
Wenn der Plat 1356 noc nicht Stadt war, so war die Ent- 
wicklung dazu für ihn als Mittelpunkt einer Herrschaft nur 
eine Frage der Zeit. Um die Wende des 13. Jahrhunderts 
mar Trochtelfingen hohenbergisch; bei feinem Verkauf 
an den Grafen Eberhardt von Württemberg 1310 
wird es „Stadt" genannt.6) Von Württemberg ging die Stadt 
nicht oiel später anfänglich pfandweise an die Werden- 
b e r g e r über, um nac deren Aussterben 1534 an S ü r = 
ft e n b e r g zu kommen.

Die Meinung, daß bas Trochtelfinger Wappen ein f l i e - 
g e n b e s Kreuz enthalte, entftanb mie 3. B. in Hechingen 
mit feinem Gansfus aus der Tatsache, daß bas sogenannte 
Fleckenzeichen biefe Figur aufweist. Ein solches Fleckenzeichen 
bürfen mir bei uns wohl in jeder Gemeinde voraussetzen, es 
biente früher dazu, bas Gemeindeeigentum als solches zu 
kennzeichnen unb mürbe ebenso in Gerätschaften mie auf ben 
Grenzmarken angebracht. Unmittelbar verwandt mit ihm ist 
bie sogenannte Hausmarke. Die Wurzeln dieser Zeichen 
reichen sehr meit zurück; zweifellos sind sie in Einzelfällen auch 
aus Runen entwickelt. Ihr Sinn ist aber vielfach nicht nur in 
ber Kennzeichnung beschlossen, fonbern sie sollen einen ge- 
missen Zauber ausüben. Da unb bort, meniger bei uns als m 
Rorddeutchland finb biefe Fleckenzeichen in bie Wappen über- 
gegangen unb bilben einen Bestandteil derselben, befonbers 
ber vielfach nachzuweisende Gansfuß, ber einen besonderen 
Schutz nor allem Bösen gewähren soll. Im Türsturz des fri- 
heren Rathauses oon Trochtelfingen ist bas alte Steckendeis 
chen ber Gemeinde eingehauen.

Die Ursache des Verschwindens des alten Stadtsiegels liegt 
in ber Zurücdrängung des Stadtgerichts von den Rechts

geschäften zu Gunsten ber herrschaftlichen Kanzlei, mie sie sic 
in ber zweiten Hälfte bes 16. Jahrhunderts überall vollzog. 
Die „Satz ober Ordnung, Statuten, Gebot unb Verbot ber 
Stabt unb Flecken ber Herrschaft Trochtelfingen", bie als 
Grundlage ber Verwaltung unb Rechtspflege wohl erstmalig 
1565 aufgestellt mürben unb bie entsprechende Bestimmungen 
enthalten 7) kennen mir zwar nur in ber „renovierten" Fas- 
fung oon 1707, ber Vergleich mit ber ßanbesorbnung von 
Hohenzollern-Hechingen oon 1557 ergibt aber, ba^ es hier mie 
bort wohl gleich war. In Hechingen mußten nämlich alle 
Briefe „es fegen Kauff-, Schuldt-, Zins- ober Gült Brief ufm. 
in ber Kanzler zu Unterhaltung derselbigen Beschrieben unb 
Bejahst merben, bey poen Strafe drey pfunbt Heller". 8) Un- 
ter solchen Umständen hörte ber Gebrauch bes Stadtsiegels 
auf Urkunden oon selbst auf. Als blosze Briefpetfchaft, mie bie 
alten Siegel gelegentlich noch fortlebten, mar es bei Trochtel- 
fingen bisher nicht festzustellen.

Zu wünschen ist, ba^ bas alte Siegel in einer guten Nach- 
bilbung feiner legten Form mieber als Gemeindesiegel auf- 
genommen mirb unb bas alte Fleckenzeichen auf Marksteinen 
u. bergt. mieber zu Ehren fommt.
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Die Flurnamen der Gemeinde Bisingen
Bon Fr. Gäszler- Thanheim

IV.

Carres Amtlich unb mundartlich gleich. 1 km südlic bes 
Dorfes, 200 m südlic des Walddistritts Engenbohl ge- 
legen, ein Heines Feldgehölz mit einer Berfumpfung am 
Fuze, bie früher stärker wie jetzt gewesen sein muß.

Das Beftimmungsmort Har fommt aus bem ahb. baro = 
flachs; bas Grundwort res heiszt so viel wie "öße. Damit 
mürbe eine Sache bezeichnet, in welcher Flachs gewässert 
mürbe. Damit märe bas Wort Jarres geklärt, aber auch ein 
Fingerzeig gegeben, ba^ in ber Nähe bas Dorf Biohr ge- 
legen sein muß. Das (Betäube meist auf ben südlic anschlieszen- 
ben Flurteil Nohr.
Härtenwiesen.

Diese Flurbezeichnung sann zweierlei bedeuten, es sann sic 
um eine einfache Eigenschaftsbezeichnung für trocfene, harte 
Wiesen handeln, welche durc Rodung früheren Weidewaldes, 
Hart genannt, entstauben finb. Letzteres erscheint mir wahr- 
scheinlicher.
H eimgarten.

Ein fleiner, heut überbauter Flurteil, ba mo heute bas An- 
wesen bes ßufas Schoy steht. Gleichbedeutend mit ber heuti- 
gen Bezeichnung Hausgarten.
Seibelberg. Mundartlich hoidelbiarg. 1540 Haitelberg, 

auch Hantelberg, Zelg. Heute überbauter, nördlich ge- 
legener, einen Südhang bilbeuber Ortsteil.

Auc bie Gemeinden Thanheim unb Steinhofen hatten um 
1540 ihren Haytelberg. Die bismeilen vermutete Ableitung 
von Haidenberg halte ich für abmegig, ebenso bie Ableitung 
oon Seiterberg als sonnigem Südhang. Die Bezeichnung Hai- 
delberg ist meiner Ansicht nach auch aus bem Wirtschaftsleben 
herausgewachsen. Eine wichtige Tätigkeit mar bas Rösten unb 
Brechen bes Hanfes, ber auf ben grasarmen Südhängen zum 
Trocknen ausgelegt mar. Die Arbeit mar eine Gemeinichaits- 
arbeit. Die ßeute zogen mit ben „Brechen" unb Hecheln auf 
bem Würfen zum Berge, mo ein großes Feuer flackerte. — Im 
Norden Deutschlands habe ich biefelbe Tätigkeit vor 35 Jahren 

beobachten sönnen. —
Die durc Berarbeitung gewonnenen Mengen von Werg 

mürben früher nicht nach bem Gewicht, fonbern nac 
einem bestimmten Mengenmaß, nach ber „Raitel , 
bemessen. Eine Raitel mar so viel gesäubertes Werg, als zwei 
Menschenhände umspannen tonnten. Heidelberg mar also ber 
Berg, auf welchem aus bem rohen Flachs durc Verarbeiten 
bie „Haitel" gewonnen mürben.
Hezenäcer. ßage 1 km westlich.

1542 Hetzäcker.
Im Volksmund mirb hierzulande bie Elster Häz genannt, 

wohl nach ihrem Geschrei, bas man mit Häz-Häz übersetzen 
saun. Die Elster horstet folonnenmeife unb brütet im Busch- 
malb. Doch ist auch eine Bbleitung, äzen = füttern, nicht aus: 
geschlossen. 1540 gab es einen Essenstall, dessen ßage nicht 
mehr feststellbar ist.
Hinterbergen. Bm Südrande bes Fürstlichen Walb- 

biftrifts Lindenwald gelegen.
Hinterbergen ist eine einfache Lagebezeichnung.

Sinterstöc. Amtlich unb mundartlich gleich, ßage 1 km 
östlich.

Sinterstöc fommt hierzulande öfters vor. Es müßte eigent- 
ließ heizen, hinter ben Stöcken unb ist auf bie Rodungstätig- 
feit zurüczuführen. Um Wald in Feld umzuwandeln, mußten 
Bäume unb Wurzeln entfernt merben. Bei ftärferen Bäumen 
geschah dies durc Umgraben bes Stockes, ber baun durc bas 
sallgewicht bes Baumes vollends herausgerissen mürbe. Bei 
dieser Brt Rodung bleiben feine Stöcke zurück. Eine zweite 
Methode mar bas Bbfägen bes Schaftes unb bie Entfernung 
bes Stocfes für sich allein, in biefem Falle sonnten bie Stöcke 
noch unter Umständen eine zeitlang stehen bleiben, maren aber 
dennoch bann feine befonbers auffällige Erscheinung, jeden- 
falls doc mehr vorübergehender Brt unb deshalb weniger 
geeignet, uamengebenb zu wirken. Eine einfachere unb früher 
bei ben primitiveren Hilfsmitteln sicher am meisten geübte

18



Methode war das Abbrennen der Holzungen, die meist Busch- 
wälder waren; die angekohlten Stuppen, dem Weidebetrieb 
ja nicht sonderlich hinderlich, sonnten bann stehen bleiben bis 
sie abfaulten. Im Flurbild bildeten sie so lange Zeit eine auf- 
fallende Erscheinung, bie wohl imstande war, namengebenb 
zu wirken.
Hohegart Mundartlich hauäagat. Richtung westlic vom 

Dorf, 12 km.
Ueber bie Bezeichnung Egart ist schon viel geschrieben wor- 

ben. Kainath schreibt in feinem Flurnamenbüchlein: Egerten 
= unbebautes Stück, Steinhalden, Buschwerk, welches nac 
ber Ausrodung meistens eine Zeit lang als Acker bebaut war, 
wegen steinigen Grundes, unfruchtbarer ober entfernter ßage, 
in Wiese, Weide, ja sogar wieder in Wald verwandelt wurde, 
manchmal auch wieder zu Acker verwendet fein sann.

Ic bin der Meinung, bah Egart nicht nur eine Wirtschafts- 
form, fonbern in gewissem Sinne auch eine Besizform aus- 
drückt ähnlich wie bie Bezeichnung Allmand. Die Landsord- 
nung ber Grafschaft Zollern vom Jahre 1698 spricht von 
Chaftin als Sammelbegriff von Grundbesit unb An- 
lagen auf demselben, wie Brücken, Brunnen, Zäune, ohne 
Rücksicht auf bas Eigentumsrecht. Welchen Sinn bas Wort 
„gart" ober , garten"' als Tätigkeitswort hat, geht aus bem 
Tit. XV ber Hohenzollerischen Landsordnung hervor. Im 3u- 
sammenhang mit Landstreichern unb Bettlern werben auch 
Gartenknechte genannt unb letzteren bas „garten" untersagt. 
Es handelt sich also um Menschen, bie auszerhalb eines Ge

meinschaftsverhältnisses fruchtlos ihre Zeit vergeuden. „E" 
hat immer ben Sinn bes Rechtes, bes Gesetzes.

Egart bezeichnet deshalb bas ßanb, bas nach miszlungenem 
Versuch ber Vebauung durc Beschluß aus bem Wirtschafts- 
verband wegen Fruchtlosigkeit ausgeschieden würbe. Egart 
ist deshalb bas ausgesprochene (Segenteil von Chaft; hast 
= bas Nützliche, bas Beschützte, gart — das Unnütze, Aus- 
geschlossene.
Hofen. Schließt sic an ben Sübweftranb bes Fürst. Di- 

striktes Lindenwald an. Entfernung 1,5 km.
Hofen ist zweifellos eine abgegangene Siedlung, bie ganze 

ßage unb künstliche Erbaufwürfe beuten es an.
$) o c ft r a B e. ßage 1 km Richtung Weilheim.

Das Hag. ßagb. spricht von einer „Zelg Hochstrasz" unb 
auf ber „Steinmurren am Hochsträsz".
H o h I e h- Mundartlich „hau lai". 1540 Zelg am Leh, östlich 

vom Dorf sich hinziehender anfteigenber Flurteil.
ßeh alt le bebeutet Hügel. In diesem Flurteil liegen bie 

Grabhügel aus ber alten Eisenzeit, von denen einer im Jahre 
1926 geöffnet würbe.
Niederleh heiszt ber Ortsteil zwischen Rathaus unb 

Mühle.
ßaigärten, ßaiwiefen, ßaiwafen, ßaiäcfer finb Sonderbe- 

nennungen im gleichen Flurteil
Hölzle amtlich unb munbartlich gleich.

Wenige 100 Metr westlich bes Dorfes gelegen. Hölzle be- 
zeichnet eine mit einem kleinen Feldgehölz beftanbenen Flur.

Zur Sechichte der Klostermühle Heiligenzimmern
von ^Jt. Schaitel

(Schluß)
7. Aus obgebachter Lehenmühle ist von einem jeweiligen 

Besitzer derselben für jetzt unb in alle Zukunft als ein steter 
Mühlzins
jährlich 3 u Unserem Ren tarnte in Haigerloc 

an guten lauteren Semen ein Malterle 
unb an guten gesäuberten Mühlkernen,wie 

solchen bie Mühle gibt, 3 w e i Malterle 
alles Haigerlocher Messes, zu entrichten unb auf ben Lasten 
nach Haigerloc zu liefern.

Auch finb gnäbigfter ßeh enhe rrfc aft 
jährlich fünf Sägtlöte unentgeltlich zu sä- 
gen ober bafür breiBig Kreuzer zu bezahlen.

8. Zu steter Recognition ber ber Mühle anhängenden Lehens- 
Eigenschaft bei jedem in bie Zutuns sich ergebenben Besitz- 
veränderungsfalle für Auf- unb Abfahrt zusammen 5 fl. zu 
gedachtem Rentamt zu erlegen.

Ueber vorstehende Lehensbestellung soll Mathias Gutekunst 
Uns nicht nur einen ordentlich gefertigten unb gesiegelten 
Lehensrevers, vermöge beffen er sich zu genauer Befolgung 
ber in biefem Briefe enthaltenen fünfte verbindlich macht, 
aufftellen, fonbern noch überhin zu mehrerer Bekräftigung 
beffen ben gewöhnlichen Müller- unb Vasallen-Eid zu Gott 
bem Allmächtigen abfchwören.

Dessen zu wahrer Urkund haben wir diesen ßehenbrief von 
Unserem Rentamte in Haigerloc ausfertigen unb mit beffen 
gewöhnlichem Amtssigill bekräftigen unb verstärken lassen.

Haigerloch, ben 21. September 1828.
Hochfürstlic Hohenzollerisches Rentamt.

Wegen ber Wegunterhaltungspflicht, bie als Reallast auf ber 
Mühle ruhte, fam es zwischen Gutekunst unb ber Gemeinde 
zu einem Prozesse, ber sich Jahre lang hinzog. Auc unter 
ben späteren Besitzern, ja noch in jüngster Zeit führte bie 
genannte Verpflichtung zu Meinungsverschiedenheiten mit ber 
Gemeinde. Matthias Gutekuns starb am 16. März 1852 im 
Alter von 60 Jahren. Er bürste es demnac noch erleben, wie 
in ben fahren 1848/49 bie alten Feudallasten unb Beschrän- 
kungen wegfielen unb fein Anwesen freies Eigentum 
mürbe. Nachdem fein Sohn erster Ehe, Johann Bernhard, 

geb. 17. Oktober 1818, am 18. August 1846 unerwartet ge- 
sterben war, ging bas Mühleanwesen an bie Tochter erster Ehe, 
Eva Maria, über. Die Erbtochter, geb. am 22. Oktober 1820, 
heiratete am 23. Mai 1854 ben von Nehresheim gebürtigen 
MüllerJoh. GottfriedDiem, geb. ben 5. Aug. 1825.

Diem führte Gewerbe unb Landwirtschaft im Sinne feines 
verstorbenen Schwiegervaters weiter unb gelangte zu Wohl- 
habenheit unb Ansehen. Eine besonders enge Freundschaft 
verband ihn — bie Müllersfamilien sind seit 1814 mit Aus- 
nähme ber Familie Mayer protestantischer Religion — mit 
bem bamaligen Ortspfarrer Gottfried Pfister. Bon ben fast 
täglichen, geselligen Zusammenkünften ber beiben am runben 
Tisc im alten „Ochsen", weiß ber Volsmund manches zu 
erzählen. Diem starb am 4. Januar 1885, während feine Frau 
noch bis zum 22. Mai 1892 lebte. Die älteste Tochter Maria, 
geb. ben 27. Februar 1856, verheiratete sich in Rosenfeld 
mit bem Metzgermeister Beutter, während bie zweite Tochter 
Anna, geb. ben 5. März 1857, auf bem elterlichen Anwesen 
blieb unb am 5. Oftober 1886 mit ChristianWegenast 
von Renfrizhausen (geb. 29. 8. 52) ben Bund fürs 
ßeben schloß.

Wegenast, ber feinen Vorgängern im Müller- unb Säger- 
gewerbe wie auf ber Landwirtschaft nicht nachftanb unb bas 
Ganze in rastloser Tätigfeit vorwärtsbrachte, schuf wichtige 
Steuerungen. Erft würbe eine neue Säge errichtet unb mit 
Vollgatter ausgerüstet, bann bas ganze Mühlewer erneuert 
unb zeitgemäß aufgeführt mit einem (Berbgang, zwei Mahl- 
gängen, einem Walzenstuhl, einer Schrotmühle, einem Schrot- 
gang, einem Trieur, einer Reinigungsmaschine unb einem 
Plansichter mit Aspiration. Die zwei kleinen Wasserräder 
würben durc ein grösseres ersetzt unb Mühle unb Säge mit 
eleftrifcher Kraft versehen, um vom Wasserstand unabhängig 
zu fein. Der ßanbwirtfchaft würbe ein besonderes Augenmerk 
gewibmet, selber hinzugekauft unb gepachtet, unb ber Vieh- 
stand auf eine anerfannt züchterische Höhe gebracht.

Schweres ßeib über bie Mühle brachte ber Weltkrieg, beibe 
Söhne starben fürs Vaterland ben Heldentod. Am 30. Dftober 
1914 fiel bei Rone Gottfried (geb. 21. 11. 1887) als ßeutnant
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