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Buchbefprechungen
Jon bet ichwäbisch-fränfischen Stammesgrenze um Sagst und Kocher. Bon 

perprachlichen Seite aus ist diese Frage erneut behandelt worden vom 
besten schwäbischen Mundartkenner, Professor Dr. Karl 3 ohnenberger, 
in ben Württembergischen Sahrbüchern für Stati ” 
Landestunde 1932/33, 6.18—57, mit 1 Karte. (Ericienen 1935 im

Verlag Kohlhammer.)
ISobnenberger stellt bar auf Grund umfassend zusammengetragenen Anteriucungg- 

stoffes befonbers ber heute genügend ertennbaren Erscheinungen in Laut- und 8 lerions- 
qeltaltunq ber beiben gundarten unb auf Grund einiger besonders cusfübrenswerter 
Srieeinunaen ihres Wortschatzes. Die Darstellung ist sowohl beschreibend als au. 
SET81b71188 erflärenb. Wie besonders durc bic schwäbischen und frän h ichen Baut- 
unterschiebe sic ergebenben einzelnen Sprachgrenzlinien fallen in iht er, 9PReR 
Jebbeit in unserem Gebiet auf engen Raum zusammen, zum Teil vereinigen sie lic 
haar insemem Saupt-Grenzstrange, ber sic von Weipertshofen (5km öftlic der 
NA4 bis Obersontheim an ber Buhler erstreckt. Die Fortsetzung bilden im Osten 
807" BeelitranEe, ein Torblicher zwischen Neustädtlein unb Wäldershub, ein mittlerer 
Swsiser Ebenstem unb watzenbac fatholiic, ein üblicher zwider,” Schen 
tatholisc unb Ellenberg, im Westen zwei Grenzstränge, ein .nördlicher 3m"deB 
918belb2cb-Sirschfelben unb Gutendorf unb ein südlicher zwischen Unterrot uni 
oiEren" Je gurrparot unb um Gaildorf laufen noc Grenslinien cinaglney,out 
unterschiede. Der Verfasser stellt übrigens Unterschiede in der Ausiprae mehr um 
unb ber Sünderen fest, 3. B. in Honkling, wo das lungere Geichlecht mebr jum UEw&biczen übergebt (siebe Seite 37 bei Bohnenbergev) ferner Bwejiprosbigteit.i" 
Ortschaften, welche durc Glaubensbekenntnis gespalten sind. (rantiic: eange 
FJWEBTE6! ’tathouisc). Viele Gprachunterichiede sind nach Ansicht Bohnenbergets erit 
nach 1200 entstauben, einige freilich schon im Althochdeutschen verhanden gewesen. Am 
duacmeinen i t bie (ntitebungszeit ber stammlic unterschiedenen Sprachnormen noch 
pietfaes ungetlärt. sunggeschichhliche Ursachen haben bei der Entstehung der beu tigen
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von Beginn des 6. Bahrhunderts an gestaltet bat (siehe barüiber qu$ »je? vom 
trübe", Heimatbeilage zum „Kocherboten , Gai Ibor [,.1934/267., her ?ßalb= 
8. ober 9. Jahrhundert an deutliche Herzogtumsgrenze ist mit Sortidreien Der ARAR 
robung einer gewissen Umbildung unterlegen. Am besten sann sie Durc, die gelghiIE- 
lieb erfolgte t ir chliche Zuweisung ber Gebietsteile zu dem ostfränkischenBistum3 UTBs 
bürg URB bem alemannischen Bistum Ausburg noc mit zur eichender spoiateis kü 
Sicherheit er Aloffen iverben. Diese B i 5 t u m $ g r e n 3 e „bestand vermutlich len ber farolingibenJei im wesentlicheni underänder fort. Sie hat BU Augsbusge: 
Tosen Bohnenberaer): Lautenbach, Wildenstein (als öubepor Der pjarret 
wselere“. Sllenberg mit satzenbac, Kindelbac (als zur Wfarrei El Iwangen ge- 
EBFIOS GErezheim, Neuler, Adelmannsfelden, Anter- unb Obergroningen.Eichach, 
RI/AN? föfchivenb Eirdbentirnberg (?), Kaisersbach (zu Welzheim gehörig); 3

Gerbertshojen, Weipertshofen, Rechenberg, 
3agftjell Aosenberg-sSopenberg, Bühlerzell, Scifertsbofen, Saufen, Unterrot Sichten- 
bera ’xonsbac Murrhard je samt ben zugehörigen Weilern. Wichtig ist die 
nähme OBBRenBeraers, bas sic ehemals bie Grenzdörfer der schwäbischen und 
fr änfifAen Seite noch nicht berührt haben, sondern darz ein mehr ober weniger breiter 
öbftreisen, "Echtenreiches Waldland, als wirtungsooller rens- 
gürtet bazwischen gelegen haben mufe. Catjächlic steht diese einleuchtende an



— 220 —

nähme Bohnenbergers im Einklang mit der völkischen Abgrenzungsart älterer germa- 
nischer und auc römischer Zeit auf deutschem Boden. Auc sonst bildeten ja Wälder 
die Grenzen germanischer Stämme gegen Germanen ober Fremdstämme. (So ist 
urkundlich aus bcm 13. Jahrhundert noc im Schweizer üchtland ein Rest eines 
großen Grenzwaldes besannt (silva Teutonicorum), ber mit ber Verteidigung dieses 
Gebietes biente, weshalb in ber Handfeste ber Stadt Bern ausdrücklich vorbehalten 
wurde, baß bie (Stabt diesen Wald nur benüßen, aber nicht ausreuten dürfe 
(„Pionier", Bern, 32. Jahrgang, S. 68). Nac Bohnenberger muß bas besiebelte 
Gebiet aufgehört haben auf alemannischer Seite bei Segringen, Stödtlen, Rohlingen, 
Schrezheim, auf fränfischer bei Sagstheim, Onolzheim (ober bei Riegersheim, Blind- 
heim), ferner um Bühler unb Kocher auf alemannischer Seite bei Obergröningen, 
Wilflingen, auf fränkischer bei Anter- unb Obersontheim, Westheim. Westlich des 
Kochers rüden bie Segenorte noch viel weiter auseinanber. Nac Ansicht Bohnen- 
bergers mag bann wohl durc fränkische Marfenfetzung innerhalb dieser 
Öbgrenze schon früh eine Liniengrenze beider Lande geschaffen worden fein, 
welche bas wenig begehrte Öblanb zumeist bei Alemannien belassen habe (?) unb 
näher bem Nord- als bcm (Sübranbe verlaufen fein müsse. Bohnenberger geht bann 
noc auf bie nachfolgende Besiedlung des Öbstreifens ein: Kloster Ellwangen 750, 
Murrhardt um 820, mit ihren bann aus bem Öbgürtel geschnittenen Banngebieten, 
bann eine Anzahl Waldorte, bie meist schon vor bem Ende des 13. Jahrhunderts 
angelegt worden sein müssen zu einer Zeit, als bie alten Srundherrschaften noch in 
Kraft waren. Bei Murrhardt fällt laut Urkunde von 1027 bie Begrenzung feines 
Herrschaftsgebiets im Süden ber Murr mit ber Herzogtumsgrenze zusammen. Der 
Wald wird also bis dorthin von Murrhardt unb bamit von ber fränkischen (Seite aus 
besiedelt worden fein; bagegen blieb bie Ellwanger Grenze zum Teil beträchtlich hinter 
ber nordostwärts ziehenden Herzogtumsgrenze zurück. Die Ellwanger Grenze über- 
schritt ben Kocher bei Sulzbach, hat also hier andererseits bie Herzogtumsgrenze be- 
trächtlic überschritten. SD mußte sic im Süden von Murrhardt durc Zusammen- 
treffen ber Klostergrenze mit ber Liniengrenze ber Herzogtümer eine besonders kräftige 
Linienscheide zwischen bem Nord- unb Südteil bes ehemaligen Öbstreifens ergeben. 
Sm Osten, nördlich von Ellwangen, erscheint es zunächst zweifelhaft, ob sic bie 
Scheidung innerhalb bes Öblanbes an ber Herzogtumsgrenze ober an ber Kloster- 
grenze vollzog ober auch abstufend an beiden. Hier hat Einzelforschung noc Gelegen- 
heit zu Nachprüfung unb Weiterarbeit.

Bohnenberger umreißt bann bie Entstehung unb Ausdehnung ber mittelalterlichen 
unb späteren Herrschaftsgebiete an ber Sprachgrenze unb zeigt bie sprachscheidende 
Wirkung ber alten gebietlichen unb glaubensmäßigen Schranken auf. Die augen- 
fällige Übereinstimmung ber Sprachlinien mit ber Grenze ber größeren Derr- 
schaftsgebiete unb zugleich ber Grenze ber Glaubensbekenntnisse ist aber fast ganz 
beschränkt auf ben Hauptstrang ber Sprachgrenze um Sagst unb Bühler, geht aber 
bort sicherlich auf genannte Scheidungen zurück. Die alte Herzogtumsgrenze 
verbleibt weitgehend in ber Sprachicheide nicht nur mit beren Hauptstrange, sondern 
auch mit ber Mehrheit ihrer im Osten unb Westen getrennt laufenben Sprachlinien- 
bünbel innerhalb des ursprünglichen Grenzgürtels zwischen Ostfranken unb Alemannien. 
Auc das mittlere einheitliche Hauptstüc ber Sprachscheide um Sagst unb Bühler 
geht ber alten Herzogtumsgrenze nur um wenige Ortschaften norbtvärts zur Seite: bie 
heutige Sprachscheide läuft zwischen Appensec unb Stimpfach, zwischen Obersontheim 
unb Bühlertann, bie alte Herzogtumsgrenze zwischen Jagstzell unb Rindelbach, 
zwischen Bühlerzell unb Adelmannsfelden. Nac Ansicht Bohnenbergers berührt ber 
südliche Weststrang ber Sprachgrenze wiederholt bie Herzogtumsgrenze, bei Geiferts- 
bösen, Anterrot, Fichtenberg. Hiervon weicht jedoc eine von mir („Hutzeltruhe", 
1934, Nr. 6/7) versuchte, vor Erscheinen ber Bohnenbergerschen Arbeit geschriebene 
Darlegung ab. Sie grünbet sic auf eine anbere Deutung ber Arkunde Kaiser Kon- 
rabs II. vom Jahre 1027 (3. U. B. I, S. 259), auf bas Bistum-Würzburgische Über 
synodalis von 1453, auf Haller (also Würzburger) Kapitelzugehörigkeit bes von 
Bohnenberger zu Slugsburg gezählten Kirchenkirnberg (nach Haller Kapitelsrech- 
nungen von 1508), auf bie alte natürliche Höhenscheide unb zugleich ben alten Nber- 
Landweg Limpurger Berge—Hvhenohl—Hagberg unb Höhen bei Kaisersbach. Auc 
®. Hoffmann (Kirchenheilige in Württemberg) hat sic für diese Grenzziehung ent- 
schieben. Die erwähnte Artunde Kaiser Konrads II. über ben Murrhardter Bann- 
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wall als Schenkung an Würzburg führt die murrhardtische Bannwaldgrenze u. a. 
auc den Steigersbac hinauf, „et sic per confinia Francorum et Suevorum usque 
ad fontem Wisilaffa”. Nicht die Herzogtumsgrenze geht denSteigersbac, einen 
unbedeutenden Bac am Kocher oberhalb Gaildorf, zwischen Schönberg (1453 als 
firchlic würzburgisc genannt!) und Waldhaus Gschwend an den bärtigen Steigers- 
bachursprung hinauf, sondern bie Waldgrenze tut dies, unb bort am Oberlauf Des 
Baches trifft sie auf bie vom Hohenohl her kommende Derzogtumsgrenze, mit bcr ge- 
meinsam sie vom Waldhaus Gschwend (Flurname Straszenwald) zur Wieslausquele 
im Kreis Welzheim geht über Altersberg, Mönchhof, an bem altmurrhardtijchen (allp 
würzburgischen?) Kaisersbac vorüber, einem uralten Döhenweg unb immer womöglich 
höben folgenb. Anterrot unb Fichtenberg, bie Bohnenberger als an der Derzogtums- 
grenze gelegen annimmt, müssen also innerhalb dieser Grenze im fransifcpen Gebiets
teil noc gelegen haben; Fichtenberg unb Murrhardt waren kirchlich würzburgijc, 
also ostfrant isc (nac bem Über synodalis von 1453). Die von mir angenommene 
Grenzführung ber alten Herzogtümer stimmt auc bann wieder besser mit Avhnen 
bergers Feststellung einer weiteren Fortsetzung ber Sprachgrenze Judlic Aurrharot 
überein, wo bie alte Grenze bas Murrtal überschritten haben muß unb, ankommend 
an Speyrer kirchlichem Gebiet, gegen bas ostfränkisch-würzburgische —ainbarbt ge- 
laufen fein muß, wo einst auc drei Gaue: Kocher-, Murr- unb Brettacgau 3u- 
[ammenstieszen. Auc bie einstige Saugrenze zwischen bem oftfrantifcben Ncer- 
gau unb bem Drachgau, einem Teilgau Alemanniens, stimmt mit dieser time vom 
Kocher bis in bie Gegenb von Murrhardt überein. Sm Dstfränkischen Äochergau lagen 
noc Schmidelfeld, also Sulzbac a. K., Mittelrot unb Oberrot, so daß Das Nottal in 
fränkischem Bereich lag (vgl. Schulze, Die fränkischen Gaugraffebaften Württembergs, 
1897, S. 384 unb 388).. , r 

Örtlich lehrreich ist bann noch Bohnenbergers , Einzelerklärung der heutigen Sprachgrenzen in Auseinandersetzung mit mittelalterlichen unb späteren Derricaits- 
gebietsgrenzen (G. 41—46). Unter anberem wird burch Hereinsiedeln besonders bei 
Kloftergebiete Ellwangen unb Murrhardt ber alte stammestrennende Öbftreifen beider- 
feits besiedelt. So verschiebt 3. B. Ellwangen bie alte Grenzlinie, bie von ber .Herzog- 
tumsgrenze gebilbet wurde, mehr nac Norden. Festgestellt wird auc, daß in „Der 
Gegenwart einzelne fränkische Sprachmerkmale bauernb im ‘inuergang begriffen fmo, 
bie Mehrheit ber Sprachlinien bagegen festliegt. ,

Singewiesen fei noch auf Bohnenbergers sprachliceHliederung’es S r ä n t i f c e n im nordöstlichen Württemberg. Das 3 D II f r d n fi Tic e grenot 
banact) ab bie jrennungslinie Bernhardsweiler—Bergbronn dagitheim Anplo- heim—Unterfontheim—Westhcim-Sittenharbt—hätten. Davor liegt . bas 45 o r = 
fränfifebe (Jorostfräntijch). Das Vollfränkische selbst, bas in Württemberg feb 
Fransen kurz als h o h e n l o h i 1 c bezeichnet werben sann, zerfallt buc.Del 
Bohnenberger einzusehende Unterschiede wieder in einen Dst: und, Ze ittell, bellen 
Grenze von Krautheim an ber Sagst auf Waldenburg—Westernac zu läuft dann 
ins Borfränfifcbc gegen Murrhardt. Für bie Heimatkunde empfiehlt Bobnenberger 
selbst bie Bezeichnungen „3 o r b c r e s $ o b e n l o h i1 c mit ber 3 o r ft u f e b c 5
GailborferFränfifchen. . —Die Abgrenzung des 0 ft f r ä n t i 1 c e n zum Aheinf ran 11 f c e n vollzog 
sich betanntlic ursprünglich burch ben Gebrauch von pfunb p (Korf — Kopp). Pie 
STennungslinie bilbeten hier einst bis Ende des Mittelalters die Grenzen Der alten Herzogtümer Oftfranfen (mit bem Bistum Würzburg) und Nheinfranken (mit ben 
"Bistümern Mainz, Worms unb Speper). heute gilt diese Stennungslinie für, den 
Gübteil ber heutigen Mundarten nicht mehr. An ihre Stelle treten perw ickeltere Bers hältnisse, bie in Bobnenbergers auf gründlichen Stubien berubenben Untersuchungen 
nachzulesen sind. 01 ’

über „Freie Bauern des Mittelalters in Schwaben" veröffentlichte to- 
fessor Dr" K. Weller (Stuttgart) in ber Zeitschrift ber Savigny-otistung 
für Rechtsgeschichte, 54. Banb, Germanistische Abteilung, S. 178—226, eine 
Abhandlung, bie von unserem Vereinsgebiet im Kreis Gaildorf bie 8 r e i = 
bauerngerichte von Seelac (Siebzehnergericht) unb von Ruppertshofen 
(Waibelhub) einbezieht.
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