
221

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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Weller weist die Wahrscheinlichkeit nach, das diese Bauern auf staufischem Daus- 
gut von den Staufern zur Rodung im Keuper- und Liasbergland des heutigen 
limpurgischen Gebiets angesetzt worden sind und so freie Siedler werden durften, wie 
dies ähnlic im Ellwangischen, in Oberschwaben, im Alpenvorland und in der Schweiz 
der Fall gewesen fein wird. Einen Bericht über die Wellersche Arbeit mit örtlichen 
weiteren Ausführungen für die limpurgische Gegend gab E. K o ft in der 
„Hutzeltruhe", Heimatbeiblatt zum „Kocherboten", 1934, Nr. 6/7. Dinzugefügt fei, 
das einzelne Freibauern auc noc im späteren Mittelalter im fränkischen Gebiet auf- 
treten. Eine Beschäftigung mit ihnen wäre besonders dankenswert. Kost.

Zur Entwichlungsgefchichte thalls
Eine Besprechung und Weiterführung

Von W. $ o m m e I, Stadtarchivat, Hall

(Nit 1 Erläuterungsplan)*

Mit dem Titel „Aber Schwäb. Hall" erschien 1934 in München eine Doftor- 
schrift Don Hermann Weilbach, der bei dem bedeutenden Erdkundelehrer 
Geheimrat Don Drygalsti in die Schule ging und bei ihm promovierte.

Un bem Vorwort zu feiner 67 Maschinenschriftseiten umfassenden Arbeit gebentt 
er auch dankbar ber wertvollen Förderung seiner Arbeit durc German, Kost unb 
Dürr vom Historischen Verein für Württembergisc Franken. Weilbachs Haupttheje 
gipfelt in feiner Feststellung ber Lage Halls in einer Bucht, bie bewirkte, 
baft bie mittelalterlichen Groszhandelswege unb damit ber ® r o 3 D e r f e h r die 
Haller Gegend gemieben habe. Unb diese These ist Grundlage unb Leit- 
faben durc feine ganze Arbeit, Halls Sage unb Geschichte werden Don ber Bucht am 
Kocher bestimmt, Handel unb Verkehr finb beeinflußt durc bie Sage dgr Stadt an 
ber Bucht. „Für Hall wurde bie Sage Schicksal." Eine anbere, allerdings mit Recht 
in ben Vordergrund gestellte Untersuchung ist bie nach ber Sage des Siedlungs- 
t e r n s überhaupt, ben er an ber Haalquelle, unb zwar allmählich geworden und 
nicht gegrünbet, annimmt, unb bie anbere Frage, ob bie südöstlich davor gelegene 
Altstadt aus einer Vertehrslage entstanben, ober aber eine bewußte 3 w e d = 
grünbung barstellt.

Troß seines an unb für sich sehr dankenswerten unb reichhaltigen Literaturnac- 
weises von 63 Nummern, bie allerdings nur zum geringsten Teil Hall selbst betreffen, 
fehlen gerade brei ber wichtigsten Quellen über Hall unb fein ganz auf fränkischem 
Stammesboden liegendes Landgebiet, nämlich bie grunblegenben Arbeiten unseres 
besten Kenners hällisc fränkischer Geschichte, bes Nestors württembergischer Ge- 
schichtsschreibung Professors Dr. K. Weller (Stuttgart), dessen Arbeiten „Vie An- 
siedlungsgeschichte württembergisc Fransens rechts Dom Neckar" 1894,1 ferner bie 
bedeutendste historische Erscheinung über Hall „Schwäbisch Hall zur Hohenstaufen’ 
zeit” 1898.2 bann „Die Besiedlung bes württembergischen Frankenlandes in deutscher
Zeit" 1923.3

Aber auch das schon Don Weller in einer biefer Arbeiten bringenb empfohlene 
Studium ber F l u r t a r t e n scheint Weilbac entgangen zu fein, ba er bi esc unter 
ben Kartenquellen unb Ansichten Seite 67 nicht nennt. Unb wenn er schon Merian 
dabei nennt (aber fälschlich ins 16. statt ins 17. Sahrhundert versetzt!), so hätte er 
auch ben ältesten Stic Don 1578 erwähnen müssen, wie auch das für bie Stadt- 
geographie sehr aufschlußreiche Ölbilb im Haalamt von Hans Schreyer 1643; aber 
beide fehlen! Auc Kolbs wertvolle Anregungen in einer Fülle Iokalgeschichtlicher 
Anmerkungen in ber Herausgabe feiner beiben Haller Chroniken bes 16. Sahr- 
hunderts Don Widman unb $ e r o l f finb bloß in ber Einleitung kur genannt.

* Die im Tert nummerierten Straften unb Geleitwege entsprechen ben Zahlen auf
ber Karte!
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