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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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All das Fehlende jufammen wäre wohl wichtiger gewesen als etwa die Anführung 
von Baedekers „Württemberg" 1926, 8. Baums „Die schone Stadt" ober auch Nic. 
Huchs „3m alten Reich" 1927, zumal als wissenschaftliche Quelle für eine Doktor arbeit.

Aber noc einen Mangel vorliegender Arbeit musz man nennen, will man eine 
solide Grundlage gewinnen sowohl zu ihrer sachlichen Beurteilung als zum richtigen 
Mazstab für die Probleme ber Haller Stadtentwicklung überhaupt, bie ohnedies durc 
bas Fehlen wichtiger Arkunden seit bem Stadtbrand 1376 schwieriger zu beurteilen ist 
als bie anberer städtischer (Sieblungen: es fehlen genauere ortsgeicict- 
liche Untersuchungen, die unerläszlic sind! Sradmann, ben er selbst wieder- 
holt anführt und ausgiebig benützt, verlangt, „daß sich ber Siedlungsgeograph ein gut 
Stück historischer Geographie aus ben Quellen selbst erarbeiten müsse".5 Da vermißt 
man nun ein eingehenderes Studium ber archäologischen ® r undlagen ber 
Haller Umgebung, zum minbeften aus bem Altertum unb ber Frühzeit der deutschen 
Besiedlung. Ferner eine Untersuchung ber ältesten 8 lu 3 üb er g äng e, b er 
gurten unb Brüden, unb damit zusammenhängend bes Bugs ber ältesten 
Stadtzugänge unb ber ältesten Tore. Damit hängt zusammen bie Frage nac 
ben möglichen Zollstätten in ober um Hall. Ferner bie Fragen: Wv zeigen sic 
Möglichkeiten alten Reichsguts innerhalb ber Stadtsiedlung, wv seine. Oe- 
r i c t s ft ä 11 e , wo bas ältere Rathaus, unb endlich, wo lagen bie ältesten 
kirchlichen ©rünbungen (Kirchen, Klöster) ber Altstadt unb, bamit oft im
Zusammenhang, bie Märkte?

Allen diesen wichtigen Fragen ist in Weilbachs Arbeit nicht nacbgcgangen worden, 
ober sie finb nur ganz flüchtig gestreift. Unb doc gibt nur ihre Beantwortung erst ein 
einigermassen einwandfreies Bild einer Stadtentwicklung auf historisc-gevgraphiicher
Siedlungsgrundlage.

Sc möchte in aller Kürze bie Ergebnisse einer 6jährigen Untersuchung dieser 
Fragen an Ort unb (Stelle, namentlich soweit sie im Widerspruch stehen zu Beilbdc 
ober ibn wesentlich zu ergänzen vermögen, wenigstens zujammenfassend darlegen.

I. Die archäologischen Grundlagen des Haller Raumes
Oie archäologischen Quellen für Halls geschichtliche Entwicklung be- 

ginnen schon mit reichen mittel- unb jungsteinzeitlichen Siedlungsstellen ber Umgebung, 
mit ihren sie wohl sicher verbindenden Fuszpfaden unb Dandelswegen (OurawertitoTT 
ihrer Feuersteinwerkzeuge, Werkstoff für bie (Steinbeile aus Flußichvtter bes mittleren 
Maingebiets, später auc Bernstein aus bem Norden!) unb mit ben Hrabhugel- 
gruppen um Kocher unb Sagst (binterm Einkorn unb um Sulzdvrf), bie Wohnplaße 
in ber Nähe voraussetzen. Vor allem aber finb es 4 zum Teil sichere Fundplaße 
keltischer Bevölkerung im Weichbild Halls, auf bem Lageplan mit großen puntt- 
malen I bis IV bezeichnet. Man kann wohl mit Recht schlieszen, daß ihre Gegenwart 
hier bem Salzquell gegolten hat, um ben sie gelagert finb (Siedlung Neumduer, ObLD- 
münze in ber Grabenstrasze, Gräber im „Acer" unb Befestigung auf Oberlimpurg). 
Es ist dabei auffallenb, daß bie „Acer” genannte Fluszterrasse niemals ein Ader 
war, sondern feit bem Mittelalter (schon 1502 „Hvlzacker" genannt) stets Landeplaß 
unb Lagerraum für Holz aus ben timpurger Bergen zur fannenseuerung auf bem 
Haalplatz; wir müssen vielmehr an bas lateinische Wort agger = der Damm, ge- 
bämmter Weg, benfen;8 noc Tacitus läszt ben ©ermanicus bie Gegend zwischen bem 
Nheinflusz unb einem Kastell durc neue Straszenlinien unb gedämmtedege 
sichern (limitibus aggeribusque).7 Gallische Kolonisten in unserer Gegend tonnen 
sehr wohl ben Begriff agger als Dammweg hier festgelegt unb hinterlajjen haben, 
unb ber Name bekommt neue Beleuchtung unb Bedeutung durch, den Seite 231 ge- 
nannten alten Salzweg, ber von bem Oberwort hereingeführt hat durc ben 
„Acker" in bie Stadt als „Geuterweg", unb wohl gegen das häufige Hochwasser durc 
einen Damm geschützt fein muszte. . , .

Es ist auch merkwürdig, daß an bem römischen Grenzwall bei Grab, bei —din- 
barbt (nur 16 km von Sall entfernt!), bei Öhringen ältere, von ben Römern be- 
teils angetroffene Wege radial gegen Hall führten, bie bei Mainhardt unb Öhringen 
zur Kastellanlage zwangen, bei Grab sogar ben Weg nach römischem Muster, aber 
über ben Limes hinaus gegen Hall, gepflastert zeigen. Auc Gveßler sagt in bem 
schönen Büchlein über Hall:8 „Seine (Mainhardts Kastell) Aufgabe war, ben in DDL- 
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geschichtliche Zeit zurücgehenden Höhenweg, der von Heilbronn über Löwenstein nach 
Sall führt und wohl ein alter Salztransportweg ist, zu sichern.

Besannt und bezeugt ist die besonders von den Alamannen drohende eldhr 
für Die Römer feit 213. Das alamannisch-chattiiche Aufmaridge- 
biet auf germanischer Seite feit ben Kämpfen von Dhringen bis Ounzenhaulen um 
233 taun nicht im unzugänglichen Keupergebirge unb Waldgürtel, ber Waldenburger, 
Eimpurger unb Ellwanger Berge, sondern muß im freieren offenen Gelande Pd- 
hinter stattgefunben haben, unb das ist für jene 30 Sahre die Dall Crailsheimer 
Sbene vom Rosengarten über Hall—Kirchberg— Rothenburg, von wo aus sie über 
Die alten Höhenwege westwärts stieszen und sehr gerne bie wohl schon vorhandenen 
unb von ber Haller Bucht ausgehenden keltischen Salzwege in Richtung Öhringen, 
Mainhardt, Murrhardt unb Ellwangen— Feuchtwangen benutzten.

Die Zeit ber friedlichen Besetzung unb bauernben Behauptung des neugewonnenen 
Gebietes nun zwischen Rhein unb Donau 260 bis 500 würbe für die Riamannen 
zum Teil unterbrochen durc das Erscheinen ber B u r g u n b e r , bie ihnen Grenzen 
unb Salzquellen streitig machten ums Sahr 360, Plätze, bie man immer noch am 
wahrscheinlichsten bei Öhringen (ber Limes als ihre gegenseitige Grenze.) unb bei 
Sal unb Ricbernball (Salzquellen) sucht.8 Die alamannischen Landnahmewege en = 
sprechen nun genau ben geologischen Bedingtheiten des Geländes: in ben weiten Sal- 
auen bes mittleren Muschelkalks ziehen sie ben Stocher hinauf, bei Dall aber zwingt sie 
ber Sauptmuschelkalt mit feinen engen Mäandertälern auf die Dbhe; dem entsprechen 
nun ihre mutmatzlichen Sieblungen auf =ingen in Ingelfingen—Vöttingen—els- 
[ingen—Enslingen— Gelbingen im Tal, um jetzt bie Höhe zu erklimmen bei Giclac) en= 
unb Rauhenbretzingen, von wo ber Weg über das alte Michelbach, oben an ber alten 
Kirche vorbei, hinaufzieht bie Salz- unb Kohlenstrasze entlang ins Rems= unb Dreno- 
tal, wo wieber bie -ingen-Orte beginnen. Auc schon bas §ereinftromen in bie 
Sphenlohe—Saller Ebene unb zu ben Salzquellen zeigt ein bereits von ben Stelten 
dorgezeichneter Siedlungsraum in Richtung Rothenburg über Crailsheim. (telfilcher 
Burgstall bei Ginsterlohr, zwei Viereckschanzen bei Wildentierbac, die „Schonebucg 
bei Crailsheim (?), Haller Keltenspuren!), ben später bie Riamannen weiterbesiebeln 
in Röttingen, Creglingen, 3nfingen, Wettringen, Gröningen unb Adclingen in Den 
Haller Raum.

II. Die fränkische Landnahme und her Raum Stödenburg— Westheim
Müntheim

ön ben gleichen Raum aber stieszen um 500 bic S r a n f e n vor (über ihre Reihern 
gröber siehe ben Aufsatz von C. Kvit, „Die Besiedlung Württembergiic Frankens in Bor- unb frühgeschichtlicher Zeit", in diesem heft) So ent taub auch zwischen 500 unb 600 
bie fränkische Zwingburg Stödenburg, eine Grenzfeste vielleicht gegen bie lebt neu 
als Nachbarn erschienenen Markomannen — Bayern. „Zusammen mit Vellberg if 
Stödenburg", sagt Gdefzler,10 „eine ber geschichtlich bcbeutenbften fünfte bes ganzen 
Landes • Rach Wellers trefflicher Deutung würbe von bort aus im Süden Sontheim 
2 Güheim, im Westen Westheim, in nächster Rabe Talheim, östlich Crailsheim, 
Ingersheim, Sagstheim unb im Rorbwcften Müntheim gegrunbet. Es ist bezeichnen’/ 
bah eine Reihe solcher frühen Gründungen auch gegen die Salzquellen an dagit un 
Kocher; besonders aber gegen Hall (Westheim unb Münkheim), gerichtet lind, also, 
wenn man so sagen bars, nac altem Kulturboden sich mit ihren Reugrunbungen 
orientieren, Dabei ben altgetretenen Salzpfaden nach Hall folgend.

993 c ft h c i m würbe wohl zugleich zum Gaumittelpunt dieses oberen Kochertals, bes "sochergaus-, erhoben: Sin Graf Sigiharb von Westheim, der auc Grotzaltbori 
bei Sau besass, stand in engster Beziehung mit ben salischen Konradinern um. 860, 
wohl auch mit ber Gründung bes nahen stloiters Murrhardt, dem spater PFestheim 
bis nach Sall herein samt ber Katharinentirche incorporiert wurde, ac Zeitbeim 
trug unb beerdigte auch Sullau noch bis 1835 seine Toten. Ein Westheimer ®wf H 
ja auch nach ben Chronitberichten Herolts unb Libmans die Salzquelle in Hall ent 
bed haben, eine Sage, ber wahrscheinlich die tönigliche Verleihung der SSS an ben Westheimer Kochergaugrafen zugrunde liegt. Ein Edler Ludwig von Ael- 
heim soll um 1100 auch ein fallet Batobstloster gegrunbet haben und dort begraben 
sein. Sasächlic sind unterm heutigen Rathaus, wo bie alte Sakobskirche stand, noc 
Baureste im selerschutt vorhanden, bie auf bie Seit von etwa 1100 hinweijen.



Maszstab 1:10000



— 225

Antermüntheim ist eine der ältesten Arpfarreien um_ Hall, und sein Dfarr- sprenget reichte ehemals bis nahe an ohringen, und auch. Gelbingen und Erlac, ge- härten bazu. Der Weg von Gtodenburg nac Westheim führte über Sesental Stein- 
bad) uns bann bic alte Steige hinauf gegen Alttenbofen—Westheim; benn das castrum
Wetheim lag oben auf ber Hohe, — ber jetzige Berghot. P

3n G t c i n b a c , dem alten Marttort, ist die uralte Kirche „zum heiligen Fpbannes bem Säufer, bie Sauftirche auch für Hessental und Hall, die beide noch bis nach 1500 dorthin incorporiert waren (vgl. seinen reizenden Kirchturm mit offenen 
Rlanqartaden von etwa 1100, beute leiber zugemauert). yG o m b u r q (ber Berg) gehörte vor bem Bahre 1000 bem Bischof von Augsburg, 

unb bic vielen ArY&stirchen her Umgebung (Sirichfelden, Bilriet, Vellberg — Alrics- 
berq ISBoren = Ulricbsbofcn, Gülrichshausen = ilrichshausen) weisen aut Zugehörig- 
Rer“unb"engere verbindung mit Augsburg bin, und zwar P 0I ber. Gänihung,‘s5 
Bistums Würzburg, also vor 741; unb in Steinbac an ber Sagst, Eralsbeim, DDL, 
bad) Sßiefenbacb Münster bei Creglingen hatten bie Bischöfe von Slugsburg no B(S"ins"12!“BABThunbel! anbesgebracote secbte. sind wenn die Grajen von CombserA 
vor 1100 Schutz- unb Schirmherren her Haller Salzquelle waren, ibr 3 efiß aul 
Jerq aber erst von Augsburg crivorbcn werden mutzte, so fragt es fid. DD.PDI. so 
ben Augsburger Bischöfen für ihre itäntijchen. Besitzungen die balle Sglaquellg. Je 
unbedeutend sie vielleicht damals noch wat, nicht ichon in beichrdnttem "IBe "9 
beutynaspbiettRC"SEcm.“"“steinwac (1156; vgl. „monasterium Elyacense” für EI- 
ipazse"S«RSeRE“«zat"pRsmRs.“Rua“nz.tuzmaér"-.NS“RcMazmsamgeAP“. LG!“-MT.“bWrS": 

»•SÄÄR^SB 

bis sie später bem von Bonifatius 741 neu gegründeten Bi stum 3" ToDH ASura 
Wörben wäre, etwa mit Somburg, dessen Berg ia auch bem Bischof von Slugsburg 
zugehört hatte, später aber als Kloster würzburgijc wurbe. 90 neuester

Snblicb ist noch in diesem Zusammenhang zu gebenfenbesnac "eleyA rsU“IE 
Forschung so bedeutungsvollen „9 i b e l u n g e nw e g e s Aeslen geg105g"Ms»#er 
Piticaffliche Stellung er würdigt unb einen Verlauf von Worms über TP. ÄTÄ^^ wessental, Jirngrund. Ellwangen ÈÄÄ 
grantenesnzug tarn ia gerabc auf diesem ptibelungenweg, aus bemyne fterhs ' 1 
Ramlidy sen"stonigshof bei seilbronn. Beide werden in Stönigsurtunden von 741 als 
tängitbbe"“sb«"äA88MT"has boc für die spätere Entftebung ber Etabtjieblung Salls 
grunblegenb ist, sagt Weilbac faum ein Bort.

III Qite ade, Galzwege und Geleifstrafzen um Steinbac- dall 
933i ertennen jetzt bereits aus all bem Gesagten die alten, zum Seil porgeicicht- 

lieben S&pen" unb salwege, bie nac Hall oder burcde Hal vAr ^ünfbeim ab sich 
quelle führen, unb sehen auch, daßz die „Nibelungenitraße"I yeuntn" 9316612 
teilt, teils ben Alamannenweg über Gelbingen -Haller Surt bireft über bie ^be bad)—Galzitrasze gegen Ellwangen unb Aalen fühbrer ,
nad pcliertgilr lgangen‘cite"Sor- und Frübgeicbicptliche Wegebis in die Fxantenscit 
-=----------=- 

-======-== 
ihnen anoertrauten Reisenden zu garantieren hatte was.", "casend 
gzrsEos"aF“-RN“.”ser-bqzTgRr »üdeAcs Bä «FTHBEt.dBXaKRT.4c"t“HFbizs. 
Gort werden sechs von Hall ausgehende „gemeine Sanb- ober Ölaititrdßen genannt 
unb beschrieben, nämlich:
15 Württembergisc Franken
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1. Die Strasze über Michelfeld—Bubenorbis bis Mainhardt, von wo ab Würt- 
temberg als Rechtsnachfolgerin Don Murrhardt das Geleite übernimmt, der Weg 
also nicht nur als alter Salzweg über Löwenstein nac Heilbronn führt (auc bei Ab- 
statt noc ein alter Salzweg in Richtung Hall), sondern auc ins Murrhardter Gebiet 
nac Sulzbac—Backnang usw. geht.

2. Der Weg Dom Weilertor ab nac Sottwollshausen, Don ba ab hohenlohisches 
Geleit: „als ban hat bie Grafschaft Hohenlde macht, dasselbig zuer greiften, unb bie 
Straßen unb Landriegel hindurch, zur Euszern Heeg unb zum Sandtriegel, gen 
hohenlve Waldenburg unb anbere ort Ihres Gepiets zuführen", also Neuenstein, 
Öhringen usw.

3. Ebenso hat Hall „das Herrenglaidt Dom Gelbingerthor aus, bis hinab nacher 
Andermünken, müten uff bie Brucken über ben Kocher zu bringen, bo fangt bie Graff- 
schafft hohenlve an zu beglaitcn, unb fürth es uff ber Landstrasen zur Eusern heeg 
beim yferichsheüser (= übrigshauser) Landthurm, gegen Westernac hinaus", also 
gegen Shringen — Heilbronn — Wimpfen, Heidelberg — Worms — Pfalz — Trier 
(= Nibelungenstrasze!).

3 a. Hier herein münbet auc bie Don Crailsheim—SIshofen—Geislingen durch 
Brandenburg-Ansbac geleitete, unb Don bem ’lat „zwischen ben 2 Brucken zu Geis- 
lingen" ab durch Hohenlohe gesicherte Geleitstrasze über Geislingen— Westernach, ein- 
münbenb in bie Strasze Nr. 3.

4. Weit ins Mittelalter zurüc geht wohl bie Geleitstrasze nac Crailsheim—Nürn- 
berg (bamit auch Rothenburg— Bamberg), ebenso über Seuchtwangen— Gunzen- 
hausen—Altmühl—Regensburg, bem nördlichen Strang ber Nibelungenstrasze, wobei 
auch an ben Salzbezug Don Hall nach Feuchtwangen zu benten ist etwa 990, besannt 
aus Froumundts Briefsammlung aus bem Kloster Tegernsee. Das bie Strasze über 
Altenhausen — Tüngental — Oberscheffac — Stadel—Srozaltdorf— Lorenzenzimmern 

| am Burgberg vorbei ging, erfahren mir wieder aus ben wichtigen „Slaitakten" des 
Haller Archivs, Ido es heißt: „Brandenburg führt gleichesfalles baß Olaibt Don 
Chreilszheim aus durc bie Landtwehr an ber Teuffelsklingen hinter Lorentzen- 
zimmern herein gegen großen Altdorff, bie Stabeibefer staigen hinab, biß gen Ober- 
Schäffach, unb zum Fluß hinan, baß bie bragbt pferbt mit ben Bordern füeßen in ber 
bübler stehen, Alsdann gebraucht unb fürth Hall baß gleidt, wie gedacht, aus ber 
bühler herein zur statt, unb uff begebenb Fäll wiederumb dorthin, laut Vertrags 1569." 
Bekannt ist uns diese Reichsstrafze schon aus Widmans Chronik," wo er ben „Ein- 
tritt tapfer Carls (V.) zu Hall" 1541 schildert, ber Don ben Niederlanden über 
Öhringen— Hall zum Reichstag nach Regensburg ben Weg über bie Salzstadt Hall 
nahm „bis in 1000 pferbt unb esel uf Hall gezogen unb Graf Albrecht von Hohenlve 
mit sechtzig pferbten mitgeritten". Die Höllischen zogen ihm mit 30 Pferden bis zum 
höllischen Landhaus bei Übrigshaufen entgegen, also bie Geleitstrasze 1 nach Wester- 
nach—Öhringen. Auf ber östlichen Geleitstrasze aber von Ansbac— Crailsheim her 
hatten nach Widman bie Markgrafen ®eorg unb Albrecht ihm bis Altenhausen bei 
Hall einen Schlitten mit 4 Schecken als Geschenk entgegengeichickt, ihn bei Lorenzen- 
zimmern mit 1% hundert Pferden empfangen, durc ihr Fürstentum bis gen Nürn- 
berg „gelaittet unb ausgehalten (= versorgt)".

Dabei führt dieser Weg gerabe an ben geschichtlich bebeutfamften Plätzen vorbei: 
! bas schon etwa 750 gcgrünbete Kloster Feuchtwangen, bas große Reihengräberfeld bei 

Ongersheim, ber altbesiedelte Burgberg; Srvszaltdorf als eines ber frühestgenannten 
Dörfer, 848 schon A 11 borf genannt, vorher zu Kloster Fulda gehörig zusammen mit 
Westheim unb Oberrot, beren Verbindung untereinanber nur über Steinbach—Hall 
möglich war; bann Tüngental als alte „ing"=Gerichtsstätte, Kaiser hof. Alten- 
hausen nac Hall.

5. Schon in Hessental erreicht man Don Hall aus auf ber Geleitstrasze nach EII- 
w a n g e n ben südlichen Strang ber Nibelungenstrasze, ber über Treuchtlingen— 
Eichstätt geht, unb bort an ber Donau mit bem nördlichen Feuchtwanger Nibelungen- 
ast jufammenftößt. „Das Regal beß Glaidts hinuff zum Wüllin (= Villa’ beim 
burggräflic Nürnbergischen Zollhaus auf ben Ellwanger Bergen über Bühlertann), 
Don Simpurg unb ber Stabt Hall gefürth, Don dem eußern Thurn zum langen Feld, 
der Klötlinsthurn genanbt (am oberen Schiedweg, wo ber „hübsche Weg", 
b. h- bie alte Straße nac Hessental, beginnt), uff ber ortinari lanbftraßen, bie Staigen 
hinaus, durc Hessenthall .. " Es ist bie Straße, bie nach Aufgabe ber vorge-
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1 Noblen- 62w Galzftratze der Eimpurger Berge nun bequemer und sicherer (bid"eheangen süsr""m ponba aus ebenfalls ins Kems- und Brengtal zu gelangen 
nac Ulm—Augsburg—Kempten—Bvdeniee. , 5 als 
===== 

====== 

OobLentrahe auf den Eimpurger Bergen ganz Durd) -J.
&r€&nan®Ä

7 QuAsEr Biesen Geleitstraszen müssen wir aber noc einer Strafte gedenken, die 
g6288.0 ksrzHRctsae"YXcrennzasCs“s.&s""suosGr.BRFXo-F,4z1876%74: 
qgenrgzs™n&..Su.E;is"e2su162sm.sE."RR83SFRe5FVF3,At.raa-zFVSKsat6YssTMMM  
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mittelpuntt war, herzustellen. — Qarbinbunc von8. Endlic haben wir noch in nächster Räbe dis. “mbyegisdh gisetungenstrave 
der Burg bzw. von der Steinbacher alten Sau tioe AIsberder fubrweg und 
ÄÄ^
^ÄIÄ UlTSYbile?
mauern auszen vorbei durch das Tor geleitet. ... Grailsbeim—SIs- 

9. Auf fallend ist das Fehlen der heutigen Stoafsiteoße gPPU_OSrfetbac, von 
hofen— Crosfelbac bzw. von Würzburg „Rothen "EI. NQAREAnFerber So (arte hier ab gemeinsam über Veinau—Wedrieden nag. AdlBu?Fangenite Etrasze ist ge- 
Nr. 9) unter diesen Geleitstraszen von 1592. 31 10 im S3a3 überwachsene, heute 
geben von Croffelbac her durc die Führung die. Suraweg 1ad Jilriet, den einst 
säum mehr sichtbare Steige heraus, ganz napebem Saoerbunbcncn Rebenzweig der 
mit der Stadtgeichichte Salls und mit genannt wirb. Viel- 
Grafen von Rothenburg-Comburg, Det I.P1. bic ^beherrschte9 gebaut. Kurz vor 
leicht war die Burg zum Schuß der Straße, "f.I’ unb führt Bühlerzimmern, Bühlerzimmern münbet sie in die jetzige Hountit aerobe aber nicht wie heute zur 
Jeinau unb Wedkrieden seitwärts lajjend, 3 T^ben Sieqeleiweg nach sall 
Sabris von Bader & $ agellocs ip ndemn LH (äl$ 13 im Lauf ber Entwicklung 
zum Klötzlesturm unb Langenfelbet SPFST &n "Die sie heute erreicht haben.

ar 18500165zrvG8züsr G5T9835c41)286%5Bt"M“uR6" ™* Mt'bur* Betbinibung mit
Geleitstrasze 4 Hall erreichen tonnten. . 5 al ertennen wir auch in ber 

10. Den letzten Rest eines. Jebr. altsnaReASsqdenptan por"1582 einst vagen- 
bacher Staig", 1518 aber „SulHauer Piad Semer!SFeig"unB Gtrasze nac West- 
durc bie Eijenbahnbucht hinaufführt in die le nach Saenbac, zugleich eine Ver- heim, mit ber ^weigung oben am Johenran 28448 ged von Oberrot, Murr- 
binbung mit Sullau herstellend. Pielleic5 1 unb 7 verbinden, etwa durchs 
bat«, Westheim herunter nac Salla Üchamiu eine" gurt am Jinterwöhrd führend. 
Riedemer Tor ober vorher Ichpn ihr 49.9 Al. Hefte ibn sogar in Zusammenhang Der Fund einer teltijchen ^J Z" ber ÄeUen mit ihren um Sal. _ . 
bringen als Handelss und Golzwr Ber Satsqueu auf altem fräntifcbem Reichsboden 
purdzobus "thyRMfTenvtrSkeR:“ToieTer Tege Bet Bötzeii und bet ötübgeldbidple ole

15*
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Borbedingungen erfüllt zur Entstehung eines ber Bedeutung des Salzplatzes ent- 
sprechenden, dem Reiche vorbehaltenen Königshofes zur Ausnützung des lebens- 
wichtigen Gutes. Die Sage dieses Reichshofs aber war von der Natur vorgezeichnet 
in dem über der Quelle auf dem Sporn einer Hochterrasse liegenden ‘Platz ber 
heutigen Michaelskirche, ben schon bie Chronitberichte als Sitz des „Salzgrafen" be- 
zeichnen; dieser baute wohl bem Heiligen, ber überall an Salzstätten verehrt wurde, 
Michael, neben ober im Reichshof bie Burgkapelle, bie bann 1156 nac Abgang ber 
Burg zur Kirche erhoben wurde.

Offen bleibt dabei bie Frage, ob nicht schon v o r ber Auffindung ber Salzquelle 
eine Reichswarte hier oben ben Schut wichtiger Wege, bie hier ben gluß querten, 
übernehmen mußte unb eine kleine Burgbesatzung bie Furten gegen Angreifer zu 
verteidigen hatte.

Jedenfalls musz schon zu ber Zeit, wo Hall hohenstaufisches Reichsgut war, wo ein 
Hohenstaufe bie Gaugrafschaft inne hatte, wo ber Mittelpunkt ber Salzgewinnung für 
ein weites Sanbgebiet war, wohin auc von verschiedenen Seiten her Salzpfade 
führten, auf benen bie bauernbe Verfrachtung bes Salzes wohl auch durc Begleit- 
mannschaft in Geleitform geschützt werden mußte, bereits eine Siedlungsform ange- 
nommen haben, in ber markt-, gerichts- unb zvllähnliche Einrichtungen in ihren An- 
sängen schon vorhanden roaren.

Dabei ist es belanglos, ob Geleitsrechte von Hall selbst ausgeübt mürben ober ob 
noch jahrhundertelang bas Reich, bem ja bie Quelle gehörte, diese Rechte durc Dritte 
(Pfalzgrafen, Salzgrafen, Reichsbeamte wie bie Schenken ober anbere Machthaber) 
ausüben ließ.

IV. Die Einmündung der Geleit (frassen und Wege in den Haller Siedlungstern

Einer besonderen Prüfung nun bcbarf bie Frage, w o diese 9 Wege in bas Weich- 
bild ber Stadt einmünbeten, um beurteilen zu sönnen, wo bie ältesten Tore, ja über- 
haupt wo ber Kern ber ältesten Stadt zu suchen ist; vor allem aber, wo sie ben Fluß 
schnitten, wo also bie frühesten Furten unb bie späteren Brücken um ben Haalquell 
anzunehmen sind.

1. Dabei ist zu beachten, baß gurten, bie meist ben Brücken vorausgegangen sind, 
immer bie bequemste unb ungefährlichste Stelle am Flusse suchen. Das sind bie 
„Werte" (Kaiserswerth, Donauwörth) ober auch „Werder" (Sinkenwerder), b. b. 
Flußinseln, bie bas Wasser teilen unb bie Einzelarme wasserärmer unb deshalb 
seichter machen, also zur Überquerung in Furten um so geeigneter! Das ist in Hall 
der A n t e r w ö h T b ! Hier münbet ber Weg vom alten Westheim (Weg 7, vgl. 
Kartenbeilage), bem älteren Königshof unb vermutlichen alten Gausiz, hier biegt 
auch bie alte Salz- unb spätere Geleitstrasze von Heilbronn—Löwenstein, Backnang- 
Oberrot, also aus bem Rot-, Murr- unb Neckartal, herein, um vom Steigenhaus aus, 
wo sie zusammenkommen, gemeinsam sic zur Furt zu wenden. Hier ist auc ber nächste 
Weg zum „Königshof", ber späteren Nichaelskirche. Von hier aber zweigte auch ber 
Weg ab übers Grasbödele, durc bie Sulfurt zur Salzquelle. Das „Sul- 
furttor" (heute Sulfertor) ist feiner Bauart nach etwa ums Sahr 1200 (!) anzusetzen. 
Der „Furt"charakter bes Tores ist eindeutig durc bie tiefe Sage bes Torbodens er= 
miesen, bie nie einer Brücke gebient haben sann, also schon deshalb zu ber e r ft e n 
Anlage ber alten Siedlung gehört haben muß. Der „steinerne Steg" führt 
unmittelbar auf bie älteste Stadtmauer, mo bas Mühltor mar, letzteres geziert durc 
eine prachtvolle figurierte Wappentafel in Stein, mie sie sonst fein Tor aufmies.17 
Das zweite Haus Unser Hand vom alten Tor aber ist ein mächtiges Steinhaus mit 
Buckelquadern, gegen ben Ankommenden von ber Brücke (steinerner Steg) her mit 
romanischer Fassade geföppelter Rundfenster, beren eines Kapital mit Hirsauer Schild 
unb Ecknase noch im Renaissancehaus aufbemahrt mirb. Sm Untergeschoß birgt bas 
Haus noch bie Reste eines kapellenartigen Waffensaals aus frühgotischer Zeit. Hier 
faß wohl eines ber ältesten unb bebeutenbften Stadadelsgeschlechter Halls; bas sind 
bie S u 1 m e i ft e r , später Senfften genannt, besonders „Burkard Reichsichultheis 
unb fein Bruder Walter Sulmeister" um 1316, „gesessen an der Brucen 
zu H al l", ober mie es in Haspels „Senfftenbuch" von 130618 heiszt: „bie Sulmeister 
an ber Brucken". Entgegen aller bisherigen Annahme sann diese „Brucken" nur 
unser steinerner Steg fein, unb bas Sulmeisterhaus jenes ebenbezeichnete, am 
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ältesten unb wichtigsten Zugang nac Hall, das heutige Malermeister Haffneriche sause" aber den Sohn dieses Walther Genfst, der auch Walther hiess haben wir eine 
Reihe von Originalurkunden, und aus einer" ersehen wir, das er. logar au ammen 
mit graf von Heimberg in nächster Nähe die Oorfmihle besessen hatdie er 
1362 von Ser gecher” unb „Neuenstein” erwarb unb 1374 seine Rechte und lichten 
an Serelben mit Sem Mittauser abgrenste. „Er mußz", sagt ©me lein in einer balliicen 
GeKcbicbte 20 nicht nur einer der reichsten, sondern auch bedeutendsten Männer Des 
bamaliqen szl gewesen fein." 1361 hatte er noc bas Amt des Reichsicultheizen 
inne, bas vorher schon fein Ontel Burtard gehabt hatte. Die bisherige Annahme, 
jenes Haus stehe an ber Nittersbrüce am Ed (gegen bas Landgericb, alip reit g 
vom ältesten Gtaottern, ba wo mir auch sonst sein einziges Wertmal alte ter C abt- 
qefcbicbte finden, ist hinfällig, menn mir dashöherealter d e T Tte mernen 
etc g b r ü d e gegenüber ber Ritters- ober Hentersbrüce nachweisen tonnen.

2 Da müssen mir vor allem erinnern, baß bei ber ersten urkundlichen Erwäbnung 
bes âohanniterhofpitals in pal vom Sabre 126421 es über, ieins sgeggusErNClic? 
beifet: gelegen „extra muros civitatis Hallensis , also außerhalb ber duern 
etabt Ball Aber auch bie anbere (durchstrichene) Leseart „circa muros .5.nabe- 
bei, in bei Nähe von (ber Mauer der Stadt) sagt uns das 9 leide, näm lid.” inten 
«rüde bort noch nicht vorhanden mar, sondern wir uns noc die alte SMthenren missen bie etwas weiter unten (bas Dreimühlenwehr ist erst nac 1300 entitonven:) 
in bei' Fortevung ber schräg berablaurenden G ottwoplisbaujer Steig, bux$,-bas Rgafer aina in Ri cbtunq qeqen ben Diebsturm, mo bann etma 1300 für bas 12 ‘ an 
feinen jeßigen qia verlegte Spital bie Ringmauer bis zum Fröichgraben hinaus- 
StW amTd gegen bie Furt bas Siebtor errichtet wurde.” Nur eine einzige 
Straße bie Geleititragze Nr. 2, fam hier herein vom Hohenlohiichen her, d. 5. von Sen ehemaligen gistum Regensburgiicben Besitzungen um Walbenburg—Aruenitein,. 
Öhringen, unb hatte vielleicht ihre Blütezeit, als keltische Salzhänbler hier hinaus 
unb hinunterzogen, um das höllische Gut zu verfrachten. ,

Wäre aber hier schon bamals eine Brücke gewesen, bann hätte es nach bamaligcm 
Sprachgebrauch mobl „ad pontem", „prope pontem , b. b. an der nabe beider Brücke, geheissen, ba bas Sdhannitertloster ja unmittelbar an bie spatere Flitters 
ober Sentersbrücke stiesz. . .

3 Aber mir haben noc anbere, unmittelbar auf Brücken sic beziehende Ars funden neuees zese"su Verfügung: Anno 1367 pgrtaufen Aw gaRürges AL 
Stall mit ihren Frauen an Konrad von Bachenstein, Bürger 3uA0I3 WajieroonderBrüdezuHalle, die dae twanbi ^ Ds se EnA 
«rüde b i s a n 9 i c e n ß e r S u r t, um 53 fund Deller ■ unb 30 Obre 
später Wo 1398, vertäust Heinrich von Bachenstein, Bürger zu Salle, an Sans 
Schieß «ürqer au Salle, „bas Gischwasjer im Kochen zwischen dem hangenden Stege unB b« Spifaimtlbie um 300 ft tzeinijc; cs geb! zu Sehen von ben Sienten von
*”„* ben bamatigen t«iferli*en Müingeditten 1 “fund Heller ungefähr dem 
Golbguiben gleichgeseszt war, mu6 das Wafier vom hängenden. 6 änwr wenKnf 
Rote Steg ober Gerberiteg) bis zur Spitalmüble etwa 5b is.bmg. Eeinai «rüde aber soviel mal mehr Wert gehabt haben als bas ^e^bon bet steinernen 
bis aut Kicbenzer Curt Da immer bie Stege, Brüden unb ourten bie cprenjmaie 
fcföS bas halbe Fijchwasser zwischen hängendem Steg und Wen ?r W 1350 an denselben Conrad von Bachenstein wie 1367 
vertäust WFB, so muß «rüde unb Kichenzer Furt außerhalb, b. b. oberhalb bes 
1398 genannten qioßen gifebmaffers liegen, unb es kann sic somit nur um bie ^ - 

handeln, da wowix pbnebies bep (tatn sehr unb bie wichtigsten Straßeneingange in ben Altstadtkern gefunden haben.
ffs sann ein 90450 ober eine Richeza ber Furt ben Namen gegeben haben. Zeibe 

stehen in naher Änbung mit ber GSelcpicpte alls. in Nicdisp. it.pez aheliee 
«efißer von Sroßaltborf bei Hall ums Sahr 1100, ber Stiftungen für SomDurg 

el? 25 Sc Ä a aber ist bie Tochter des “falzgrafen EzzD, die um 1013 den 
«olenföniq SSKiesco heiratet, unb ist eine Verwandte her Adelheid von Egisbeim der 
«efißerin Saus; bie 1037 Güter bes €330 für Öhringen schentt, unb bas halbe Dori 
Stall bem Grafen «urdarb von Comburg vermacht.



— 230 —

Wenn nun 1343 Kaiser Ludwig ber Stadt den ihr schon vorher zur Ausbesserung 
ihrer Brücke verliehenen Brücenzvll wieder bestätigt und erneuert,28 so sann 
es sic nac allem Gesagten ebenfalls nur auf bie alte steinerne Brücke über ben 
Unterwöhrd beziehen, deren Zvllstätten mir nachher noch kennen lernen merben, unb 
nicht, mie man bisher annahm, auf bie Hentersbrücke. Wenn aber Herolt27 sagt: 
„Anno domini 1516 marbt bie pruckhen über ben unbermerth gepauet, bann vormals 
ein hültzine pruc uff beim unbermerth gieng, bie man ben underwerthsteg nennet", 
so ist das ja ganz übereinstimmend mit ber oben genannten Arkunde von 1367, bie 
eine hölzerne Brücke vermuten läszt, bie „etmann hiesz bie steinin Brücke", also 
schon einmal ganz aus Stein gebaut, aber durc eine ber häufigen Hochwasser- 
katastrophen zerstört morben mar unb deshalb schon vor 1343 zur Ausbesserung bas 
Brückenzollprivileg erhielt; unb wenn es heifzt: „über ben Unterwöhrd", so ist bas, 
auch ohne Spitzfindigkeit, doc deutlich genug, daß bie Brücke nicht nur auf bie 
Anterwöhrdinsel führt unb ba stehen bleibt, sondern b a r ü b e r geht, also auch auf 
bie anbere Seite des Kocherufers ben Verkehr weiterleitet.

Endlich hat man nach Herolt „bie bruckhen bey sannt Sphann, bie Hennchers- 
bruc h genannt, anno domini 1562 von Steuern gepauet, bann vormals nit mehr bann 
bie pfeyler steinin, bas annber hültzin gemefenn".28

4. Ein anberer Beweis für bie Sage bes ältesten Stadtkerns um ben steinernen 
Steg ober um bie Segenb zwischen Ovrfmühle (in jüngster gest leiber in Stadtmühle 
umbenannt!), Sakobskloster unb Michaelskirche ist bie Oorfmühle selbst. Seiber 
verbietet ber Naum, genauer auf ihre hochinteressante Geschichte einzugehen. Noc nie 
ist ihre Geschichte im Zusammenhang dargestellt morben. Aber folgende, neu ge- 
gefunbenen Tatsachen sönnen urkundlich belegt merben:

Die Dorfmühle ist biefelbc mie bie in Urkunden bes Snabentaler Copialbuches29 
genannte Herzvgsmühle, beren Besitz strittig mar zwischen ben Schenken von
Simpurg unb ben Herren von Krautheim, bie 1243 Snabental gegrünbet hatten. 
Wahrscheinlich stammt sie aus bem gemeinsamen Erbe ber beiben, aus Hohenstaufen- 
besitz, b. b- ber Herzöge von Schwaben. Damit märe sie altes N e i c s g u t. Wir 
finben sie später im Besitz von verschiedenen Reichsschultheiszen (Lecher, Sulmeister 
unb Senfften, Heimberg ...); sie mar also wohl an das Amt des Reichsschultheiszen 
gebunben unb gehörte damit zum alten Üönigsgut unb Reichshof Hall. Da König 
Konrad III., ber Hohenstaufe (1138—1156), selbst sagt,30 bafe er vorher Saugraf bes 
Kochergaues mar, also wohl als solcher einen Sitz in all hatte, so sann sie auch schon 
vor ben Hohenstaufen Bannmühle ber Saugrafen gewesen sein. Die Geschichte ber 
Haller Siederschaft hängt durch ihr Siedersfest eng mit ber Geschichte ber Oorfmühle 
zusammen! SD ist wohl auch bas Siederfest ein Reichsprivileg gewesen, bas durc 
bie Hohenstaufen gestiftet morben ist. Aber nicht nur bie Staufer, sondern auch bie 
Schenken von Simpurg haben weitgehend bas Erbe ber Srafen von Rothenburg- 
Somburg angetreten, mie ja auch noch nac ihrem Aussterben bas Kloster Somburg 
bas Schirmrecht über bie Stadt unb ben Sehnten aus ber Salzquelle hatte. Wenn 
nun Sraf Burckard von Somburg 103731 bas halbe Dorf Hall bctommt als Vogt 
über Stift Öhringen „cum suis appenditiis", so sann bamit wohl nichts anderes ver- 
stauben merben als bie Salzquelle unb auch die zum alten Reichsgut gehörige Her- 
zvgsmühle.

5. Sm Zusammenhang mit ber Geschichte ber Dorfmühle aber geminnen mir noch
Einblic in ben ältesten Zug einer anberen Zugangsstrasze nac Hall, ben Weg 
Nr. 6—6 a als Fortsetzung ber alten Kohlen- unb Salzstraße, bie von Sschlachten- 
breßingen steil herunterführt zur Ursiedlung Steinbach (alt = Steinmac), vorbei an 
bem uralten Tauffirchlein, hinunter zur Furt. Ss ist bezeichnend, das hier schon 1111 
ber bebeutenbe Abt Hertwig von Somburg, ber 3. Srünber Somburgs genannt, eine 
Brücke bauen ließ, ein Sreignis, bas für bie damalige Zeit schon ganz besonderer 
Beweggründe bedurfte, unb wenigstens beweist, baß hier ber wichtigste unb wohl auc 
einzige befahrbare Zugang nach Hall war. Alle Acker- unb Besitzgrenzen zeigen ba 
deutlich ben Fvrtlauf gegen ben Kocher hinunter, dahin, roo zwei Onseln im Kocher 
mieber ein Wöhrd bilden unb einen leichteren Übergang über bas Wasser ermöglichen. 
Es ist bas O b e r m ö h r b , bem in Hall selbst unser furtbildendes großes Unterwöhrd 
entspricht. Die Snsel mit bem Männerbad an ben Ackeranlagen sann nicht bas einem 
Unterwöhrd entsprechende Oberwöhrd fein, ba sie stets auf Karten bas Heine Anter- 
wöhrd genannt ist. So bleibt als Oberwöhrd bloß ber Übergang ber Salzstraße bei
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Der heutigen Seller-Mühle in Unterlimpurg übrig, heute noc das „Katzenwäserle" genannt b. 6. so seicht, daß sogar eine Katze, ohne Schaden zu nehmen, darüber- femmne’ sann. Per Weg von hier ab weiter nac Hall und zur Salzquelle ist klar: 
sa vor etwa 1200 weder bie Burg Limpurg, noc das damit zusammenhängende Dori Unterlimpurg, noc eine Kirche des heiligen Urban, die ja nac ihres, Gshouypen yn 1230 ohnehin nac Steinbac eingepfarrt war, vorhanden war (1230 bie HAenten 
von gimpurg zum erstenmal urfundlic erwähnt!), jo war auch gar feine. Bexen: lassung gegeben, ben Weg heraufzuführen auf die Hochterrasse der heutigen Anter- limpurgcr Straße. Sondern ber Weg führte unmittelbar an der Grenze zwischen dem tiefer“ unb ben Garten entlang gegen bie Dorimühle.* Ind hier haben wir wieder 
ürtunblicbc Belege für bie G e u t e r g a 1 s e", bie an ber Mühle vorbei in die Stadt 
führt unb, burds“Sen späteren Kecenhof hindurch, zujamm enitörzt. amsteinern en Steg mit bem oben ermähnten Gtraszenzug über ben Anterwöhrd in die Stadt. Schon die 
Wertragsurkunse 807 1376 zwischen Walter Geniit unb Strait von zeimbete. EsterUnterhalt biefes Weges und drei Dotationsurkunden für das Darußertoiter, ein. o“1339°us“ zwes“son 1351, erwähnen diese Geutergasse.” Die eine nennt 
Ira« rin Saus außerhalb der StaM in der Geutergasse oberhalb der Dorfmüble an bem gbdben”: unb von bem Besitzer dieses Hauses helfet es im gleichen Sahr: 

gesessen au Bau’ allernächst bei ber Dprimihle”, also wohl ebenfalls in ber Geuter- 
ifca^ ein altes Haller Geic lecht, die noc später als 

SKfer auf Mühlen um Sal vorfommen, unb hatten wahrscheinlich, auch einmal di 
Dorfmüble als Bestanosmüble (= pacbimüble) im Befit. Dass, die Echenten na Erbauung ihrer Burg unb Entstehung ihres Dorfes einen unmittelbaren ougang nac 
sal beysen yögte sie wurden unb dessen Zölle sie an den Toren innebat ^r 6 strebten ist selbiwerftandlic, unb so entsteht die Führung des Deleitweges 5 
BuEESs Unterlimpurger Sor in bie obere unb untere Kecengasse (heute. Hexrengajse) Best war auch ber “lat frei für bie Anlage ber Kecenburg mit ihrem Wirticajtshoi, 
ben bie geutergasse früher durchschnitten hätte. 9 in moren an benen

6. Ungelöst war bisher die Frage, wo die 3.0 IIi’dtten, moren. In. bas gimvura lein Koniasrecht ber Zollerhebung ausübte. Bor. 1490, al]d DepptNdS Spuar Jor geöffnet wurde, war bie Zolisfatte für bie Strafzen oben am Zollhütt ' 
tot neben bem9 nE bem heutigen Pulverturm. Denn der Chronist 
Verölt sagt in seiner Chroni Haus:* „Anno domini 1490 00 bat man her gTRSPi iverdb iennerbalb Kochens angefangen zu bawen, unb das thor bey der oeputTin ver"Siem poliwerdb zugemaur?, dargegen bas Niedamer. thor AemAGiTerer

(an auffallenb ist ber Name des Niedemer TDrs als weu-tnIoI d E 
Seit (1439 1453—1508), ber vielleicht Anhaltspunkte für die Frühgeschichte, unsere 
gtabt gibt' Sr sann erinnern an ben Namen Ludwig (abgekürzt Lull), und wäre viel- 
eiat bas Überbleibsel einer gullenjurt, bie bie Verbindung des Budewig de SÄ bes angeblichen Saugrafen auf bem bortigen Berghof (Wv noc bis 16.De Duer 

Sefchmorcncn Sericht abhielten), mit Sal aufrecht erbielt,wp T bic.Batpbsifigsbege:

kgu^fübrem tfsÄ (unb bannt wohl q68700570"EEs"iaSTR&6:
s“svstsstu“1bce «tboEW 18"- 6% t bcl“"XKaMKe"sBSZEvxengs-F8um6sAHNcn

von Mainz eng verbunben war. Auc) Das. Loo ne S’-e— 
Kloster Somburg mürbe unter bie Aussicht bes Erzbistums Mainz gestellt, das Pul 
als feinen VJP“LT“oBerbrrten besonders verehrte. Nutzer Westheim und Not aber wird 
as EBn-nEnn Susa auch noch „Gala” genannt, womit in Verbindung mit dem 
ßullentor Vorfall hoch vielleicht unsere Galzitätte gemeint fein tonnte, falls nicht ein 
•T. Ksrzenbet.RapinAemosp"Sëh Stlofter surrbarbt Stönigsaut au Restbeim 
orckor 623 so erinnert bas lebhaft an viele Suter im Tauber- unb Mulacgau, btHclbe^önig im selben Jahr bem geächteten Pfalzgraf Herrmann von Lothringen 
XenomSnuTroStr verliehen hat. So tonnte auch Westheim im Besitz des falz- 
grasen Tom ensein unb Na Kaiser Konrad III. erbmeife Kochergaugraf war, so wäre 
£ bleicht Erbgut' von feinem Ontel, bem Etauset unb pialägtasen Eubwig, unb es

* 9gl. agger = gebämmter Weg (S. 223, unten!).
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wäre jener Ludewig de Westheim am sagenhaften Sitz der Kochergaugrafen identisch 
mit dem Vsalagrafen Ludwig dem Staufer. Dann könnte man die Gründung der 
Oalobslirche in Dall den Staufern zuweisen und damit für die frühe Verbundenheit 
Uieles Geschlechts mit Dall (und Comburg, wohin auc Pfalzgraf Deinric von Laac 
Stiftungen machte, nachdem er vorher die Witwe des geächteten ‘falzgrafen Hermann 
von Suremburg geheiratet hatte) einen neuen Beitrag geben. Diese neue These wird 
noc unterstützt durch die Untersuchungen des verstorbenen Bossert, der in seiner ein- 
gehenden Darstellung der Geschichte Comburgs37 einen leider urtundlic nicht mehr 
nachweisbaren, aber durc feine sicheren Kombinationen sehr einleuchtend gemachten 
engen verwandtschaftlichen Zusammenhang ber Staufer unb Comburger gibt.

Die pfalzgräflichen unb Weinsbergischen Lehen im Rosengarten, besonders auch in 
Aleden, bie die Derren von Ninderbac unb anbere als Afterlehensträger innehatten, 
werden nun auch verständlich, gerabe so wie bie Vellberger Sehen ber Pfalzgrafen 
von ALined, b. b. b e r Ninecker, bie in her Lullenstadt Mainz auch lange Zeit bie 
logtet innehatten.

Daß also der Name des Lullentors weiter zurückweist in das frühe Mittelalter ist 
nicht von der Hand zu weisen; unb er gibt damit bem Altteil Halls: steinerner Steg— 
Anterwöhrd—Sollhütte—Riedemer Steig erhöhte Bedeutung, unb läßzt ihn als 
ältesten Bugangsweg in bie Altstadt besonders hervortreten.

Solle wurden zwar noch 1672 teils von Hall, teils von Simpurg, teils von beiben 
gemeinsam, an sechs Toren ber Stabt samt Vorstädten, nämlic am Langenfelder, Gel- 
binger, Anterlimpurger, Weiler- unb Riedemer Tor, seit 1552 erneut auc am Anter- 
wöhrdtor von Dall erhoben! Bevor aber bie „Vorstadt jenseit Kochens", wie sie immer 
genannt wird, ummauert war, unb noc Wege durc gurten unb über ben steinernen 
Steg in bie Stabt hereinführten, sann bie gollftätte bloß innerhalb ber Stadt- 
mauern, in nächster Nähe bes Anterwöhrdtors, geftanben fein! Da führt uns nun ein 
bisher völlig übersehener Umstand auf bie richtige Spur. Der älteste Kupferstic von Hall 
aus bem Wert von Braun unb Hogenberg von 1578 zeigt in ber Signierung ber einzeln 
erflärten wichtigen unkte bes Stadtbildes auch bie „Zollhütten", bie in ber geraben 
gortfcfeung des steinernen Steges etwas ausserhalb ber Ummauerung ber Vorstadt 
jenseit Lochens fällt, aber wohl nur deshalb, weil ber Zeichner aus künstlerischen 
Gründen bie jenseitigen Vorstädte St. Katharina unb Weiler ganz unnatürlich zu- 
fammengebrängt bat, um Grosz-Hall um so eindrucksvoller erscheinen zu lassen. So 
fommen wir also trotzdem etwa auf bie Nähe des ulverturms, was mit ben 
Chronisten zusammenstimmt. Nun ist aber bie gleiche Signatur 5 noc zu sehen 
auf einem Daus gleich neben bzw. hinter bem Torturm am steinernen Steg innerhalb 
ber Altstadt, genau in bem W inte l ber zwei zusammen fto fe e n b e n 
alten Wege Seutergasse unb vom steinernen Steg her. Das ist ber einzig mög- 
liehe Plaß, um für beibe Straszen gemeinsam ben Soll zu erheben. Es ist bas Daus 
von Schneidermeister Müller, bas, auf alten bieten Grundmauern sitzend, noc heute 
durc seinen halben Giebel auffällt unb vielleicht nach rückwärts an eine hohe Mauer 
angelehnt war, bie bie Strafee als Zollgrenze abschloß bzw. ein Tor in sic einschloßz. 
Schon bas wertvolle Ölgemälde von 1643 im Haalamt zeigt dieses Daus mit einem 
mit Schnecken unb Spitzen geschmückten halben Treppengiebel.

7. Verhältnismäszig klar liegen bie Einmündungsverhältnisse ber Geleitstrasze 5 
von Ellwangen—Dessental her in bie Altstadt Hall. Alte Flurkarten aus ber Zeit ber 
Canbesvermeffung zeigen deutlich ihre Führung am Schenkensee vorbei, um 300 m 
stadteinwärts links abzubiegen in ben heutigen „hübichenWe g", ber heute 
noch alle Merkmale alter Wegführung trägt halb als enger, tief eingeschnittener Sohl- 
weg, halb als unregelmäßig breiter Wasen ober Öbftrcifen. Wo der obere Schiedweg 
in bie Crailsheimer Strafee münbet unb ber Weg vom Bürgerheim, bas alte Blut- 
steigle vom Hochgericht auf bem Galgenberg, herabfommt, am K I ö 1 I e s t u r m, ber 
auf ber ehemals 3 bis 4 m höher gelegenen Landstrasze lag (heute noch sind bie 
Fundamente zum Teil erhalten), münbete bie Ellwanger Geleitstrasze herein in bie 
heutige Strafee zum Crailsheimer (= Langenfelder) Tor.

8. Ebenso klar ist uns ber Verlauf ber Cröffelbacher Strafee von Bilriet her, 
Ar. 9, ber oben am Döhenrand über Hall abbiegt in ben heutigen Ziegeleiweg, um 
etwas außerhalb bes Klößzlesturms in bie Landstrasze zum Langenfelder Tor einzu- 
münden. Zwischen Weg 9 unb 5 nun kommt bie Crailsheimer Geleitstrasze Nr. 4 
herein, an ben ehemaligen Eisenbahnwohnungen vorbei. Seine natürliche Fortsetzung 
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wäre nun in gerader Richtung weiter, über die heutige Staatsstraße quer hinweg 
gegen ben slotzlesturm. Und tatsächlich finden wir, durc alte “ lanzeic n ungen pon 
1700 bis 1750 bestätigt, hinter ben Werkstätten von «aber & Hage lloc alte Hüter- 
grenzen genau in bieser Sichtung, unb von unten her bei dem. Besit um Cutöhrlein 
eine frühere Einfahrt mit alter Grenzmauer hinauf zu diesem Tüngen taler 3 eg. 
stoßen Weq 9 unb 4 zusammen, um nun gemeinsam burcb den KlbBLesturm, ID Weg 5 einmündet, unb mit diesem zuerst zum 1515 erbauten äußeren Sangenfelder 
Tor, unb bann, lints von ber Mauer vom mosenbuhl, rechts von der Stadtmauer 
flankiert, zum älteren inneren Langenfelder Tor zu führen, das etwas östlich oon ber 
"Krone” stand. Von hier aber geht ber Weg nicht am Nonnenbof vorbei auf ben 
Harttplatz, sondern n ö r b l i c ber Kirche, entlang bcm Büschlerhaus. Vorher 
war aber noch ein drittes Sorzu durchschreiten, das heute noc p orhandene unter 
bcm „Klaizgebäude", fast anstoszend an ben Chor ber Michaelstirche das A bcutlid) oben unb unten bie Toreingänge vermauert zeigt. Noch um 1600 wirb von 
hier bis zum Fischmarft am Fischbrunnen ber Weg bie „gemeine Straßen , b h- alle 
ber allgemeine Haupterkehrsweg, genannt. Dier geht es vorbei am AulO+T. 
baus, bcm ehemaligen, noch jetzt in seiner verlassenen unb verbauten Schönb 
einzigartig wirtenden Rinderbachshof, mit vermauerten romanischen SIrfabenbogen unb 
bcm reizenden Snnenbo , dahinter bas alt c © c ric t s haus unb bie vom130 el 
gestiftete Sauskirche St. Georg unb Maria. Vom Marktplaß aus gesehen habenwir 
in bieser „gemeinen Straßen" unb bcm alten Torturm unter ber ehemaligen Eatein- 
schule hochitwahricheinlich auch ben alten Aufgang von bcm steinernen Steg unb b 
Altitadttern heraus zur Reichsburg, bie vielleicht bie curtis regia ber Sarplingeréett 

bePsm X l 0 ft e r q a f f e aber müssen wir uns wohl in alter Zeit als Sa d g a f f c 
benfen, bie vor bcm Verlerbor umbiegt in bie piarrgaiie. oc 1490 sagt in Saul, brief38 baß Magdalene von Bachenstein burcb ihre Vormünder vertäust noaus- unb 
èofrait ju Sal im Jerlerhofe zwischen Kaipat Eberhards Jaus und andererseits 
über ben Weg hinüber, an ber Stabt Werchaus (= die Bauhütte zum Cbptbay Der 
Mlichaelstirche.) auf St. Michael Kirchhof jtoszend um 75 Gulden theinjio" JPer 
auch noch auf Merians Stic von etwa 1645 scheint bei ‘laß auf dem alten 8 Tieb)DI 
St. glFhaet in ber Nähe bes östlichen, oberen Friedhostores hinüberzureichen in den 
Jerlerchen Burghof (heute Nonnenhof), nac Osten durc die Sriedhofmguer abge- 
schlossen, hinter ber bie Straße bann vorüberzog zum alten Burgtor an der Kirche.

9. Unb endlich fommt von Norden herein bie Geleitstraßze Nr. 3, ber Geitenstrang 
ber Nibelungenitrasze, also aus Richtung Worms—Heidelber 9 —Sinshet m—imp: 
fen—Seilbronn her, burcb bie 1324 ummauerte Gelbinger Bori tad t.Det. qufallen? 
kniet ber Straße beim Sosenturm, wo sic nach 1820 das Oberzollhaus befand (in 
bem Äüfcrcigewölbe, an ben Dofenturm angebaut), stetIt, pielleicht eine, etite T- 
Weiterung vom Säumarlt aus bar, etwa bie von 1324 bie bann ihrSorteBunA 
betommen hätte bis zum äußeren Gelbinger Tor etwa 1350, wo ein «ollweif notig 
war zum Schuß ber um 1330 neuerrichteten drei Mühlen. Bald nach bem Jofenturm 
aber teilt sich Straße 3: Ein Arm in bie Altstadt, um an bcm Schuppac auf bas 
älteste, innere (bis setzt noc nicht nachgewiesene) Tor der Hohenstaufenstadt |u ge
langen. Das Kapellentor am Säumartt sann erst durc eine Erweiterung bes Staot- 
terns über ben Gchuppac hinaus um 1290 entstauben sein, und 1296 wirb ber ©cDE- 
taler So an diesen Tor zum erstenmal erwähnt. Setzt beginnen, zwischen Schuppac, 
URarttstraßc unb Michae stirche, bis zum Marttplatz die burgartigen. Hgulep des 
Stabtabels. Der anbere Arm aber zieht durc die Gasse »hinter der entlang, 
westlich bes Gchontaler Hofs burcb ein altes Torhaus der Stadtmauer, beute verbaut 
zu Kellern unb Garagen, in ber Klingengasse, Mhrengasse, Pumpe ngd 5f (heute 
Schulstrasze) mitten auf ben Haalplat nördlich ber Quelle, wo auc bie brei anbern
Salzwege von auswärts enben.

V. Die Alfstadtumgrenzung zur Hohenstausenzeit
Es ist nun ein leichtes, ben ä 11 e ft e n staufischen Stadttern zu um- reißen: Jom steinernen Steg zur Dorimühle, von hier einen Bogen über das AInter- 

limpurger To gegen ben Chor ber gotischen Kirche und das innere Langenfelder lor 
bcnP„9?eubau" unb Rosenbuhl außerhalb ber ältesten Mauer lajiend. 5 eute noc. i 
dieje Stabtmauer zu verfolgen. Schon ber Comburger Hof, ben das Stift 1317 erhielt 
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im Sausc gegen den ’latz am Bach, wo Hall fein Spital erbaute, musz im Zug einer 
alten inneren Stadtmauer gelegen fein, und der Sang in feinen Hinterhof einen alten 
Stadtgraben dargestellt haben, ber jetzt ganz aus aufgefülltem Schutt besteht. Auc 
die äußere Mauer ist noch zum Teil sichtbar, da die westliche Hausreihe im Nosenbühl 
an sie angebaut bzw. daraufgesetzt ist. Vom Klaszgebäude aber führte die Mauer 
hinüber in die Schuppachgasse, innen quer über die heutige Strafte gestellt, bie zwei 
mettoratshäufer an bie Mauer angebaut. Die ganze Schuppac mit ihrem offenen 
Bac war nun bie Grenze, querte bie Marktstrasze, an ber innerhalb des hier ver- 
muteten SDrs die alte „Craube" stand, wie oben am inneren Langenfelder Tor bie 
alte „Stofe" unb bie „Krone". Die Häuser Wanner unb Seitel wurden erst später 
vor bie Mauer gesetzt, ber Bac war in ältester Seit auch hier bie Grenze. Heute noch 
ist hinter ben Däusern Wanner—Seitel ber zwischen ben Häusern eingezwängte Bac 
gegen ben Stadtkern zu durc eine Mauer abgeschlossen.

Schwieriger ist bie Abgrenzung gegen Westen zum Salzquell: Wir haben in leichter 
Krümmung von ber Sulmeisterburg ab am steinernen Steg bzw. ber Haalgasse beim 
Steinhaus Gokenbach-Bogt bis zum Spitalbac bei Kaufmann Sepfrieb bie Bloc- 
gaffe, durc bie nach alter Überlieferung ehemals ein Kocherarm geflossen sei. 
Darin wird ein Wahrheitskern stecken: Es ist ber Zug ber ältesten Stadtmauer bzw. 
des ältesten Stadtgrabens, in ben man vom Kocherknie her beim Schlachthaus, am 
„Socherstüble", bas Wasser herüberleitete in ben Stadtgraben, um ihn verteidigungs- 
fähiger zu machen; in ben Spitalbac hatte das Wasser ja bann feinen natürlichen 
Abfluß. Geschützt unb bewehrt war bie Mauer durc bas Steinhaus mit Buckel- 
quabern, heute Daus Hvkenbac mit Rosenberg unb Haus Vogt, das Ganze bis zur 
Dandelsbant ein Stadtadelshof wie Keckenburg, Berlersburg, Rinderbachhof. 3m 
Keller von Haus Bogt steht noc bas Fundament eines dicken runden Turms gegen 
bie Blodgase, wohl ein Turm dieser ältesten Stadtbefestigung. Am Milchmarkt, auf 
ben bie Blocgasse geht, stand noch 1538 ein Steinhaus," bas wohl auch zur Ver- 
teidigung ber Mauer hier errichtet war; seine genaue Sage ist noc unbekannt. Der 
„Haal" war natürlich für sic ebenfalls abgegrenzt, auf zwei Seiten durc ben Kocher 
geschürt, dabei bas feste Sulfertor! ©egen Norden aber sonnte ber Spitalbac einen 
©tabtgraben füllen, wenn nicht eine engere Grenze in bem alten Durchlaß vom Milch- 
marft zum Grasmarkt unb weiter zum Kocher gezogen war.

VI. Aufteilung des Alfstadtterns
Notwendig, aber auch reizvoll ist nun eine Betrachtung über dieAufteilung

b e s Raumes der Altsiedlung: 3m Norden auf ber bie Gegend überragen- 
ben Hvchterrasse bie Michaelskirche, nach ben Chronikberichten ehemals bie Burg ber 
Salzgrafen, wohl bie curtis des alten Reichsguts; südlic davon bas Minoriten- 
(Barfüßzer)kloster, früher Safobsfapelle, wenn nicht ein deines Benediktiner flofter. 
Serner sechs Adelshöfe mit ihren Stadtburgen unb Wirtschaftsgebäuden, wohl ber 
vornehmste unb bcbcutenbfte von ihnen ber Ninderbach- ober Büschlerhof mit feinen 
romanischen Burgresten; am Marktplatzec (Clausnizerhaus) bas Haus ber Reichs- 
ichultheiszen mit feiner prachtvollen, wappengeschmückten Stützsäule inmitten ber 
alten Waffenhalle. Östlich ber Kirche wohl ber Bezirk ber Geistlichkeit (farrgasse), 
westlic von ©t. Satob Rathaus, Kanzlei unb Salzhaus, ersteres 1494 neu erbaut 
(unb vorher wahrscheinlich im hinteren, alten Hauptgebäude ber heutigen Breitschen 
Löwenapotheke), im Norden bas Gerichtshaus unb bie Schuppachtirche. Nur im 
Slorbivesten ist Naum zur Entfaltung von Handwerfstätigkeit, 3. B. bie Sporer in 
ber Sporersgasse, zugleich Ausgang aus bem Stadtbezir zum Spitalgelände; für 
landwirtschaftliche Betätigung in ber Altstadt ist fein Platz, deshalb auch keine eigene 
grofte Markung! Darum waren Märkte eine Lebensnotwendigkeit; aber ber 14tägige 
Michaelsmarkt, erst 1156 verliehen, sann nicht ber erste gewesen sein! Schuhmarft unb 
Hafenmarkt finb wohl Reste bes alten Safobimarftes, ber natürlich ursprünglich um 
bie Sakobskirche abgehalten tvurbe unb vielleicht, in Verbindung mit bem dort ge- 
legenen Salzhaus (S), ber älteste Wochenmarft gewesen ist. Markt, Zoll unb Münze 
mag Sall längst vor 1156 verliehen worden sein, vielleicht zusammen mit Marbach, 
bas diese ‘Privilegien schon 1009 besam, trotzdem aber noch 1247 nicht als civitas, 
sondern als villa bezeichnet wird. Halls Münze wird immerhin urkundlich 1208, viel- 
leicht nur aus Mangel an älteren Urkunden, zum erstenmal genannt unb Hall 1200 
als civitas angeführt. Dazu kommt noch bie alte Herzogsmuhle, bie älteste Sollhütte
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Sohanniterhospitals auf alter Straße zur Aufnahme fremder franfer Pilger und 
muder Zauberer, ganz wie in Reichertsrot bei Rothenburg D. d. S. auf der alten 
Gern- und. Geleitstrasze Miltenberg— Aub—Langensteinach—ostlic Rothenburg vorbei, 
Das in Früher Seit noc nicht bestand.42 Setzt verstehen wir aber auc bie Lage von 
St. Katharina an alter Wegführung nac Rieden—Westheim, wohin es incorporiert 
war und das mit ihm zu Murrhardt gehörte, wohin bie Strafte über Nieden unb 
über bas Nottal führte.

Also getretene Salzpfade unb Furtwege aus Vorzeit unb 
frühem Mittelalter, verbunden mit früherer ober späterer 
Entdecung ber Salzquelle, ergaben bie Siedlung Sall,zum 
größten Seil geworben unb gewachsen aus Keimzellen um 
gurt, Stege, Brücen, Tauffirche unb Sauburg. Dazu ums Sahr 
1160 auf einem Umkreis von nur 3 km, also auf eng ft cm Naum, bereits 
| cc s romanische Kirchen, nämlic St. Michael, St. Zakocb, St. Katharina, 
Oroß-Comburg, Klein-Comburg, Tauffirche Steinbach 1 Das ist das Bild b c r 
Entwiclungsgeichichte Halls, wie es sic ergibt aus Hunderten von 
Einzelbevbachtungen, Dielen Quellenstudien unb einem von innen heraus gewachsenen 
Dineinfühlen unb Erleben feiner Geschichte.

VIII. Die Ergebnisse beider Arbeiten
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, gibt bie Arbeit Weilbachs doc Anlaßz zu 

manchen ernsten Bedenken, so sehr bas fleißige Zusammentragen von Stoff unb aus- 
giebige Anführen von statistischen Unterlagen, vor allem aus Gmelins Arbeiten, an- 
ersannt werden soll. Es zeigt sic auch hier wieder deutlich, baft Fragen ber heimat- 
kundlichen, siedlungsgeographischen Forschung nicht dadurc gelöst werden, baft man 
ein paar Tage lang, wie im vorliegenden Fall, bas Sebiet an Ort unb Stelle be- 
sichtigt, im übrigen aber sic auf bas Stubium bes Sonderschrifttums unb allgemeiner 
theoretischer fachwissenschaftlicher Werke oerläftt. Serabe bei Hall mit feinen groften 
Stadtbränden Don 1306, 1376, 1680, 1728 ist es doppelt notwendig, genaue topo- 
graphische Studien am Stadtboden selber, in alten Kellern unb Gewölben, Erdauf- 
schlüsien bei Grabungen Don Wasserleitungen usw. zu machen, unter restloser Aus- 
nüßung von Archivalien (Hauskaufbücher, die Masse ber Einzelkaufurkunden ab 1350!, 
Lagerbücher, Akten über Wasserrechte, Brunnenrechte, Bauamtsrechnungen unb -ver- 
Handlungen, ‘Prozessakten über Besitz unb Boden, Lehensbücher, Grenzregulierungen, 
Jatsprotokplle ab 1450! usw.), wie sie hier in unserem gemeinschaftlichen Archiv in 
reicher Fülle unb zum Teil in seltener Lückenlosigkeit zur Verfügung stehen.

Aber davon finben mir in ber vorliegenden Arbeit Weilbachs faum einige Ansätze! 
So ist es fein Wunder, baft er 3. B. einen Stabtplan a u $ f c n i 11 Dom Sahre 1728, 
ber lediglich ben Stadtteil Don ber Rittersbrücke bis Marktstrasze enthält, als Grund- 
läge nimmt zu Erörterungen unb Feststellungen über Stadtentwicklung, unb dabei ben 
plan auf 1576 (allerdings mit Fragezeichen) basiert, unb einen „Hinweis bes sehr 
verstümmelten Plans ber Stabt auf einen westlichen Ausgangspunkt" heraus ton- 
struiert. Bis zu einer Ahnung ber wirklichen Sachlage bringt er an einer Stelle 
burc in ber Feststellung: „Sine Möglichkeit geringer Verschiebung ber Ursiedlung 
gegen ben Kocheroberlauf besteht vielleicht, ist jedoc aus ber Stabtanlage nicht er- 
sichtlich und ebensowenig geschichtlich einwandfrei unterbaut." Sm Gegenteil! Nicht 
bie Möglichkeit, fonbern bie Tatsache ber Arsiedlung am Kocher selbst um 
bie älteste Berkehrsachse bes steinernen Stegs, ber Furt, ber Zollstätte unb ber Ur- 
mege besteht, ist aus ber Stabtanlage bei gründlichstem Stubium bes Stadtplans unb 
bes Stadtbildes wohl ersichtlich unb, mie meine Zitate zum grössten Teil auch nach- 
messen, geschichtlich weitgehend unterbaut!

Aber auc mit bem, was Weilbac über bie „Zetztzeitformen im Haller 
Landschaftsbild" sagt, sann ein Haller, ber feine Heimat fennt, ihre Lebensnotwendig- 
feiten versteht unb ihre Setztzeitaufgaben klar erfaszt hat, nicht einverstanden fein! Er 
sagt auf Grund feiner Feststellungen bis April 1934: „Der Grundriß ist nur eine 
Fortführung bes Oroszgrundrisses ber alten ummauerten Stabt. Sm Stabtinnern selbst 
sind fast feine Veränderungen in ben letzten 130 (!) Sahren Dorgenommen worden.” 
„Auf bie Höhe reicht Sall nur (!) im Nollhof ber linsen Kocherseite unb im Bürger- 
heim ber rechten Kocherseite. Das sind bie einzigen (!) Versuche zur Höhe zu 
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tommen, es bleibt (!!) also in das Tal eingezwängt, ist vor allem auc dazu auf die 
Bucht angewiesen und tonnte auf diese Weise faum weit wachsen." „Ein schmaler Sid, 
zadweg (! wo?) müht sic vom heutigen Kochertal aus zur Höhe der Komburg hinan. '

Om Abschnitt über Bevölkerung meint er: „Mit ber Gejamtbevölferung 
haben sie (die Sieber) Merkmale gemein, dasz sie sic als Angehörige des fränkischen 
Stammes durc grosze Redseligkeit, Höflichkeit und Verschmitztheit (!) auszeichnen. 
Selbst ber rein äuszerliche Verlauf bet Haller Geschichte als Untergrund ihrer Stadt- 
entwiclung ist ihm nicht geläufig, ba er die Anekdote des „Peter Leu von Dall um 
1500 deshalb charakteristiic nennt, „weil auch hier wieder bic beginnenden Gegenjdße 
zwischen Untertanen und Obrigkeit, auf Hall bezogen, die Kluft zwischen Dandwertern 
unb Adelsherrschaft in ihren Anfängen (!) auftreten, um schließlic zu ben großen 
Zwisten zu führen." Dabei war bie erste Zwietracht 1261, bic zweite 1340, bie 
dritte 1510!! ,

Unverständlic unb vielfac irreführend ist auc bas, was ber Verfasser u b e r 
SallsWirtichaftsleben ausführt. „Nac ber Eingliederung in bas Derzpg- 
tum Württemberg (1802) waren bie Erträgnisse (ber Saline) zwar noc lehr be- 
beutenb, tonnten aber mit ber Landeserzeugung nicht mehr Schritt halten. 1810 be
trug bas Erzeugnis 90 000 Zentner Siedesalz = 80 bis 90% des württembergiicen 
SaUes." (Also sogar noc im Königreich!) „Die Nutznießzer ber Saline, bie da er 
Bürger, verlieszen sic auf sie, so daß das alte Hall wesentlich eine Stabt Des Genuiles 
wurde (!), abgesehen bavon unb zusammenhängend bamit, daß es eine Salzitabt war.

Grotest, ja beinahe belustigend aber wirkt, was Weilbac in diesem Sulammen- 
bang weiter weit: „Seit ben 30er Sahren des 19. Jahrhunderts also mußte sic nach 
Verlust bes Salzes Hall auf das anbere Bein stellen', wie Robert Orabmann lehr 
glüclic sagt, — nämlic auf bie 2 a n b w i r 11 c a f t. Daß landwirtschaftlicher .De- 
trieb möglich ist, ja sogar äuszerst günstige Bedingungen vorfindet, sagt allein schon 
bie Grogzlage ber Stadtlandschaft." „Es ist aber nun nicht so zu benten, daßman in 
Hall etwa Landwirtschaft triebe, benn dazu ist vorläufig nun bie Flache nicht DDT- 
banben unb bie Haller tonnen sic dazu nicht aufraffen (!), ben Dvllhof ausgenommen, 
ber bereits bie Ebene erreicht hat. Sm allgemeinen lebt man von ben anbleuten, bie 
ihre Ware in bie Stabt bringen unb zu ben Ämtern tommen müssen." Uber bic 
Grogzlage ber Haller Landschaft aber sagt derselbe Verfasser 2 Seiten weiter, wenn 
auc in bezug auf Handel unb Verkehr: „Abgeschnürt von ber weiten Ebene im 
Süden, Westen unb Osten, behindert durch bie Waldberge, ist Dalls • ain b c I Tait 
innerhalb bes engsten Gebietes geblieben." Das Gesamtergebnis aber der ganzen 
wissenschaftlichen Untersuchung über Halls Stadtentwicklung gipfelt in den Ivorten. 
„Zusammenfassend, rückblickend, erhalten wir bas Ergebnis, daß Stall in allen teilen 
mit bem Salzquell entstand, lebte unb nachließ unb nur durc bas umgebende ge- 
segnete Land bas 2eben erhält unb feine Bevölkerung, kräftigt, ja sogar nod weiter 
heben sonnte, wenn es sic eingehender mit La n dwirticait bes 
1 c ä f t i g t e. (!!)* Für Hall wurde bie Lage Schicsal. Es blieb (!) im Grund- unb 
Aufriz mittelalterlich, möbelte sic entsprechend bie Bevölkerung (!) •.. uit.

Wenn so ber Verfasser ber besprochenen Arbeit zu manchen schiefen Ergebnissen 
in ber Beurteilung bes heutigen Hall unb seiner Bewohner, aber auch zu unrichtigen 
unb zum wahren Verlauf ber Haller Frühgeschichte im Widerspruch stehenden Seit- 
Teilungen kommt, so wollen wir ihm bas nicht nachtragen, sondern ihn versichern. Daß 
wir Saller mehr wollen unb mehr erreichen werden in bem neuen, heute 
in bie Geschichte eingegangenen Neic Adolf Hitlers, als uns rückwärts entwickelnd 
— „zur Landwirtschaft umzustellen", bie Hall nie betrieben hat unb nie betreiben tann, 
weil ihr innere Möglichkeit unb äuszere Markungsdehnung fehlt. Aber etwas fehlt 
ihr nicht, unb das ist die Bindung zum Leben u n d 3 um Kamp lbie 
sie befähigen wird, im verständigen Ausgleich mit ber sie umgebenden Landwirtichait 
ihre handwerkliche Tüchtigkeit unb verantwortungsbewußte Bereiticait zur —litardeit 
an Wirtschaft, Sandel unb Snbustrie bem Führer restlos zur Verfügung zu stellen, 
treu ihrer geschichtlichen Vergangenheit als jahrhundertelanger Aiftelpuntt ber Salz- 
erzeuqung unb des Galzhandels durc weite fränkische unb schwäbische 2anbe.

Wir bansen bem Verfasser, bafe er uns bureb seine Arbeit Anregung gab unb 
Gelegenheit bot, uns erneut auf unsere geschichtliche Vergangenheit zu besinnen unb 
bie Leistungen ber Vergangenheit unter bem Wertipiegel ber Gegenwart einer gründ- 
lieben Betrachtung zu unterziehen.

* Sperrung unb bie Ausrufezeichen vom Berichterstatter!
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