroniken, in den f r ü h e n Aufzeichnungen und In
ven ta ren der Beute, den Fahnenbüchern und den Waffen aller Art. 
Hierüber hat das Bernische Historische Museum einen 400 Seiten um
fassenden Katalog 6 auf beneidenswer t gutem Kunstdruckpapier mit 
einer geschichtlichen E i n f ü h r u n g von qualifizierten Autoren und ge
nauer Beschreibung der Quellen, Chroniken, Inventare , Fahnenbücher 
und aller einzelnen ausgestell ten Gegenstände herausgebracht . Er 
wird immer wieder den monumenta l en Eindruck dieser mit relat iv 
übersehbaren Einzel Objekten bestückten Ausste l lung zurückrufen . 
Nicht zuletzt sei auf die Darbie tung der wichtigsten Urkunden , etwa 
der „Ewigen Richtung" vom 11. Jun i 1477, den Aussöhnungsver t rag 
zwischen Österreich und den Eidgenossen, und auf die kostbaren 
Gold und Silbergefäße sowie den erbeute ten Schmuck hingewiesen, 
dessen glänzendstes Stück wohl das Collier der Michelle de France, 
der ersten Gemahl in Phil ipps des Guten, aus dem Besitz der 
St. Viktor und Ursuskirche in Solothurn darstel l t (Abb.). 
Der SchnewliGrabstein läßt n u n noch kurz auf ein anderes Werk 
hinweisen, das als neun te Veröffent l ichung aus dem Archiv der Stadt 
Fre iburg 1967 in der Wagnerschen Univers i tä tsbuchhandlung erschie
nen ist: H e r m a n n N e h l s e n , D i e F r e i b u r g e r F a m i l i e 
S n e w 1 i n , Rechts und sozialgeschichtliche Studien zur Entwick
lung des mittelal ter l ichen Bürger tums. Die Arbei t ist als Dissertation 
des Autors im rechtsgeschichtlichen Ins t i tu t der Universi tä t Frei
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Wit tnau (Kr. Freiburg) 
Chor der P f a r r k i r c h e 
l inks noch mit den Schnewli -
Grabp la t t en 
Aufn . 2. Apri l 1956 

rechts nach E n t f e r n u n g der Pla t ten 
Aufn . 23. Sep tember 1966 

Fre ibu rg i. Br. Alter Friedhof 
rechts Grab des Franz X a v e r 
Frh r . Schnewli v. Bollschweil 
t 1837 Ber ich t igung : 
Aufn . J a n u a r 1957 rechts in l inks 

l inks m rechts 
dasselbe l inks zers tört 
Aufn . 8. September 1967 

Alle 
A u f n a h m e n 
dieser Seite 

R. KG. 

bürg i. Br. von Prof . Dr. Hans Thieme en t s t anden . Sie l i e fer t über das 
H e r k o m m e n der Snewli aufschlußre iche Untersuchungen , weist sie 
der Minis ter ia l i tä t zu und tas te t nach einer Verb indung zu staufischen 
Minis ter ia len im Elsaß. Eine aus führ l i che und exak te Stammfo lge f ü r 
die ers ten Genera t ionen bis ins 14. J a h r h u n d e r t ist angefüg t , leider 
also nicht bis in die Zeit des M u r t e n e r Hans reichend. Der Verfasser 
ist Rechts und Soziologiehistoriker . Demnach ist auf die Standess te l 
lung, den G ü t e r e r w e r b und Umsatz, den Antei l am Breisgauer Berg
bau und Handel besondere r Wert gelegt u n d die besondere Bedeu tung 
des Immobi l ienumschlags f ü r die u n g e h e u r e Vermögensb i ldung he r 
vorgehoben . Hier k a n n nicht im einzelnen auf die Arbei t eingegangen 
werden . Die Erforschung eines solchen Geschlechtes un te r obigen 
Aspekten , das bei bedeu tenden Bauten , etwa dem F r e i b u r g e r Münste r 
und seiner Auss ta t tung , in seinen Wappen ablesbar oder urkundl ich 
e r f aßba r , mi tgewi rk t hat , bedeu te t auch f ü r die Denkmalpf lege einen 
wertvol len Bei t rag . 
Und n u n müssen wir zum Schluß zu t r au r igen F a k t e n und quälenden 
Prob l emen übergehen , zu denen uns die w o h l b e w a h r t e Berne r Snewli
P la t t e eine Brücke schlägt. Es sei kurz ber ich te t : Eines Tages, es war 
wohl 1966, erhiel t ich einen te lefonischen Anruf von dem mir durch 
das Alemannische Ins t i tu t in Fre ibu rg i. Br. her b e k a n n t e n H e r r n 
Lange, Assistent beim Geographischen Ins t i tu t I der Univers i tä t . 
Er ha t t e einen Ausflug auf den Schauinsland, einen Berg bei Frei 
burg i. Br., gemacht u n d war beim Abste igen durch den Wald nach 
Bitzighofen im Hexenta l mit t en im Hochwald an einer Holzabfuhr 
schneise auf m e h r e r e Grabs te ine gestoßen, die teils angeschlagen, teils 
zerschlagen he rumlagen . Er f r u g mich, was das zu bedeu ten habe. 
Zuers t dachte ich, daß er sich i r r e und es sich um Banns te ine handle . 
Doch der Augenschein ergab, daß hier u. a. zwei Schnewl i Grabs te ine 
der Baer lappLin ie zu Bollschweil aus dem Chor der Kirche zu Witt
nau einem Schützenvere in abgegeben waren , dami t dieser eine Quelle 
oberha lb seines Schützenhauses unter i rd i sch absichern könne. Die 
mit Wappen geschmückten Steine w a r e n also im Begri f f , f ü r i m m e r 
in den Boden zu verschwinden. Ein dr i t t e r Schnewli Grabs te in war in 
viele Teile zerschlagen, von denen vier, bere i t s als Wegpflaster ve rwen
det oder in Treppen einzement ier t , bisher geborgen werden konnten , 
womit etwas über die Häl f t e der Plat tenf läche wieder a u f g e f u n d e n ist. 
Der Wit tnaue r Kirchenboden war im Zuge der E r n e u e r u n g des re i 
zenden Barockkirchle ins durch den dor t igen P f a r r e r , der auch kirch
licher Denkmalpf leger war, mit spiegelblanken neuen Pla t t en ver
sehen worden . Eine verdiens tvol le Tat, wie das kle ine Bildchen des 
e rneue r t en Chorbodens zeigt. Die Kirche ist durch den he rvo r ragen 
den K e n n e r des Barocks und verdiens tvol len Denkmalpf leger auch 
wirkl ich zu einer schmucken, zeitecht e m p f u n d e n e n Barockkirche zu
rückgewande l t worden . W a r u m aber konn ten diese geschichtsaus
sagenden Grabp la t t en der einst igen Ortsher r schaf t und P a t r o n a t s h e r 
ren nicht wenigs tens außen in die Chormaue r e ingefüg t werden , wo 
sie manchen Dorf j u n g e n oder Wandere r zum Nachdenken über die 
Geschichte des Dorfes angereg t hät ten . Man k a n n es nicht vers tehen . 
(Die Steine sind n u n bei einer v e r w a n d t e n Famil ie verwahr t . ) 
Und gerade zu tragisch darf es genann t werden , daß wenig später bei 
der ers ten der beiden Kul tu r r evo lu t i onsexka rpa t en von Lausbuben im 
Alten Friedhof zu Fre iburg i. Br., wo beide Male über ein Dutzend 

Über Bitzighofen im Wald 
l inks Schnewl i Grabp la t t en 
f ü r die Quel labdeckung berei t 
Aufn . 23. September 1966 

rechts Pla t t e des Leopold Heinrich 
Schnewlin v. Bollschweil f 1628 
Aufn . 23. September 1966 

Grabste ine umges türz t und z e r t r ü m m e r t wurden , auch das Grabmal 
des le tzten Schnewli, des Ult imus des Gesamtgeschlechtes, Franz Xaver 
Schnei l ingBaerenlapp F r e i h e r r n zu Bollschweil 1 1837 und seiner Ge
mahl in Ottilie geb. Fre i in v. AndlawBirseck, umgerissen wurde . 
Noch heu te liegt das schlichte Eisenkreuz neben dem z e r t r ü m m e r t e n 
Sockel. Gewiß wird sich die Stadt der einstigen Größe dieser Patr iz ier 
fami l ie eingedenk, die viele Schul theißen und Bürgermeis te r gestellt 
hat und über 30 Dörfe r besessen haben soll, zur Herr ich tung dieses 
kle inen Grabes bald entschließen. 
So bleibt noch zu e rwähnen , daß die Negligence und Indolenz ge
genüber den alten, Geschichte in sich t r agenden Grabs te inen n a m e n t 
lich bei der Überho lung von Kirchenböden leider eine wei tverbre i te te 
Kul turschwäche geworden ist. Es mögen die wenigen abgebi ldeten 
Beispiele — es gäbe noch einige — belehren, daß hier Gefahr im Ver
zug besteht , Verzug einer al lgemeinen Belehrung über den Wert die
ser Monumen te und Verordnung zu deren Erha l tung . Denn sie sind 
Andenken , und was ist doch alles Andenken in unserer Welt. Um 
rasches Handeln wird gebeten! Denen — und es sind natür l ich deren 
viele —, die Grabp la t t en bewahren , sei an dieser Stelle gedankt . 
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l inks oben: 
Breisach 
Münste r 

südl. Boden des 
Westjochs 
Grabma l 

Wessenberg 
CO Sickingen 

Aufn . 1958 
Jun i /Augus t 
l inks u n t e n : 

dasselbe 
nach 8 J a h r e n 

vernachlässigter 
Lagerung, 

abgestohlen, 
doch im Rest 
wenigs tens 

auf Zementp la t t e 
in eine Mauer 

neu e ingemauer t 
Aufn . 5. Jun i 1967 

rechts oben: 
Oberr imsingen 

Grabste in 
Falkens te in 
OO Holtzing 

heu te zerschlagen 
Aufn. 19. Nov. 1955 

rechts un ten : 
Eschbach 

(Kr. Müllheim) 
Grabste in des 
letzten Her rn 
v. Eschbach 

heu te 
verschwunden 

Aufn . Sept. 1956 
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