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die Flurnamen der Gemeinde Bisingen
Von Fr. Gäsler- Thanheim

Die Gemeinde Bisingen, heute ca. 1800 Einwohner zählend, 
mit einer Markung von 1245 Hektar, gehört sicher zu den älte- 
ften Gemeinden der früheren Grafschaft Zollern. Sie ist eine 
der 38 Ingengemeinden Hohenzollerns und beweis mit dieser 
Endung ihres Namens den alamannischen Ursprung.

Es muß einen eigentlich wundern, daß diese Gemeinde noc 
feinen ausführlichen Geschichtsschreiber gefunden hat, der es 
unternommen hätte, diese Fundgrube geschichtlichen Geschehens 
zu untersuchen und zu heben, wo doc schon die Nähe der Zol- 
lerburg und die auf der östlichen Dorfseite gemachten Gräber- 
funde aus der alten Eisenzeit einen besondern Anreiz dazu bie- 
ten mußten.

Ganz besonders interessant sind die Flurnamen, bie als 
älteste, teilweise ungeschriebene Urkunden einen tiefen Einblick 
in bas Flurbild unb in bas geschichtliche unb wirtschaftliche 
Werden biefes bebeutenben Dorfes vermitteln. Manches wich- 
tige Forschungsgut mag auf biefem Gebiet schon verloren ge- 
gangen, ober durc sinnwidrige Aenderungen bis zur Unkennt- 
liebfeit entstellt worden fein.

Einschneidend, zum Teil vollständig umformenb, wirkte bie 
ums Jahr 1900 erfolgte Gewannregulierung auf bas alte Flur- 
bilb. Sümpfe würben entwässert, Hecken gerodet, alte Wege 
gingen ein unb neue würben gebilbet. Der Flurzwang mürbe 
aufgehoben, Scholle unb Besitzer würben getrennt, so baß, bild- 
ließ gesprochen, kein Stein auf bem andern blieb. Sie Genera- 
tion, welche bie Gewannregulierung noch miterlebte unb bas 
alte Flurbild deshalb noch genau kannte, geht so nach und nac 
mit Tod ab, so baß es höchste Zeit wirb, zu retten was noch zu 
retten ist, beim schneller wie früher wanbeln sich in unserer 
raschlebigen Zeit Singe unb Namen.

Es märe aber irrig, anzunehmen, baß es ber menschlichen 
Hand allein vorbehalten gemefen wäre, bas Flurbild zu än- 
bern, mehr mie anderswo ist hier auch mit ber starten erisio- 
nären Tätigkeit bes Wassers zu rechnen. Rutschungen, Gelände- 
brüche, namhafte Ab- unb Zuschwemmungen gehören hier zu 
ben häufigen Erscheinungen, bie änbernb unb umformenb 
wirken.

Einem aufmerffamen Beobachter ber Geländeverhältnisse 
brängt sich auch bie Wahrnehmung auf, baß in früherer, aber 
noch geschichtlicher Zeit, größere Wassermengen zeitweise ge= 
wirft hoben müssen, mie dies heute ber Fall ist. Sie Erklärung 
bafür liegt in ber heute intensiver betriebenen Waldwirtschaft 
an ben Albhängen bes Zulaufgebietes. Es ist klar, baß ber frü- 
here Weidewald nur einen geringen Bruchteil ber Holzmasse 
aufmies unb ber Wasserverbrauch deshalb auch ein entspre- 
chend geringerer mar mie dies heute ber Fall ist. Insbesondere 

sind bie heutzutage bevorzugten Nadelhölzer unb oon biefen 
besonders bie Fichten große Wasserverbraucher.

Als ältester Besiedlungsnachweis haben bis jeßt bie Gräber- 
funbe aus ber alten Eisenzeit zu gelten, etwa 1000 vor Christus.

Etwa 500 oor Christi Geburt bis zur Unterdrückung durc bie 
Römer waren es bie Kelten, welche hauptsächlich Ackerbau trei- 
bend, hier lebten. Nur wenige Flurnamen erinnern noch an ihr 
einstiges Wirken. Sie um bas Jahr 220 nach Chr. eindringen- 
ben Römer hinterlieszen Spuren ihrer strategischen unb wirt- 
schaftlichen Tätigkeit. Um 250 n. Chr. erfolgte ber große Ein- 
brueß ber Alamannen in bas mit ber römischen Kultur rin- 
genbe Keltengebiet. Nachdem aber 476 bie Alamannen durc 
bie Franken bei Zülpic entscheidend geschlagen würben, 
famen auch bie grauten in unsere Gegend.

Ser Name bes Ortes Bisingen ist alamannischen Ursprunges 
und mürbe nach bisheriger Auffassung oon bem Namen eines 
Sippenführers Pisingo abgeleitet. Wir hoben es demnac in 
Bisingen mit fünf hauptsächlichen Kulturfreifen unb Kulturzei- 
ten zu tun:

1. bie ältere Eisenzeit,
2. bie Keltenzeit,
3. kelto-romanische Zeit,
4. bie alamannische Zeit,
5. ber fränkische unb bamit christliche Einflusz.

Es ist nicht anzunehmen, baß mit bem Erscheinen eines neuen 
Kulturvolkes bas alte spurlos verschwunden wäre, sicher hoben 
bie neuen Völker erst neben einanber, bann miteinanber ge= 
lebt, bis sie eine einzige große Dorfgemeinschaft bildeten. Nur 
bas Verhalten ber Alamannen gegenüber ber römischen KuU 
tur bilbete eine Ausnahme. Bei ihnen trat eine rabifale Ableh- 
nung alles römischen zu Sage. Sie von ihnen verstörten römi- 
schen Kastelle, welche allerdings houptfächlich nach ftrategi= 
scheu Gesichtspunkten erstellt waren, ließen sie achtlos liegen 
unb wählten ihre Sieblungen nach ihren eigenen Erwägun- 
gen, unb bauten bort ihre Holzhäuser. Sie Steine ber römi- 
sehen Bauten verwendeten sie im ßauf ber Zeit zu Grenz- 
steinen unb später noch zu Kirchenbauten.

Sie wirtschaftspolitische Struftur ber Gemeinde Bisingen 
sonnte früher nicht dieselbe fein wie heute, sie war sicher auch 
in ben einzelnen früheren Jahrhunderten unter sic verschie- 
ben. Zum Verständnis ber Flurbezeichnungen unb zur besseren 
Erkenntnis bes früheren Flurbildes ist es aber notwenbig, 
einige Wahrscheinlichkeitsgrundzüge aufzustellen über bie bo- 
denpolitischen Zustände ber leßtoergangenen Jahrhunderte. 
Suchen wir etwas näher in bie Verhältnisse einzudringen.

Sa ist zunächst bas Hofgut bes Ortsabels bes Maiers unb 
späteren Stifters mit Ring unb Wall um fein Haus. Er hotte 



sein Schloß auf dem Bühl. Das beste Land war fein, das war 
die „Breite" (Ackerland) und der „Brühl" (Wiesenland) , dazu 
der Breitewasen. Dertlic und wirtschaftlich vereint mit diesem 
waren die leibeigenen Dienstleute, so daß sie für sic einen be= 
sauberen und selbständigen Wirtschaftskörper bildeten.

Daneben war bie Bürger- bezw. Untertanengemeinde, auch 
sie stellten für sic einen besonderen Wirtschaftstörper bar.

Ebenfalls einen besonderen Wirtschaftsorganismus bildeten 
früher bie Kirchengüter bei Gemeinden mit eigenen Pfarreien.

Neben ber späteren Bürgergemeinde waren noc bie soge- 
nannten Hintersäßz vorhanden, beuen als minderberechtigte 
Glieder ber Gemeinschaft wenigstens bie Lebensmöglichkeit 
gewährleistet werben muszte.

Die äuszere, für bie Flurnamen wichtige 
Wirtschaftsfolgerung aus diesen Verhält- 
niffen war bie zunächst getrennte Herdefüh- 
r u n g a u f g e t r e n n t e m Weideplate.

Einen befonberen Beweis für bas Vorhandensein real ge- 
trenntet Wirtschaftseinheiten scheinen bie vielen Flurnamen 
mit ber Endung „Wasen" zu sein. Jeder größere Geländefom- 
pler hat feinen Wasen, ber heute noch in den meisten Fällen 
Allmand ist. Diese Wasen tönnten, ba sie jeweils ben befou= 
bereu Zwecken eines Wirtschaftskörpers bienten, sehr wohl 
einen Fingerzeig abgeben über Zahl unb Lage ber früheren 
‘Wirtschaftseinheiten. Auszunehmen wären diejenigen Wasen, 
welche ber weiteren Entfernung unb minberen Bonitierung 
wegen ber Allgemeinheit als Weideplatz bienten (Gemeinde- 
weibe).

Wie bie Geschichte uns lehrt, brach ber Heine Ortsadel unter 
bem Druce ber Wehrlasten wirtschaftlich zusammen, bie ©üter 
desselben würben entweder von ben ®emeinbebürgern ober 
bem Landesadel erworben.

Solange bie Allgemeinheit unmittelbarer Träger des Wehr- 
willens war, ging es ben Völkern gut, sobald sich aber neben 
bem Nährstand ein besonderer Wehrstand bilbete, war biefer 
als unproduktives Slieb des Ganzen eine start wirtschaftliche 
Belastung. Dies besonders bann, wenn er feine Macht dazu 
ausnützte, sic ben Schut bes Landes allzu teuer bezahlen zu 
lassen. *

Zur richtigen Deutung ber Flurnamen ist bie Kenntnis ber 
ortsgebräuchlichen mundartlichen Worthandlungen, besonders 
für ben Fernstehenden, unerläszlich:

Gewandelt wirb ber reine Selbstlaut a in ein reines e, 
3.3. hart in het, ferner wartest in wetfeht; in beiden Fällen 
ist ber Verlust bes r bamit verbunden. In manchen Fällen 
wirb bas a in ein start nasliertes o verwandelt, 3- B. Naht in 
Noht, Draht in Droht, Rat in Rot.

Der Selbstlaut e wirb in ein start nasaliertes, fast wie aä 
flingenbes ae gewanbelt, 3. B. Herd = Head; Wert = Weat. In 
beiden Fällen ist auch wieber ber Verlust bes so unbeliebten r 
typisch.Des weiteren wirb ber Selbstlaut i bei vielen Borten m 
ein start nach ber a-Seite hin nasaliertes ei oerwanbelt, 3. B. 
Zins = Zeis; Binsen = Beisa; Sinsen = Seifa. Bei ben bei- 
ben lebten Worten wirb bas en in ein leicht nasaliertes a 
oerwanbelt.

Das a wirb auch gern in ein schwach nasaliertes 0 verwan- 
belt, 3.3. in blasen = blofa; in Maß = Mos- Auc ä wird 
manchmal in 0 oerwanbelt, 3. B. spät = spot; ©rät = ©rot.

Gewandelt wirb auch 0 in au, 3. B. Stroh = Strau; Not - 
Naut; ferner ei in bas nasalierte breit klingende oa, 3. B. in 
leiten = loata; breit = broat; nein = nua, Stein - Stua.

Oft wirb ie ausgesprochen wie u, so in bem biegen, bie Rute 
biegt sich in Bisingen nicht, sondern sie bugt sich; desgleichen 
wirb ü oft ebenfalls wie u ausgesprochen, ber Lügner lügt 
nicht, fonbern er lugt.

Nur wirb nau, nichts wie nunz, neu wie nub, viel wie oeil 
gesprochen.

Örtliche Spezialausdrücke
Wenn ber Bisinger etwas für einen befonberen Zwec aus- 

ersieht ober bestimmt, so sagt er „bermat", bas a wirb naja- 

liert ausgesprochen. 3. B. , ha bes Britt für ba Stall der- 
mat".

Wenn eine Arbeit fertig ist, so sagt man „jetzt bin i gräa". 
Diesen Ausdruck haben auch einige Nachbargemeinden.

Wenn ein Mensc erkältet ist unb frans wirb, so hat er eine 
„awot". Tritt biefer Zustand dagegen bei einem Stüc Vieh 
ein, so hat biefes eine „räh".

Das Zusammenlesen spärlich vorhandener Dinge nennt ber 
Bisinger „fpäagla"., beibe Saute werben babei nasaliert ge- 
[prochen.

Das zum Getreidemähen mit überspanntem Tuc ausgestat- 
tete Sensengeschirr wirb „Hudel" genannt.

Von einem absonderlichen widerlichen Menschen sagt man: 
Das ist ein rechter „Hoare". Das 0 unb a wirb babei start 
nasaliert gesprochen.

Ein ganz absonderlicher Ausdruc ist in bas Wort „äfemär" 
getleibet. Meis wirb es als Bekräftigungsformel verwendet 
unb bezeichnet ein breiftes Auftreten ber Gegenseite, 3. B. 
„Nimm au a, font bear Dinger 311 miar hear unb schilt bei 
mir äfemär mein Vatter". Die von anderer Seite zum Aus- 
druc gebrachte Annahme, es handle sich um ein oerftümmeltes 
„umsomehr", ist als nicht sinnentsprechend abzulehnen.

Eine ganz neuartige Wortform ist in Bisingen unb nächster 
Umgebung ber Ausdruck „hatit" als Bekräftigungsformel einer 
Ablehnung. 3. B. „Hatit best bu bei mir Biara ra bua, bes 
laßz i mir it gfalla". Diesen Ausdruck habe ich sonst nirgends 
gehört. Betrachtungen über Sinn unb Inhalt bes Wortes so- 
wie beffen Entstehung tönnten nur Vermutungswert haben. 
Ebenso verhält es sich mit bem im gleichen Sinne gebrauchten 
Wort „apate".

Wenn 3wei Sauern ihre Einspänner 3U einem Doppelge- 
spann zusammensetzen, so ist ber eine bes anberen „Gemar", 
weil sie zusammen „gmaren". Mar ist hier von Mähre abzu- 
leiten; wie ber Mitspielende „Gespiel" war, so war ber mit 
ber Mähr mitfahrende „Gemahr".

Statt über Schmers unb Not 3U flogen, „graubet" ber Bi- 
finger, unb hat er etwas getan, bas nicht hätte geschehen sollen, 
so reut es ihn nicht, fonbern es „gräbt" ihn.

Die Kinder spielen nicht, fonbern sie „gschempflet" (bas e 
in ber letzten Silbe wirb nasaliert gesprochen). Wächst ber 
kleine Sohn, so „gruanat ber Kerle".

Wenn bie Bäche einzutrocknen drohen bei langer Dauer 
heißen Wetters, sagt ber alte Bisinger: „Jetzt wirds tai", unb 
meint bamit wasserarm.

Ein finger Kerl ist „wif". Ein Korb ist ein „Kratta". Eine 
Geißz ist eine „Hättet".

Die Arbeit „ferset", wenn sie schnell voran geht, für ben 
Starfen ist sie leicht wie „Kutter".

Ist jemanb oon einem Streich getroffen worben, so hat er 
es „froib" gespürt.

An Stelle oon soeben hört man oft ben Alusdruc „bärig", 
3. B.: „Er ist bärig aus bem Stall heraus in bie Stube gekom- 
men".

Wenn zwei heiraten wollen, bie miteinanber noch verwandt 
finb, so müssen sie bei ber Kirdjenbehörbe „sauren", bas helfet 
um Dispens nachfuchen.

In Buchstabenfolge geordnetes Verzeichnis der Se- 
schlechtsnamen von Einwohnern der Gemeinde

Bisingen ums Jahr 1540

(entnommen bem Hagenschen Lagerbuc).
Bect, Braunhans, Bürklin, Buckenmaier, Donat, Dohner, 

Dietrich, Dreher, Gegginger, Goser, ©feil, Griesmaier, Hagg, 
Haug, Hansen, Hettelin, Hohenloch, Ihrherr, Kanz, Keßler, 
KiUmaier, Kornmaier, Kop, Knechtlin, Lacher, Sofer, Stemm, 
Maier, Ott, Ostertag, Pfeiffer, Sator, Sager, Rettich, Sauter, 
Schmied, Spiesz, Schramm, Stoß, Schwarzer, Weinstein, 
Wolf, Wurer.
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Erklärung der einzelnen Flurnamen
2 ngel. (Sprech- und Schreibweise amtlich und mundartlich 

gleich.)
Südlic an das Dorf anstoszendes zum Teil überbautes, zum 

Teil gut bonitiertes Gartenland. Angel hat in diesem Falle 
dieselbe Bedeutung wie das heutige Anger. Früher wurden 
besondere Stücke in Ortsnähe von ber Weide durc Umzäu- 
nung ausgeschieden und als Grasplatz zum Abmähen benüzt. 
Auc bas Hagensche Lagerbuc kennt diese Bezeichnung in 
gleicher Schreibweise im Jahre 1540.
2 e c t w i e s ,

Auchtwies (Aluchtert) . (Amtlic und mundartlich gleich •)
Diese brei Bezeichnungen hängen mit bem Nachtweidebe- 

trieb zusammen. Das bei Tag verwendete Zugvieh wurde teils 
am Abend schon, teils erst am nächsten Morgen in ber Frühe 
auf bie Weide gebracht. Diese beiben zeitlichen Unterschiebe 
finb in „Aecht" unb „Aucht" ausgedrückt; während Aucht von 
bem althochdeutschen uth-uotha abgeleitet wirb, welches soviel 
wie Morgendämmerung heiszt, ist „ächt" bie ältere Bezeich- 
nung für bas heut im Sprachgebrauch bes Volkes noch allge- 
mein benützte Wort „nächt" anstelle von gestern abenb. 
Aechtwiesen bebeutet also ben Ort ber eigentlichen Nachtweide, 
während Auchtwies ober Aluchtert bie Morgenweide bezeich- 
net. Sicher waren es auch örtlich getrennte Weiden, schon mit 
Rücksicht auf bas Ruhebedürfnis bes Viehes, bies bestätigen 
auch die Flurnamen anberer Gemeinden.

Ausenbach. (Mundartlich Auszabach.)
An ber nordöstlichen Markungsgrenze liegenber Wasserlauf. 

Die Felder, welche daneben liegen, haben ben gleichen Namen. 
Es handelt sich hier um eine einfache Lagebezeichnung.
21 m f l a 11. (Mund artlich „Amschlet".)

Ein in nordwestlicher Richtung liegenber, von ber Eisenbahn 
überquerter, von Süden nach Norden gerichteter Taleinschnitt. 
Die Versumpfung ber jetzt brainierten Talsole muß früher sehr 
start gewesen sein, ba noch heute bie Quellen reichlich Wasser 
in diesem Gebiete spenden. Schlatt heiszt mittelhochdeutsch 
Slate unb bezeichnet bie kleine Rohrbinse Heleocharis palustris. 
Amschlatt heiszt deshalb am binsengewachsenen Sumpf. Die 
gleichen Gegebenheiten waren wohl für ben Ortsnamen bes 
nahen Engstlatt, wie auch für bas Dorf Schlatt in Hohenzol- 
lern maßgebend. Das Hagensche Lagerbuc nennt schon ein 
„Amschlatt". 1540 heiszt es an ber Hochstraßz ob Amschtlatt.
21 f p e n. (Mundartlich As chpa —; 1540 As pa geschrieben.)

Südlic bes Hungerbohls gelegen. Die Aspe Populus tre- 
mula ist ein hier vielfach vorkommender Waldbaum, ber sich 
insbefonbere gern auf Debungen ansiedelt, ba bie Samen- 
törner feine flaumartige Träger haben, bie ber Wind auf weite 
Entfernungen verstreuen kann. Die Aspe war sicher neben ber 
Sohle, welche in hiesiger Markung unb auch sonst in Flur- 
namen häufig vorkommt, einer ber hauptsächlichsten Bäume 
bes Hart- ober Weidewaldes. Eine Ableitung von Ezbann ist 
auch möglich-

Der erste Gefallene des Krieges 1870/71
Ein hohenzolerischer Bauernsohn, Sebastian Klaiber aus Gauselfingen

Der erste Gefallene bes Krieges 1870 71 war ein hohenzolle- 
rischer Bauernsohn: Sebastian Klaiber aus Gauselfin- 
gen. Er fiel am 28. Juli 1870, abends 5 Uhr auf Vorposten bei 
Saarbrücken durc einen Kopfschusz. Klaiber würbe am 27. 4. 
1849 in Gauselfingen geboren als Sohn bes Philipp Klaiber 
unb ber 21. Maria, geb. Rieber. Er war zuerst in Burladingen 
in Dienst unb biente bann als Ulane in ber 4. Schwadron bes 
Rheinischen Ulanen-Regiments Nr. 7. Ein Denkmal Klaibers 
befindet sic an ber ©auf eifinger Kirche mit ber Inschrift: „Er- 
stes Opfer bes Krieges".

In K. Kümmels Buc „Der grosze Krieg 1870/71" (Freiburg 
1912 S. 27/28) befinbet sich eine anschauliche Schilderung bes 
Heldentodes Klaibers, bie hier wiebergegeben fei:

„Der erste Deutsche, welcher in biefem groszen Krieg fiel, ist 
ein braver Süddeutscher, ein hohenzollernscher Bauernsohn, 
gewesen. Klaiber war sein Name; er biente bei ber 4. 
Schwadron ber 7. Ulanen, bie bei Dubweiler staub. Auf feine 
dringende Bitte, daß er aud) einmal auf Vorposten komme, 
bürste Klaiber mit anberen Ulanen zum ersten Mal ben ge- 
wohnten Patrouillenritt mitmachen. Kaum eine halbe Stunde 
war er fort, als fein Pferd, ein Schimmel, in langem Galopp 
zurückkam. Bald erschien auch Klaibers Kamerab unb gab 
traurigen Bericht. Die beiben Ulanen waren unangefochten bis 
zum Heidenhübel gekommen. Da fallen Schüsse von ben feind

liehen Vorposten, aber bie Reiter achten es nicht, sie finb ge= 
wohnt, sic aus bem Schießen ber Franzosen nicht viel zu 
machen. Plötzlic stürzt Klaiber, ohne einen ßaut von sich zu 
geben, vom Pferd; ein Blutstreifen riefelt von ber Stirn über 
bas bleiche Antlitz. Der Ulan Deckelnit sprengt troß bem feind- 
ließen Kugelregen auf ben regungslos Daliegenden zu, um zu 
sehen, ob noch Leben in ihm ist; doc der Gefallene rührt fein 
Glied mehr. Eine Zeitlang hindert bas heftige Feuer die Ber- 
gung ber Leiche. Schließlich suchen zwei deutsche Zivilisten 
inbem sie zum Zeichen ihrer friedlichen Absicht ihre Taschen- 
tücher an Störfen schwenken — bie Unglücksstätte zu erreichen, 
unb es gelingt ihnen auch, ben gefallenen Krieger auf feiner 
Lanze unb feinem Säbel zurürfzubringen. Am nächsten Tage 
würbe ber heldenmütig gefallene Solbat auf bem Saarbrürfer 
Friedhofe beigesetzt, wo ihm unb bem ihm auf ber Grenzwacht 
in ben Tob folgenden Kameraben ein einfaches Denkmal errich- 
tet worben ist. Auf ber Höhe bes Heidenhügels aber, an bem 
Bunkt, wo Ulan Klaiber bie tödliche Wunde erhielt, ist vor 
kurzem Dom Verein ehemaliger 7. Ulanen ein Denkmal gesetzt 
worben, bas bie Stelle bezeichnet, wo ber erste Deutsche 1870 
ben Heldentod fanb."

(Aus Kümmel, „Der große Krieg 1870/71". 3. und 4. Auslage. Frei- 
bürg 1. B. 1912 Herder S. 27/28.)

Mitteilungen
Ergänzung zur Nachricht über den Verkauf hohenzolerischer 

Literatur: Der „Verein für Geschichte, Kultur- unb Landeskunde 
Hohenzollerns" gibt auch Einzelhefte feiner „Mitteilungen" ab 
zum Preise oon 2.— resp. 3.50 RM. je Heft. Ebenso sönnen 
bie Sonberbrurfe „Der heil. Meinrad" unb „Der erste Hoh3. 
ßanbtag im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen" für je 
1.— RM. abgegeben werben. Anmeldungen bei Stud. Rat 
Faßbenber in Hechingen.

An Familien- und Flurnamen von Hechingen werben im 
Lagerbuc bes Dominikaner-Frauenklosters Kirchberg (021. 
Sulz a. N.) für bas Jahr 1562 erwähnt: Ambrosius Kaut, 
Zollerischer Rentmeister unb Untervogt, bie Bürgermeister 
Bartholemäus Wescher unb Peter Ziegler Scherer; Matthäus

Frum (Fromm), Thomas Stoß, Hanns Füchslein, Lienhart 
Ziegler, Simon Silber, Conrat Sträblin, Wernher von Ow, 

Albert Herlin Sattler unb Konrab Emic Schuhmacher, alles 
Richter unb Bürger zu Hechingen; Rentmeister Bastian 
Schlegel von Grurn, Stephan Lindenfels unb Michel Hugen, 
Untervögte, unb bie Renovatores Frideric Frey Bogt unb 
Heinrich Schweigker Stadtschreiber. Ferner finb genannt Mar- 
tin Ziegler, Konrab Emic Bäcker, Jörg Mert, Jung Ste- 
phan Kürner. An Flurnamen fommen vor: Hägeln (brei Jau- 
chert Aecker auf hägeln treffen hinnden unb oornen auf bie 
almat), zwei M. Wiesen unter „hohen Zollern", stoßt auf 
ber Klosterfrauen zu Stetten Wiesen.

Bei Stetten under Zollern finben wir: Martin Blanc Vogt, 
Wern Werner, Stephan Gför, Stoffel Buckenmayer, Peter

3




