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Vorbemerkungen 
  

Vorliegende Flurnamen-Sammlung unfaBt alle Flurnamen der Gesamtbt- 

markung Tiubingen, einschlieflich der ehemals selbsténdigen Ge- 

meinden Derendingen und Tustnau sowie Waldhausen und Ammern. 

Die archivalischen Belegangaben stellen nur einen Auszug aus den 

reichen Quellenmaterial dar. Angegeben sind immer der &alteste 

und der Jjlingste Beleg:; alle ilibrigen Belege sind nach ihrer Bedeu- 

tung fur die Entwicklungsgeschichte des Namens und flir dessen 

Deutung ausgewdhlt. Ist fiur einen Flurnamen mehr als ein Beleg 

vorhanden, sc¢ sind mindestens zwel Belege angefiuhryd. 

Bei noch lebenden Flurnamen wurden die mundartliche Lautum-— 

schrift und die Lageangabe beigefugt. Heute nicht mehr bekannte 

Namen sind durch ein Kreuz (+) bezeichnet; ist ihre Lage in et- 

wa erschliefibar, dann wurde diese angegeben und mit einem Fra- 

gezeichen versehen. Zu den Lageangaben wurde das Soldner'sche 

Koordinatensystem, das auf den MeBtischbliattern (1:25 000) ein- 

getragen ist, benltzt (s.Skizzen). Nullpunkt dieses Systems ist 

die alte Tibinger Sternwarte auf dem SchloB. Die Buchstaben 

(NO, SO, SW, NW) bezeichnen den Quadranten, die romischen Zif- 

fern die Schichte und die arabischen Ziffern die Nummer.



A. 

A, 

ahd: 

amtl. 

Aufl, 

Ba. 

Ba. 

Best.W. 

got. 

Grundw,. 

H. 

hrsg. 

Jg. 

Jh. 

L 

lat. 

Lb. 

Lit. 

Ma., (Mda.) 

ma., (mda., ) 

nmdl. 

= IT = 

Abkiirzungen 
  

Acker 

Lcker 

althochdeutsch 

amtlich 

Auflage 

Baumacker 

Baumicker 

Bestimmungswort, -worter 

Baumgarten, -girten 

Baumwiese, -wiesen 

Derendingen 

Flurname:, -namen 

Garten, Garten 

gotisch 

Grundwort, -worter 

Haus 

herausgegeben 

Jahrgang 

Jahrhundert 

Lustnau 

lateinisch 

Lagerbuch, ~blicher 

Literatur 

Mundar® 

mundartlich 

mindlich 

mittelhochdeutsch 

Markung 

mittellateinisch 

Ortsneme, -namen 

Personenname (ohne Unterscheidung zw. 
Ruf- und Familienname) 

Stein 

Tibingen, Tibinger 

Wiese, Wiesen 

Waldhausen 

Weingarten, -girten
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Zur mundartliichen Lautumschrift 
  

Aus schreibtechnischen Grinden wurde die mundartliche 

Lautumschrift stark vereinfacht: 

(1
] 

Akzent (iiber dem betonten Vokal) 

Linge. Kurze bleibt unbezeichnet 

KNasalierung 

Gaumennasenlaut (schriftdeutsches ng) 

Gaumenreibelaut (schriftdeutsches ch) 

Zischlaut (schriftdeutsches sch) 

offenes e 

geschlossenes e 

offenes o 

geschlossenes o 

neutraler Laut
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1.) Binleitung 
  

A) Die natiirlichen Verh&ltnisse 

Die GroBgliederung des dem schwibisch-frinkischen Schicht- 

stufenland angehorigen Gebiets der Markung Tibingen ist be- 

dingt durch die Hauptfliisse Neckar, Ammer, Steinlach und 

Goldersbach. Es kann in folgende groBere geographische Ein- 

heiten aufgeteilt werden: 

a) Neckar-Talsohle und reciute (siidliche) Talwinde 

b) Ammer-Talsohle und linke (ndrdliche) Talwinde 

¢) Spitzberg-Usterberg-Hohenzug 

d) Waldhiuser Hochfliche 

e) Steinlachtal 

£) Schénbuchanteil 

a) Der Hauptfluf der Markung T, der Neckar, tritt siidlich 

der Odenburg in das Geblet ein und verliBt es kurz vor Kir- 

chentellinsfurt. Der Talboden senkt sich auf dieser Strecke 

von etwa 32% m auf etwa 309 m. Die Talbreite nimmt von ca. 

2 kmq) bei Derendingen bis auf ca. 0,6 km Sstlich von Iust- 

nau fast gleichmaBig ab, nur unterbrochen vom Steinlach- 

schuttkegel. Seit der letzten FluBkorrekitur (1911) verliuft 

der Neckar scharf unter den nordlichen Talwidnden. Ehemalige 

Miander (s. die Blaulach!) sind fast ilm gesamten Tal noch zu 

entdecken. Deutlich ausgebildete, aber niedrige Niederterras- 

sen (LoBlehm-Bedeckung) tragen das fruchtbare Ackerland um 

Derendingen (sowie den Ort selbst) und um Wemfeld am NordfuB 

des Galgenbergs. Mit Ausnahme der etwas flacheren Hinge am 

"Galgenberg" und am "Salzgarten" sind sdmtliche rechten Tal- 

wande waldbedeckt. Die Talsohle nahmen urspringlich wohl ziem~ 

lich feuchte Wiesen ein. ficker und einzelne Weingirten wurden 

erst im Spatmittelalter bzw. in der Neuzelt angelegt. 

  

1) Diese bedeutende Breite der Talsohle rithrt von den anste- 
henden leicht zerstdrbaren Gipsmergeln (vgl. den FI1N. 
"Gipsberg" her. Bei T steht im Neckartal der widerstands- 
féhigere Schilfsandstein an; das fiuhrt zu einer Verengung 
auf ca. 1 km. Der anstehende harte Stubensandstein unter- 
halb L verursacht eine weitere Abnahme der Talbreite.
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b) Das Ammertal wird ~ wie das Neckartal - von Westen nach 

Osten allmdhlich schmiler: ca. 0,8 km bei Schwidrzloch, ca. 

0,25 km beim "Denzenberg". Vom "Schwaigbrihl! bis zur Stadt 

ist die Talsohle mehr oder weniger stark versumpft und ver- 

moort (ehemalige Torfgewinnung beim "Schwaigbriihl"). Zur 

Trockenlegung der Talaue wurde 1414 unterhalb des Ammerhofs 

ein Kanal abgezweigt, der oberhalb von Tiibingen und vor al- 

lem im Stadtgebiet zum Betrieb von Mihlen ausgeniitzt wurde. 

Ein Teil des. Wassers wird in einem unterirdischen Kanal 

(MihlstraBe) von der hinteren GrabenstraBe direkt in den 

Neckar geleitet. Der andere Teil flieBt am Botanischen In- 

stitut wieder in die Ammer, die an dieser Stelle vom Oster- 

berg scharf nach Nordosten abgelenkt wird. Die Versumpfung 

verhindert Ackerbau, eignet sich aber zum Wiesenbau("Schwaig- 

brihl", "Brihl" oberhalb T, "Briihl" bei L). Ackerbau ist nur 

moglich an den sanfteren Talhingen beim "Kreuzberg", unter 

dem "Hasenbihl" und unter dem "Denzenberg". Die sonnigen 

Steilhénge (Stubensandstein und Bunte Mergel), die frilher 

dem Weinbau dienten, werden heute zum Obst- und Beesrenbau 

ausgenutzt. In den Mulden der die linke Ammerseite stark zer- 

gliedernden Bidche ist der Obstanbau durch die nach Siiden of- 

fene Lage ebenfalls sehr beglinstigt, besonders im ehemaligen 

Weinbauland am Weilersbach ("Weilerhalde", "Rote Steige"), 

anm K#senbach ("Hohe Steige", "Ursrain", "Ohler", "Maderhal- 

de"), am Iglerslohbach, in der "Paglesklinge" und am"Kirch- 

graben" ("Neuhalden"). Die dicken L&Bpolster der westlichen 

Talwande dieser linken Ammerzufliisse lieferten bis in die 

neueste Zeit den Rohstoff fiir die drei Ziegeleien in T und 

L (vgl. die F1N "Ziegelhiitte", "Ziegeltile", "Ziegelsteige", 

"Ziegelweg", "Leimengrube", "Lettengrube'). 

¢) Nur der westliche Teil des Hohenzugs von der Wurmlinger 

Kapelle bis zum "{Osterberg" wird von der Markung T eingenom- 

men. Diese Talscheide zwischen Ammer und Neckar fallt von 

der "Sonnhaldegart" (437 m) bis zum sogenannten Tiibinger Sat- 

tel bei der Stiftskirche (330 m) ab, um wieder zum "(sterberg" 

(438 m) anzusteigen., Die Siidhdnge des Hbhenzugs (Stubensand-
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stein, Bunte Mergel, am FuB manchmal Gipskeuper) sind wegen 

der unterhthlenden Arbeit des Neckars, der vom Steinlach- 

Schuttfédcher nach Norden abgedrdngt wird, sehr steil. An 

ihnen finden sich noch Reste. des friiher hier allgemein iib- 

lichen Weinbaus. Die Hauptfliche nimmt heute der Obst- und 

Gartenbau ein. Die Hochfliche (auf dem "Spitzberg" Stuben- 

sandstein, auf dem "Osterberg" Knollenmergel) und die sanf- 

ter geneigten Nordhange des Hohenzugs waren bzw. sind weald- 

bedeckt. Die Rodungsflidchen nehmen Wiesen, in Stadtnsdhe auch 

Garten ein; Ackerland findet sich nur auf den flachen Aus- 

laufern der Nordhidnge, besonders zwischen Ammern und Schwirz- 

loch. 

d) Das Gelinde um Waldhausen ist i. a. einheitlich; die Lias- 

Fl8che: fE11t vom "Heuberg" (498 m) bis zum Ostlichen Teil der 

"Gaishalde" nur leicht ab. Diese Tatsache bedingt feuchtes, 

trotz gutem Boden (LoBbedeckung) wenig ergiebiges Ackerland, 

das allerdings durch Drainage bereits bedeutend verbessert 

wurde. Die Grenze Acker-Wald im Norden und Osten entspricht 

etwa der Grenze Lias -Rit (bzw. Iiias-Enollenmergel). Die kiih- 

len Nord- und Osthinge der "Galshalde" sind mit Wald bedeckt; 

die Steilheit der Nordhinge ist durch einen Grabenbruch 

(Bettelbach-Arenbach) entstanden. 

e) Die Binfassungen des etwa Siid-Nord. verlaufenden Steinlach- 

tals sind aus waldbedeckten BStubensandsteinwinden gebildet. 

Der Talboden - vor der letzten Steinlachkorrektur immer wie- 

der von Frithjahrshochwdssern heimgesucht - diente friher all- 

gemein dem Wiesenbau, Jjetzt in etwas hoheren, besonders orts- 

nahen Gegenden auch dem Ackerbau. Der Westhang des "Galgen- 

bergs" und die "Bernhalde" wurden zur Anlegung von Weingirten 

gerodet (heute Baumwiesen). 

f) Der etwa 1 km breite und 5 km lange Streifen des Schon- 

buchs nérdlich von Lustnau war in geschichtlichen Zeiten 

immer waldbedeckt. Erst im 18. und 19.Jh. wurde ein Teil der 

gliinstigen Lias-Bdden gerodet ("Neufeld", "Neubruch im Hig- 

nach"). Die zahlreichen vorgeschichtlichen Denkméler im
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Schonbuch sprechen fir eine einst ziemlich dichte Besied- 

lung des Jjetzigen Waldgebiets. 

B) Die geschichtlichen Verhiltnisse 

Vor- und Frilhgeschichte des Tibinger Raums: Die adlteste Ge- 

schichte des Gebiets um T ist durch verschiedene Funde auf- 

gehellt. Aus der Alt- und Mittelsteinzeit sind bisher keine 

Spuren gefunden worden; erst fir die Jungsteinzeit (etwa 

2000-1800 v.Chr.) ist zwischen Ammern und Schwidrzloch in den 

"Wasserfalldckern" eine (vielleicht nur voriibergehende)Sied- 

lung der Bandkeramiker nachgewiesenq) 

(etwa 1800-800 v.Chr.) ist lediglich ein Flachgrab der Urnen- 

felderleute bei Derendingen bekannt. Dagegen hiufen sich die 

Funde aus der &lteren Eisenzeit, der Hallstattzeit (ca. 800- 

400 v.Chr,), in der gesamten Tibinger Markung: Hiigelgriber 

am "Geigerle", in den "ROmergrdbern" suddstlich von Waldh., 

im "Hihnerbithl" beim Ammerhof (7), auf dem "Spitzberg" (Mar- 

kung Hirschau), beim "Pastetenbuckel" (?7), im "Schindhau", 

im "Salzgarten", im “Hohen ILehen", im "Hignach", auf dem 

"Kirnberg" und siudwestlich der "Mauterswiese". Aus der La- 

Téne-Zeit (etwa 400 v.Chr., - 85 n.Chr.) ist auBer einigen 

Flachgrabern bei Derendingen nichts gefunden worden; die Zu- 

gehorigkeit der Anlage im Burgholz zur lLa-Téne-Zeit ist nicht 

endgliltig gesichert (vielleicht zur Hallstattzeit?). Spuren 

der R8merzeit wurden festgestellt bei der Spitalkirche auf 

der "Odenburg"; rodmische Hofe standen vermutlich im Weilers- 

bachtal und im Késenbachtalg) 

dingen - Weilheim ("Maueracker") stand nachweislich ein ro- 

  

. Aus der Brongezeit 

3 an der Markungsgrenze Deren- 

mischer Gutshof. 

Das Netz der vorgeschichtlichen Wege 4) 3) und der Romerstralen 

  

7Y Demeben verschiedene Einzelfunde auf dem "Spitzberg", der 

"Gdenburg" und bei den "StraBburger Ackern"; einige stein- 

zeitliche Gegenstinde im Neckarkies sind wohl ohne Bedeu- 

tung, da sicherlich angeschwemmt. Vgl. Hennig S. 26 und 

Fundkataloge in Fundberichte aus Schwaben. 

2) Rémische Reste in den Schuttkegeln beider Bache. Vgl. 
Hennig 30. 

2) S. besonders Stoll S. 102 ff. 
4) In Rémer II S. 71 ff; Stoll 8. 117 £f; OA 8. 190 ff.
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war um Tibingen verhidltnisméBig dicht. Vorgeschichtliche Wege: 

1.) "Rechtsneckarweg" (von Metzingen iiber das Echaztal nach 

Derendingen und von dort auf der Niederterrasse bis Kiebingen; 

2.) "Linksneckarweg" (liber den Spitzberg, vielleicht iiber den 

Osterberg - "Biburg", "Hexenwegle" - in den Schdnbuch; 

3.) "Riedstrafe" (von Mibingen am Sidrand des Ammertals nach 

Westen); 4.) "Ammertalweg" (von Lustnau am Nordrand der Ammer- 

talsohle entlang nach Unbterjesingen). - Uber den Verlauf der 

Romerstrafe herrscht noch keine vollstindige Klarheit. Sicher 

nachgewiesen ist nur ein Teilstiick der MilitdrstraBe Rotten~ 

burg ~ Kongen bei der RumelinstraBe; sie verlief wohl von 

Unterjesingen iiber Tibingen etwa im Zug der Herrenberger Stra- 

Be und der RumelinstraBe und weiter, etwa im Zug der Wilhelm- 

stralle, nach L, dort lber den Neckar und unter dem "GroB8holsz" 

nach Kirchentellinsfurt. DaB der "Heerweg" im Goldershbachtal 

(mogliche Abzweigung) von den Rmern beniitzt wurde, bedarf 

noch eines endgiltigen Nachweises. Eine weitere Romerstrale 

fihrte von Rottenburg iliber Weilheim nach Derendingen ("Hoch- 

wiesenweg"), wo sie sich vermutlich teilte: der siidliche 

Zweig (“"HeerstraBe") flihrte ins Steinlachtal und am Blésiberg 

vorbei hinauf auf die "Harten", der ndrdliche iiberquerte das 

Steinlachtal ("HeerstraBe") und vereinigbte sich bei Lustnau 

mit der Militdrstrale oder zog miglicherweise am "GroBholz" 

("Burgsteige"?) in Richtung Kusterdingen ebenfalls auf die 

"Hirten". Zwischen der "Heerstrale" bei der heutigen Reutlin- 

ger StraBe im Neckartal und dem Aufstieg beim BlEsiberg be- 

stand ein Verbindungssdiuck auf dem rechten Steinlachufer 

("Heerweg"). Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, haben 

diie alten StralRen und Wege vielfach in F1N bezeichnenden Nie- 

derschlag gefunden. 

Geschichte nach 260 n.Chr.. Tibingen: Um 260 durchbrachen die 

Alemannen den Limes und brachten bis gegen 300 groBe Teile 

Sliddeutschlands in ihren Besitz. Die ersten Siedlungen der 

Alemannen im Tilbinger Gebiet (wahrscheinlich Tiibingen, Deren- 

dingen, Ammern, Schwirzloch, Wemfeld und Lustnau) lehnten sich 

  

an die vorhandenen Wege und StrafBlen an. Zur Urmarkung Tibingen 

gehorte vermutlich das gesamte Ammertal von Unterjesingen bis



-6 - 

ins Neckartal bel Lustnau, im Norden sbgeschlossen vom sud- 

lichen Waldrand des Schénbuchs. - Wihrend der altalemanni- 

gchen Gaueinteilung gehdrte das Tibinger Gebietq) zunm Sulich- 

gaug), der nach Silchen bei Rottenburg benannt war. Tibingen 

wird als Mittelpunkt einer Hundertschaft angesehena). Wegen 

der besonderen Bedeutung der Hofe Schwirzloch und Ammern 

(eigene Markung, eigener Adel, eigene Kapellen) vermuten 

Eimer u.a. hier Tiubinger Urhofe. Graberfunde, die diese 

Vermutung bestidtigen kdnnten, wurden noch nicht gemacht. Die 

ersten Hofe in Tfibingen5) milssen zwischen dem heutigen Markt- 

Platz und der Ammerniederung gestanden haben. Die ilbliche 

alemannische Siedlungsweise spricht gegen eine Ursiedlung im 

versumpften und vermoorten Ammerta16 . Bine Zeitlang (etwa 

600-700) scheint Tiibingen, vor allem gegeniiber L, etwas an 

Bedeutung verloren zu haben. In L (s.u.), nicht in T, wurde 

die erste Kirche der Gegend gegrindet. Tibingen tritt erst 

wieder durch die nach ihm genannten Grafen 7 und sgpiateren 

(um 1146) Pfalzgrafen in den Vordergrunds). Der alteste be- 

  

1) Baumann S.1%1 
2) 888 Sulihgeuva (WUB I, 270); 1007 pagus Sulichgouue 

(WUB I, 247). 
33 Ernst, Grundeig. S. 17 

Eimer S. 5; vgl. auch Dannenbauer "Dérfer" S.57: Urddrfer 
seien keine geschlossenen Siedlungen, sondern zuerst ein- 
zelne Gehdftegruppen mit gesonderter Feldmarkung gewesen. 

5) Reihengriber wurden bisher nur in der Miinzgasse (gegeniiber 
der Stiftskirche) gefunden. 

6) Eimer 5.%; Weller S.325; R. Rau, Tibingen im Mittelalter 
(Heimatkundl. Bldtter, 11.Jg. Nr.2, 1957): "Das Dorf lag 
zwischen Hirschgasse und Osterberg, zwischen Neckar und 
Ammerkanal, 

7) Zum ersten Mal wird 1087 ein Graf "de Tuingen" genannt. 

8) Wie die (spdteren)Tiib.Grafen in unser Gebiet gekommen sind, 
ist nicht geklért. Ihre Hausgiiter befanden sich an der oberen 
Donau und im Bodenseegebiet; diese Giliter hatten sie erhalten 
als Angehorige eines frankischen Hochadelsgeschlechts bei der 
Besetzung Alemanniens durch die Franken und bei der gleichzei- 
tigen Verteilung (8.Jh.) des Besitzes des Herzogshauses und 
des alemannischen Hochadels. 1007 tritt ein - vielleicht als 
Angehériger des Mibinger Grafenhauses anzusehender - Hugo als 
Graf der Glehuntare (westlicher Schonbuch) auf; seit 1087 ist 
der Nagoldgau in den Hinden der Tiibinger. Von derselben Zeit 
an ist auch der Sitz der Grafen in T gesichert (ausfiihrliche 
Geschichte bei L.Sch., bei J. Forderer "Dibinger Grafen und 
Pfalzgrafen als Reichsfiirgten™ TB, 40.Jg.1953 8. 15 f£f. und 
G. Forderer "Urahnen und Stammgiiter der Tibinger Pfalzgrafen" 
TB, 43.Jg. 1956, 8. 20 ff).
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festigte Herrensitzq) bei Tiibingen befand sich nach GoBler 

und Fiechterg) an der Stelle der heutigen Stiftskirche, 

nach Eimer (8. 5) auf der Odenburg. Die erste Hbhenburg auf 

dem Schlofiberg stammt aus dem 12.Jh. Als Ort taucht T erst- 

mals 1092 ("Tuwingin") auf, als Stadt ("civitas") erstmals 

1231, obwohl die seit 1185 bezeugten Tiibinger Pfennige und 

der 1204 erwdhnte Galgen eine frilhere Stadtgrindung anneh- 

men lassen. Am 5.Dezember 1342 verkauften die Pfalzgrafen 

die Stadt an die Grafen von Wirttemberg. 

Kirchliches3): Tibingen, das nicht zu den Urpfarreien 2z&hlt, 

war wohl zuerst nach Lustnauw eingepfarrt; es gehdrte zum 

Tandkapitel Silchen. BEine selhstindige Pfarrei erhielt T 

wohl erst um das Jahr 1200, vielleicht gleichzeitig mit der 

Erhebung zur Stadt. Der Patron der ersten Kirche ist St. 

Georg; Patronatsherren waren die Pfalzgrafen, die 1295 die 

Kirche an das Kloster Bebenhausen verkauften. - Neben dem 

von den Pfalzgrafen gegrindeten Kloster Bebenhausen4) waren 

in der Altmarkung T beglitert: das Spital T5), das Augustiner- 

kloster, das Franziskanerkloster, das Augustinerinnenkloster, 

die Franziskanerinnen und die Dominikanerinnen (?), auswirti- 

ge Kloster, und zwar die ebenfalls von den Pfalzgrafen ge- 

stifteten Kloster Blaubeuren® und Marchtal ("Marchtaler 
Halde'), daneben das Nonnenkloster Stetten bei Hechingen 

("Kelter der Nonnen von Stetten"), das Kloster Gutenzell 

("Gutenzeller Halde"), das Kloster Dornstetten, das Kloster 

Reutin und das Kloster St. Blasien (bzw. die Probstei Nellin- 

gen), auch die Herrschafp Wirttemberg mit 180 Jauchert und 

2 Keltern (um 1525) 

  

1) Erstmals genannt 1078 als “castrum Twingia Alemannorum® 
(L.Sch. S. 28) 

2) P. GoBler “"Zu allerlei Problemen unserer alemannischen 
Friihzeit, besonders den Michelsbergen" (Festschrift fir 
E.Wahle, Heldelberg 1950, S. 212 ££f); E.Fiechter "Die 
Stiftskirche in T zu unserer lieben Frau 5. Georg unéd 
8. Martin" (Schwibisches Heimatbuch 1934, S. 37 ff.). 
Vgl. Forderer "EKirchen". 
Umn 4525: 605 Jauchert. 
Um 4525: 210 Jauchert und eine Kelter. 
Um 14525: 35 Jauchert. Y

\
 
A
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Fir die Entwicklung der Stadt in der Neuzeit waren von groBer 

Bedeutung: 1.) Die Umrahmung Tibingens mit fremdem Gebiet - 

die Pfalzgrafen schenkten bzw. verkauften Waldhausen an Blau- 

beuren und Bebenhausen, Iustnau an Bebenhausen, Schwarzloch 

an Blaubeuren, Ammern an Marchtal, Wemfeld an einen Reutlin- 

ger Blirger (Hirschau und Derendingen waren schon immer in 

fremden Hinden) - und das durch diese Isolierung verursachte 

recht zZhe Festhalten der Stadt an der landwirtschaft, 

2.) Die Grindung der Universitdt (1477), 3.) Die Erhebung Tii- 

bingens: zur zweiten Residenz durch Graf Eberhard und die da~ 

mit einsetzende bauliche Erweiterung der Stadt. 

Derendingen hatte urspringlich wahrscheinlich keine sehr enge 

1). Das in den ersten Jahrzehnten und 

Jahrhunderten nach der Landnahme nur schwer zu iiberwindende 

Verkehrshindernis des Neckars mag dabei entscheidend mitge- 

wirkt haben. - In die geschriebene Geschichtez) tritt D im 

11. Jdh ein: das halbe Dorf D und verschiedene Einzelgiiter 

(u.a. 2 Mihlen, 2 Walder) schenkte der 1089 gestorbene Lui- 

told von Achalm dem von ihm gegriindeten Kloster Zwiefalten, 

das bis Mitte des 18.Jh. der bedeutendste Grundherr in D 

blieb (Besitz um 1520: 10 Hofe, 3 Hiuser, 225 Jauchert). An- 

fangs des 12.Jh. werden Hirsguer Giiter erwdhnt. Im 14.Jh. 

hatten auBer den Herren von D verschiedene andere Vasallen 

der Tibinger Pfalzgrafen (Ilescher von Kilchberg, Herter wvon 

DuBlingen, Konrad von Schwirzloch u.a.), einige Tiibinger Biir- 

ger (Zangenhalden, EBRlinger - "ERlinger Wiesen" -, Glait - 

"Glaiten Brihl" - u.a.), das Spital in T und die EKldster Be- 

benhausen, Zwiefalten, St. Blasien, Ochsenhausen und das Tii- 

binger Augustinerkloster Besitzungen in D. - Trotz der Erwih- 

nung einer Kirche im 141.Jh. ist sicher, daB D bis zum Jshr 

1466 nach Weilheim eingepfarrt wars). Die erwdhnte Kirche war 

wohl nur eine Kapelle ("Ksdppele") mit einer Frilhmesaerei 

1) 
2) Aus der alemannisch-frankischen Zeit ist ein grdBeres Gri- 

berfeld an der "Bernhalde" bekannt (angeschnitten 1883, 
1933 und 1936). 

3) Das Gebidude: der Kirche stammt in den wesentlichen Teilen 
aus den 60er Jahren des 16.Jh.; die (erste?) Kirche brann- 
te 1561 ab; sie wurde in den folgenden Jahren wieder aufg. 

  

Verbindung mit Tibingen 
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("Frihmefiwiese" ). Das Patronatsrecht kam iiber die Herter von 

DuRlingen und Henriette von Wirttemberg 1441 an das Spital, 

das die Pfarrstellen an Derendingen und Weilheim bis ins 

19.Jh. vergab. Die Blasiuskapelle, die urspriinglich zum D 

Kirchensatz gehorte, ging 1480 an das Stift T iber. - Eine 

wesentliche Erweiterung der bebauten Fliéche ergab sich erst 

seit dem Ende des letzten Jahrhunderts. 

Iustnaus alteste Geschichte ist wenigstens teilweise er- 

schlielbar durch Funde aus einem alemannisch-frinkischen 

Reihengréberfriedhofq), durch das Vorhandensein eines Orts- 

adels2 sy Qurch die Tatsache, dafl sich hier ein wichtiger 

StraBenknotenpunkt mit einem Neckariibergang befand: und da- 

durch, daB T der Sitz einer Urpfarrei (Msrtinskirche) ist. 

Moglicherweise gehorte L3 nicht zu den Ursiedlungen, es wur- 

de aber spitestens in der ersten Zeit der friankischen Herr- 

schaft (nach 536) gegriindet. Die Franken pflegten wichtige 

Straflen durch Centene4 (= Truppe und deren Bezirk, in dem 

sie angesiedelt war) zu sichern; dabeil wurden oft die ersten 

Kirchen erstellt. L kénnte der Mittelpumkt einer solchen Cen- 

tene gewesen sein. Zumindest in den ersten Jahrhunderten nach 

der Christianisierung kam I eine grdéBere Bedeutung als T zu; 

diesen Vorsprung vor T hat L auf kirchlichem Gebiet bis ins 

hohe Mittelalter gehalten (1270 wird L als Dekanatssitz er- 

wihnt). Brst durch die Ansiedlung eines Hochadelsgeschlechts 

bei T rickbte L allmdhlich in den Hintergrund: Ort und Kirche 

kamen in den Besitz der Tibinger Grafen, die Herren von L 

wurden Dienstmannen der Tibinger. 1112 wurde erstmals ein 

"Vdalricus de Lustnow" als Tibinger Ministeriale, 1171 "Lu- 

stenowe" erstmals als Ort genannt. 1339 war L fast vollsténdig 

  

1) 1927/ bei der Frottierweberei. 

2) Nachgewiesen zwischen 1112 und 1%23, 

3) Nach den Gesetzen der FlN-Kunde gehdrt der Name "ILustnau" 
zu den FIN, nicht zu den ON; als Ursiedlungen werden i.a. 
nur -ingen- und -heim~Orte angesehen. Der alte Name konn- 
te asllerdings zu Guansten der Benennung nach den Herren von 
L nach der Eroberung Alemanniens durch die Franken gufge- 
geben worden sein (im Kreis Niirtingen z.B. sind die Namen 
von 6 oder 7 Ursiedlungen nicht iberliefert). 

4} Vgl. Dannenbauer "Bevdlkerung" S. 26 ff.
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im Besitz des Klosters Bebenhausenq); schon im 1%.Jh. war die 

Kircheg) in L an das Kloster ibergegangen (1327 inkorporiert). 

Kleinere Besitzungen, besondérs Weingdrten, hatten im hohen 

und spaten Mittelalter auvBerdem die Kldster Marchtala) und 

Gutenzell; ferner bestand ein geringer Crundbesitz der Her- 

ren von Wfirttemberg4) und (ab 1477) der Universitit T ("Hof- 

wiese" ). 

  

1) Um 1525 besaB Bebenhausen 740 Jauchert Land + 390 Morgen 
Wald, dazu % Keltern und den GroBzehnten. 

2) Der heutige Kirchenbau stammt fast ausschlieBlich aus 
den Jahren 1495 bis 1508, (in denen die Kirches nach Bau- 
fdlligkeit wieder errichtet wurde) bzw. aus der Zeit nach 
1569 ,(als sie nach einem fast vollstandigen Abbruch wie- 
der aufgebaut wurde). ~ Bis 18%3 war Pfrondorf nach L 
eingepfarrt, auch SteinbdB bis zu seinem Abgang im 17.dh. 

2) Um 1525: 30 Jauchert und 1 Kelter. 

4) Um 1525: 10 Jauchert.



- 141 = 

Waldhausen gehort trotz seinem guten Ackerboden, der bereits 

in der Hallstattzeit bebaut wurde, wohl zu den Siedlungen der 

ersten Ausbauzeit (7. bis 9. Jh.). Die Ansiedlung stand ur- 

spriinglich nicht an ihrer heutigen Stelle, sondern am Rand 

der ostlichen "Gaishalde” unweit der "Romergriber". So jeden- 

falls kann die Erwidhnung eines alten Hofew (letztes Uberbleib- 

sel der alten Siedlung?) gedeutet werden. - Als Hlteste Grund- 

besitzer sind die Tibinger Grafen nachzuweisen, die den Ort 

befestigt hatten1>. Als Graf Rudolf im Jahr 1270 "in oppido 

Walthusen" eine Schenkung an das Kloster Bebenhausen machte, 

niitzte dies die Gelegenheit, hier festen FuB zu fassen, aus 

und kaufte die Anteile der KlOster Blaubeureng) und Hirsau5 

(1270 und 1271) sowie des Friedrich von Gomaringen (1270). 

Binige Jahre spiter rundete Graf Rudolf durch die Schenkung 

der "Gaishalde" den Klosterbesitz um Waldh. ab. Nachdem ab 

1283 der Zehnte, der bis zu dieser Zeit an die Kirche in T 

gegangen war, der Kirche in I, (die bereits dem Kloster ge-— 

hérte) zufloB4), stand der Binrichtung einer Grangie nichts 

mehr im Wege: "aus dem oppidum ist eine curia geworden" (Neu- 

scheler 8. 118). Mit der Umstellung des Hofes auf Viehwirt- 

schaft zog in Waldh. der erste Meier auf (1497). Im Laufe der 

Jahrhunderte wurde Waldh. schlieBlich in 4 Hofe geteilt. 

Zur Geschichte von SteinbdB, Wemfeld, Ammern und Schwirzloch 

s. Namenerklarung. 

  

  

  

1) Um 1270 in verschiedemen Urkunden als oppidum = befestig- 
ter Ort bezmeichnet. 

2) Wohl mit dem Stiftungsgut der Tibinger Grafen um 1080 an 
Blaubeuren gekommen. 

3) Zwischen 1103 und 1109 von einem Grafen Friedrich (von 
Tiibingen?) an das Kloster Hirsau gegeben. 

43} Bingetauscht mit Genehmigung des Bischofs von Konstanz 
gegen den Zehnten von insgesamt 220 Morgen in T, L und 
Umgebung.
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2.) Sprachliches 
  

A) Mundart') des gesamten Gebietse). 

1) Allgemeines 

Nach den Hauptgrenzen der schwibischen Ma. gehort T dem Mit- 

telschwabischen ans). Die heute noch erfaBbaren Reste der 

alten T Lokalma. sind mit der Abnahme des urspringlich im 

Weinbau und in der Landwirtschaft beschidftigbten Bevolkerungs- 

teils zum allmEhlichen Aussterben verurteilt. Auch in den 

ldndlichen Vororten I und D werden viele vollma. Formen zu 

Gunsten einer ausgleichenden, "verfeinerten" Umgangssprache 

vernachlassigt. Die zum groBten Teil von der eingeborenen Be- 

volkerung beniitzten F1N aber sind den mundartzerstorenden 

Kraften entzogen. Lediglich bei F1N, die als Stralen- und 

Wegenamen beniitzt werden (dazuhin in der von amtlicher Seite 

aus dem Primédrkataster iUbernommenen teilweise falschen 

Schreibung4), verliert sich allmihlich die alte Sprachform; 

auch in hiufig beniitzten, selbst Auswdrtigen allgemein bekann- 

ten F1N setzt sich die halbma. Form langsam durchS)' 

I1) Abgrenzung 

Bestimmend fir die T Ma. und die Unterschiede zur Ungebung 

sind die Zugehdrigkeit von T zu Altwirttemberg und die nahen 

alten Territorialgrenzen - im Osten die des Gebiets der alten 

Reichsstadt Reutlingen (mit Ohmenhausen und Wannweil), im 

Westen die des vorderdsterreichischen Gebiets der Grafschaft 

Hohenberg (mit Hirschau und Bihl). Deutliche Sprachscheiden 

trennen T von der westlichen Nachbarschaft: so heilt es in T 

  

1) Wichtige Hinweise zur T Ma. erhielt ich von cand.phil. 
Arno Ruoff,. 

2) Da sich die Ma. in den einzelnen Orten der Gesamtmarkung 
T nicht grundsdtzlich unbterscheidet (Ausnahme: einige 
westschwidbische Einfliusse in L, die sich aber in F1N nicht 
feststellen lassen), rechtfertigt sich eine Bebhandlung der 
Ma. des gesamten Gebiets. 

3) Gekennzeichnet etwa Gurch die Aussprache von See, groS, 
breit als sae, graos, brgat. , 

4) Z.B. "Wenndfelder Girten" fiir "Wemfelder Girten","Heuland" 
fir "Hailant". 

5) So z.B. efdarbgrg fir aeBdarberg.
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und Sstlich davon broet gegen brgat (breit) im Westen, aerdt 

gegen erft (erst), gwe gegen gsai (gewesen), du gegen dou (du), 

fT1 gegen feil (viel), knuil® gegen knubl® (knien), sai gegen 

sou? (Siue), fuir gegen fiir (Feuer). Schwicher ausgeprigt ist 

die Sprachgrenze gegen Osten hin, so etwa in jo in T gegen 

jao 1m Osten (ja - nach negativer Frage), muss gegen mos (muB), 

ons gegen onds (unten). 

IIT. Grundregeln der ortlichen Lautgestaltung 

Die Grundregeln der ortlichen Lautgestaltung ergaben folgen- 

de mda. Umbildungen der Laute mhd Stufe (soweit moglich, 

werden alle Beispiele an F1N gezeigt). 

a) Tonvokale und Umlaute 

Mhd a erscheint als a (hondskhabf), als a (arebax), vor Nasal 

(brindblad) und 3 (b3furx), Sonderform: als a (ablys). 

Mhd e (Hltere Umlautform)erscheint als e (8elmo), als e (her- 

wgag), vor Nasal als & (weperd) und & (gésager). 

Mhd i (jiingere Umlautform) erscheint als g (wgldle) und als 

§ (ggrdle). 
Mhd e erscheint als ¢ (fgelbablgtsle), als go (8dgag), vor 

Nasal als §3 (br§5m)q). 

Mhd i erscheint als i (fifsrgarde), als I (khisgger), vor Na- 

sal als & (léndleshald?), als & (Smoggsr) und als 38 

(1a&sabugl). 

Mhd ¢ erscheint als o (okspwgedle), als o (kholerhao), vor 

r als ¢ (moregs8dele). 

a 

a 

Mhd & erscheint als e (fre8lax), als e (hefle) 2). 

Mhd u erscheint als u (burg), als 0 (furdwisd), vor Nasal 

als § (grondwise) und 36 (radns). 

erscheint als i (gridd), als I (hasabil)z)’ vor Nasal 

(gremléy). 

erscheint als § (&3fdrIb), vor Nasal als & (nga)q) 

erscheint als ae(saeba). 

w [ (0]
 

M 
we
 

M
 

o 
Ot

 

  

1) In F1N nicht nachzuweisen; an Ersatzwortern dargestellst. 

2) In T ist 6 und U in vielen Wortern nur schwach gesenkt; 
der Laut steht zwischen O und e bzw. U und i.
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Mhd £ erscheint als 2i (eoisshu2d), vor Nasal als 5& (Bwaenire) 

und in BEinzelf#dllen als & (wegerd). 

Mhd & erscheint als ao (raocbad), vor Nasal als & (ba)q) 

Mhd: oe erscheint als ae (aeBdirbgrg). 

Mhd f erscheint als u ( 8dsud2), als u (uftsiar), vor Nasal 

als 85 (esléyar ts&d). 

Mhd iu?’ (ahd iu) erscheint als ui (fuirhegle). 
Mhd iu® (Unlautform von abd iun) erscheint als i (raide)q). 

Mhd iuBA(Umlautform zu mhd ) erscheint als 2i (heisesr). 

Mhd ei’ (ahd ei) erscheint als g¢e (geeshald), vor Nasal als 

oe (Bdceggar). 

Mhd ei2 (ahd egi) erscheint als ae (getraede)q), 

Mhd: ou erscheint als ao (draofwise), vor Nasal als o (8axbom). 

Mhd &u erscheint als ae (aele), vor Nasal als & (wolfsbém). 

Mhd ie erscheint als i» (riedr). 

Mhd uwo erscheint als us (g8sfuss). 

Mhd {e erscheint als i? (brial). 

b) Vokale der unbetonten Silben 

Unbetontes mhd ¢ f&llt im Auslaut weg (z.B. ldémagrusb, 

héndskheal, brandblad), wenn nicht aus abd f entstanden, wie 

bei den Adjektiv-Abstrakten (brgede), den Verbal-Abstrakten 

(8dele) und den Deminutiven aus ahd -1%n (aele)z). Unbetontes 

e entfdllt in der Vorsilbe ge- (g8dad) sowie in der Nachsilbe 

-el (bgtlwgag); -en ist erhalten alsea(gréba)a), -er meist 

als ar (édamlar)4), -ern als are (riedsr2). - Unbetontes mhd 

a ist meist geschwicht zua (weyprd), im Kollektivsuffix -ach 

zu -ix (hgognix). - Mhd % der Feminina auf -%n wird, durch 

nachfolgenden n erhalten, zu e (8wddnsre). - Mhd ei’l er- 

scheint in -heimer als amor (wailomir wgag). 

  

1) In F1N nicht nachzuweisen; an Ersatzwdrtern dargestellt. 
2) In der Pluralform zu 8 (haels). 

3) Wenn die folgende Silbe mit Vokal beginnt als an (birgeneg). 

4) Verschiedentlich ist @ fast vdllig verschwunden; lend(?)r.
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c) Konsonanten 

Geschwunden sind: mhd h zwischen Vokalen unter Dehnung des 

Tonvokals (hasebil); n vor Reibelaut unter Dehnung und Na- 

salierung des vorhergehenden Vokals (g§bfuas); ch in mhd 

twerch (tswgrabIl); 4 des Artikels vor Nasal (ufm hdéndskhabf); 

mhd w zwischen Vokalen (aele, g¢a(r)8asbrona) und im Auslaut 

(blalax)q). Dagegen wurde w zu b in beltsshaisar und dIbégyd, 

In den F1N "hErbsenbrunnen", "Martinsspitz" und "Ursrain" ist 

r bis auf einen undeutlichen Rest geschwunden: ea(r)ég;Sna, 

ma{r)des8bits, urs(r)oce. 

B) Zur wWortbildung der behandelten Flurnamen 

I) Konsonantenangleichungen (Assimilationen): 

Genitiv-s zu 8 (Ursrain zu ur8(r)$d€); mg zu ng () (Baum- 

garten zu bogert); mw zu mm (im Wirbenwasen zu &m mirbales-— 

was2); nf zu m(b)f (Hanfland zu hambflind, b als Gleitkon- 

sonant dazwischengeschoben); dg zu g (Stadtgraben zu 8dagraba); 

ndb zu mb (Hindebach zu hémbax); tg zu k (braitgen zu braickhe, 

z.B. bel "Nerersbreite",hat sich in der Ma. nicht gehalten). 

1i) Konsonantenausweichungen (Dissimilation): 

1 zu r (Salchhalde zu sarxhald?s); b zu m (Helbling zu hilmléy): 

r zu d (Zengersicker zu tsépadsggar); Ausfall des ch Zwischen- 

konsonanten (Kilchbach zu kilbax mit Umdeutung zu Kiihlbach); 

Ausfall des c¢h vor einem Konsonanten (Hohe Steige zu haoBdgeg); 

Abfall des 1 im Anlaut (im Lieglersloh zu ém idglersl3); 

Abfall des H.im Anlaut (im Herrenbach zu &m aerabax). 

I1I) Agglutination und Deglutination 

sind im Namenschatz nur Jje einmal nachzuweisen; beide Erschei- 

nungen treten nur in den schriftlichen Belegen, nicht in der 

Ma. auf ("im Atzenbach" zu "im Matzenbach" bzw. "in Mader-— 

halden" zu "in Aderhalden"). 

  

1) Sonderfall: im ON Lustnau ist mhd ouwe unter Beteiligung 
des Gleitkonsonanten n zu 3 geschwicht (lu8na).
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IV) Konsonantenzuwachs 

"Steinach" wurde zu 8d08lax, wohl infolge Umdeutung, da kein 

Grund. vorgelegen haben kann, einen Gleitlaut einzuschieben. 

V) Prid- und Suffixbildung 

a) Prafix: Als einziges Préfix wird das Kollektivum ge-— 

gebraucht: "Gereut", "Gestad" und "Gsteudach" (in letz- 

terem zusdtzliches -ach-Kollektivum!). 

b) Suffix -ing (patronymische Endung) erscheint in den beiden 

ON Tibingen und Derendingen, sowie im F1N Kriimling (in den 

dltesten Belegen ohne 1). 

¢) Suffix -ach (XKollektivum) in den Namen "Aschach", "“Gsteu- 

dach", "Steinach", "Steudach". 

d) Suffix -et (Kollektivum) in - spéiter umgewandeltem 

"Elimmert". 

e) Suffix -er (Bezeichnung fiir einen Acker, in einigen F#llen 

auch wohl einen Weingarten) in "Anwander", "Aufzieher", 

"Béchteler", "Mghder", "Schilter", "Vergerianer", "Weglanger®" 

u.al 

f) Suffix -in (Bezeichnung fiir eine Wiese) in "Blaichin", 

"Blasin", "Hutmacherin", "Wiestin". 

VI) Ellipse 7 

a) Innenellipse 

Eine bekannte Erscheinung bei der F1N-Bildung ist die Innen- 

ellipse (auch Klammerform, Quetschform, Schwundform genannt). 

Die F1N, in denen das Mittelglied einer - zumindest zu den- 

kenden -~ urspriinglich dreigliedrigen Zusammensetzung zu er- 

setzen ist, sind die hHufigsten (es sind aur einige derjeni- 

gen Namen angegeben, die ohne die eingeklammerte Erginzung 

unverstindlich oder miBverstindlich wiren): Brunnen(wasen)weg, 

Burg(holz)brunnen, Denzen(berg)acker, Eis(weiher)weg, Flachs- 

(acker)steige, Kessel(mithle)garten, Kirn(bach)berg, Kreuz- 

(berg)brunnen, Renn(weg)wiesen, Sarch(halden)brunnen, 

  

1) Vgl. dazu besonders D&lker S. 28 ff.
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Schelmen(wasen)giBle, Schleif(mithle)gsirten, Schmal(wiesen)- 

brunnen, Siechen(haus)garten, Spitz(wiesen)weg, Stadt(weg)- 

wiesen, Verschénerungs(vereins)wegle (ein "modernes" Beisp.), 

Weiher(halden)acker, Weiler(sbach)halde, Winkel(wiesen)brun- 

nen, Ziegel(hlitten)tdle. In den Belegen nachzuweisen ist der 

Ausfall dex Mittelglieder lediglich in den F1N Pfalzhalde 

(1350: Pfalzgrauen haldun) und Kirismithle (153%): Kirischmid- 

miile);in beiden Fallen ist eigenartigerweise der zweite Teil 

einer Amtsbezeichnung (Pfalzgraf) bzw. eines PN (KiiriBschmid) 

ausgefallen. -~ Bei viergliedrigen Namen sind in Frauen- 

(wildle)steingrube ein Glied, in Gais(haldenwiesen)brunnen 

zwel Glieder zu ergidnzen; Sonderfall: Kiris(schmidmithl )giBle 

(s. 0.) 

b) AuBenellipse 

Die Namen, die eine Erginzung des Grundworts verlangen, sind 

weniger zahlreich, wenn man von denen absieht, die einen PN 

mit der Endung -er darstellen und deshalb zu den F1N mit 

Suffix -er gezdhlt werden koénnen (Biesinger, ElsiBer, Horemer, 

Tescher, Schwanzer, Stammler u.v.a.). Solche sind Alber(wiese), 

Hessen(dcker), Diemen(weingarten), LanggaB(halde), Weiherle- 

(wiesen). - Das Bestimmungswort muB in (Junker)scheuerle (im 

16. und 17. Jh noch vorhanden), ein Teil des Best.W. in (OL)- 

schlagmithle ersetzt werden. 

VII) Unterdriickung innerer Silben 

Eng(en)feld, Hohen(ge)stad, Lang(en)gaB, Rot(en)bad, Riib(en)- 

dckerle, Schell(men)wasen, Sonn(en)hald(en)egart, Wies(en)- 
1 

weg. 

VIII) Wechsel des Genus 

Ein Wechsel des Geschlechts trat bei "die Hundskapf" ein, wo 

im Artikel die Umwandlung des Grundworts von -kappe zu -kapf 

nicht beriicksichtigt wurde. Bei "Alberwiese" wird beim Ab- 

fall des Grundworts das Bestimmungswort nicht mehr verstind- 

lich gewesen sein, sonst hédtte in den Belegen nicht "die 

Alber" fiir mhd alber (masc.) erscheinen diirfen. Ebenfalls 

  

1) Nachgewiesen in Rotbad und Sonnhalde.
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nicht mehr verstanden wurde "die LiB", die heute als Fem. 

Sing. angesehen wird, urspriinglich aber Neutr. Plur. von 

mhd luz war. 

IX. Betonung 1) 

In zusammengesetzten F1N liegt der Akzent i.a. auf dem Best. 

W., falls das Best. W. ein Substantiv ist (z.B. "Brunnen- 

wasen", “Wémfeld", "Weiherhalde" u.a.). Von dieser allgemei- 

nen Regel gibt es Ausnahmen. Binige davon sind so zu erklid- 

ren, daB der Hauptton dann auf das Grundw. verlegt wurde, 

wenn sich dadurch FIN mit dem gleichen Best. W. deutlicher 

unterscheiden lieBen (z.B. "Blésibéd", "Blisiberg", "Blisi- 

kélter"; dagegen blleibt aber die Tonstelle bei "Dénzenberg" 

und"Dénzenacker" auf dem ersten Wortteil). Warum "Schachbium" 

und "Kasparsléch“ auf dem Grundw. betont werden, ist unklar. 

Bei dem Namen "Engelfriedshalde® - mit einem Nebenton auf 

der ersten Silbe - liegt der Hauptton vielleicht aus sprach- 

rhythmischen Griinden auf dem Grundw., ebenso bei "Sonnhaldé- 

gart" (dagegen: "Ursralner Egart") Beide Betonungsmoglich- 

keiten sind zu horen in "Herbstenhof"; filir den Akzent auf dem 

Grundw. ist wohl die Absicht zur Unterscheidung von "Herb- 

stenhdfe” (nur so!) und "Herbstenwiesen" (abgegangen) ver- 

antwortlich. - Bestehen die Bestimmungswdrter aus Adjektiven 

oder Numerakien, ist die Betonung voéllig uneinheitlich. Wahr- 

gcheinlich ist hier fiir die Legung der Tonstelle der Grad der 

(gefihlsmzBRigen) Binheit von Best. W. und Grundw. maBgebend, 

daneben selbstverstandlich auch der Wille zur Unterscheidung 

und der Sprachrhythmus. Zu den Namen mit dem Akzent auf dem 

ersten Wortteil gehdren: "Altlach“ "Frelackerle" "Halbaau- 

cherten", "LénggafB" ,"Néuband","Rétbad" 2). zu den Namen mit 
der Tonstelle auf dem Grundw.: "Hohe Stéige", "Kalte Hérber- 

ge", "langer Rficken", "Breiter Wég", dazu die Namen mit von 

ON abgeleiteten Adjektiven: "Hagellocher Wég", "Bebenhiuser 

StréBle“, "Entringer Téle", "KreBbacher GABle". — Lehnworter 

  

1) Dieses Problem behandeln vor allem Ddlker S. 19 ff und 
Bach II, S. 44 ff. 

2) Hier sind beide Betonungsarten zu horen. Es scheint sich 
aber ~ vielleicht wegen der Beniitzung als StraBennsme - 
die Betonung suf dem ersten Wortteil durchzusetzen.
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In den FLN zeigen bei frilter Eindeutschung den Hauptton auf 

der ersten Silbe ("Kippele"3, "Spltalwald", "Tabakgirtle"), 
wihrend die neueren Lehn- und Fremdwdrter die nichtheimische 

Betonung behielten VAllde", "Belveddre", "Kapitansweg!, 

"Pastétenbuckel", "Philosbphenbrunnen", "Zigéunerinsel"). 

C) Volksetymologische Umdeutungen 

Umngestaltungen auf Grund von Volks- und Schreiberetymologie 

treten ein in: "Ackersteigle" aus "Hackersteige" (Schreib- 

fehler?), "Aderhalden" aus "Maderhalden" (Deglutination), 

"Armbach" aus "Arenbach" (aus Gegenillberstellung von "Golders- 

bach"?), "Bahnfurche" aus "Bannfurche", "Beingirtle aus "Bin- 

gertle", "Ehrenbach" zus "Herrenbach" (nach Abfall des anlau- 

tenden H durch Dissimilation), "Ehrenbach" aus "Arenbach", 

"Goldersbach" aus "Bolstersbach", "Heuberg" aus "Hohenberg', 

"Heuland" aus "Hailant", "KilhlbZchle" aus "Kil(ch)bichle" 

(Ausfall des ch durch Dissimilation), "Kirnsteige" aus "Kirch- 

steige", "Mayerbach" aus "Ehrenbach" (Agglutination?), "Neuw 

rerspranke” aus "Nerersbreite" (Schreibfehler!), "Neuband" 

aus "Neubann", "Rosentile" aus "Résentdle" (?), "Spitzberg" 

aus "SpieBberg" (?), "Wendfeld" aus "Wemfeld". 

D) Namenbiindel 17 

Sowohl bei der Deutung der einzelnen Namen als auch bei der 

Auswertung (z.B. zur Wirtschafts— und Siedlungsgeschichte) 

st6B% man in verschiedenen Markungsgegenden auf Flurnamenbiin- 

del, d.h. auf Ansammlungen sclcher F1N, dile der Form nach zu- 

sgmmengehoren, und solcher, die sinnverwandt sind. Ansammlun- 

gen von FIN mit gleichem Best.W. oder gleichem Grundw. seien 

"Wort-Namenbiindel", Ansammlungen von sinnverwandten F1N, die 

unter einem gemeinsamen lbergeordneten Begriff zusammgefalt 

werden kénnen, seien "Begriffsnamenblindel" genannt. 
  

1) Vgl. Willi Miller "Das Flurnamenbilindel" in Schwib.Heimat, 
Jg.1951, S5.201-04, und Hugo Moser "Die Flurnamen der Sathma- 
rer Schwaben" in Namenf., Bd.4, 1953, S.179-208. - Kurz vor 
Fertigstellung dieser Arbeit konnte noch die richtungswei- 
sende Dissertation von Willi Miller eingesehen werden. Da die 
Einordnung der unten angefiihrten Beispiele fiir Namenbiindel in 
der Markung T in die wvon W.Miller beniitzten Assoziationskate- 
gorien den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen wiirde, 
wurde eine andere, einfachere Einteilung der Blindel gewihltb.
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I) Wort-Namenbiindel 

a) Gleiches Best.W.: Gaisbrunnen, -bithl, -halde, =-mahd, -weg, 

~wiesen; Galgen, Galgenberg, -osch, -rain, -steige, -weg; 

Grundwiesen, -teil; Hundskapf, -kehle; Weiheracker, -brunnen, 

~halde, -haldenkies, -wiesen; Kelteracker, -gifBlle, -wasen; 

See, deeacker, -wiese, -wiesle; Gestad, Gestadacker, - -Let~ 

ten, ~wasen, -wiegle. 

b) Gleiches Grundw.: Enis-~, Helblings-, Morharts-, Vogts- 

steinach; Ochsen~, Kuhbrunnen; weitere Beispiele siehe in 

der Grundworterliste. - Zu dieser Sparte gehéren auch die 

FIN, die bei gleichem Grundw. durch verschiedene Adjektive, 

Adverbien oder Numeralien unterschieden werden; sie beruhen 

meist auf der Bezeichnung eines Gegensatzes: hinterer, vorde- 

rer, mittlerer Acker; obere, untere Allee; alte, neue Ebene; 

breite, kleine Halde; breiter, langer spitziger Letten; 

linker, rechter Osterberg; obere, untere, mittlere, hintere 

oonnhalde, Sonnhaldegart; erstes neues, zweites neues, drit- 

tes neues Feld; steinerne, obere steinerne, untere steinerne 

Briicke (liegen nicht beieinander). 

¢) Deminutiv-Gruppe: Als ein Namenbiindel diirfen wcohl die F1N 

"Freidckerle", "Stockle" und "Geigerle" angesehen werden; 

eine gegenseitige Beeinflussung ist zumindest sehr wahrschein- 

lich, 

11) Begriffsnamenbfindelq) 

a) Der Gegenstand der asaoziativen Anknilipfung bei dem Namen- 

biindel "Heiligenwiese" (zweimal), "Pfarracker", "Pfarricker", 

"Plfarrwiese', "FriihmeBacker", "Mesnerbaumgidrtle" und "Mesner- 

tums Wiesen" (simtliche Flurteile sidl. von L im Neckartal)2) 

  

7y Zur Deutung der einzelnen FIN s. im Kapitel "Die Namen". 

2) Die F1N "Pfaffenacker" und "Kirchgraben" (beide beim "Herr- 

lesberg") bleiben hier - ihrer welten Entfernung vom genannten 
Namenbiindel wegen - unbericksichtigt, wie auch samtliche Na- 

men, die auf Spital- oder Klosterbesitz weisen. - Zum Vergl. 

die zur gleichen Gruppe. ("Eirche") gehorenden F1N in T: 

"Praffenacker", "Pfaffenwiesen", "Sankt Jorgen Baumgarten", 

"Sankt Georgen", "Widem"; in D "FrihmeBwiese", "Pfarracker) 
(zweimal), "Widemacker". Alle diese Grundstiicke liegen in T 
und D iliber die Markung verstreut.
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ist die "Kirche", die hier als gemeinsamer ibergeordneter 

Begriff anzusehen ist, unter dem dieses Namenbiindel zusam- 

mengefalt werden kann. 

b) Unter dem iilbergeordneten Begriff "Romische Siedlung" 

sind zusammenzufassen: "Maueracker", "Heckle", "Zeilacker", 

"Higlin" (an der Markungsgrenze D - Weilheim). 

¢) Unter dem iibergeordneten Begriff "Viehwirtschaft" sind 

zusammenzufassen: "Tranke", "Morgenstelle", "Stelle", 

"Ochsenweidle", "Schaftrieb", "Gaisweg", "Viehweide", "Gais- 

brunnen", "Stutgdrtlin", "Herdweg" (zwischen Tibingen und 

Waldhausen); "Auchbtert", "Herdweg" (beim "Klosterhof“).q) 

d) Unter dem iibergeordneten Begriff "Minzwesen" sind zusam- 

menzufassen: "Hellerloch", "Helmling" (am Nordabhang des 

SchloBberg-Spitzberg-Hohenzugs) . 

e) Unter dem ilibergeordneten Begriff "Abgegangene Siedlung" 

sind zusammenzufassen: "Wemfeld", "Hofstattacker", "Kleines 

Oschle" (Mkg. Tibingen). 

£) Unter dem ibergeordneten Begriff "(Aufgeteilter) Herren- 

besitz" sind zusammenzufassen: “"Hofdcker", "LiBR", "Lénder" 

(Mkg. Derendingen). 

g) Unter dem iibergeordneten Begriff "Handwerk und Beruf" 

sind zusammenzufassen: "Metzgerwiese", "Sattlerwiese", 

"Pfeifer(wiese)" (im Neckartal, Mkg. Lustnau). 

I1I) Biindelung auf Grund eines Form- und Sinnzusammenhangs 

Die beiden F1N "Himmelsleibter" und "Hexenweg" (auf dem "Ogter- 

berg") bilden eine Alliterationsgruppe und bilden auBerdem - 

zumindest gefiihlsmiBig - einen Gegensatz, so daB eine &duBer- 

liche und innerliche Bilindelung vermutet werden kann. Auch 

bei "Hellerloch" und "Helmling" ist der Stabreim zu beachten. 

  

1) Weitere Beispiele dhnlicher Art siehe in Kapitel "Beitrige 
gur Siedlungsgeschichte ...".
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3.) Beitrige zur Siedlungsgeschichte des Tibinger 

Gebiets auf Grund der Untersuchung der Flurnamen 1) 

    

A) Tibingen 

Von den Siedlungen der Jjetzigen Mkg. T sind, den Namen nach 

zweil Altsiedlungen: T und D. Beide iubernahmen wenigstens 

einen Teil des won den Romern kultivierten Ackerlandes; 

auBlerdem gehdrten zu beiden Siedlungen wohl ziemlich umfang- 

reiche Markungen. Da in der Landnahmezeit sicherlich der 

grof3te Teil des zuganglichen Landes verteilt wurde, muR man 

sich das zu T gehorende Gebilet viel weiter nach Norden ge- 

hend vorstellen. Die Markungen Hagelloch und Waldhausen 

wurden spédter aus dem Tiibinger Gebiet herausgeschnitten; 

vielleicht gehdrte auch die spitere Mkg. L (der Name, eigent- 

lich ein F1N, weist auf eine spitere Siedlung; doch s5.5.3%1) 

urspriunglich zu T. Sidlich des Neckars ist fir die Zeit kur=z 

nach der Landnzhme kein Tibinger Gebiet anzunehmen, da ein 

Ubergang iiber den relativ breiten, sein Bett immer wieder 

verlegenden FluBl wohl nicht bestand: durch den Steinlach- 

schuttfacher war der Neckar schon damals an den SchloBberg 

und an den Osterberg herangedriickt, so daB es in der Gegend 

der heutigen Neckarbricke sehr steil. zum FluB hinunterging, 

d.h. hier kann es in den ersten Jahrhunderten nach der ale- 

mannischen Landnghme eine fiir Zugtiere und landwirtschaftli- 

che Fahrzeuge gangbare Furt nicht gegeben habeng), und der 

einzig denkbare Ubergang, ndmlich vor dem Hirschauer Tor beim 

"Schwanzer" zum "Oberen Wohrd" hiniliber héatte auf Derendinger 

Gebiet gefilhrt, das an dieser Stelle nachweislich bis an den 

Neckar reichtea)(noch im 17.Jh. erstreckte sich die Mkg. D 

im Norden bis zum heutigen Hauptbahnhofsgelénde). Das Gebiet 

siidlich des Neckars ostlich der Markung D nahm wohl die Wem- 

felder Mkg. ein (5. S.40) 

  

1) Zur Deutung der einzelnen zu dieser Untersuchung beniitzten 
F1N s. in Kapitel 4 "Die Namen". 

2) Auch der Zug der RomerstraBen und der vorgeschichtlichen 
Wege: um T spricht gegen eine alte, romerzeitliche Furt 
an dieser Stelle. 

3) Der von T aus benannte Weg "Weilersteig" spricht nicht 
dagegen, da er erst 1535 auftritt.
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Die &dlteste Westgrenze von T ist bei den Markungen Unterjesin- 

gen und Wurmlingen zu suchen. Spéter aber nahmen den grolRten 

Teil des Gebiets westlich der Stadt die mit eigenen Markungen 

ausgestatteten Hofe Ammern und Schwidrzloch ein. AuBerdem be- 

saBen wahrscheinlich die im 14. Jh. abgegangenen Weiler Hinde- 

1) guf der linken Ammerseite kleinere Teile der 
heutigen Mkg. T. Die Markungen diegser vier Siedlungen wurden 

bach und Lachen 

aus den zu Unterjesingen und T gehdrenden Gebieten herausge- 

schnitten, fielen aber im Laufe der Jahrhunderte wieder den 

Urmarkungen zu, Teile von Hindebach und Lachen vielleicht 

auch der Rodesiedlung Hagelloch. 

Wenn man diese vier Siedlungen mit dem dazugehdrigen Gelénde 

aus der Urmarkung T ausklammert, bleibt fiir T im Mittelalter 

kein allzu groBer Raum mehr ibrig. Die Grenzen miissen etwa 

folgendermaflen angenommen werden: im Norden die Linie "Neu- 

halde" - "Wanne" - "Viehweide", im Osten die Linie "T&gles- 

klinge" - "Lustnauer Waldle" - "Hundskehle", im Siden der 

Neckar, im Westen die Linie "Weilersbach" - "Helmling" - 

"Sonnhalde" oder, falls man sich den Weiler Lachen westlich 

des Hembachs vorstellt, die Linle "Rote Steige" - "Kreuzberg" 

- heutige Herrenberger StraBe - "Weilersbach" - "Helmling" - 

"Sonnhalde". 

Zur Brfassung des alten A c kerlandes 1in dieser 

recht klein erscheinenden Mkg. - verglichen mit der heutigen 

Mkg., - miissen die bis zur Nitte des 16. Jh. genannten F1N 

herangezogen werden, um sie auf ihren Inhalt zu iuberpriifen, 

wenn man die Tiibinger Verh#ltnisse bei der Uberlieferung der 

F1N bertucksichtigen Willz). DaB gerade in T damit nicht die 

  

1) Wahrend die Lage von Hindebach in etwa erschlieBbar ist 
(im hinteren Hembachtal auf Mkg. Unterjesingen), ist iiber 
Lachen wenig bekannt. Wahrscheinlich lag es ebenfalls auf 
Unterjesinger Mkg.; Janichen ("Nicht der Bauer -die Gra- 
fenburg war ausschlaggebend" in Schwib.Tagbl. v.5.4.1958) 
allerdings vermutet Lachen im Weilersbachtal. 

2) Bei der Einzeluntersuchung der F1N ergab sich, daB alle 
nach 1550 erstmals genannten Ackernamen nicht urspring- 
liches Ackerland bezeichnen., Da die Verhdltnisse auf den 
anderen Markungen, vor allem bei den Acker- und Wiesen- 
namen, nit diesem Ergebnis Ubereinstimmen, wurden auch 
dort die vor der Mitte des 16. Jh. genannten F1N als 
Grundlage fiir die Untersuchungen beniitzt.
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tatsédchlich altesten Namen erfalt sind, d4.h., daf die dlte-~ 

ste F1N-Schicht bis auf einige Reste im “14. Jh. verschwunden 

war, geht aus der Verteilung aller 43 vor 1550 erwéhnten 

Nutzungsnamen hervor; nur 6 Ackernamen und 17 Wiesen- und 

Weidenamen, Jjedoch bereits 20 Namen, die sich auf Weinbau 

beziehen. Beim Vergleich mit den ebenfalls bis 1550 bekann- 

ten Nutzungsnamen auf der nicht groBeren Mkg. D (28 Acker-, 

12 Wiesen~ bzw, Weide-, 3 Weinbaunamen), wo wegen der fir den 

Weinbau unglinstigeren Lage (Mangel an siid- und westexponier- 

ten Hingen) die urspriinglichen landwirtschaftlichen Verh#lt- 

nisse noch weit eher erhalten waren, wird deutlich, daB in T 

viele Ackernamen verschwunden und an ihre Stelle Weinbauna- 

men getreten sind. - Die dltesten Nutzungsnamen, die auf 

Ackerland schlieBen lassen, bezeichnen Grundstiicke an beiden 

Ammertalrindern ("Fronacker", "PFreidckerle", "Stockacker", 

"Fleckenacker") und im Késenbachta11>; diese Tatsache wird 

unterstrichen durch die ersten Zelgbezeichnungen (1350): 

"beim Burgholz" (am SchloB), "beim Hasenbiihl" und "bei der 

Ziegelhiitte". Noch im 14. Jh. werden die Zelgen “versus 

Wemmfelt" und "yjendent dem Negger" genannt. Beide Bezeich- 

nungen meinen dasselbe. In diesen Zelgen liegen die zu T 

neu hinzugekommenen ehemaligen Derendinger und Wemfelder 

Acker. Die Dreifelderwirtschaft scheint bereits um diese 

Zelt v6llig durcheinandergekommen und der Grofteil der Fel- 

der "wild" bebaut worden zu sein. Die Grinde dafiur liegen in 

der Umwandlung vieler Acker zu Weingdrten und in der dadurch 

notwendig gewordenen Neuerwerbung von Ackerland auf anderen 

Markungen und Anlegung verschiedener Neubriiche. 

Dem Mangel an Ackerland standen giinstige Verhdltnisse fiir die 

Viehhaltung gegeniber. In Ammertal oberhalb und 

unterhalb von T lag gutes Wiesenland (vor 1550 sind hier ge- 

nannt: "Briihl", "Schmalwiese", "Kule", "Lange Wiesen", "Wie- 

senweg", "Blaichin", "Schutzenwiese", "Ruitwiese", "Armen- 

wasen", "Bleumiihlwiese", "Kelterwiese", "Schwaigbriihl"); 

auch am "Tinken Osterberg war Wiesenbau mbglich. Die gesamte 
  

1) Eine Ausnahme: der "Hangende Acker" bei der "Neckarhalde. 
Die im 14, Jh. genannten Flursticke rechts des Neckars 
miissen hier auBer Betracht bleiben, da sie urspringlich 
zu D bzw. zu Wemfeld gehdrten.
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Nordhalfte der Markung, von den oberen Réndern der Weinberg- 

hiénge zum Ammer-, Weilersbach- und Kidsenbachtal hinab bis 

zur Grenze Tiibingen- Waldhausen, war dem Weideland vorbehal- 

ten. Ein breiter Glirtel unbebauten Landes, das zumeist als 

Weidegebiet beniitzt wurde, zog sich vom Weilersbach im Westen 

bis zur "Taglesklinge" im Osten hin und trennte die Markungen 

T und Waldhausen deutlich voneinander: "Tranke" (1562”1; bei 

der "Roten Steige"), "Roter Steiger Egart" (amtl.), "Steinen- 

berger Egart" (FK), "Morgenatelle" (1735), "Stelle" (1567), 

"Ursrainer Egart" (1754), "Trinke" (15233; beim "Ursrain"), 

"Diirnni® (1356), "Wilze" 7 (1567), "Sulgen" T (4356), "Och- 

senweidle” (PK), "Schaftrieb" (mdl.), "Gaisweg" (1735), 

"Viehweide" (1292), "Stutgirtlin" (1497), “"Rotbad" 7 (1631), 

"Gaisbrunnen" (1350), "Herdweg" (1350); zur Vollstindigkeit 

seien noch die Weidenamen in und bei der "Gaishalde" (1565) 

angegeben: "Schaftrieb" (mdl.), "Gaisbiihl" (1276), "Galswie- 

sen" (1585), "Gaisbrunnen" (1683), "Gaismahd" (1507), "Mih- 

der" (1356), "Auchterwiese" (1350), "Schafrain" (amtl.), 

"Schafsteig" (1586), "Sauhag" ? (1585), "Waldhiuser Stelle" 

(amtl.). - Schon im 13, Jh. wurde mit der Kultivierung des 

noérdlich von T gelegenen Weidelandes begonnen. Spater, um 

1457 und 1550, wurden darauf die beiden Herbsten-hofe ange- 

legt, deren Landereien den Markungen Waldhausen, Hagelloch 

und T zugehdrt hatten. Die Kultivierung erfuhr dadurch eine 

kurze Unterbrechung, daB 1673 der Herbstenhofer Besitz von 

der Stadt T aufgekauftz) und einige Zeit wieder ganz als 

Weideland beniitzt wurde. Jedoch wurden im Laufe der Zeit 

immer mehr Weingsdrten, Wiesen, Acker und auch Wald angelegt, 

so daB im Norden von T heute nur noch ein schmaler Streifen 

Schafweide besteht. 

Ausgedehnterer W a 1 4 stand wohl schon immer am ndrdlichen 

SchloBbergabhang ("Burgholz"), in der "Gaishalde", auf dem 

"Heuberg", auf dem "Steinenberg" und am "{sterberg" ("Lust- 

nauer WHldle"). Verschiedene kleinere Waldteile, die ~ 

  

1) Da unbebautes Land in der Regel in Urkunden seltdn und in 
Lagerbiichern erst spat auftritt, wurde bei der Darstellung 
des ndrdlichen Weidegiirtels auch auf nach 1550 erstmals 
genannte FIN., zurickgegriffen. Das Jshr der ersten Nennung 
wurde jedem F1N. in EKlammern beigefiigt. 

2) Damit VergroBerung der Markung Tibingen.
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geographisch bedingt - iber die gesamte Markung vertellt ge- 

wesen waren, sind gerodet worden, wobei mehrere Waldparzel- 

len, besonders solche an Talschliissen, wegern ihrer Unzuging- 

lichkeit und Steilheit der Rodung langer widerstanden habenq). 

Schon frih waren diese Waldteile, wie die Bestimmungsworter 

ihrer Namen verraten, in Privatbesitz:"EBlingsloh" (1356 erst- 

mals genannt), "Buckenloh" (4350), "Iglersloh" (1356), "Engel~ 

friedsloch" ? (1356), "Hellergloch" ? (1390)2). 

Die Tibinger landwirtschaftlichen Verh&ltnisse konnen nicht 

verstanden werden ohne den W e i n b au , der in Tibingen 

eine wesentliche Rolle spielte. Bei der Pflege des Weinbaus 

nahm das Xloster Bebenhausen eine bedeutende Stellung eina). 

Allerdings werden schon vor der Griindung des Klosters ver- 

schiedene Weingarten in T bestanden haben. Der Weinbau ist 

im mittleren Wiirttemberg schon im 9. Jh, fir das Filstal be- 

zeugt. In dem klimatisch viel glinstigeren Gebiet um T wird 

er deshalb auch um diese Zeit bekannt gewesen sein. Nachdem 

im 10. Jh. der Terrassenbau aufgekommen war, gab es im Tibin- 

ger Gebiet keinerlei Hindernisse fur den Weinbau mehr. Ur- 

kundlich erwahnt sind Weingérten in T und L allerdings erst 

im 13. Jh., in Ammern um 1480. Schon um die Mitte des 14.Jh. 

waren in T und L mehr als 200 Morgen mit Reben bepflanzt. 

Auf dltesten Weinbau in T weisen die FlNA) "Pfalzhalde", 

"Burgweingarten", "Brunneggerhalden", "Freuel", "Lescher", 

"Wizzemannesberg", "Neckarhalde™, "Bachten", "Rote Halde", 

"Vogel", "Sonnhalde", "Marchtaler Halde" und einige Keltern 

(an den nordlichen Neckar-Talwinden); "Weilerhalde", "Ar- 

beitskelter", "Geigerle", "Heuland", "Neuhalde", "Schmelzlis~ 

halde", "Messinger"(an den ndrdlichen Ammer-Talwdnden und an 

den Hingen der Ammer-Nebenfllisse). Der Hohepunkt des Weinbaus 

  

1) Fiir die Waldstiickchen im "Elysium" und in der "Tigles- 
klinge" sind keine Waldnamen nachzuweisen. 

2) Beim "Engelfriedsloch” und beim "Hellerloch" sind die 
Grundworter nicht eindeutig zu klaren. 

%) Vgl. Schrdder S. 46; auch zum Folgenden s.d. 

4) Sowohl Nsmen mit dem Grundw. -halde als auch alleinste- 
hende Besitzernamen (bei kleinen Grundstiicken) weisen 
oft, wenn auch nicht mit Sicherheit, auf Weinbau.
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war um 1600, als in T sg&mtliche Siid- und Westhinge, selbst 

viele der kalten Ost- und Nordhinge von Weingarten einge- 

nommen waren; die Zahl der im 17. Jh. bezeugbten Keltern be- 

weist diesq). Die riicklédufige Entwicklung setzte im 30jéh- 

rigen Krieg ein; immerhin wurde aber noch wn die Mitte des 

letzten Jahrhunderts auf ilber 600 Morgen Land Wein angebaut. 

Heute nimmt die Weinanbaufliédche nur noch wenige Morgen ein.- 

Hand in Hand mit der bis zum 17/. Jh. immer bedeutender wer- 

denden Weinbaupflege ging die Viehhaltung, zu der der erhdh- 

te Diingerbedarf der Weingdrten zwang. Nicht zuletzt darin 

ist wohl der Grund fur die Ausdehnungsbestrebung von T nach 

der rechten Neckarseite zu suchen. Der Derendinger Bedarf an 

Wiesen war mit den Steinlachwiesen gedeckt, und ein gestei- 

gertes Bediirfnis zur Viehhaltung war wegen des fiir Weingir- 

ten ungilinstigen Gelindes nicht gegeben. Ein allzu grofer 

Widerstand gegen den Verkauf des Wiesengebiets am Neckar an 

T wird also wohl nicht bestanden haben. Bedeutenden Zuwachs 

an Wiesenland im unteren Neckartal erhielt T durch den all- 

méhlichen Riickgang der Selbsténdigkeit von Wemfeld. 

B) Waldhausen 

Das wie fast alle -hausen~Orte in der ersten Ausbauzeit 

(7.-9. Jh.) gegriindete Waldhausen wurde wohl von T aus ange- 

legt. Zahlreiche Higelgréber ("RBmergriber") bezeugen die 

hallstattzeitliche Bebauung des Gebiets um Waldhausen. Das 

vorgeschichtliche Ackerland scheint spéter nicht mehr be- 

nitzt worden zu sein, so daB bel der Anlegung von Waldh. 

der Wald, der sich in der Zwischenzeit ausgebreitet hatte, 

gerodet werden muBte (vgl. den ON Waldh.).Der Rodungsfleck 
  

1) Im 17. Jh. standen in T 11 EKeltern: "vnder der Kellerey 
Korn Casten", "an der Sonnhalden", vff dem BebenhiuBer 
Hoff", "im Ammertal, die Arbaits Kellter", "in der Pfalz- 
halden", "im Hennenthal", "im Urschrain", "die Criitzberger 
Kellter", "im Spital", "die ander ... ist von den Closter 
Frawen zuo Guettenzell erkauft worden", "im Neckherthal 
der Nonnen Kellter ... ist der Kloster frauen zuo Steten 
bey Hechingen zu Thren Landgarbigen Weingardten zuostin- 
dig".
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war bis ins hohe Mittelalter hinein von unbebautem Gebiet 

umgeben: im Siiden ein breiter Weidegiirtel, der Waldh. von 

T abschlof, und auf den ubrigen Seiten Wdlder, die sich bis 

heute gehalten haben ("Gaishalde" und "Heuberg"). Von den 

allerersten F1lN hat sich fast keiner behauptet, da Waldh. im 

13. dh. in den Besitz des Klosters Bebenhausen {iberging und 

von diesem in einen Wirtschaftshof umgewandelt wurde. Es ist 

moglich, daB das alte "oppidum" Waldhausen, d.h. die befe- 

stigte Siedlung'’ urspriinglich nicht an der Stelle des heu- 
tigen Weilers (im Zentrum der Mkg.) gesatanden hat, - so je- 

denfalls kann die Erwihnung eines "alten Hofes" am Rande der 

ostlichen "Gaishalde" verstanden werdenz). Dieger alte Ort 

miBte im 14. Jh., spitestens im 15. Jh. abgegangen sein, 

nachdem das gesamte zugehodrige Land an Bebenhausen ilibergegan— 

gen war und der neuerbaute Klosterhof am Platz des heutigen 

Weilers die Existenz weiterer Bauernstellen unmdglich gemacht 

hatte. Allerdings ist die Vorstellung einer Siedlung am Rande 

des von ihr aus bebauten Landes schwierig. Tatsache ist aber, 

daB ein "alter Hof" am Waldrand bei den "Neuen Ackern" ge- 

nannt ist; auBerdem erscheint 1450 der "Sybrechts Briel", 

oberhalb den Quellen gelegen, die den Bach in der "Tagles- 

klinge" speisen. Die in dieser Zeit iibliche Bedeutung eines 

Brithls (Besitz des Dorfherrn! Dorfnihe! Feuchte Wiesen) weist 

auf die Zugehorigkeit zum "alten Hof" bzw. zur abgegangenen 

Siedlung. - Wenn schon die rechtliche Sonderstellung des 

"Brithls" in einem Fall auf der heutigen Mkg. T bestritten wer- 

den kanna), so ist doch das Merkmal "Siedlungsnihe" allen 

Brihlen eigen. Auch sonst sind die Verh#ltnisse um Waldh. 

nicht endgiiltig zu kldren. So ist es unverstindlich, warum 

in den Urkunden und lagerblichern nur ein einziger Ackername 

  

1) Auch der Hof wurde kurz vor 1567 "wieder mit einer maur 
unbfangen sampt dem graben daruor"; Reste dieser Befe- 
stigung sind noch vorhanden. 

2) Spuren der alten Siedlung, die als oppidum Jja Wall und 
Graben besaf, wurden bisher nicht entdeckt. 

3) Beim Blésiberg sind keine Anzeichen eines Dorfes festzu- 
stellen; der dortige Brihl kann also auch keinem "Dorf- 
herrn" gehort haben.
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(1567: "Holderacker") genannt istq), 8 F1N aber bereits wvor 

1550 Wiesen- und Weideland bezeugenz). Sollte die Bebenhiu- 

ser Grangie Waldhausen, entgegen den sonst iiblichen Gepflo- 

genheiten eines Zisterziensersklosters, schon vor dem 45.Jh. 

auf Viehwirtschaft umgestellt worden sein, oder sollte sich 

bereits das "oppidum" auf Viehhaltung spezialisiert haben? 

Nicht einmal die Ausdehnung der alten Mkg. ist aus den Lager- 

blichern genau zu ersehen. Sicher ist nur, daB die 1930 nach 

Bebenhausen und 1934 nach T eingemeindete Mkg. frither groRer 

war. Ilm Westen stiefl sie an die Mkg. Hagelloch; sie verlor 

hier nach dem 15. Jh. durch den Bau der Herbstenhife und de~ 

ren Ubergang an T im 17. Jh. verschiedene Teile ("Heuberg", 

"Wanne", "Stelle"). Im 16. Jh. muB die Markung noch weiter 

nach Séiden gereicht haben>); auBerdem gehdrte die im 19. Jh. 
bei der Ablosung der Schonbuchgerechtigkeiten zu T gekommene 

"Gaishalde" wohl einst zu Waldhausen. 

C) SBchwirzloch 

Mit groBer Wahrscheinlichkeit besalB Schwérzloch im Mittel- 

alter eine eigene Merkung. Noch 1534 hatte Schwidrzloch eine 

Versteinung, obwohl es damals schon zu T gehdrte. Auch die 

eigenen Schonbuchgerechtigkeiten und das Vorhandensein eines 

"Brijhls" (129%: "Halvinger Brliiel"; 1356: "Swaigbriigel") 

sprechen fiir eine selbstdndige Schwarzlocher Markung. Ob an 

der Stelle des heutigen Hofes einst ein kleiner Weiler stand, 

der dann sicherlich schon wahrend seiner Zugehorigkeit zunm 

  

1) Trotz des Bestehens einer Hofwirtschaft, die eine Zelgein-~ 
teilung nicht unbedingt erfordert, sind aber. 1356 drei Zel- 
gen ("versus hagunloch", "hinder dem hof versus Monasterium" 
und "versus Tuwingen") mit insgesamt 355 Morgen genannt 
(1567: 111 Jauchert). 

2) Von den heute noch bekannten F1N beziehen sich 10 auf Acker 
(darunter offensichtlich nur ein "alter" Ackername), 8 auf 
Wiesen und Weide (vgl. F1N-Verzeichnis Waldhausen). 

3) Die Erwidhnung einer Zelg "versus Tuwingen" im Jahr 1356, 
von der spater keine Rede mehr ist, spricht ebenfalls fiir 
eine weiter nach Siiden reichende Mkg. Schon 1567 bezie- 
hen sich alle drei Zelgnamen auf Gebiete ndrdlich Waldh.: 
1.)"Im Holder(feld)", 2.) "In der mittlen Zelg" (= "mitt- 
leres Feld"), 3.) "gegen Hagenloch" (= Zelg "Heuberg").
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Kloster Blauwbeuren (vom 12. Jh. an) zu einem Wirtschaftshof 

ungewandelt worden sein mfiBteq), kann nicht mehr entschie- 

den werden. ~ Zur ursprunglichen Mkg. Schwirzloch gehdrten 

neben den Glitern rings um den Hof wahrscheinlich im Norden 

der "Schwaigbrithl" und im Suden auf dem Spitzberg ein schma- 

ler Streifen bis zur "Odenburg". Bei dem Verkauf des Hofes 

durch das Kloster Kreuzlingen an das Spital T (1459) wurden 

die Weilderechte in diesen Bezirke) mit verkauft. 

D) Ammern 

Bei der S8tiftung des Klosters Obermarchtal (1171) schenkte 

Pfalzgraf Hugo diesem Kloster u.a. die Kirche und den Zehn- 

ten "in villa Ambra". Daraus ist deutlich ersichtlich, daB 

an der Stelle der Jjetzigen Dom&dne einst ein kleines Dorf ge- 

standen hat. Der um 1110 genannte "Erkinbert de Ambera" war 

sicherlich ein Angehoriger des dortigen Ortsadels5). Bereits 

im 13. Jh. war Ammern in ein Hofgut umgewandelt. Da aufler dem 

"Brihl" (1296) keine Nutzungsnamen und auch keine Dreifelder- 

wirtschaft4) belegt sind, kann das ursprungliche Acker- und 

Wiesenland nicht mehr erschlossen werden. Wahrscheinlich ist, 

daBB die "Wasserfallacker" und der leichte Abhang zwischen dem 

Hof und dem "Ammerwald" von Jjeher dem Getreideanbau dienten. 

Das beste und damit wohl auch das urspringliche Wiesenland 

befand sich im "Brihl", 
  

1) Bei einer spiteren Umstellung auf Hofwirtschaft durch die 
Kloster Offenhausen oder Kreuzlingen durfte noch eine Er- 
wihnung der alten Einteilung der Felder in drei Zelgen er- 
wartet werden. line Bewirtschaftung des Ackerlandes durch 
mehrere Bewohner eines Welilers macht Dreifelderwirtschaft 
notwendig. Diese alte Feldereinteilung pflegte man auch 
nach der Umwandlung in Hofwirtschaft in Urkunden und La- 
gerblichern beizubehalten (s. bei Wemfeld, wo noch bis ins 
18, Jh., alsoc lange Zeit nach der Eingliederung in die Mkg. 
T, die Acker in der langst aufgegebenen Einteilung in drei 
Zelgen aufgefithrt werden). 

2) "den weg hinter swertzloch den wald hinuff, grad iiber die 
ebni vnd den weg ob lindishalde hinab vber die &den burg 
auf den Tuwinger weg". 

3) Im "Oberen Ammerwald" siiddstlich des Hofes findet sich an 
einem Bergsporn ein etwa 40 m langer Quergraben, der einen 
befestigten Herrensitz an dieser Stelle vermuten 1aRt. 

4) Im PK heiBt es: die Sechs~ und Achtfelderwirtschaft ist 
eingefihrt.
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E) Lustnau 

Den Ort L darf man - seinem Namen nach - nicht zu den Ursied- 

lungen zzhlen, doch ist eine frilhe Besiedlung nachgewiesen 

durch Funde alemannisch-frinkischer Reihsengriber und durch 

den Sitz einer Urpfarrei (Martinskirche). Es bereitet gewis- 

se Schwierigkeiten, auf Grund von F1N das &lteste Iustnauer 

Ackergebiet festzulegen, da von den 7 vor 1550 genannten 

Nutzungsnamen, die mit Sicherheit auf Acker weisen, 4 ortlich 

nicht festlegbar sind ("Breite", "Herkutzenacker", "Lang- 

acker", "Riibenacker" -~ alle 1356 erstmals erwihnt) und 3 Na- 

men sich nicht auf ur s pringliches Ackerland 

beziehen kdnnen ("Pfaffenacker" auf dem "Steudach", "Wiiste 

Acker" und "Kleines Osch" in der spit kultivierten Neckar- 

ebene). Wenn man aber davon ausgeht, daB die Hltesten Acker 

in Siedlungsnidhe zu suchen sind, wird man in der Annahme kaum 

fehlgehen, daB die vier erstgenannten Acker in nichster Nihe 

des Ortes lagen. Eine Umbenennung dieser Flurteile in "Dorf- 

acker" und "Gansacker", die beide ihrer Lage und (relativen) 

Bodengiite nach bestimmt dem frihesten Ackerbau dienten, ist 

durchaus moglich. Bei der Aufteilung der "Breite" wird ein 

Teil von ihr den Zusatz "BebenhuBer B.", der andere,idGemein— 

debesitz libergegangene Teil, die Begeichnung "Dorfacker" er- 

halten haben. -~ Das dlteste Wiesenland lag im Ammertal und 

im Goldersbachtal: "Briibi" (197), "Au" (1390; beim Kloster- 

hof), "Aule" (1356). Das Uberschwemmungsgebiet des Neckars 

scheint lange aus einer planmiéfliigen Bewirtschaftung ausge- 

schlossen geblieben zu sein. Brst von etwa 1500 an nennen 

1) und auch die ersten Ackere). 

Demnach ist die Neckarebene wohl nicht vor 1400 kultiviert 

worden. 

Wenn das spét kultivierte Neckartal und die Gebiete, die zu 

die Lagerbiicher hier Wiesen 

den verschiedenen abgegangenen Siedlungen gehort haben, von 

der Mkg. L abgezogen werden, so0 bleiben nur einige wenige 

  

1) Dem widersprechen nicht die "Gugellinswiese" (1356}, die 
sicherlich d i e s s e i t 8 des Neckars lag, und die 
"Rosenaun" (1333), die urspringlich zur Mkg. Kirchen- 
tellinsfurt gehorte. 

2) "Kleines Osch" (1501), "“Wiste Acker" (1501).



- %2 - 

Acker und Wiesen rund um I ibrig. Diese bescheidene Anbau- 

flache setzt wiederum eine sehr geringe Bevdlkerung des al- 

ten L voraus. Dem widerspricht aber die Bedeutung von L im 

frihen Mittelalterq), die daher weniger auf seiner GroBe 

als auf seiner zur Sicherung des wichtigsten Neckariiber- 

gangs dienenden Burg und auf seiner in deren Schutz erstell- 

ten Urkirche beruht haben mufite. Da der strategisch bedeut- 

same Punkt bei I (an der Binmiindung von zwei T&dlern in das 

Neckartal mit wichtigem Neckariibergang) schon von den Ale- 

mannen erkannt worden sein dirfte, liegt die Vermutung nahe, 

daB bereits bald nach der alemannischen Landnahme hier eine 

Siedlung gegriindet wurde2>. Mit der Richtigkeit dieser An- 

nahme entfiele die sonst wohl unerldBliche Ansicht, die Sied- 

lung L selbst oder der Flurteil, auf dem die Siedlung ange- 

5). Es muBte eine 

Namensinderung eingetreten und der alte Name (-ingen?) ver- 

legt wurde, sei von T aus benannt worden 

schwunden sein. Ob diese (angenommene) Namensinderung durch 

ein hierhergesetztes frankisches Herrengeschlechtq), 

  

1) Siehe S. 9. 

2) Die im Jahr 1927 aufgedeckten Reihengriber sind aller- 
dings kein stichhaltiger Beweis dafiir, da diese viel- 
leicht erst aus dem 7. Jh. stammen. 

3) Ublicherweise sind Siedlungen der Ausbauzeit, der L auf 
Grund seines Namens (Stellenbezeichnung) angehdren miiB- 
te, von den Urorten aus benanat. 

4) BEduard Schroder (Deutsche Namenkunde, GOttingen 1938 
S. 159) z8hlt die Namen auf -au zu den Wasserburg-Namen. 
Bs gpricht aber nichts dafir, daB ig L Jjemals eine 
Was s er - Burg stand. Wenn man also die Ubernahme 
deg Namens der Burg auf den Ort L - wegen der groRen Be- 
deutung der Burg fur den Ort ("Burgensiedlung") - als 
moglich ansgieht, ist daraus der SchluB zu ziehen, daB 
flir die Burg nicht% ein neuer Name, unabhingig von dem 
Namen der Ortsherren, geschaffen wurde, sondern daB die 
Burg (und spdter die Siedlung) den (mitgebrachten) Na- 
men der Ortsherren annahm.
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durch Mfincheq) (in Verbindung mit der Missionierung?) oder 

erst in den Jshrhunderten danach durch das Ortsadelsge- 

schlecht veranlalt wurde, muBl dahingestellt bleiben. Die 

Folgen, die sich aus der kleinen Anbauflidche rund um L und 

aus deren schwieriger Erweiterung im frilhen Mittelalter er- 

gaben, waren einerseits die Anlegung von verschiedenen Aus- 

bausiedlungen und andererseits die Abtrennung eines Zwei§es 

der Herren von L, der dann seinen Sitz auf die Wildenau2 

verlegte.~ Die verschiedenen Siedlungen (Stiffurt, Welzen- 

wiler, Steudach, Welzenhdusern, SteinbdB) auf der Mkg. L 

und am Rande derselben, die als Tochtersiedlungen von L auf- 

zufassen sinda), gingen alle zwischen dem 13. und 17. Jh.ab. 

Uber Stiffurt, Welzenwiler, Welzenhdusern und Steudach ist 

recht wenig bekannt; die nur ein einziges Mal genannten Sied- 

Jungen S tiffur+t und Welzenwiler 4) sind 

nicht einmal genau zu lokalisieren. Diese vier Ansiedlungen 

haben in der Mitte des 14. Jh. hochastwehrscheinlich nicht 

mehr bestanden, sonst wiren sie im Bebenhiduser Lagerbuch von 

1356 genannt. Den allerdings recht jung anmutenden Sagen 

nach sollen Welzenwiler beim "Aule" und Stiffurt unter dem 
"Dengzenberg"im Ammertal gestanden haben. Sollten diese An- 

siedlungen in Baulichkeiften weiterbestanden haben, so mdg- 

  

1) Fiir kirchliche Griindungen scheint gerne ein Name auf -au 
- oft mit einem "positiven", "wohlklingenden" Adjektiv 
(oder einer Bezeichnung fiir Pflanze und Tier) als Besgst.W. 
- gewdhlt worden zu sein. Im siidwestdeutschen Sprachraum 
findet sich unter den -au-Orten ein erstaunlich hoher 
Prozentsatz solcher Siedlungen, die in einem siedlungsge- 
schichtlich bedeutenden Verhdltnis zu einem Kloster,einer 
Urkirche oder einer Wallfahrtskirche stehen. Als allbe- 
kannte, einleuchtende Beispiele seien angegeben: Schonau/ 
Odenwald, Reichenau {Klostergrindung auf der "Sintlasaue"), 
Mehrerau, WeiBenau, Stillau, Langnau, Langenau, Birkenau/ 
Baden, Buchau, Lindau, Birnau, T u, Lindengu,Hagenau/ 
BlsaB. Hirsau' (bei des "Blescénowe"), Urlau. Leltasu, 
Faurndau, Rippoldsau/Baden, Rheinau, Lustenau/Vorarlberg 
{(kirchliche Abhingigkeit von Au/Schweiz). 

2) Die Stammverwandtschaft der Herren von L mit denen von Wil- 
densu wird nachgewiesen durch die Ahnlichkeit (besser: Ge- 
gensdtzlichkeit) ihrer Namen, durch die Ahnlichkeit ihrer 
Wappen (Hirschkopf) und durch die teilweise gleichen Ruf- 
namen (Berthold, Konrad). 

3) Vieleicht ist auch Pfrondorf von L aus angelegt worden; 
die kirchliche Abhingigkeit von L noch im 19. Jh, 1aBt 
dies vermuten. 

4) 1229: "in Stifurt"; 1339:"Welzenwiler".
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licherweise Welzenwiler im Klosterhof’, Stiffurt im Gubleut- 
hausa). Beide Siedlungen werden wohl keine eigene Markung, 

sondern nur Eigentumsgrenzen gehabt habena); dasselbe gilt 

auch fir Steudach und Welzenhdusern. 

Steudach-1303 als ON, schon vorher aber (1297) und 

ab 1356 regelmaBig als F1N genannt - muB auf dem ostlichen 

Teil des "Herrlesberges" im Zentrum der damaligen Weingirten 

gelegen haben, in irgendeiner Beziehung zum Weinbau stehend. 

Beim "Bitzle", an der Grenze L - Pfrondorf, befand sich das 

1547 erstmals genannte W e 1l ze nh dusern, dessen 

Gebiet noch im 14. Jh. an SteinbdBl fiel. Am lingsten gehal- 

ten hat sich der Weiler 8 t e i n b & B (zwischen 1298 und 

1627 als Siedlung genannt), der erst im 30jdhrigen Krieg auf- 

gegeben wurde. Ziegel- und Steinreste bezeugen die einstige 

Lage des Ortes zwischen Pfrondorf und der “Hohe®* (auf Pfron- 

dorfer Mkg.). - Dags zu diesen Siedlungen gehdrende Land wur- 

de im TLaufe der Jahrhunderte der Mkg. L, aus der es einst 

entnommen worden war, wieder zugeschlagen: Steudach und Wel- 

zenwiler ganz, Stiffurt, Welzenh8usern und SteinbéBl ("Engel- 

hardsdcker", "Weiherwasen", "Eichhalde") teilw.'veisel+ . Die auf 

diese Weise zu I hinzugekommenen Lcker wurden keinem bestimm- 

ten Esch zugeteilt, sle wurden "wild" bebaut. Schon 1356 

scheint die Dreifelderwirtschaft nicht mehr durchgefiihrt wor- 

den zu sein; fir diese Zeit ist nur eine einzige Zelg ("gen 

wisbrecht") genannt. Mit dem Lagerbuch von 1501 wurde noch- 

mals der Versuch der Zelgeeinteilung gemacht5). Dies miBllang. 

  

1) Dieselbe Entwicklung von einer Siedlung zu einer Bebenhiu- 
ser Grangie wie bei Waldhausen? 

2) Das Gutleuthaus steht an der Grenze L -T. Ein hier genann- 
ter "Espan" (1356), spédter "BEspach"™ (1507) verlangt gera- 
dezu eine Siedlung an dieser Stelle. Beim Abgang von Stif- 
furt konnte dessen Gebiet je zur H&8lfte an L und T gekom- 
nen sein. 

3) Vgl. Délker S. 41. 

4) Sollte Stiffurt beim Gutleuthaus gelegen sein (s.Anm. 2), 
so werden sich L und T in das Stiffuter Land geteilt ha-~ 
ben. - Von Welzenhiusern und SteinbiBR fiel der griBte 
Teil an Pfrondort. 

5) "viff dem Stydach" und "in der Owe"; eine dritte Zelgbe- 
zeichnung erscheint nicht.
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Im spéteren 16, Jh. teilte dasnn das Kloster Bebenhausen nux 

noch die Neckarebene in drei Zelgen ein ("am Stammler", "an 

Wanckhamer Weg", "am Spitzackher") und verlieh sie an Lust- 

nauer Bauwern. Nicht nur der Landzuwachs, sondern auch das 

Aufkommen des Weinbaues brachte Unordnung in die Dreifelder- 

wirtschaft und war schuld an deren Verschwinden. Mit dem all- 

méhlichen, aber vollstandigen Ubergang an Bebenhausen nahm 

die Klosterherrachaft die lLandwirtschaft des ILmstnauer Ge- 

biets in die Hand und unterstitzte vor allem den Weinbau. 

Der Klosterhof nahm dabei als Vermittler und Lenker eine 

wichtige Stellung ein. Bis etwa zum Jahr 1500 bewirtschafte- 

te Bebenhausen den groBlten Teil der Markung L selbst. 1498 

wurde die Grangie teilweise abgebaut und das Gebiet im Neckar- 

tal an 18 neue Bauvernstellen als erbliche Iehen gleichmiBig 

verteilt (je 9 Morgen Acker und 3 Mannsmahd Wiesen)q). Von 

der einst bedeutenden Ausdehnung des Weinbaues, der eine zhn- 

liche Entwicklung wie in T durchmachte, zeugen vier Keltern, 

von denen sich eine im Begitz des Klosters Marchtal, drei (an 

der "Neubhalden", unter dem "Denzenberg" und an der "Weiher- 

halde") im Besitz des Klosters Bebenhausen befanden. 

In neuerer Zeit gingen der Markung L nach 1750 die "Rauhalde" 

und weitere Teile am "Butzle" und im Neckarta12 (an Pfron- 

dorf) verloren; ferner fielen einige Wiesen im Neckartal an 

Kusterdingen, das nach 1500 das "GroBholz" an L abgegeben 

hatte. 1821 erhielt L bel der Ablisung der Schonbuchgerech- 

tigkeiten 259 Morgen Wald im Schonbuch. Gemeindeeigenen Wald 

hatte I vor 1800 lediglich im "QOberen Blitzle" und im "Hag- 

nach" gehabt, von dem 17335 bis 1744 fast 100 Morgen gerodet 

worden waren ("Neubruch", "Neufeld"). 

F) Derendingen 

Wihrend die landwirtschaftlichen Verhdltnisse bei T und L 

durch intensiven Weinbau, bei Waldhausen, Ammern und Schwirz- 

loch durch die Klosterzugehodrigkeit und die Umwandlung in 

Hofe. starke Verédnderungen erfahren haben, hat sich bei D die 

alte Feldeinteilung viel urspriinglicher gehalten: die alten 
  

1) Vgl. Neuscheler S, -152. 
2) Das "GroBe Stiick™ und die "Sulz" kamen 1868 an Pfrondorf.
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Nutzungsnamen sind in grdfierer Zahl iberliefert. Obwohl bis 

1550 die stattliche Zahl von 28 Ackernamenq) (in T 6, in L 7) 

erwdhnt ist, miissen dennoch die zum Teil erst 1607 genannten 

wichtigen Namen fiir die ortsnahen Acker (verschiedene "Brei- 

ten", "Neunfurch", "ILindenacker", "Hasendcker") zur Untersu- 

chung herangezogen werden. - Das von dem romischen Gutshof 

an der Grenze D - Weilheim2) ubernommene Ackerland nehmen 

heute die "Breite" und die Acker "Im Weilheimer Berg" eina). 

Dazu kamen spiter zuerst die "Hasendcker" - der Zug der Acker 

in der "Breite" wurde ilber den Weg hinuber fortgesetzt -, 

dann der "Aufzieher" (mit unregelmiBigen Gewannen), die "Dey- 

dcker" und die "Walddcker", die aus dem Namen "Walddckerweg" 

erschlossen werden miissen. Auf dem Ostlichen Teil der "Breite" 

erbaute die Ortsherrschaft4) die Kirche. Das zweite zusammen- 

hangende Ackergebiet befand sich nordwestlich des Dorfes. Die 

heute nicht mehr bekannten "Hofidcker" dilirften urspringlich 

dieses Gebiet zwischen der Markungsgrenze D-T und der Strale 

nach T (Grenzen im Westen und Osten) bzw. zwischen "Saiben" 

und "Brihl" (Grenzen im Siliden und Norden) eingenommen haben. 

Btwa uwn das Jahr 13500 wurde dieses (Herren-)Land aufgeteilt: 

aus den "Hofdckern' wurde die "LiB", die dann als (Hanf-) 

"Lander" vergeben wurde6). Neben den beiden in sich geschlos- 

senen Ackergebieten lagen, besonders sudlich und westlich von 

D, verschiedene alte Acker iliber die Markung verstreut,so die 

  

1) Daneben 12 Wiesen-~ und % Weinbaunamen. 

2) Die Verhdltnisse vor der Griindung von Weilheim (vom Urort D 
aus) sind selbstverstandlich nicht mehr zu erschlieBen. 
Vgl. dazu den Aufsatz "Welil" von Otto Eisenstuck in 
Namenf., 4. Jg. 1953, S. 244-283, 

3) Weitere alte Nutzungsnamen auf -acker, die Ortlich nicht 
festlegbar sind, wohl aber bei der "Breite" bzw. am "Weil- 
heimer Weg" lagen, sind: "Burgsacker" und "Zeilacker", 

4) Zwischen 1077 und 1098 ist ein Eberhart de Tarodingin, um 
1100 ein Burckardus, 1%21 ein Friedrich, 1530 ein Hugo 
von D genannt. 

5) "Liisse" (plural zu mhd luz), wie das Gewand eigentlich 
heiBen miiBte, entstanden im hohen und spiten Mittelalter 
aus aufgeteiltem Herrenbesitz (Kei 93). 

6) In oder bei der "LiB" lagen ferner: "Blédsinsacker" und 
"Hanfacker".
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ortsnahen "lLangfurchicker" und der "Lindenacker", noch links 

der Steinlach der "Langacker", der "Dinkelacker" und der 

"Bohnenacker", rechts der Steinlach der "Robtacker", die "Ne~ 

rersbreite" und dazu wahrscheinlich "Obere Breite", "Untere 

Breite", "Zwiefaltener Breite" und "Ulmer Breite"; nordlich 

von D lagen die "Anwandacker" und das "Kreuzackerle". 

Diesen drei uralten Ackergebieten wird ursprunglich auch die 

Zelgeinteilung entsprochen haben. Fur das an T gekommene, in 

den nordlichen Markungsteilen gelegene Ackerland wird I be- 

sconders an den Randern und in der Ebene des Steinlachtals Er- 

satz durch Neubriiche geschaffen haben, Damit iZnderte sich ge- 

wiBl die Zelgeinteilung, so daB man annehmen muB, daB die in 

den Lagerbuchern genannten Zelgnamen teilweise nicht mehr den 

dltesten Zelgnamen entsprechen bzw. daB die erhaltenen alten 

Namen nicht mehr mit der urspriinglichen Einteilung liberein- 

stimmen. Der Name fir die Zelg "gegen Weilheim™ blieb vom 

14.5h. (1340: "gen Wilan") bis ins 19.Jh. gleich, lediglich 

der Umfang der Zelg &nderte sich geringfigig. Die Zelgbezeich- 

nungen "beim Galgen" (1340:"vnderthalp dem Galgen", -1523: “am 

Galgen Esch") und “"gegen wWemfeld® (1390: "versus Wemfelt", 

1536: "gen Wennfeld", 1689: "gegen Wendtfeldit") betreffen ein 

und dieselbe Zelg, wenn auch die Grenzen nicht in allen Ein- 

zelheiten identisch sind. Die dritte Zelg tritt unter ver- 

schiedenen Bezeichnungen auf: 1340 "gen sant Blaesin", 1350 

"versus Negkerum", 1290 "versus neggerum", 1523 "vonderm 

Holtz", 1536 "vnnderm Holtz gen sanct Blasin, darein auch Zelg 

am Neckar gehorig", 1569 "vanderm Holtz oder gegen dem Bla- 

sinsberg", 1689 "zu S8t. Bldsin", FK "Blasi". Obwohl diese Zelg 

in Lagerbichern "gegen den Neckar" genannt wird (s.o.) liegen 

fast alle in ihr gebauten Acker im Steinlachtal oberhalb von 

D. Der Zelgname "gegen den Neckar"™ ist ein Relikt aus der 

Zeit, als die Mkg. D noch bis zum Neckar reichte.q) 

  

1) Zwischen dem ‘4. und 17.Jh. werden verschiedene Flurteile, 
die heute ganz oder groftenteils auf der Altmarkung T liegen, 
bei den Derendinger Giitern aufgefilhrt: (Oberer) "Wohrd" bis 
unter die "Odenburg", "Aischbach", "Wellersteig", "Alter 
Rauns", "EBlinger Wiesen", "Gruben", "Galgenweg". Ferner deu- 
ten F1N wie "Neckarweg", "Wohrdweg", "Herdweg", "Hohenstad" 
auf einstigen Derendinger Besitz am Neckar. - Die Grenzverin- 
derungen gegeniber der Mkg Weilheim sind gering, wie der Ver- 
lauf des "Landgrabens", die alte Grenze D - Weilheim,beweist.
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Diese Zelg umfaBte die Acker ndrdlich und nordwestlich des 

Ortes etwa zwischen dem "Saiben" und der Steinlach bis zu 

den Wiesen im Uberschwemmungsgebiet des Neckars, wo sich 

das Weideland von D befand. Nach der Abtretung des Haupt- 

teils dieser Zelg an Tq) 

benen fAcker den beiden anderen Zelgen zugeordnet, die darauf- 

hin etwa beim Mihlbach aufeinanderstieflen, Die Zelg "gegen 

Wemfeld" wverlor ihren siudlichen Teil fast bis zum Galgenweg 

an die Zelg, in welche das durch die Neubriiche gewonnene 

Ackerland geordnet wurde. An der Umgestaltung der Zelgen 

dirfte auch die Teilung der Zwiefaltener Giliter und ihre Ver- 

leihung an 12 "Erbliche Hofe" oder "Lehen"z) im 16. Jh. mit- 

gewirkt haben. - Den dpei Ackergebieten stehen auf der Mkg. 

D dreli einigermalBen zusammenhidngende Wiesengebiete gegen- 

iiber: 1.) Rings um den abgegangenen See ("Saiben" mit "Ge- 

stad") - das Gelsnde war hier fir Ackerbau zu naB - ("See- 

wiesen", "Hochwiesen", "Lange Wiesen", "Aischbach", "Gstad- 

wurden die restlichen bei D geblie- 

wasen", "Gestadwiesle", "Trottwiesen", "Stiegelwiesen", 

"Lachen"), 2.) Am Mihlbach noérdlich der "LiB" ("Briihl", 

"Glaiten Briihl", "Grabenwiese", "Hintere Wiesen"), %.) Im 

Steinlachtal ("Hofleswiesen", "Raunswiesen, "Schweinerin", 

"Riedwiesle", "FriihmeBwiese", "Hagenwiese"; auf Feuchtigkeit 

und demnach wohl auf Wiesenland weisen: "Unteres Wasser! 

"TMimpfel', "Brinnle"). ~ Als Welde diente urspriinglich die 

Neckarebene (dorthin filhrte der "Herdweg") und der "Aisch- 

bach"; auferdem 1liBt das "Sauweidle" und der "Auchtert", 

evtl. der "Saustall" und die "Schweinerin" auf ehemaliges 

Weideland schlieflen. - AuBler den ausgedehnten Wildern des 

  

1) Die in der Mkg. T nicht unterzubringende "Breite" silidlich 
des Neckars kann urspringlich zu diesem ehemaligen Deren- 
dinger Gebiet, vielleicht zur "Nerersbreite", gehdrt ha- 
ben. Bei der Aufteilung der "Breite" in der Wemfelder Zelg 
(vor 1%40) - an Kloster Zwiefalten, an die Herren von Ulm 
und. an einen "Nerer" - kann auch ein Teil an T gekommen 
sein., Eine Zugehorigkeit zu Wemfeld erscheint ebenfalls 
nicht ausgeschlossen. 

2) 1607 werden erstmals alle 12 Héfe genannt: "Rehmen Lehen", 
"Conradt Buckhen Lehen", "Weg ischt guett", "Letterlins 
Hof", "Schneckhen Lehen", "Letterlins hoff", "Haugen Vogts 
Tehen", "Bentzen Hof", "Bentz Weingarttners Guth", "Frey- 
hen Lehen", "Buckhen Guth", "Ruckhwidts Lehen'.
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Rammert-Anteils ("Kirchhau", "Kohlerhau", "Schweizerwildle") 

und den Waldern rechts der Steinlach("XKelterhau") befanden 

sich kleinere Waldteile, Reste des schon frih gerodeten Au- 

walds, in der Steinlachebene ("Higle", "Feuerhigle", "Hai- 

gerbuch"). - Altes Gartenland lassen die FIN "Bitze" am al- 

ten Romerweg, der heutigen StephanstraBe, und "Beund" an der 

Stralle nach T erkennen., - Der Weinbau hatte in D bei weitem 

nicht die Bedeutung wie in T oder L. Von den heute noch be- 

kannten FlW deuten lediglich die "Vordere Halde" mit "Wen- 

gert" und die "Hintere Halde" auf ehemalige Rebenanpflanzung. 

(Dort lagen auch die Weingirten "Weinmannshalde", "Gerenhal- 

de" und "Weingardhalde", deren Namen heute nicht mehr bekannt 

sind). Weiteres Weinbaugeldnde befand sich in der "Bernhalde". 

Auf eine Kelter in D weisen die F1N "Trottwiesen", "Ob der 

Kelter" und "Kelterweg" hin. 

G) Bldsiberg 

Die dlteste Geschichte des Gutes Blasiberg und des nahe da- 

bei gelegenen Blasibads ist nicht bekannt. Wenn in der Sage 

von der Entdeckung des Blisibad-Wassers bei der wunderbaren 

Heilung eines Halsleidens ein geschichtlicher Kern steckt, 

dann hat das Bad die Veranlassung zur Erbauung des Hofgutes 

gegeben. Der Name des Heiligen Blasius, des Schutzpatrons 

gegen Halsleiden, mufl dann vom Bad auf den Hof iibertragen 

worden sein. Schon vor 1098, dem Todesjahr des Grafen Luiteld 

von Achalm, der den Bléasiberg dem Kloster Zwiefalten schenk- 

te, stand auf dem Berg eine dem St. Blasius geweihte Kapelle. 

In dieser Zeit durfte der Hof Blasiberg bereits selbsténdig 

gewesen sein; im 16. Jh. wird er dagegen als in der Mkg. D 

gelegen bezeichnet. Bestrebungen, den niederadeligen Meier- 

hof zu einem vollanerkannten Adelssitz 2zu machen, waren nur 

bedingt erfolgreich gewesen: nach 16035 erhielt er zwar die 

Niedergerichtsbarkeit, Steuergemeinde aber blieb D (vgl. 

Hist. Atlas, 3. 7). - Die urspringlichen landwirtschaftli- 

chen Verhaltnisse haben sich, wie es bel einem Einzelhof zu 

erwarten ist, nie wesentlich gedndert. Nur die Rodung der 

"Winterhalde" im 16. Jh. hatte zur Folge, dafl das "Leichte 

Feld" spiter nicht mehr als Ackerland benotigt wurde; heute
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wird darauf Obst gebaut. Bin Teil der Steinlachtalebene zwi- 

schen dem Hof und der BundesstraBle ist altes Wiesengebiet 

("Brihl"); nérdlich davon liegh altes Ackerland ("Breiter 

Acker", heute "Stiegelacker"), Der F1N "StraBengarten" an 

der Romerstralle auf die "Hiérten" weist auf ehemalige Girten.- 

Ob Beziehungen des Hofes "BlEsiberg" zu einem nach 1559 abge- 

gangenen Gut "Neubann" westlich der Steinlach bestanden ha- 

ben, konnte nicht festgestellt werden. 

H) Wemfeld 

Das Gebiet stdlich des Neckars zwischen den Markungen D und 

L nahm bis ins Hochmittelalter hinein die Mkg. Wemfeld ein. 

FPunde aus rd. einem Dutzend alemannisch-frinkischer Griber 

(6. Jh,), die nur zur Siedlung Wemfeld gehtrt haben konnen, 

stellen Wemfeld trotz seines Namens in die Reihe der Ursied- 

lungenq). Im 14, Jh. war Wemfeld noch ein selbstandiger Wei- 

ler mit eigener Dreifelderwirtschafte) und eigener Kapelle 

(1330) "sant Nicolaus capelle"). Mit der allmédhlichen Aus- 

dehnung der Markung T uber den Neckar hiniiber verlor Wemfeld 

immer wieder Teile seines Gebiets. Spatestens unter der Herr- 

schaft des Klosters St. Blasien (1347-1486) wurde der Weiler 

in 2 Hofe und einige Zeit darauf in einen einzigen Hof umge- 

wandelt, der dann 1486 an das Spital T kam. Im 15. Jh. umfalB- 

te das schon seit dem 14. Jh. zur Mkg. T zahlende Hofgut noch 

annshernd 550 Morgen Land, davon 400 Morgen Wald. Um 1580 war 

von dem Hof nur noch die Kapelle iibriggeblieben, die bald da- 

nach abgebrochen wurde. Als letztes Zeichen von Wemfeld hielt 

sich seine Dreifelderordnung, die noch im 18. Jh. von der 

Spitalverwaltung eingehalten wurde5>. 

  

1) Grabhiigel im "Salzgarten" und im "Schindhau" bezeugen 
eine vorgeschichtliche Besiedlung dieser Gegend. 

2) 1330 erstmals erwdhnt; 1420: "vor der Bruck bei dem Necker", 
"uff Riedern", "in der Ow"; 1569: "auf Riedera", "in der 
Au", "im Galgenosch". 

3) Die spitaleigenen Schwirzlocher Acker wurden ebenfalls nach 
der Wemfelder Zelgeinteilung bebaut.
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Wemfeld, beim heutigen Gaswerk, stand im Zentrum seiner Feld- 

markung. Zwischen der Neckarbriucke und der Siedlung lag die 

Zelg "vor der Bruck bei dem Necker" mit den heute noch be- 

kannten Tiibinger Flurteilen "Sauwasen", "Holderdcker" und 

"Kiesécker"q). Stdlich des Weilers zogen sich die Acker der 

Zelg "uff Riedern" den Galgenberg hinauf. Die Namen der zu- 

gehorigen Acker gingen - mit Ausnahme des F1N "Riedern" - 

alle ab®), Die dritte Zelg befand sich zwischen Wemfeld und 
der Mkg. L mit "Au", "Eisenhut", "saudcker" und "hinter wWem- 

feld"a). Diese Zelg "in der Au" stiel im Osten und Norden an 

das Wemfelder Wiesengebiet ("Fechtwiese", "Hochwiese", 

"Neckarwiese", "Auchtwiese", "Langwiese", "Neuwiese", "Renn- 

wiese", "Grabenwiese"). 

  

1) Nicht mehr bekannt sind in dieser Zelg die F1N "“Utzhalde", 
"Riibenacker", "Roggenacker", "Sankt Jorgen Baumgarten", 

"Stad", "Lindle", "Wasen", "Langacker", "Hackmesser", 
"Steinbild", "Lachenacker", "Gaisersteg". Falls sie nicht 
zu D gehdrte, muB auch die unter Tibinger Gutern genannte 
"Breite"™ in diese Zelg gerechnet werden. 

2) "Beim Pflaumenbaum", "Higle", "Schwarzacker", "Lachen"; 
auBerdem gehtrten die "Rote Halde" und der "Hangende Acker" 
an der "Neckarhalde" in diese Zelg. 

%) Die F1N "Kleindckerle", "Aufziehende Jauchert", "Bach- 
acker” und "Hofstattacker" gingen ab.
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4,) Die Namen 

4) Brklirung der Siedlungs- und Wohnplatznamen. 

1) Namen zur Bezeichnung von Gruppensiedlungen und heute 

noch bestehenden Wohnplatzen. 

1) Berghof berghof NO IT1,3 

GroBere landwirtschaftliche Anlage im "Himmelreich". Anfangs 

der 20er Jahre erbaut. Junger Name, nach der Lage am Berg- 

hang. 

2) Derendingen deraddna 
  

apud Tarodingin (1077/98, aus Bertolds Zwief.Chronik, in 

Mon. Germ. X, 8. 99); pro predio sito Taredingin (um 1100, 

WUB V/VII): Darodingen (um 1137, bei Crusius I, S. 559); 

in Teredingin (nach 4204, WUB III); Terendingen (1229, 

WUB III); in Taeredingen (1282, L3chUB, 5. 68); Tdradingen 

(1323, LSchUB, S. 273); Diradingen (1329, LSchUB, S. 127). 

Der weitaus grofite Teil aller Siedlungsnamen aus der Land- 

nahmezeit sind Siedlerbezeichnungen mit der patronymischen 

Endung ~ing, welche die Zugehorigkeit der Siedler (zu einem 

Geschlecht; ob im Einzelfall zu einem Dorf- oder Sippenober- 

haupt oder einem Amtsinhaber, ist noch ungeklart) bezeich- 

net. -ing ist als Bildungssilbe, nicht als Grundw. aufzu- 

fassen; in der PForm des pluralischen Dativs (auf die Frage 

wo? oder woher?) erstarrt. Dem ersten Namenteil liegt ein 

PN zugrunde: Taredo oder Tarodo. - Bohnenberger, ON, S.8 ff., 

Bohnenberger, #VH 1922/24, 5. 18-28, Buck 121, Kei 23 f., 

Reimold 3A5. 

3) Gubtleuthaus gusdloidhaus NO II, 2 
  

uno jugere agri apud domum leprosorum (1283, ZGOR III, 

S. 433); (Mihle) iuxta domum leprosorum (1289, #UB IX); z§ 

den Siechen an dem Veld (1337, WR 13424); de prato ... ob 

der siechen hus (G 1390/92); ob dem veltsiechen huB (1412, 

WR 13447); an der armen Sondersiechen am veld (1469, Urk.
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Stadtarch.); beym GutleuthauB (F 1752); das Sonder Siechen- 

haus und Kirchlin (H 1754); PK: Armenhaus, Gutleuthaus; 

amtlich: Pauline-Krone-Heim. 

Das heutige Pauline-Krone-Altersheim liegt an der Wilhelm- 

straBe an der alten Markungsgrenze T - L. In Gutleuthiusern 

und (Sonder-)Siechenhiusern wurden Aussitzige - alle mit 

Hautausschlagen behafteten Personen - aufgenommen. Diese un- 

heilbar Kranken hieBen Gutleute (mhd guote liute), Sieche 

(mhd siech = krank, besonders aussitzig), Sondersieche (mhd 

sunder = abgesondert) oder Feldsieche (mhd veltsiech = aus- 

s&tzig) in einem Haus im "Feld" (Gegensatz zur Siedlung) un- 

tergebracht. - Brauch 13, Buck 66, 95, 258, Fi V, 1393, Kei 

126, Reimold 9%. - Das Tilbinger Gutleuthaus bestand minde- 

stens seit 1289 an derselben Stelle; es war mit dem Spital 

verbunden. Um 1825 (PK) war es Armenhaus. Die Grundstiicke um 

das ;G.", die sich besonders nach Norden zogen, wurden “Gut- 

leuthausgarten" oder "Siechengarten" (s.d.) genannt. In die- 

sen legte das Spital 1557 und wieder 1754 PFischweiher an. - 

Zum Sachlichen: Loffler in TB 25 (1934), S. 28 ff. 

4) Klosterhof glo&ds rhoft, sofi?bfleag NO II, 2 

de agris ... s8itis ab utroque latere grangieq) monasterii 

Bebenhusen prope Lustenowe site (1303, ZGOR XV, S. 222); 

bis vff des Closters Hof (G 1567); anfangs des Bebenhiuser 

Thals, hat das Closter Bebenhausen einen eignen Hoff, mit 

  

Behausungen, Scheuren, Frucht Casten, Heuh&dusern und Stal- 

lungen, alles mit einer Mauer umbfangen (G 1718); PK. 

Ehemaliger Wirtschaftshof des Klosters Bebenhausen. Das heu- 

tige Gebdude stammt aus dem 16. Jh.; Mauer (mit Turm) im We- 

sten noch erhalten. Die zugehorigen Gliter (rd. 130 Morgen) 

zwischen 1820 und 1840 an eine Gesellschaft bzw. an die Ge- 

meinde L verkauft und verpachtet. 1840/41 Sophienpflege fiir 

heimatlose Kinder gegriindet. 

  

1) Grangie (franz. la grange, mlat. grangium = Getreidespei- 
cher) ist ein (von Zisterziensern) gegriindeter Wirt- 
schaftshof in Eigenbau. Mit Laienbridern und Knechten be- 
trieben sie vor allem Wiesen-, auch Ackerbau, und an gilin- 
stigen Stellen Weinbau (5. Weller 254 f.).
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5) Tibingen dIbey? 

castriAlemannorum, quod Twingia vocatur (1178, LSch, 8.27); 

Duwingen (1078, Kgr. Wirtt. II, S. 568); Hugo de Tvwingin 

(1092, WUB I); Tuwingin (4171, LSch, S. 97); in Tuwingen 

(1187, LSch, S. 130); infra civitatem Tuwingen (1231, LSch, 

S. 146); Scultetus de Tuvingin (1247, LSchUB, S. 15). 

Der ON ist aus einem PN Tuwo mit Bildungssilbe -ing gebil- 

det (s. Derendingen); Wechsel des inlautenden w zu b wegen 

benachbarter (von Hirschau an westwirts) oder fritherer Aus- 

sprache in T (s. dazu Bohnenberger, Mda., S. 31). 

6) Waldhausen waldhiusa 
  

in oppidoq) Walthusen (1270, ISchUB, 8. 37); apud Walthusen 

(1276, LSchUB, 3. 35); Hof Waldthausen (1562, Urk.Stadtarch.) 

Aus wenigen Bauernhofen bestehender Weiler auf der Hochflache 

zwischen T und Bebenhausen. Die Siedlungsbezeichnung er- 

scheint in der frihen Form des pluralischen Dative von mhd 

hfis (spétere Form: -hdusern); sie deutet auf eine Anlage der 

frilhen Ausbauzeit (ab 6. Jh.); HBuser im (oder beim) Wald. 

Bohnenberger (ON, S. 17) weist auf die Mdglichkeit der Ent- 

stehung der -hausen-Crte aus einem Haus mit spiterer weite- 

rer Ansiedlung hin. 

7) Welzenhdusern beltsahaisir NO II-III, 4 
  

Welzenhuser (1347, in Kgr. Wirtt. II, S. 587); sito ze Welt-~ 

zenhusern (G 1390/92); Weltzenhusen (G 1390/92); W. gelegen 

In WeltzenhiiBern (G 1501); W. die Weltzenhduser WiB genant 

(G 1594); W. zue Weltzenhdusern ... vnden vif der Herrschaft 

waldt (G 1677); W. zue Welzenhaiiser ... unten an des Clo- 

sters Bebenhausen Wald, das Bizlin stoBent (G 1718). 

Ursprunglich Name einer Biedlung beim "Butzle", bereits auf 

Vkg. Pfrondorf. Zeitpunkt des Abgangs unbekannt (wahrschein- 

lich noch im 14. Jh., da die Belege 1390 bis 1501 unter Mkg. 

SteinbdB aufgefilbrt sind); nur 1347 bestimmt als Siedlung 

genannt; die Urkunde konnte leider nicht eingesehen werden. 

  

1) Oppldum ist als "befestigte Siedlung" aufzufassen(vgl.S.28)
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Vermutlich gehorte die "Beunke" in der Siidwestecke der 

Pfrondorfer Mkg. zu Welzenhzusern, da dieser Flurteil von 

L, Steinbd8 und Pfrondorf zu weit entfernt liegt (Beunden 

immer in Ortsndhe; vgl. "Beund" - T); ebenso gehbrte eine 

Bitze dazu, die dem "Biitzle" (s.d.) den Namen gegeben haben 

mul. - Im Best.W. wohl ein PN {1260 erscheint in I ein "do- 

minus hainricus welzo de rugge"; 1356 in L und Steinbdl: 

Weltz), dessen anlautendes w zu b umgewandelt wurde; das 

Grundw. ist die spatere Form des pluralischen Dativs von 

Haus (dltere Form: -hausen; vgl. "Waldhausen"). 

8) Welzenwiler + ? 
  

Welzenwiler (1339), in Kgr. Wirtt. II, S. 585). 

Bei der Welzenwilerstrafieq) im "Aule" soll einst eine kleine 

Ansammlung von HAusern besbtanden haben. Bei der "Kradhenmithle" 

(s.d.) oder - mit Umwandlung in eine Bebenh3user Grangie - 

an der Stelle des spateren "Klosterhofes" (s. S. 34 oben)? 

Der ON hat sich nicht als F1lN gehalten. Auf Grund des glei- 

chen Best,W. diirfen enge Beziehungen zu Welzenhdusern (s.d.) 

angenommen werden (gleicher Grinder?); das Grundw. (mhd wi- 

ler, ahd wil8ri, aus lat. villare oder villarium) bezeichnet 

eine Gruppensiedlung, einen groBeren Gubtshof oder eine "ab- 

hingige Kleingruppensiedlung, deren Gemeindeangelegenheiten 

von auswiartigen Personen bestimmt werden". - Bohnenberger, 

ON, S. 21 ff., Langenbeck, in Alem. Jahrb., 1954, 5.19-144, 

Weller, WVH 1898, S. 329. 

II) Urspringliche Flurnamen als Bezeichnungen von Gruppen- 
siedlungen und Wohnplatzen. 

9) Ammern amirn amarhof SW I,4 

in Ambrachgowe (778/779, Wirtt. Geschichtsquellen II, 210); 

in Ambra (um 1120, LSch S. 54); Erkinbert de Ambera (um 

1110, LSch. S. 54); in villa Ambra (1171, WUB II); Hof ze 

Ammern (1283, LSchUB, S. 200); bruel des hofes ze Ammern 

(1296, WUB X):; an dem Berge ze Ammer (1305, LSchUB, 5.243). 
  

1) StraBenbenennung im Jahre 1913%; zumindest die Ortliche 
Festlegung der Sage, vielleicht die gesamte Sage von der 
abg.Siedlung durfte erst nach dieser Zeit entstanden sein.
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Der Ammerhof am Nordfuf des Spitzberg-Hohenzugs war urspring- 

lich ein kleiner Weiler (s. Beleg 1171) mit eigenem Ortsadel 

(s. Beleg 1110), der aber im 12, Jh. bereits im Dienste der 

Tibinger stand. 1171 schenkte Pfalzgraf Hugo dem Kloster 

Obermarchtal als Teil seiner Stiftungsausstattung die Kirche 

und den Zehnten in Ammern. Neben diesem Kloster und den 

Pfalzgrafen, die 1%0% u.a. auf das Vogteirecht verzichteten, 

hatten im 12. Jh. die Kloster Hirsau, EKreuzlingen, Blaubeu- 

ren und Maulbronn in Ammern Rechte und Giiter, die aber bald 

an Obermarchtal kamen. Als das Besitztum bis auf kleinere 

Reste, die im 14. Jh, erworben wurden, abgerundet war; ZOg 

die Klosterherrschaft die Hofwirtschaft auf (vor 1283; s.Be- 

leg 1283). BEtwa seit 1500 war der Klosterhof geteilt und 

drei Meiern als ILehen libergeben; der Hofmeister von Reutlin- 

gen und der Pfleger von T ilbten die Aufsicht dariiber aus. 

Nach der Reformation wurde das katholisch gebliebene Ammern 

nach Wurnlingen eingepfarrt, bis die Kapelle 1747 wieder zur 

Pfarrkirche erhoben wurde (1765/66 neu erbaut). 1803 erhielt 

der Fiirst von Thurn und Taxis den Hof (mit Kloster Ober- 

marchtal); iber v. Spitteler (1810) und Eichhorn (1824) kam 

das Gut 1852 an die kgl. Dom#nekammer. 

Nach Buck (8. 7) und Springer (8. 51) liegt dem FluBnamen 

Ammer, nach dem die Siedlung genannt ist, ein vordeutsches 

Wort amb- mit der Bedeutung Wasser, Wasserlauf zu Grunde. 

Da aber auch in urgermanischen Gebieten gleiche oder &hnli- 

che FluBnsmen vorkommen - "Emmer" (im 19. Jh. "Ambra") in 

Niedersachsen und "Ammer" in Schweden ~, kann es auch ein 

germanisches Wort &Zhnlicher Bedeutung gegeben haben (vgl. 

auBerdem den germanischen Volksstamm der Ambronen). - Die 

heutige Form des Namens entstand aus der Assimilation des 

inlautenden nb zu me und der Umwandlung der an den Wortstamm 

angehéngten Kollektivsilbe -ach zu ~ern iiber dem Abfall des 

auslautenden ch und danach wohl falsch verstandenen plurali- 

schen Dativ, der in der Schreibung nach Vorbildern wie 

"Zimmern", "Riedern", "Reudern" ausgerichtet wurde.
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10) Blasibad blgsebad S0 ITI-1IVv, 2 

W. by sant BléBisbad (G 1537); (W.) ob vond vnderhalb dem 

BlaBinbadt (G 1559); W., beim Bli#sinsbad, zwischen dem Airen- 

bach vndt der Steinach gelegen (G 1651); W. beym Blésin Bad 

(G 1708); Der Innhaber des Plisinsbads gipt der Herrschaft 

dirtemperg (G 1718). 

Das Geb&ude des ehemaligen Bades steht noch an der StralBe 

nach Hechingen beil der Abzweilgung zum Hof KreBbach. Das 1470 

erstmals als "Neues Bad" genannte "B." verdankt sein Entste- 

hen einer heilkrdftigen Quelle, die 1845 pldtzlich versieg- 

te. Zeitpunkt des Entstehens und Zusammenhang mit dem Blési- 

berg sind nicht nachzuweisen. Sicher war die Heilkraft des 

Nagsers schon frih bekannt; bereits im 41. Jh. stand auf dem 

Blasiberg eine dem heiligen Blasius geweihte Kapelle. St.Bla- 

sius wird bei Halsleiden angerufen; das Wasser des "B." soll 

ebenfalls besonders bei Halsleiden geholfen haben. Damit wiére 

die Kenntnis der Heilguelle fir das 11. Jh. gesichert. Spite- 

stens um 1470 scheint sie kommerziell ausgewertet worden zu 

sein. Ob dem "Neuen Bad" ein "altes" vorausging, muf offenge-~ 

lassen werden, da mit der "ruinosa civitas" bei Ortlieb (in 

Mon. Germ. X, S. 99) ein Vorginger des Hofes Blésiberg, ein 

altes Bad oder eine sagenhafte Stadt, die dort gestanden ha- 

ben soll, gemeint sein kann. - Benennung nach der St. Bla- 

sius-Kapelle auf dem Blédsiberg (s.d.). 

11) Bldsiberg blasebgrg S0 IV, 2 

partem praediorum ad St. Blasii montem (1335, bei Th. Schon 

in TB 11); W. an Sant Bldsinsberg (1465, WR 13372); (W.) ob 

dem BliBinsberg (G 1559); nahe bey dem Blésinberg gelegen 

(F 158%). 

H-ofgut mit Herrenhaus (um 15603 erbaut) und Wirtschaftsge- 

bauden auf einem Sporn zwischen dem Blasiberg-Kapf und dem 

Bergwald. Auf diesem Bergvorsprung stand schon vor 1098 

eine Blasius-Kapelle, nach der der Berg benannt wurde; vgl. 

"Blasibad". - Zur Geschichte: der Blasiberg kam von Graf 

Luitold von Achalm (gest. 1098) an das Kloster Zwiefalten.
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1579 war er im Besitz der Tiibinger Familie Last, die ihn Ende 

des 15. Jh. an das Tilbinger Stift verkaufte. Uber den Unter- 

vogt von T, Stephan Conberg, gelangte das Gut an Herzog Chri- 

stoph von Wirttemberg (regierte von 1550-68). Weitere Besit- 

zer: Kaspar Hirsch von T (1583), Godeon von Ostheim, Obervogt 

in T (1593), Hans Urban von Closen (1604), Erasmus von Hopfer 

(1768), Joh.Friedr. Karl Schott v. Schottenstein und dessen 

Nachkommen; 1949 kaufte die Stadt T den gesamten Hofq). 

12) Lustnau lu8na 

Landolt de Lustinouwe (1077/89), aus Bertolds Zwief.Chronik, 

in Mon. Germ. X, 8. 99); Vdalricus de Lustnow (um 1112, LSch 

S. 66); Lustenowe (1171, LSch 8. 97); infra civitatem Tuwin- 

gen et villam Lustenowe (1231, LSch 8. 146); dechanus in Lu- 

stenovve (1270, LSchUB, S. 34); vnser luite ... ze Lustenowe 

(1339, LSchUB, S. 138). 

In der Form des Dativs erscheinende Stellenbezeichnung (s. 

Bohnenberger, ON, S. 36 ff.), d.h. ein als ON auftretender 

F1N. Das Best.W., das mhd Adjektiv luste (ahd lusti) bedeu- 

tet: ammutig, lieblich, angenehm; {iber das Grundw. s. Nr.329 

und S. 32/33. 

13) Schwirzloch Bwgrtslox SW I, 1 
  

#ernherus de Swertissloch (um 1120, LSchUB, S. 54); inter 

Swerzeloh et Hindebach (1293, WUB X); vnder Swertzloch (1323, 

LSchUB, S. 125); Berg Schwdrtzlochs (1497, WR 413495); Tiibin- 

ger Spital Schwartzenloch (F 1683); Berg Schwerzloch (H 1754). 

Hofgut am Rande des Ammertales auf einer kleinen Anhdhe ("Berg"; 

s. Belege 4 und ©) unter dem Hohenzug vom SchloB zur Wurmlin- 

ger Kapelle. Urspriinglich vielleicht ein kleines Dorf (obwohl 

dafiir die Belege nicht so deutlich sind wie bei Ammern; s.d.), 

das von einem Albert, Presbyter von T, im 12. Jh. an das Klo- 

ster Blaubeuren kam und wohl von diesem in einen Hof umgewan- 

delt wurde. Die Stelle des Kaplans, der auch die Pfriinde 

  

1) Ausfiihrliche Geschichte bei Th. Schén in TB 11 (1908/09) 
und in der CA (1867) S. 359,
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bewirtschaftete, wurde bis zum Beginn des 15. Jh. durch einen 

Blaubeurer Monch versehen, danach von einem Weltpriester. Bel 

der Grindung der Universitédt (1477) schenkte das Kloster den 

Hof mit Xapelle dem St. Georg-Stift und damit der Universi- 

tat T. 1497 kam das Gut in Privathesitz; Math. Sauberschwarsz 

und Familie Breuning. 1544 ging es an das Spital T iber, bei 

dem es bis 1828 blieb; dann wurde es stickweise verkauft 

(ausfiibrliche Geschichte bei Leonhard, zur Geschichte des 

Hofes Schwirzloch in TB, 44.,Jg.). - Im Best.W. steckt ein PN 

(Swertis):; das Grundw. (ahd loh, loch, mhd 18ch) bezeichnet 

einen lichten Wald, urspringlich wohl einen Laubwald, der 

meist in Privatbesitz war und vorzugswelse der Weide diente; 

vgl. auch "Iglersloh" - T. 

14) Steinbos + NO III, %-47 

alle vnser nficzze vnd zinse ... ze StAingebosse vnd z% Phrun- 

dorf (1298, ZGOR XIV, S. 453); oppidum Steingeb8ze (1307, 

ZGOR XV, S. 447); alle vnser luite ... ze Steingeboisse(1339, 

LSchUB, S. 138); Stainb8f (G 1356); de area ... ze steingex 

b&B8 (G 1390/92); hinder dem wiler ze stainbdB (G 1390/92); 

Holtzwisen vnnder SteinbdB (G 1567); jeder Vnderthon vnnd 

Iinseef zue SteinbdB (F 1627); der Weyler StainbdB totaliter 

devastirt (F 1665); W. zu SteinbdB, vnder der Beinden (G 

1677); A. zu Steinbds, sonsten in Steindckern genant (G 1718); 

zu wissen, daB schon bey unfiirdenklichen Jahren, das #eyler 

SteinboB, totaliter depopuliert und abgegangen ist: Worauff 

dasige Gliether, alB G., W., und A. ... Theyls von denen Lust- 

nawern, Theils von denen Pfrohndorffern wider angebauen= und 

genossen werden (F 1753). 

I -ame eines abgegangenen Weilers zwischen I und Pfrondorf. 

Obwohl die Sage in L den Ort in den Kirchgraben legt, wo er 

durch eine Uberschwemmung abgegangen sein soll, mufl er wohl 

am Vestrand der Markung Pfrondorf zwischen Pfrondorf und der 

"Hohe" angenommen werden. -~ Der Name (mhd steinboz = Stein- 

bruch; von bdzen = schlagen, stoRen) urspriinglich Pluralform 

+ Kollektivprifix ge-~; das Mittelglied im 14. Jh. ausgefal- 

len; etwa gleichgzeitig tritt der Name in Singularform auf, -
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Zur Geschichte: Beim erstmaligen urkundlichen Auftreten war 

der Weiler im Besitz des Lustnauer Ortsadels; 1307 wurde er 

an das Kloster Bebenhausen verkauft. Er war wie Pfrondorf, 

nach L eingepfarrt. Allmshlich nahm die Bevélkerung ab 

(Nachweise zwischen 1356 und 1627); die Bewohner zogen zum 

Teil nach I, zum Teil nach Pfrondorf. Zwischen 1627 und 

1665 endgliltig aufgegeben (vermutlich um 1634 nach der 

Schlacht bei Nérdlingen). Steinbdfer A. und W. danach von 

Pfrondorfer und Lustnauer Bauern bewirtschaftet. Die alte 

Markung SteinboBR kann nicht rekonstruiert werden; die mei- 

sten F1N scheinen mit dem Abgang des Ortes vergessen worden 

Zu sein. Von der heutigen lkg. L gehdren sicher zu Steinbif: 

"BEngelhardssdcker", "Weiherwasen" und (ein Teil der) "Eich- 

halde"; vielleicht auch "Oberes Biltzle",. 

15) Stiffurt + NO IT, 2 ? 

possessiones in Lachen et in Waltdorff et Lustenovve et 

in Stifurt (1229, WUB III). 

Kein F1N; COrtsname! Der Sage nach stand die Siedlung beil 

der heutigen StiffurtstraBe’’ 
die Glocke der Stiffurter Kirche gefunden worden sein seoll. 

Der wahrscheinlichste Standpunkt der Siedlung ist beim Jet- 

zigen Gutleuthaus. Ein auf der Grenze L-T erwahnter "Espan" 

s WO in einer Wildschweinsuhle 

kann urspriinglich weder zu T noch zu L gehdrt haben (man- 

gelnde Ortsndhe; vgl. "Aischbach" - T). Dieser "Espan" und 

eine 1289 hier genannte Muhle durften zu Stiffurt gehort 

haben. Naheres ist allerdings nicht bekanntg). — Name von 

einer Furt durch die Ammer; der erste Teil des Namens nach 

einem PN?Y 

  

1) Ortliche Festlegung der Sage wohl erst nach der StraBen- 
benennung. 

2) ",.. von Stiffurt hat man einige Spuren, dal es auch un- 
weit Lustnau gelegen gewesen, indem solches auch aus be- 
meldtem Freyheits-Brief zu erlernen, wo dieser Papst die 
nahebey einander gelegene Giliter auch zusammensetzet und 
Stiffurt mit Lustnau verbindet" (aus Sattler, S. 300).



- 5 - 

B) Erklirung der Flurnamen 

I) Tiibingen 

16) AblaB beim abljs SW I, 2 

die Allmand oberthalb dem ablaB (1530, Urk. Stadtarch.); 

A. beym AblaB (G 1679); W. beym AblaB (H 1754). 

G. zwischen der Bahnlinie nach Herrenberg und dem Knie der 

neuen Ammer, wo der Ammerkanal abgeht. Hier wird das lber- 

fliissige Wasser der Ammer bzw. das fiir die Mihlen vor dem 

Hagtor bendétigte Wasser in den Ammerkanal abgelassen. Kein 

eigentlicher F1N, entwickelte sich erst in neuer Zeit daszu. 

In den Belegen heifit es stets "beim A.". - Buck 1, Kei 138, 

Springer 211, Vollm 36. Bigenartig und sprachlich nicht er- 

klarbar ist das mundartliche lange a der ersten Silbe. 

- L] 

17) Abrahamsruhe uf dr abrohsmsrud SKY dRhet 
  

Zwischen "Ursrainer Egart" und "Herbstenhof". Nach Abrahsam 

Hepper benannt; dieser betreute in den 1870er Jahren die 

stadtischen Hopfengiiter und baute sich dort ein Hauschen. 

18) Acker, alter + NO II, 1 2 
  

A, im Allten Ackher vff erstgemelter Vichwaidt (Steuerb.1662) 

Relativ friih umgebrochener Teill der "Viehweide". 

19) Acker, grofer + SwWI, 2? 
  

von dem grofien acker ... under dem Hof Schwidrtzloch (G 1688); 

von dem grofien Aker (G 1735). 

Lag wohl zwischen Schwirtzloch und der Ammer; vielleicht 

identisch mit "Stiefelacker" oder mit einem Teil davon. Ge- 

horte zum Hofgut. "GroB" nach der Ausdehnung (grdfter Acker 

des Guts?). 

20) Acker, hangender + SWIA? 
  

der hanget Acker (1420, RG 24/25 Jg); acker, genannt der 

Hangend acker (H 1523); der hangend Acker genannt, stoBt an 

die Rothenhslden und an den Schwanzer (H 1754, aus einem
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Verkaufsbrief von 1661). 

Vielleicht am siidlichen Hang des "SchloBbergs". Gehdrte zu 

Wemfeld, das in oder bei der "Neckarhalde" einigen Besitz 

hatte. "Hangend" steht filir schroff abfallende Flurteile. - 

Kei B53. 

21) Acker, hinterer + SO IT,1 ? 
  

A, vff Riedern, der hinder acker genannt (Steuerb. 1662). 

Kiner von drei aneinanderliegenden A. des gleichen Besitzers 

(1662: J.K. von Knobelsdorff) am oder auf dem "Galgenberg". 

Die Umstandsworter geben die Lage an, von der Stadt aus, von 

einem Weg aus gesehen o.&. (Vgl. auch mittlerer und vorderer 

Acker). 

22) Acker, mittlerer + SO II, 1 7 
  

(A.) vif Riedern, der mittler acker genannt (Steuerb. 1662). 

S.0. 

2%) Acker, vorderer + S0 IT, 1 7 
  

(A.) vif Riedern, der vordere genannt (Steuerb. 1662). 

5.0. 

24) Aischbach €m aefbax NI, 1 

iuxta amar an dem Espan (G 1%56); W. gelegen by dem Espan 

(G 1470); W. by dem Espach (W 1522); W. gelegen ob dem Eis- 

pach (G 1535); #. am Bhespach (G 1565); W. Im Erspach (G 

1604); W. am Aispach (G 1688); W. bey dem Ehspach (G 1708); 

W. am Aispach (G 1735); W. bey dem Ehespach (G 1735); W. an 

Rietbronnen, dato im Aischbach = im obern Gewand genannt 

(G 1735); PK; weitere Belege s. "Aischbachhalde" - T und 

"Aischbach" - D. 

A., ¥. und G. (ein kleiner Teil bebaut) vor der Stadt zwi- 

schen Ammer und Herrenberger StraBe; war Gemeindebesitz. 

Name nicht eindeutig zu erkliren. Vollmann (44) sucht eine 

Erklsrung aus mhd & = é&we = Recht, Gesetz und spanen =
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antreiben (span = Trieb), d.h. Gemeinland, das nicht dem 

Flurzwang unterworfen ist. Eine weitere, wahrscheinlichere 

Erklirungsméglichkeit gibt J. Schnetz (ZONF 1925/26, S. 121- 

1%3%) mit & = Recht und span = Platz, auf dem man weidende 

Haustiere "spannte", d.h. die VorderfulBle fesselte, um die 

Tiere am Fortschreiten zu hindern, also: gemeindeeigener 

Weideplatz, auf dem das GroBvieh "gespannt" wurde. Bohnen- 

berger (WVH, 1927, S. 302-309) vermutet einen Zusammenhang 

zwischen "Espan" und"Eschbach" und dariberhinaus mit dem lat. 

esbia, Beziehungen zwischen "Espan" und "Aischbach" miissen 

bestehen, da der Tiib. und Derend. "Aischbach" (teilweise auch 

der Lustnauer "Espach") fast dieselbe Bntwicklung durchlau- 

fen. In T erscheint um 1500 -bach fir -ban, in D um 1600. 

Dieser Wechsel ist durch Volks- bzw. Schreiberetymologie er- 

klarbar., Sachlich trifft die Bohnenberg'sche Deutung zu: 

esbia = Graben zur Ableitung von morastigen Wassern, dhnlich 

der Ehgriben der Stddte. Der Tib. "Aischbach" hat keine Quel- 

le: 

rung, Zwischen "Espan" und "Aischbach" trennen sachlich: 

Kei 104, 139, 151 und Reimold 40, 163 f., nicht dagegen tren- 

nen Vollmann 44 und Buck 61; vgl. auch Springer 157. 

; er entwassert feuchte morastige Wiesen in der Ammerniede- 

25) Aischbachhalde + NI, 2 ? 
  

. an Espachs Halden gelegen (1491, Urk. Stadtarch.); Wg. an 

Eyspachshalden Im Buckenloch (1500, WR 13421); in Espachs- 

haliden (G 1562); Wg. an Ayspachshalden (G 1587); Wg. in 

Ehspachs Halden (G 1735). 

Nicht mehr bekannte Weinberghalde zwischen "Buckenloh" und 

"Hasenbihl". Name vonm "Aischbac-h", der unter dem Hang liegt. 

26) Almosendcker dr almos9nagir S0 I, 1 
  

der Allmosen Acker ... so vormshls zum Worth gehoret hat 

(G 1688); an dem sogenannten Allmosen-Aker, so dem Armen- 

Caste-n zu Tiibingen gehdrig (G 1769); FK. 

Uberbautes Gebiet an der Bahnlinie bei der Herrenberger Stra- 

Be. BErklarung s. Beleg 1769.
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27) Ammerberg + SW I, 1=-2 

Amerberg (um 1477, WR 13234). 

Im vergangenen Jh. wurde der Hohenzug hinter dem Schlol 

teilweise noch so genannt. 

28) Ammerhaldenweg  + NV I, 17 

W. am Ehespach ... stossen oben vff den Ammerhaldenweg 

(G 1565). 
Veg im "Aischbach" zu einer "Ammerhalde", von der nichts 

uberliefert ist. 

29) Ammertal + NO I, 2-3 

#. im Ziegelthilin, hievor ... im Ammerthal genennet (G 1088). 

Anderer Name fir das "Ziegelthile" unterhalb der Stadt bis L. 

30) Ammertal, oberes + Nv I, 2=3 ? 
  

W. im obern Ammerthal, biB zum Hembach hinauf (H 1754). 

S. u. 

%31} Ammertal, unteres ém ond?rT? amardal NW I, 1-2 
  

#. im Ammertal (G 1505); W. im Ammerthal (W 1704); FPK. 

Oberhalb der Stadt, nordlich der Ammer; heilt zwischen 

"Aischbach" und "Weilersbach" heute noch "Unteres A." und 

wurde zwischen "Weilersbach'" und "Hembach" friher "Oberes A." 

genannt (s.0.,) 

32) Anwandacker + S0 I, 17 
  

die Anwanndtidckhern (G 1565); def Spithals Anwandelacker 

(G 1688); del Spitals Anwand-Acker (G 1735). 

Ehemals dem Spital gehorig; heute uberbauter A., der von 

den Angrenzern zum Wenden des Pflugs beniitzt werden durfte. 

Lag wohl am "Unteren Galgenweg". - Buck 292, Kei 89, Vollm 40. 

%3) Apfelberg em abfalbgrg NO I, 2 

Neuzeitlicher Name (StraBenname) fiir gute Bg.
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34) Arbeitskelter b»i dr arbjytskhgldar NW I,2 
  

#. by der arbeitz kelter (W 1522); vnder arboB kelter (G 1535); 

Die Keltter vor der Weylerhalden, genannt Arbeitskeltter 

(G 1688); W. unter der Arbaits=Kelltter (G 1735); FK. 

Am Hagellocher Weg; wahrscheinlich abschéatzige Bezeichnung 

(mhd arbeit auch = Miihsal, Not, Plage, Strafe). Eine Ablei- 

tung von Arbenholz (Zirbelkiefer) erscheint sprachlich mig- 

lich, sachlich wohl kaum. -~ Buck 10. 

35) Arenbach am aribgxle NW IV, 1-2 

et riuum dictum Arlebach (1293, ZGOR XIV, S. 355); Arlabach 

(1295, ZGOR XIV, S. 370); et riwm dictum Arlibach (1296, 

ZGOR XIV, S. 438); bis zum Armbdchlin (P 4683); Ein Bichlen, 

das Ehren= oder Arabichlen genannt (F 1752); FK. 

FlieBt im "Entringer Tale", etwa an der Markungsgrenze 2zwi- 

schen der "Gaishalde" und dem "Dickenberg" (zu Hagelloch) bis 

zur Binmindung in den von Nordwesten kommenden Goldersbach. 

Nach Springer (121) zu mhd ar, arn = Adlerq). Buck (10) gibt 

eine Baumart Arle (ahd arli(z)boum) an, die der Eberesche 

bzw. dem WeiBdorn entsprechen soll; in Vorarlberg ist Arle = 

Legfohre, nach Kluge (394) = Kornelkirsche. Arm- und Ehren- 

bach (Belege 168% und 1752) sind volksetymologisch beeinflufl- 

te Schreibungen, die durch den Ausfall des =i~ in der mund- 

artlichen Aussprache und durch die zwischen den Belegen des 

13. Jh. und dem Beleg 1683 klaffende zeitliche Luicke ver- 

stdndlich erscheinen (daB sich alle genannten Belege auf den 

"A.," beziehen, ist gesichert). 

36) Armenwasen + NO II, 2 7 
  

#. ob dem Rourbongarten ... an der Armen WaRen (G 1501). 

Beim Gutleuthaus (Armenhaus); gehorte dem Spital, das fir 

die Armenpflege verantwortlich war. 

%7) Aschow + ? 

sito in aschowe (G 1356). 

Vielleicht identisech mit "Aschach" (L), s.d. 

1) Uber das Vorkommen des Steinadlers im Schonbuch vgl.Jahres- 
hefte d.Ver.f. vaterl.Naturk. in Wirtt., Jg.51,1895, S.362 f. 
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38) Atzwiesen + NI, 2-8WTI, 27 

an der Marchthaler Wiesen, dle Azwiesen genannt ... auf wel- 

chen die Vichtrankin, Brucken und Griben seind, und alle Jahr 

von Vich aufm Hof abgefrezt, auch um deBwillen die Azwies 

genannt wird (H 1754). 

Zwischen Schwarzloch und Ammern; dtzen und fretzen, auch 

dsen und frisen sind gleichbedeutend (= abweiden bzw. abwei- 

den lassen), also Weidewiesen, - Buck 13, Fi I, 350, 

Hegele 41, KXei 104. 

329) Au en dr ao S0 I, 3 

27 Morgen ... in der Ow (1420, RG 24/25 Jg.); A. In der Ow 

(H 1523); in der Au (H 1754); FK. 

L. und W. zwischen der UmgehungsstrafBe und der Bahnlinie, 

zum Teil bebaut (Pumpwerk); gehdrte ehemals zum Wemfelder 

Wiesengebiet, wurde aber schon frih umgebrochen und ange- 

pflanzt. Au ist eine Sonderbezeichnung flir #iesenland (mih- 

bar, im Gegensatz zur Weide), eine weite, feuchte und ertrag- 

reiche Wiesenflsche. Das Wort (mhd ouwe) ist verwandt mit 

lat. aqua und Ach. Die urspringliche Bedeutung war "im Wasser 

gelegenes Land", "Insel", spiter "Land am Wasser gelegen", 

"Uferland". - Brauch 36, Buck 1%, Fi I, 352, Hegele 13, 

Jaull 40, Kei 99, Rheinw. 80, Vollm 33. 

40) Auchtwiese + S0 I-1I, 2 7 
  

(W.) die Auchtwiese (H 1754), aus einem Verkaufsbrief v.(1661). 

Imn Neckartal; Deutung s. "Auchtert" (L). 

44) Audinssteige + NY II, 1 ? 
  

Weg genannt Audinsstaig (G 1562); im Oler ... genant Audins- 

staig (G 1688); Audinsstaig (G 1735). 

Weg im "Ohler"; wohl nach einem Personennamen (Genitiv-s). 

42% Aule + NO I, 17 

In dem Owli by der Schmalwisun (G 1390/92).
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Nur 1390/92 (hier mehrmals) erwdhnt; in der Ammerniederung 

zwischen der heutigen Brunnen- und #ilhelmstrafe. Deminutiv- 

bildung als Gegensatz zur groBeren "Au" (Deutung s.4.) im 

Neckartal. 

43) Bachacker + 50 I-II, 2 7 

ob der selben capelle (gemeint ist St.Nikolaus zu Wemfeld) 

dri morgen Akkers die man nemet den bachakker (1330), ZGOR 

XXI, 8. 402). 

Am Backofenbdchle; war im Besitz des Hug von Derendingen, der 

den A. an das Kloster Bebenhausen verkaufte. Deutung: A. am 

Bach oder Back{ofen)acker (s.46). 

44y Bachklinge en dr baxgléy N§ IV, 1 
  

Klinge des "Bettelbaches" in der "Gaishalde". 

45) Bichten + SN I, 27 

an dem wingarten bj Tuwingen, der des Baehten waz (1312, 

ZGOR XVII, S. 34%); de vineam dictam BShten (G 1356); Wg. 
in der Clingen gelegen, genant die Bachten (1450, WR 13357). 

Wg. in guter Lage, der wahrscheinlich "Capitaneus in Reutlin- 

gen, genannt Bdhte" (LSch 306), der von Graf und Pfalzgraf 

Gottfried 1295 als Biirge gestellt wird, gehdrte (s.Beleg 1312). 

Die Reutlinger Familie der Biachte war in T lange Zeit sehr be- 

glitert. 

46) Backofen em baxof? S0 1T, 2 

A. im Bachofen (Steuerb. 1662); desB Spithals Ackher genant 

Bachofen (G 1679); auf Riedern im Bachofen genannt (G 1736); 

in der Keelen, der auch auf Riedern, im Bach=0fen genannt 

(G 1753); PK. 

Scherzhafte, ziemlich Jjunge Bezeichnung filir das Talchen siid- 

lich des Wemfelds (vorher wohl "Kehle"),. Die Form (vorne 

schmal, nach hinten ausgeweitet) und die Wirme, deren Entste- 

hung in diesem "Kessel" begilnstigt wird und sich dort liénger 

halten kann (windgeschiitzt), bewirkten die Namengebung.
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47) Badschiissel b3i dr bad8isal SwW I,1 
  

Vom Miuhlbach gespeiste ehemalige Badeanstaltq) (1850~-1908 

in Betrieb) bei der heutigen Wildermuth-Schule. 

48) Bahnfurche 8n dr bafurx SW 11,2 (FPK) 
  

Einschnitt am (eigentlichen) Spitzberg; zugleich Markungs- 

grenze T - Hirschau. Furche bedeutet Einschnitt, aber auch 

Grenzlinie. Bahn (mhd ban), das ist Bann = Gerichtsbarkeits- 

bezirk, "das Gebiet, uber das sich Macht und Rechtsprechung 

einer Gemeinde, auch einer Herrschaft, erstrecken kann" 

(Kei 150). Da die "B." a) die Markungsgrenze und b) die ehe- 

malige Grenze Wirttemberg-Vorderdsterreich bildet, ist diese 

Erklarung eindeutig. - Brauch 18, Buck 17, Fi I, 616, 

Reimold 21, Rheinw. 93, Vollm 47. 

49) Balier MNiihle + NW I, 1 ? 
  

vor dem Hagthor gegen der Statt Ballier Milin gelegen 

(W 1522); A. bey der Kiris oder Ballier Miihlin (G 1604); 

. bey der Bahlier-Miihlin (G 1679). 

Stand zwischen der Einmiindung des "Weilerbaches" in die alte 

Ammer und dem Hagtor; wohl im 15. Jh. erbaut (1495: molendi- 

num novum). Poliermiihle, Schleifmiihle. - Fi I, 389. 

50) Birengraben bgdr 2 grab? S0 I, 1 
  

Der odstliche SchloBgraben. Benannt nach der einstigen Hal- 

tung von BEren in diesem Graben; vgl. auch "Lowengraben". 

51) Bebertirle + NO T, 17 
  

sito ann portam Bebonis (G 1356); zu dem Bebertiirlin (1495, 

aus der Tibinger Peuerordnung, s. bel Forderer in IB 24, 

S. 19-24); Bg. vor dem beberthiirlin (G 15%5). 

An der Nordseite der Tiibinger Stadtmauer; vom PN Bebe (1323 

in T nachgewiesen). 

  

1)}S. Hedwig Eberhardt "Das Tilbinger Badewesen in der Ver- 

gangenheit" in TB, 38. Jg. 1951, 8. 7/ ff.
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52) Belserstor + NO I, 17 
  

vor des belsers tor (G 1356); de pomerio ... vor dem Belser 

tor an dem graben (G 1390/92); G. vorm Belserstor (1442, 

WR 1%528). 

Tor in der Stadtmauer im Norden der Stadt; nach einem An- 

lieger? 

5%) Belthlesicker en de bgltlesggir nw I, 2 
  

1862/68 von Friedrich Belthle gestiftete Grundstiicke; von der 

Stadt T an bedlirftige Burger zur Nutzung liberlassen. Die A. 

lagen bis 1952 am Hagellocher Weg bei der "Arbeitskelter" und 

wurden dann wegen Bebauung dieses Geldndes (Bauhof des Kreis- 

verbandes) an die Zanker'sche Siedlung verlegt. Dariiber, ob 

sich der F1N in der Gegend der "Arbeitskelter" halten wird 

und ob sich die heutige appellativisch beniitzte Bezeichnung 

"B." auch in der neuen Umgebung durchsetzen wird, kann noch 

nichts ausgesagt werden. 

! 

54) Belvedere belwedgr 8w I, 1 

Nur noch wenig bekannter Name des Aussichtspunktes auf dem 

“"Lichtenberg" mit "Friedenslinde" und "Kaisereiche" (1871). 

55) Bentzenplitzle + 2 
  

W. beim Bentzenplédtzlin (Steuerb. 1662). 

Lage unbekannt; im Best.¥. ein PN (1391: Bentz). 

56) Berg, unter dem + SWw I, 27 
  

G. underm Berg, umb das HauB (G 1604); G. underm Berg (G 1688); 

G. under dem Berg (G 173%5). 

Das Gebiet um den Hof Schwirzloch, der noch 1754 "Berg 

Schwerzloch"™ genannt wurde. 

57) Bettelbach am begtvlbax NW IV, 1 

Tektonisch bedingter Einschnitt (s.Uhlig &) mit Bachlauf (= 

Bachklinge) in der "Gaishalde" neben dem "Bettelweg". Das 

Best.¥. steht oft flir etwas Geringwertiges (Kei 110); hier 
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kummerlicher Wasserlauf? Wahrscheinlich ist aber der daneben- 

liegende "Bettelweg" primir (Bettelleg)bach). 

A 

58) Bettelweg am bgtalwg?g W IV, 1 

Dem "Bettelbach" (s.d.) entlang, in der "Gaishalde". Ein Zu- 

sammenhang mit dem weit entfernten "Bettelweg" (5.59) beim 

"Vohrberg" ist nicht zu erkennen. 

59) Bettelweg am betalwer g NW I, 1 

vinea ... sita am Betlerstige (G 1350); an portam Smittor et 

contigua der Betler Stig (G 1356); agri ... vff den Bettler- 

stig (G 1390/92); Bettelsteig (G 1562); Bettlersteig (H 1569); 

am Vohrberg ... zwischen dem Braiten= und GaiBl=Weeg einer- 

seits dem Bettler Steig gelegen (G 1735); PK: Bettlersteig. 

Weg vom Schmidtor itber den "Vohrberg" zum "Krummschenkel". 

Auf ihm kamen wohl die Bettler in die Stadt zum "Spital". Das 

Grundw. lautet bis ins 19.Jh. "der -steig" (mhd stig)-=FuBweg. 

60) Beund + Sw I, 1? 

1 iuger genant dii biind vnder dem Kalgoffen (G 1390/92). 

Anscheinend vor dem Schmidtor beim "Vohrberg" (s. 210). Mhd 

biunde, ahd biunt, biunda aus &lterem, erschlossenem biwand 

= "was sich herumwindet" (Kluge 52), Zaun, eingezduntes Land, 

das einem besonderen Anbau vorbehalten und damit dem Flur- 

zwang nicht unterworfen war. lMeist waren die "Beunden" mit 

Gemise, Hanf und Flachs angebaut{ und lagen in der Nihe der 

Siedlungen. Das trifft fiur T, D und L zu; deshalb fielen sie 

auch schon frih der Ausdehnung der Orte zum Opfer und ver- 

sehwanden. - Buck 25, DickKenmann, Namenf. II, 71 f., Dolker 

119 f. (mit ausfithrlicher Lit.), Kei 90, Rheinw. 80 und 97, 

Reimold 23 f. 

61) Biburg + NO I, 2 7 

agros an biburg (G 1350); situm vif Biburg (G 1356). 

Nach der Anordnung der Belege in den beiden Lagerbichern von 

1350 und 1356 auf der Westseite des "Osterbergs". Herkunft
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und Bedeutung des Wortes noch nicht geklart, vielleicht von 

got. bibaurgei = befestigtes Lager, Umwallung (Vollm 56). 

Sollte die erste Silbe als Bei-{ahd b, nicht bi) aufzufassen 

sein, so ist an den Nebensinn "falsch, wo es nicht geheuer 

ist" zu denken. Dazu wirde der "Hexenweg" (s.d.) passen, der 

vielleicht mit dem alten, liber den "Osterberg" fiihrenden 

weg 1) identisch ist. — Kei 117, Reimold 110 f. 

62) Biesinger em bisemr SW I, 1 

(Wg.) Im Bisinger (G 1562): alle weiteren Belege bis 1754 

lauten ebenso; PX. 

Ehemals gute Wg., heute groBRenteils {iberbaut (Strafenname). 

Nach einem alten Tibinger Geschlecht benannt. 

63) Bild + NO I, 1 7% 

de vinea ... vor dem schmit tor by dem Bild (G 1390/92). 

Heiligenbild am Eingang zur Stadt. - Kei 124. 

64) Bildle + NW I-II, 1 7 

de agro ... am kidsibach by dem bildly (G 1390/92). 

Kleines Heiligenbild. - Kel 124, 

65) Birlisbach + NWI,17? 
  

sita am birlingbache (G 1350); sita an Birlisbach (G 1356); 

sito an Birlisbach an dem Brukli vnder Hasenbiihel (G 1390/92). 

Beim "Aischbach"; nach einem PN. - Springer 165. 

66) Blaichin + NO, I, 1 

#ir Eberhart zu Wirtemberg ... Tuwingen ... aigentlich geben 

haben, vnser wisin, genant die blaichin, mit dem Hufl dar Inn 

mit aller zugehord dez sy briichen wellen z@l ainer blaichi 

(1415, WR 13318); Bg. der plaichin, langt an die ammer (G 1535); 

Bg. und W. genannt die Blaichin ... vor dem Lustnawer Thor, wor- 

auff das ReuthauBl, Lusthaull der Ballonen FPlatz und Reubt= oder 
  

1) OA 190 ff.; Hermann Stolls "Links-Neckarweg" (102 ff.).
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Rinnbahn befindlich, den langen Weeg zwischen der Ammer und 

dem Graben, dadurch Vor Zeitten die Ammer geloffen ... ist 

gniddigster Herrschaft Wirttemberg aigen (W 1704); (W.) ehe- 

dem die Blaichin genannt, der Tummelgarten vor dem Lustnauer 

Thor zwischen der alten Ammer und dem Stadtgraben gelegen 

(B 1754). 

Etwa das Gebiet des 1805 angelegten botanischen Gartens. Die 

"B." wurde von Graf Eberhard dem Milden (1392-1417) als Blei- 

che an T gegeben. Die wirtt. Herzbge hatten im 17.Jh. bereits 

Reithaus, Lusthaus, Rennbahn usw. darauf angelegt. 1754 wurde 

der Name nicht mehr benitzt.- Auf der Bleiche wurde die ILein- 

wand zum Bleichen der Sonne ausgesetzt. - Kei 131, 190. 

67) Bletschenwiese + ? 
  

(W.) die Bleitschenwies (H 1754). 

Im Neckartal. Bletschen sind groBblattrige Kréuter. Benennung 

nach dem Vorkommen solcher Ktduter cder nach dem groBen Um- 

fang des Flursticks. - Buck 31, XKel 61, Vollm 31. 

68) Bleumiihle (alte) + nw I, 2%7 
  

ob der Blumuli (G 1390/92); W. vnder Swertzloch, by der alten 

Bluwnulin, genannt die Bluw Mulin wiBf (H 1523); im Ammerthal 

by der alten Bleymiilin (G 1688); W. by der alten Bley-Mihlen 

unterm Weilerspach (G 1735). 

Stand wohl ein Stiick unterhalb der Einmiindung des Weilerbachs 

in die alte Ammer. BlHuel (mhd bliuwel) ist ein Pfosten, der 

auf eine Schwelle herabfallt, auf der der ungehechelte Hanf 

liegt und diesen "bricht". - Buck 31, Fi I, 1200, Kei 128,132, 

Springer 154. 

69) Bleumiihlwiese - + NW I, 27 
  

W#. genannt die Bluw Mulin wiB (H 1523). 

5. 68. 

70) Blumenbrunnen blgamsbrénale NW II, 1 
  

Brunnen unter der "Sarchhalde" an der verlangerten Frondsberg- 

strafle. Der Name ist durch die angrenzende Gartnerei veranlalt.
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71) Bollerle + 7 

(Wg.) im Bollerlin (H 1754). 

Lage unbekannt:; zu ahd b8l, mhd bolle = kugelfdrmiges Gefas, 

und - Ubertragen - "rundliche Erhebung'; vielleicht auch Be- 

sitzername. - Buck 32, Kei 48, Vollm 22. 

72) Bonroswiese + ? 
  

item trium dictorum Bonroswiese (1283, WUB VIII). 

Herkunft des Namens unsicher; mhd b8n = Baum, mhd ros= Pferd, 

oder zu Bannroswiese = gebannte Hanfroste (wie Bechtold 41). 

73) Boppengarten  + NO II, 1 2 
  

Bz. deB Boppengarten genant ... im Iieglerslohe (G 1688); 

Bg., der Boppen=Gartt genannt (G 1735). 

Vier Morgen groB, nicht mehr bekannt; im "Iglersloh". Nach 

einem Besitzer; entstanden wohl aus Boppen(baum)garten. 

74) Breite. + S0 I-II, 1 2 

situ an der gebraitin (G 1350); (A.) sita iuxta Neckerum (an) 

der gebraitun (G 1356); an der Gebraiten anwendern (G 13%56). 

Genaue Lage nicht erschlieBbar (rechts des Neckars!). Die "B.," 

ist ins urspringliche Tib. Ackergebiet nicht einzuordnen 

(s.8. 22 und S. 38, Anm.1), wahrscheinlich gehdrte sie zur 

Mkg. D oder Wemfeld. Sie wire dann etwa am unteren Galgen- 

berghang zu denken (Reste in der "Nerersbreite" - D? Deutet 

Beleg 3 auf die spédteren Tib. oder Derendinger "Anwanddcker"?)- 

Breiten sind Sonderfluren groBeren Umfangs mit gubem Ackerbo- 

den, ungeteilt, meist vom Flurzwang befreit, in Ortsnghe und 

ebener Lage. V.Ernst (Mittelfr. S. 63 ff.) hat die Breite als 

Bestandteil des Dorfherrenguts nachgewiesen. Spater wurde sie 

oft Gemeindegut und als solches aufgeteilt. Das Wort braida 

erscheint in romanischen Sprachen, heiBt ahd breiti, mhd 

meist breite, daneben aber gibraita, gebreite mit dem Sammel- 

prifix ge-, das einen Komplex zusammengehoriger Acker bezeich- 

net. - Buck 36, Dolker 262, Kei 90 f., Rheinw. 81 f. und 106, 

Vollm 40.
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75) Breiterweg + N¥ IV, 1 7 
  

Im Braittenweg ... holz gehawen (1586, A 409, B 9). 

In der "Gaishalde"; Weg von Bebenhausen nach Hagelloch? 

?76) Breiterweg am brgetd weag W II, 1 
  

agri ... an dem Braitenweg (G 1390/92); A. vff dem Braiten- 

weg (G 1562); A. am Braitweg, under Sarchhalden (G 1604); 

A. am Braittenweg (G 1679); zwischen dem Breitensund Gail= 

Weeg (G 1735). 

Zwischen dem Kasenbach und der "“Sarchhalde", fiihrt von der 

Frondsbergstralle aus nach Norden. Weg mit auffallender 

Breite (Griinde?). 

77) Breuning + SwII, 27 

Wg. an der Odenburg, genannt der Brining (H 1569). 

Nach dem PN Breuning (s. 78). 

78) Breuningsicker én de braénepsggdr NW I, 3 
  

Im Roosenthaal, zwischen der gemeinen Straas, vnnd Conradt 

Breinings ackher gelegen (G 1562); FK. 

Auf der Ammerterrasse nordlich der Strafle nach Unterjesin- 

gen. Die Familie Breuning hatte in dieser Gegend im “16. Jh. 

Besitz. Andreas B. verkaufte 1585/86 vier Morgen an das Spi- 

tal, Konrad B. hatte ebenfalls in dieser Gegend einen Acker 

(s. Beleg). Die Breuning sind ein altes Tib. Geschlecht, das 

ab dem 14. Jh. verschiedene Gerichts- und Ratsmitglieder 

stellte (Eimer, Register). 

79) Breuningshag + NF I, 17 
  

der Breiningshag genannt (G 1565); Bg. im Klris oder Kessel- 

gdBlin, zwischen demselben gifilin und dem weg, des Breunings 

Haag genant, gelegen (G 1604). 

Vor dem Hagtor; nach dem PN Breuning (s. 78).
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80) Breuningshaus + NW III, 1 7 
  

by der statt drenckin zu Hagenloch {"zu Hagenloch" ist gestri- 

chen und iiberschrieben:) by des Brunings hus (um 1500, bei 

Rau, Gebote und Verbote der Stadt T in: TB 1951, S. 64 f£f.); 

W. vnd Bg. ... daruff HuB wvnd Schiiren stet, vff der vichweid 

gelegen, genannt des Brynings, oder Kellers HuB (H 1523). 

Eitel Breuning (s. 78) war der Erbauer des Herbstenhofes 

(s.d.); s. auch "Kellerhaus". 

81) Breuningstiirle + NWI,1-NOTI, 1?7 
  

in dem briigel vor briinings tirli (G 1356). 

Tir in der Stadtmauer; die Breuning hatten ihr "GesaB" im 

"Briihl"; s. auch 78. 

82) Britteracker + W IITI, 1 % 
  

A. der Britter ackher genant (G 1594); deB Herbstenhoffs 

Brittenacker (G 1688). 

Zum Herbstenhof gehdrender A. auf der "Viehweide". Benennung 

nach einem Vergleich: "hart" (trockener Lehm) oder "eben wie 

ein Brett", nach einem Lagerplatz fir Bretter oder einem 

Kaufpreis. Die in den Belegen genannte Form des Best.W. 

zeigt den in der Mundart erhaltenen ahd Plural (pritir; Ahd 

Gramm, § 197), aus dem in der Mundart der (falsche) Singu- 

lar brit entstand. - Fi I, 1408, Kei 102. 

83) Briicke, blaue d'blac brug 80 I, 1 
  

Briicke iiber die Bahnlinie (FriedrichstraBe); nach der Farbe. 

84) Briickle, steinernes + NO I, 17 

Bg. an dem Steininen Bricklin (H 1688); Bg. an dem Steini- 

nen Briicklen beym Ziegel=HauB (G 1732). 

Briicke iUber den Kdsenbach bei einer der beiden Ziegelhiitten.
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85) Briihl ém brinl Nv I, 1 - NO I, 1 

sito im bruwel (G 1356); G. In dem Briiwel (1364, SpU, TB 2/%); 

hus im briigel (1437, SpU, TB 2/3); Haull im pruel hinder Sant 

Jacoben (1520, A 410, B 13):; Haus Inn dem Briel (G 1565); in 

dem Vadertheil (der Stadt T), der Briel genandt, da die 

Weingdrdtner vnd Handwercks Leuth wohnen (1674, Baur S.1057); 

im Briihl an der Ringmauer (H 1754); das arme Haus genannt, 

auch im Brithl (H 1754); FK. 

Schon frith iUberbautes Gebiet der unteren Stadt (= "Gogerei") 

unm die Spitalkirche. Hier wohnten - im Gegensatz zur oberen 

Stadt -~ fast nur Weingsdrtoner und Handwerker (s. Beleg 1674) .-~ 

Dags Wort ist wohl keltischer Herkunft; es kommt in verschie- 

denen romanischen Sprachen vor (lat. brogilum, ital. broglio, 

franz. breuil). Ahd bruil, bruchil, brogil wurde zu mhd briiel 

mit den Nebenformen brougel, brouhel, briewel und bedeutet: 

unfangreicher Sonderbesitz (Teil des Dorfherrenguts), der um- 

zaunt in Dorfndhe lag; er genofi besondere Vorrechte. "Brihl" 

wurde urspringlich appellativisch gebraucht. Spater kam zu 

dieser obengenannten Grundbedeutung als weiteres Kennzeichen 

"feuchte oder bewisserbare und damit ertragreiche Wiesen® 

hinzu, Nach Buck (39) versteht man unter "RB." heute allgemein 

eine "Wiasserwiese", d.h. nur das sekundire Kennzeichen wird 

noch beachtet, das Merkmal "rechtliche Sonderstellung" ging 

verloren. - Vgl. besonders Ernst, Mittelfr. 82 ff., Grundeig. 

99 ff. und Bohnenberger in WVH, 1927, 302 f£f.; auch Brauch 13, 

Fi I, 1467, Hegele 17, JauB 6, Kei 91, 99, 143/44, Reimold 

26=29, Rheinw. 81 £, und 108, Vollm 33, - Auf Mkg. T hatten - 

auller Wemfeld - alle alten Siedlungen ihren "Brihl", so Deren- 

dingen, Lustnau, Waldhausen, Ammern, Blasiberg und Schwirz- 

loch ("Schwaigbriithl"). 

86) Brunneggerhalden + SWI, 17 
  

Wg. den man nempt den vogel der gelegen ist in der Brunnegger 

halden (1385, SpU, TB 3/4). 

Am Sudhang des "SchloRbergs"; nach einem PN.
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87) Brunnengértle + 50 I, 17 
  

G. am Neccarbad, neben demselben und dem Bronnengirtle (1755, 

Nachtr. im Steuerb. 1715). 

Kleiner G. beim Brunnen des "Neckarbadesg". 

88) Brunnenhang, hinterer em héndsr» bromyhapn NO III-IV,1-2 
  

Am Nordosthang der "Gaishalde" zum Goldersbach hinunter. Ver- 

schiedene wasserfiihrende Einschnitte in dem Abhang gaben wohl 

den Namen, Die FluBrichtung ergibt die Unterscheidung in "Hin- 

teren B." (gegen Bebenhausen) und "Vorderen B." (gegen L). 

89) Brunnenhang, vorderer em forddrs bronshay NO III, 2 
  

S. 88. 

90) Brunnenwiesle em bronswisle NO I, 4 
  

Mdl. tradierter F1N fiir eine W. an der BrunnenstralBe (vgl. 

auch "Schmalbrunnen"). 

91) Buckenloh em bug?lo NW I, 2 

sito vnder Buchaloch (G 1350); W. unter Bugkeloch (1351, 

SpU, TB 2/3); Wg. im Buckenloch (G 1708); (Wg. im) Buckelloh 

(G 1735); Wg. im lezen Buckenloh (H 1754); FK. 

Steiler Weinberghang nordlich der "Arbeitskelter". Wie beim 

"Iglersloh" (s.d.) und "Esslingsloh" wird im Best.W. ein PN 

liegen (1356: Buggen, - Genitiv!). Die Tatsache, daRl "Loh" 

(= #ald) besonders kleine Waldsticke in Pribatbesitz bezeich- 

net und oft mit PN zusammengesetzt vorkomm{:-spricht dafir. 

LSch (S. 326), der die Herren von Rugge (= Ruck bei Blaubeu- 

ren) zur Deubung heranzieht, hat sich in einer Urkunde verle- 

sen. Unter der Bezeichnung "im lezen B." (mhd letze, lez = 

verkehrt, schlecht) ist wohl der nach Osten gerichtete Hang 

zu verstehen. Hier gedeihen die Trauben noch weniger als an 

den vorderen Hingen des "B,", ilber dessen Wein in T gesagt 

wird: "Im Zwehrenbiihl, da ist nicht viel, - Im Hasenbuhl ist 

auch nicht viel, - Im Buckenloh ist's grad auch sol"
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92) Biihlholzle + S0 IT, 3 7 
  

ain héltzle, das bithelhdltzle genant (F 1556). 

Ehemaliges Waldstick beim "Weiherhau"; gehort vielleicht 

schon zu Wankheim (dort gibt es einen "Wirtsbiihl"). Deutung 

des Grundw. s. "GroBfholz"; das Best.W. bezeichnet eine Anhohe 

mittleren Umfangs, - Kei 48. 

93) Burgbrunnen + S0 I, 37 
  

de prato ... by wemmfelt by dem Burgbrunnen (G 1%90/92); 

W. am Reutlinger steig by dem Burgbronnen (G 1537); W. beym 

Burgbronnen (H 1754). 

Unterhalb des “"Burgholzes"; Burg(holz)brunnen. 

94) Blirgermeisterwidldle + sw 1, 2 7 
  

ein Kleines Waldle, daB Burgermeister Wildle genandt (F 1683). 

Waldstuckchen am "Schindhau"; im "Backofentile" ? Deutung s.95. 

95) Blrgermeisterwidldle + SwW I-II, 2 7 
  

Unter dem Tibinger Burgermeister Wdldlen, ocder vielmehr 

Egarts (H 1754). 

Ein Teil des "Spitzbergs™; vielleicht schon auf Hirschauer Mkg. 

Gehdrte einem Biirgermeister oder wurde dem ambierenden Schult- 

heiBen als eine Art Besoldung zur Verfigung gestellt. Ereigntis? 

96) Burgholz ém burgholts, em burgddgeg?r hao S0 I, 5 

W. am Burgholtz (H 1523); im Burckholtz hinder wendfelden 

(F 1556); deB Spitals zu Tibingen Wald das Burgholtez (G 1748); 

400 Morgen ... im Burgholz (F “1753); in der Klingen im Burg- 

hau (H 1754); PK: Burgsteiger Hau. 

Kleineres Nadelwaldgebiet zwischen der BundesstrafBe nach Reut- 

lingen und der alten Reutlinger Stralle siidlich davon. Grenzt 

an Nankheimer und an ehemalige Lustnauer Markung. Umfalte 1683 

aulBer dem eigentlichen "Burgholz" den "Weiherhau" und "Land- 

kutschers Kapf'". "Burg" bezieht sich auf eine vorgeschichtli- 

che Anlage der La Téne- oder der Hallstattzeit (keine Funde).
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Von dem nach Osten leicht ansteigenden Gelsdnde ist das "Burg- 

holz" durch Wall und Graben abgetrennt; nach allen ibrigen 

Seiten ist es durch natiirliche Steilhénge gesichert. Man darf 

das "B." wohl als eine Art Fliehburg andehen. Die Vermutung, 

nach der es sich um eine eilig angelegte Verteidigungsanlage 

der 1165 bei T von Pfalzgraf Hugo III. geschlagenen Welfen 

handle, ist abzulehnen. - GO8ler in TB 1939 und in der Tiib. 

Chronik vom 20.12.44, - Die neugeschaffenen Namen "Burgsteiger 

Hau" bzw. "Burghau" haben sich (noch?) nicht durchgesetzt. 

Diese beiden Namen werden von den Amtern bevorzugt, um Ver- 

wechslungen mit dem "Burgholz" beim SchloB auszuschalten. 

97) Burgholz em burgholts SW I, 1 

A, der in Burgholz gelegen ist (1337, LSchUB, S. 138); 

de prato ... in dem Burgholtz (G 1390/92); Bg. hinderm SchloB 

Im Burckholtz (W 1558); an dem Burgrain bey dem Hagthor (G 

1565); W. im Mitlern Burgholtz (W 1704); PK. 

Der Winterhang des "SchloBbergs" war westlich der Burg mit 

Wald (Holz = kleineres Waldstiick, meist in Privatbesitz) be- 

wachsen. - Man unterscheidet "Oberes B." und"Unteres B."; 

beide sind getrennt durch den Burgholzweg. Der untere Hang 

iiber dem Hagtor wurde "Burgrain" (Rain = langgestreckte nie- 

dere Anhdhe) genannt (Beleg 1565). 

98) Burgholz, oberes em obdr? burgholts SW I, 1 
  

Im obern burgholtz (W 4522); W. im obern Burgholtz (W 1704); 

PK. 

S. 97. 

99) Burgholz, unteres ém ondar? burgholts SW I, - 
  

im vndern Burgholtz (W 1522); W. und Bg. im undern Burgholtz 

(W 1704); PK, 

sS. 97. 

100) Burgweingarten + 8w I, 1 7% 
  

vB dem Burgwingart (G 1535); der Burgweingardt an der Neccar 

Halde ... ist gnddigster Herrschaft ... eigen (W 1704); FXK.
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Der Burgherrschaft gehorender Wg. (s.Beleg 1704) in der heu- 

tigen "Neckarhalde" unter dem Schlofi. 

101) Burrenrain + 8w I, 2 7 
  

Stein auf dem Burren=Rain (H 1754). 

Am nordlichen Abhang (= Rain) des "Spitzbergs". Das Best.W. 

(zu ahd burjan, mhd blirn = erheben) bezeichnet einen kleinen, 

runden Hiigel, hiufig einen Grabhiigel. So wohl auch hier, wo 

sich siidlich davon im Hirschauwer Kommunwald einige vorge- 

schichtliche Grabhiigel befinden. - Buck 41, Kel 43, 166, 

Vollm 22. 

102) Dachsbau em daksbdu NO III, 2 

#aldabteilung am Osthang der "Gaishalde". Benennung nach dem 

einst viel stirker verbreiteten Dachs (mhd dahs), dessen 

Liocher man "Bau" heifBt. - Buck 43, Kei 80. 

10%) Derendinger Wiesen + sw I, 17? 
  

in Teredinger wisan (G 1%56); W. gelegen in Derendinger Wysen 

am milbach vnd an dem villemer stig (1495, WR 13552/55). 

Zum Teil iiberbautes Gelinde zwischen der Derendinger Strale 

und dem Miihlbach, an der Markungsgrenze T - D. Benennung nach 

dieser Lage an der Grenze oder nach der ehemaligen Zugehorig- 

keit zu D. 

104) Drecktorle + NO I, 1 
  

Der Stadtplan von T (1819), abgedruckt bei Uhlig, zeigt das 

"D." am Ende der Langen Gasse. Wahrscheinlich wurde der 

Schmutz in den Gassen zusammengefegt und durch das "Dreck- 

torle" in die Ammer befordert. 

105) Dirnni + Ny II, 1-2 7 

sito in der diirnni (G 1356). 

Zwischen "Ursrain® und "“Steinenberg" gelegen. Der Name weist 

auf Dorngestriuch. - Buck 49, Kei 74, Reimold 52.
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106) Ebene + SW I, 27 

vi der Ebeni (G 1350); hinder swertzloch den wald hinuff grad 

liber die ebni (1459, WR 13368); Bgerten ... vff der Ebnin 

(W 1558); biB auf die Ebni (H 1754). 

Bewaldete, ziemlich ebene Flidche (436 m hoch) zwischen der 

"Sonnhalde" und dem "Helmling" bzw. "Hellerloch". Entspricht 

wohl der heutigen "Sonnhaldegart". Gehorte zum Hof Schwarz- 

loch. - Buck 52, Kei 59, Vollm 22. 

107) Ebene, alte + SWI, 27 
  

vif die alt Ebni, was die alt Ebein heilt hinder ob der Tind- 

linshalden bis vff den Spitzenberg (1523, Urk. Stadtarch.); 

so wyt die allt Ebni gat (1530, Urk. Stadtarch.). 

Teil der "Ebene" (s. 10€); das Eigenschaftswort gibt sicher- 

lich die frilhe (im Gegensatz zur "Neuen Ebene'") Beniitzung des 

Gelidndes von Schwidrzloch aus (als Viehweide) an. 

108) Ebene, neue + SW I, 27?7 
  

vif die Nuw Ebni, so die von Tubingern ... zu der ... almandt 

erkoufft hondt (152%, Urk. Stadtarch.); weg durch die nuwen 

Ebni (1530, Urk. Stadtarch.). 

S. 107. 

109) Eberhardshalde + NN I-ITI, 1-2 7 
  

an Eberhartz haiden (G 1356); de pomerio .., vff Eberhards- 

halden (G 1%90/92). 

Nur im 14. Jh. genannte Halde (beim "Schnarrenberg"?); nach 

einem BEigentiimer oder Beniitzer (13%90: der unsinig Eberhart). 

110) Eberhardshohe uf dr gbarhardshee NO II, 1 
  

Parkahnliche Anlage mit Gefallenen-Ehrenmal der Universitét. 

Benannt zu Ehren des Griinders der Universit&at Tibingen, 

Graf Eberhard im Bart.
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111) Eisengriin + 3C I, 1-2 7 

Bg. vorm Neckhertor, der EiRengrien genant (G 1679). 

Ortlich nicht festlegbarer Bg. Zusammenhang mit "Eisenhut"? 

Diirfte nach einem PN (1617: Eisengrein) benannt sein; viel- 

leicht auch zu mhd grien Kiessand, sandiger Platz (Neckar- 

anschwemmung) oder grien grind = Kopf. 

~ 

112) Eisenhut em 2ismhuad SO0 I, 2 

(A,) der Ysenhut {1420, RG 24/25 Jg.); A. genannt der Ysen- 

hut (G 1523); unter der Hohl=Klingen, oder auch im Eisen=Hut 

(G 1735); der Eysenhuth genannt (H 1754); PK. 

Zum grofiten Teil vom Gaswerk iberbaut (StraBenname). Deutungs- 

moglichkeiten sind 1. nach der Form eines Eisenhutes, 2.Fund 

eines Helmes; sudlich des Gaswerks auf der untersten Terrasse 

des Galgenbergs wurden 3 alemannische Graber aufgedeckt (wei- 

tere 5 im Wemfeld), 3. nach einem PN. 

113) Eisweg am ?iswgog NW I, 3 

Weg. vnd Bg. am EiBweg (G 1562); EiBweeg (G 1688); im hintern 

Creuzberg, neben dem sogenannten EiBweg (H 1754). 

Unterm "Kreuzberg" beim "Hembach"; nach der Lage beim Eis- 

weilher: Eis(weiher)weg. 

114) ElsdBer + SW II, 2 7 

Wg. genannt Elssisser (H 1523); Wg. im Ellsésser ... stofBlt 

oben vff die Odenburg (H 1569). 

Nach einem Besitzer (1299: Hainrici dicti Elsaezer). 

1 

115) Elysium ém elisium NW III, 1 

#zaldchen und Bach (mit Wasserfall, bedingt durch Kieselsand- 

stein im Bunten Mergel) zwischen "Ursrainer Egart" und "Mor- 

genstelle”. Romantisierende Studenten gabenwohl diesem durch 

Schonheit, Abgelegenheit und Ruhe ausgezeichneten "Paradies" 

den Namen.
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116) Engelfriedshalde én dr sy?lfridshald? NO II, - 
  

sito ob Engelfritz wingarten (G 1356); A. ob Engellfritzhal- 

den (G 1562); Eggart Inn der Enngellfritzhaldenn (W 1606); 

(Wg.) in der Engelfritzhalden (G 1688); A. ob Engelfritz Hal- 

den, oder ob der Hohenstaig (G 1735); PK. 

Fir den Weinbau glnstiger Hang nach Sitidwesten zum Kidsenbach 

(Straflenname). Name nach einem Eigentiimer, dessen Wg. sich 

hier eindeutig nachweisen 1#Rt; Engelfrit (zinst) de vinea 

vihewaide (G 1350); vgl. ferner Beleg 1356. 

117) BEngelfriedsloch + 2 
  

sito in Engelfrids loch (G 1356). 

Loch = Vertiefung oder = Wald eines Engelfried (PN in T),s.116. 

118) Engfeld + S0 11, 2 ? 

(A.) im Engfeld (H 1754). 

Vielleicht im (engen) "Backofentidle". 

119) Entringer Tile em endrepir dgle N¥ IV, 1-2 (FK) 
  

"Hinteres E.T." und "Vorderes E.T." (NW IV, 2 bzw. NW IV, 1) 

heiBen Waldabteilungen in der "Gaishalde" am Arenbachtal, das 

sich in Richtung Hohenentringen nach Westen zieht. 

120) Eppenbomgart + NN II, 1 ? 
  

an Aderhalden genant Eppen bongart (G 1390/92). 

Von einem FN. 

121) Erbsenacker + 80 I-I1, 2 7 
  

(A,) der Erbsenacker genannt, hynder Wenfeld (H 1523). 

Nach dem Anbau von Erbsen (mhd areweiz, erweiz) benannt. 

122) Erdenloch + NO II, 1 7 

Wg. im Hayland ... stost oben auff das Erdenloch (G 1688); 

das Erdenloch (G 1735). 

Orientierungspunkt, kein eigentlicher F1N; im "Heuland". Ein- 
tiefung, die vermutlich von einem Steinbruchbetrieb (s. 511) 
herruhrt.
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123) EBlinger Wiesen (Zaun) éns esléps wis Q0 T. 4 
em eslepx’ir zao ’ 

in des Esselingers agger bi der stainach (1340, LSchUB, 

S. 221); W. an Eflings Zun (W 1522); W. in ERlingswyB 

(G 1587); (W.) beim EBlinger Zaun (Steuerb. 1662); guf deB 

EBlingers wisen (W 1689); in der Gruben vor= und Jjetztmahls 

in der ERlingers Wiesen genannt (G 1753); FK. 

Sidlich des Hauptbahnhofs. War im Besitz eines Glieds der 

Familie ERlinger (s.124). Zaun (mhd zfin) kann ein kinstli- 

ches oder natiirliches Gehege bedeuten. - Buck %06, Kei 111, 

Vollm 46. 

124) EBlingsloh én (i)eslenpsld NW I, 1 
  

Berhtold Eslinger dat ... de 41/2 iuger pomerioris: ... in 

der Esselingun loch (G 1356); agros ... vor Esslingsloch 

(G 1390/92); Wg. Im BERlingsloch (G 1557); Wg. im ERlings 

Loch (G 1678); Wg. im EBlingslohe (G 1688); Wein H&uRlin 

im ERlings Loh (W 1704); FK. 

Tdlchen, das etwa der ZwehrenbihlstraBe entlangzieht und dann 

nach Norden umbiegt; teilweise bebaut, im hinteren Teil be- 

waldet. Die Lage ist shnlich der des "Iglersloh" (s.d. liber 

das Grundw.). Die EBlinger sind ein altes bekanntes Tiibinger 

Geschlecht (1%07: Albrecht der lange Esselinger burger und 

richter ze Tuwingen), das noch im 14, Jh. Besitz im EBlings- 

loh hatte. Volkstiimlich wird der Name von Jesingen abgelei- 

tet, was sich auf die mda. Aussprache auswirkt. 

125) Fechtwiese + S0 I, 2-3 7 
  

(W.) die Vehtwiese ... bei dem Burgbrunnen (1420, RG 24/25 Jg.). 

Einst zu Wemfeld gehdrende W. unter dem "Burgsteiger Hau",. 

Das Best.W. wohl von mhd vehte = (Rechts-)Streit, Kampf. 

126) Felbenwiese + NI, 2?7 
  

(W.) die Felben und Garben Wies, nach dem alten Lagerbuch 

aber die GroR Wies genannt, zwischen dem Weeg, so ins Roosen- 

thal gehet und ... (H 1754). 

GroBere W. in der Nihe des "Weilerbaches"; mit Weiden (mhd 
velwe) bestanden.
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127) Fillisgraben + NW I, 1 -NOTI, 17 
  

Wg. ob der mulin genant der filhinsgrab (1450, WR 13354); 

G. bei dem Fillinsgraben (G 1562); under dem Fillinsgraben 

(G 1688); bey dem Frey=Ackerlen, unter dem Fiillens=Graben 

(G 1735): A. im Fillisgraben (H 1754). 

An der Herrenberger StraBe zwischen "Freisdckerle'" und "Vohr- 

berg'"; vielleicht ein Teil des Stadtgrabens. Das Best.W. ge- 

hort wohl zu mhd ville = Uferbefestigung (Lexer 301), viel- 

leicht auch zu mhd filin = Fullen. 

128) Flachssteige + N ITI-IV, 1-2 ? 
  

item die Flachsstaig XL Morgen (Wald) (G 1356). 

In der "Gaishalde"? Steige zu oder an einem Flachsacker (mhd 

vlahs)? Unter Waldhiuser Glitern aufgefiihrt. Da es sich aber 

um ein 40 Morgen groBes Waldgebiet handelt, kann die "F." 

nicht auf der spidteren Markung Waldhausen gelegen haben. 

129) PFleckenacker + MWW I, 17? 
  

A. genannt der Fleckenacker, by der Kiurins Milin (W 4522); 

A. genannt der Flecken Acker by der Balliermilin (W 1558). 

In der Gegend des"wWeilerbaches". Das Best.W. zu mhd flec = 

kleines Stiick Land (aufgeteilte Allmende ?) oder = anders- 

farbige Stelle (was von der Umgebung absticht); Flecken = 

Ort ist im 16. Jh. noch wenig gebrauchlich., - Fi II, 1550, 

Kei 0, 119, Reimold 115. 

~ AL 
130) Franzosenbriicke frantsos?brug sw I, 1 
  

Etwas dlterer Name fir die Alleenbriicke, die im ersten Welt-~ 

krieg von kriegsgefangenen Franzosen erbaut wurde,. 

1341) Frauenloch + ? 
  

sito in der frowenloch (G 1356). 

Lage nicht erschlieBbar; Loch = Vertiefung (aufgegebener Stein- 

bruch? Vgl.132) oder = Wald. Das Best.W. (besitzanzeigender 

Genitiv) kann sich beziehen auf 1. Maria (die Kirche in Beben~ 

hausen der hl. Maria geweiht), 2. Klosterfrau (Besitz eines 

Nonnenklosters), 3. Adelige Frau.- Kei 125, 156, Vollm 54.
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1%32) Frauensteingrube  en dr fraos8ddoégruib NW IV, 2 (PK) 
  

An der Grenze der "Gaishalde" zur Markung Hagelloch. Stein- 

grube = Steinbruch (Reimold 129). Das Best.W. bezieht sich 

auf das "Frauenwidldle": Frauen(wildle)-steingrube. 

133) Frauenwdldle + NW ITI-IV, 1 7 
  

mit sampt dem Frawen widldlin vnd den Schachbaum (G “156%7). 

In der "Gaishalde"; wahrscheinlich bei der "Frauensteingrube". 

Deutung s. “Frauenloch". 

134) Freiickerle em fraiggorle NW I, 4 
  

Item, als wir ez gehoert haben von vnsern vordern, daz dez 

fronackers recht sy, dafl Er gefryet sy von kuengen vnd von 

kaysern ... (Auszug aus der Stadtrechtsurkunde von 1388, 

LSchUB, S. 245); A. genant der Freyacker by dem Hagthor an 

sant Ottilien bildstock gelegen (G 1537); der Freyackher 

(G 1562); A. genannt der Freyacker (G 1683); FK. 

Uberbautes Geldnde zwischen Herrenberger StraBe und der Ammer 

(StraBenname). Der dltere Name ist "Fronacker" (s.d.), also 

Geblet der Ortsherrschaft, das "gefryet" war. Auf Grund die- 

ser Privilegien konnten landschadliche Leute ohne eigentli- 

ches Gerichtsverfahren getotet werden. Ein Gefangener brauch- 

te nur auf den "fronacker" gestellt werden, sieben Eidesghel- 

fer muBten schworen, daR dieser Gefangene einem der sieben 

oder dem Land "ein schadlich man sy'"; dann durfte er getotet 

werden. Wenn es ihm aber gelang, in die Stadt zu entkommen, 

nuBlte er nach dem Stadtrecht gerichtet werden.q) 

135) Preidckerle, beim biim froiggerle NW I, 1 

AET0S ... by dem frinagker (G 1390/92); W. zwischen den alt- 

wassern beym fronidckerlin (W 1522); W. bym Fryacker ... zwi- 

schen NN vnd dem Fryacker (W 1558); W. bei dem Frey=Ackerlen, 

zwischen Gemeiner Statt Aispach (G 175%); FK. 

Westlich vom "PFreiidckerle" beim Zusammentreffen der Rheinland- 

und Herrenberger StraBe. 

1) Zum Sachlichen s. J.Forderer "Das Blufbgericht auf dem Tiib. 
Fronacker" in TB 26, S. 34 ff. 
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136) Freuel + SWI,1? 

preter vineam dictam freuel (1294, ISchUB, 8. 66); trium ju- 

gerum dicta Freueln wingarte (1295, ILSchUB, S. 98),. 

L. Schmids Ansicht, es sei damit wohl die "Pfalzhalde" ge- 

meint, kann stimmen, da es sich um einen besonders guten Wg. 

gehandelt haben mul. - Die Freuel waren ein angesehenes Tiib, 

Geschlecht; 1457 war ein Martin F. Blurgermeister in T. 

137) Friedenslinde fridnslend 8W I, 1 
  

Zusammen mit der "Kaisereiche" nach dem Krieg 1870/71 ge- 

pflanzte Linde auf der "Lichtenberger Hohe'. 

138) Fronacker + NW I, 1 

IT iugera ... der fronagker (G 1350); Item Anshelm de Halfin- 

gen ... II iugera dicta der Vronacker (G 1356); stoBt an den 

Fronagker (1391, WR 13290); A. haiBt der Fronacker bey dem 

Hagthor, stofit an Sanct 0tilien Bildstock (G 1535). 

Identisch mit dem "Freiickerle". Altester nachzuweisender FI1N 

auf -acker in der Mkg. T. Der "F." war Besitz der Grundherr- 

schaft (ahd frdno, mhd vr8n = dem Herrn gehorig; von ahd 8 

= Herr). Auf diesem A. ruhte ein besonderes Recht, das den 

Namenwechsel in "Freiacker" bzw. "Freiickerle" (s.d.) verur- 

sachte. - Frd = "kirchlicher Herr" trifft hier nicht zu. - 

Buck 74, Dolker 398 (mit weiterer Lit.), Fi II, 1781, Kei 

146, Reimeold 45, Vollm 48. 

139) Furt + NO I, 1-2 7 

de prato ... an der Ammer vnder dem furt by spitals muli 

(G 1390/92) . 

Lage unbekannt; wahrscheinlich nordwestlich des "Usterbergs". 

Fi II, 1881, Kei 139, Reimold 47. 

140) Furtweg + NW I,2 - 8W I,2 

sito sub swerzloch am furtwege (G 1350); sub swertzloch am 

furtweg (G 1356). 
¥ohl Weg zur Furt durch die Ammer bel Schwidrzloch.
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141) Gaisbruanen + NO II, 1 % 
  

sita bi dem gaisbrunnen (G 1350); W. vEf der Vichwaid, beim 

GaiBbronnen (G 1562); beim Gaifbronnen, an der Hackenstaig 

(G 1688); W. beym GaiB-Bronnen (G 1735). 

Brunnen auf der Viehweide, der anscheinend besonders zur 

Trinke der Ziegen beniitzt wurde. 

142) Gaisbrunnen dr ggesbron? NO IV, 1 
  

GeiBwiesen (mit) Brun (F 1683; Karte). 

In der "Gaishalde": Gais(halden)brunnen oder Gais{(wiesen)- 

brunnen. 

143) Gaisersteg + S0 I, 17 
  

A. hynder geisers Steg, by der SchieBmuren (H 1523); A. bei 

des Gaisserssteg (G 1562); beim gaiBersteg (G 1565); Bg. beim 

gaisser weg (G 1604); Bg. beim GeiBersteg (G 1679). 

Steg uber die Steinlach, der irgendwie mit dem Amt des GeiBi- 

hirten (mhd geizer = Ziegenhirt) zusammenhing; oder vom PN. 

144) Gaishalde én dr ggeshald» NW II-IV, 2 - NO ITI-IV,Z2 

apud Walthusen situm, dictum Gaisbuhel (1276, LSchUB, $5.35); 
Primo der gaiBbiihel ... C Morgen (G 1356); Holtzhowens Im 

Tunzenberg, GayBmad vnnd GayBbiihel (1507, & 409, B 4); des 

Closters Bebenhausen wald ... GaiBhalden oder GaiBbihel 

(1565, A 409, B 8); vnnderhalb dem GaiBibithel (G 1567); an def 

closters gehiiltz genannt GaiBhalden vnnd GaiBmadt (G 1567); 

ein Waldt bey dem Closter, die Gaishaldt genant (F 1583); 

GaiBmad und GaiBbiihel (F 1589); Bebenhauser GeiBhalden 

(F 168%); des Closters Bebenhausen Wald ... GaiBhalden 

(G 1718); 1091 Morgen ... die GeiBhalden genannt ... hat 

Aichen, Buchen, Bircken (F 1753%). 

Uber tausend Morgen groRer Laub-, Tannen- und Mischwald am 

Abhang zum Arenbach- bzw. Goldersbachtal. Infolge seines Um- 

fangs ist er in verschiedene Waldabteilungen mit meist neuer- 

dings geschaffenen Namen geteilt. Das Grundw. lautet vom 13. 

bis zum 16, Jh. =-biihl (Deutung s. "Hasenbiithl"), wechselt dann
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im 16, und 17. Jh. mit -halde ab. Ab 168% lauten alle Bele- 

ge auf -halde, das hier im urspringlichen Sinn (zu mhd hald 

= geneigt) gebraucht ist. Das Best.W. gehort zu mhd geiz = 

Ziege. - Die gesambe "Gaishalde" wurde von einem Tib., Pfalg=- 

grafen’’ an das Kloster Bebenhausen gegeben. Die Orte T, I, 
Waldh. und Hagelloch hatten Holz- und Weiderechte in der 

"Gaishalde". Im Jahr 1586 ist eine Umziunung, ein Weidezaun 

um den gesamben Wald nachgewiesen. Beil Ablosung der Schdn- 

buchgerechtigkeiten (1821) kam die "G." dann vollends an die 

Stadt T, die schon seit einer unbestimmbaren Zeit den grofB- 

ten Teil besall, 

145) Gaismahd + NO IV, 1 7 

Immer nur mit der "Gaishalde" gzusammen genannt (Belege s.d. ). 

Es durfte sich um einen heute nicht mehr bekannten Teil die- 

ses Waldes gehandelt haben; vielleicht identisch mit "Mshder" 

(s.d.) 

146) Gaisweg em £QESWEIE NI, 1 

zwischen dem Braiten- und Gaifi=Weeg (G 1735); FK. 

Im Kisenbachtal hinter der Chirurgischen Klinik (StraBen- 

name). Auf ihm wurden die Ziegen auf die Weide getrieben. 

147) Gaiswiese + NO IV, 1 

Holz im gaifwiBlin (1585, A 409, B 9); W., die GeiBwiese ge- 

nandt, hdlt 10 Morgen (F 1683). 

In der "Gaishalde"; Gais(halde)wiesen. 

148) Galgenberg ufm galgrberg S0 I, 1-2 
  

Nur miindlich tradierter, aber allgemein gebrduchlicher F1N 

fiir "Riederbuckel". Obwohl erst eine StraBe nach dem "G." 

benannt wurde, versucht man von amtlicher Seite aus, den Na- 

men zu verdridngen, da er in Verbindung mit dem neuangelegten 

Bergfriedhof zu unfreundlich klingt. Der Galgen stand wohl 

auf der Markungsgrenze T - D; s, auch "Hochgericht", 

  

1) L. Schmid (UB S. 3%5) liest Rudolf der Scheerer.
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149) Galgendsch + S0 I, 2 
  

A. inm Galgen Osch (G 1562); A. im Galgentsch (G 1688); A. im 

Galgen Csch neben der Land=StraBe, so von Reuttlingen auf 

Rottenburg zugehet (H 1754). 

Identisch mit dem "Kleinen Uschle" (s.d.); unter dem "Gal- 

genberg". Dirfte, bevor das Gebiet im Flurverband bebaut 

wurde, eine Sonderflur von Wemfeld gewesen sein., Das ehema- 

lige Hofgebiet lag stidlich davon. 

150) Galgenrain + 50 II, 1-2 7 
  

(A.) an dem galgen rain (1498, WR 13%3497); (A.) am Gallgen- 

rain (H 1569); A. am Galgenrain (G 1688); A. am Galgen=Rain, 

vor= und Jjetztmahls auf Riedern genannt (G 1735), 

Der untere Teil des nordlichen Galgenberghanges. 

151) Galgenweg, oberer em obdTy galgiweag SO II, 1 
  

sito am Galgenweg (G 1350); agri ... vff dem galgenweg 

(G 1390/92); Item 41 Juchart am galgen weg (G 1505);Riedern 

zu, an der Galgensteig oben am Hain (H 1754); FK. 

Nur im oberen Teil noch nicht Uberbauter Flurteil; nach dem 

angrenzenden Weg benannt, der von der Stadt zum Galgen fiuhr- 

te. Er 148% sich heute nur noch in dem Stiuck von der Stutt- 

garter StraBe zur Galgenbergstraflle verfolgen. Zwischen "Obe- 

rem G." und "Unterem G." trennt erst das PK. Seit dem Bau 

der Galgenbergstrale spricht man auch vom "Alten Weg". 

152) Galgenweg, unterer ém ondars galgowgag SO I, 1 (FK) 
  

S. 151. 

153) Galtbrunnen + SW I, 2 72 
  

G. beim Galltbrunnen, zwischen der Gemaindt zu Ammer walldt 

vond denn Egartten gelegen (H 15569). 

Beim Hof Schwirzloch. Entweder Trinke des Galtviehs (mhd 

galtvihe = unfruchtbares, keine Milch gebendes, noch Jjunges 

Vieh), also Galt(vieh)brunnen, oder davon libertragen "kein
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Wasser (mehr) gebender Brunnen". Auch eine Verschreibung 

von Galgbrunnen (= Ziehbrunnen) kann vorliegen.q) 

154) Giéngwasen ém géswasa 80 I, 2 

G. Bey der Litzel, stost ... an den GHinBwaBen (W 1606); zwi- 

schen dem Ginfiwasen und ... (G 1688); GannB-Wasen (G 1735); 

in pascuo Ginswasen (Gmelin 1772); FK. 

Schmaler Streifen zwischen dem Neckar und der Gartenstrale 

von der Neckarbriucke bis zur ehemaligen Markungsgrenze T -L. 

Der Name wird heute kaum noch beniitzt, da das Geldnde fast 

vollstdndig iiberbaut ist. Auf diesen Wasen (= grasbewachse- 

ne Fliche, die filir Anbau wenig geeignet ist, - Uberschwem- 

nungsgebiet des Neckars) wurden die Gdnse zur Gemeinschafts- 

weide (Allmende) getrieben. - Brauch 14, Kei 83, 108. 

155) Garbenwiese + NN I, 27 
  

Die Felben und Garben Wies (H 1754). 

Beim "Weilersbach"; da es sich um eine W. handelt, gehort 

das Best.¥#. wohl zu mhd garwe = Schafgarbe. 

156) Geigerle em gaigarle W I, 1 

vinea dicti Giger (G 1350); agri ... vnder dem Gyger (G 1390/ 

92); FueBweg am Geigerlen (G 1688); am Geigerlen (G 1735);FK. 

Leichter Hang (ehemals Wg.) zwischen "Stockle" und "Grafen- 

halde" (StraBenname). Benannt nach einem PN oder einer Be- 

rufsbezeichnung (Ereignis?). -le ist Deminutiv-Endung; 

P. GoBler (TB 1929) will darin ein mhd 1& = Hiigel sehen, da 

1926 hier verschiedene Grabhigel der frithen Hallstattzeitg) 

angeschnitten wurden (HallstattstraBe 7, 10 und 11). Dagegen 

sprechen aber alle Belege: im 14. Jh. ohne -le, im 17. und 

18. Jh., deutliche Deminutivbildungen. Eine gegenseitige Be- 

einflussung der nahe beieinander liegenden Fluren "Stodckle", 

"Freidckerle" und "Geigerle" ist anzunehmen. 
  

1) Im nicht mehr lokalisierbaren "Unteren Schwirzlocher Hof- 
garten" wird 1754 ein "Galgbronnen" erwshnt, der viel- 
leicht hier gemeint ist. 

2) 8. Fundberichte aus Schwaben, NF IIT (1924/26), S. 50.
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157) Gerbertorle + ? 
  

G. bey dem Gerberthorlin (W 1704). 

Lage nicht erschlieflibar; kleines Tor in der Stadtmauer fur 

die Gerber, die ibre Hiuser und Werkstitten an der Ammer 

hatten. (Im 17. Jh. hieB die heutige Ammergasse noch Gerber- 

gasse). 

158) Geren + ? 

Iten zu den geren (G 1356). 

Entweder in der "Gaishalde" oder auf Hagellocher Markung 

(dort gibt es einen "Gairenkopf"). Geren (mhd gére) bezeich- 

net ein langgezogenes, dreieckiges Stiick. 

159) Gerlist ufm gridd NO I, 2 

Wenig bekannter Name fiir das Gebiet um den Kaiser-Wilhelm- 

Turm auf dem "Osterberg"; wahrscheinlich fiir einen Vorliufer 

des Jetzigen Aussichtsturms. In den achtziger Jahren des 

letzten Jh. war der Name noch iUblich, der Gegenstand aber 

war nicht mehr vorhanden. 

160) Gewand, oberes + NO I, 2 
  

(Neubruch=Lcker suff dem Lincken Osterberg) das obere und 

untere Gewand genannt (G 1735). 

Der Hang des "Linken Osterbergs" war anscheinend nie voll- 

stindig nit Reben bestockt. Im 17. Jh. sind hier die letzten 

Wg. ganz aufgegeben worden. Anfangs des 18. Jh. wurden iber 

26 Morgen Wiesen auf dem "L.(0." umgebrochen (s. Beleg). Ge- 

wand (mhd gewande = Grenze, aber auch Acker, Ackerlinge) be- 

zeichnet ein Einzelstick der Zelg, bildet meist langgestreck- 

te, parallele Streifen. Hier tritt das Appellativ "G." als 

{neuer) F1N fiir einen nur von Wiesenland umgebenen Komplex 

von Ackern auf, eine sachlich richtige, als Name aber unge- 

wohnliche Bezeichnung. - Fi IITI, 600, Kei 89, Vollm 40. 

161) Gewand, unteres + NO I, 2 

S. 160. 
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162) Gipsberg + sW 1L, 2 2 

est Pfalzhalt, Rappenberg, Gypsberg (Gmelin, 1772). 

Am FuB des slUdgerichteten Hanges des "Spitzbergs"; Benennung 

nach dem dort verschiedentlich anstehenden Gipskeuper. 

163%) Gogerei en dr gggyrai, gegai SW I, 1-801, 1 

Neuere Bezeichnung (schriftlich erstmals 1781)4) fir den 

"Brihl", die untere Stadt, wo die "Gogen" und deren Nachkom- 

men wohnen. Gogen (goga) ist der zweite und jlingere Ubername 

fiur die Tiib. Weingirtner; "Raupen" ist der Hltere (seit 1576 

belegt). Die Herkunft des Wortes ist nicht geklart; vielleicht 

in Studentenkreisen entstanden, in denen die Weingirtner 

"Mista-gogen" genannt wurden (u.a. wurden im 16. Jh. die Wor- 

ter "Padagog" und "Demagog" in den deutschen Sprachschatz 

aufgenommen)2 . — Kei 184. 

164 ) Gotzenwiese + Ny I, 2% 
  

beym Weilerspach ... des GOzen Wislen genandt (G 1708); (W.) 

die GOtzen oder Huren Winkel Wies genannt (H 1754). 

Nach einem Eigentimer genannt (PN GBtz schon im 4. Jh. in T; 

Beleg 1 mit Genitiv), Gotz fir Abgott ist nicht schwibisch. - 

Buck 87, Kei 177. — Vielleicht auch nach einem Fund aus der 

Romerzeit (im wWeilersbachschuttkegel wurden sclche Funde tat- 

sédchlich gemacht). 

165) Graben ufm grab?, Sdagrab(?) NO I, 1 

G. vif dem Graben (1424, WR 13139); Bg. vif dem Statgraben 

(G 1505); Bg. vff dem graben (G 1526); vor dem Schmidthor 

vff dem graben (um 1580, A 410, B 5); FK. 

Die heutige GrabenstraBe, noch 1875 "auf dem Graben" genannt, 

wurde auf dem zugeschiitteten Stadtgraben zwischen Lustnauer 

Tor und Schmidtor angelegt. 

  

1)Vgl. Arno Ruoff "Uber die Tiib. Stadtsprache" in Schwib. 
Heimat, Jg. 1957, S. 112 ff. 

2) s. 1)



166) Graben, schwarzer + W I, 22 
  

(W.) Die GOtzen oder Huren Winkel Wies genannt ... stoBt 

oben auf den Land = sogenannten schwarzen Graben, und unten 

die alt Ammer (H 1754). 

Beim "Weilersbach"; "schwarz" nach dem moorigen, dunklen Was- 

ger. Auch die Grabenwande waren sicherlich, da es sich um 

einen kunstlichen Graben handelte, deutlich schwarz. - 

Kei 38, Vollm 27. 

167) Grabenmiihle + NO I, 1 7? 
  

die benant Ober Malmulin Im graben (1494, Urk. Stadtarch.); 

vor dem Lustnawer thor die graben Miilin genandt (F 1589); 

Grabenmithle (W 1704). 

Am Milhlkanal (= Graben; heute: MihlstraBe) zwischen der Ab- 

zweilgung des Kanals von der Ammer und der Einmiindung in den 

Neckar. 

168) Grabenwiese + 80 I, 3 2 
  

(W.) im Stammler, genannt die graben wiB (H 1523); die Gra- 

benwies, zwischen dem Landgraben und ... (H 1754). 

Im unteren Neckartal bei der "Au". Name vom danebéiiegenden 

"Landgraben”. 

169) Grafenhalde én dr grefahald? NwW I, 1 
  

in grauwenhaldun (G 1390/92); Wg. Inn Grauenhalden (W 1522); 

A. an der Grafenhalden (G 1565); Wg. uf der Grafenhalden 

(G 1688); Wg. auf der Grafen=Halden (G 1735); FK. 

Uberbaute, ehemalige Wg.-Halde (s. "Halde" - D) zwischen 

FrondsbergstraBe und "EB8lingsloh". Falls diese Halde im Be- 

g8itz der Tiibinger Grafen war und danach ihren Namen bekam - 

was anzunehmen ist - muB der FLN vor 1146 entstanden sein, 

da Graf Hugo V. in diesem Jahr die Pfalzgrafenwirde erhielt’’. 
(Vgl. "Pfalzgrafenhalde" wird zu "Pfalzhalde". Der Name gibt 

damit den dltesten Nachweis fiur Weinbau in T, 

  

1) Bimer S. 15.
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170) Gumpen + ? 

1/2 iuger bi dem Gumpen (G 1%50); bi dem gumpen (G 1356); 

de prato ... by dem gumppen (G 1390/92). 

Nur im 14.Jh. erwahnt; Lage unbekannt. Mhd gumpe bedeutet 

Wasserwirbel, tiefe Stelle im Wasser; Buck 93. Kei (44) gibt 

allerdings noch "Vertiefung mit oder ohne Wasser" als Mog- 

lichkeiten zur Deutung an. In T gomb max = Wasser stauen. 

171) Gundelochsberg + SW I, 1% 
  

vineam sitam aput Tibingen dictam vulgariter Gundellochsberg 

{1291, WUB IX); dictam Gundelochsberg (1291, WUB IX). 

Diesen i{g. gaben die Herter von DuBRlingen 1291 an das Kloster 

Stetten,das am Sudhang des"SchloBbergs" einigen Besitz hatte. 

Deshalb ist zu vermuten, daB auch der "G." hier lag. Name 

nach einem Besitzer (Genitiv-g). 

172) Gutenzeller Halde + SW I, 27   

Bg. vnd Wg. ... In der Klingen gelegen, an Marchtaler Halden 

vnd an guten Zeller Halden (G 1505). 

Dem Nonnenkloster Gutenzell gehOrender Wg.q)’ 

173) Hackershaus + NW III, 2 2 
  

W. vff der Vichwayd seyen diser Zeit wvmbgebrochen vnnd von 

Allter genannt worden deB Hackhers oder KellerhauB (H 1569). 

Identisch mit dem "Herbstenhof" (s.d.); nach einem Besitzer 

genannt. Vgl. auch "Breuningshaus" und "Kellerhaus". 

174) Hackersteige en dr haksridgeg NO I-II, 1 
  

Bg. by der Hackerstaig (W 1558); Wg. stosen oben auf des 

Hackersstaig (G 1688); Bg. im Hayland, bey der Hackher Staig 

(W 1704); auf die Hackers=Staig (G 1735); PK: Acker-Staigle. 

Weg zum "Heuland" (Straflenname); nach einem Anlieger benannt 

(1501: Hacker). Im PK wird filschlicherweise Acker- geschrie-— 

ben. 
  

1} Uber die Gutenzeller Besitzungen in T vgl. Johner "Das Gu- 
tenzeller Haus in T und die Gutenzeller Giiter in und um T 
in TB 17, 8. 60-61.
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175) Hackmesser + 80 I, 1-2 7 
  

A. genannt der Rocken Acker, der langacker vnd das Hackmes- 

ser (H 1523). 

Frither zu Wemfeld gehorender A. bei der Reutlinger Stralle; 

er hatte die Form eines Hackmessers. - Kei 193. 

176) Bag, unter dem ond3ram hag NW I, 1 -NOTI, 
  

W. ob dem Hage (1291, WUB IX); sita vnder dem Hag (G 1356); 

Hufl vnd gesiB vnder dem Hag (G 1505); HauB under dem Haag 

(G 1604). 

Der Abhang ndrdlich des Schlosses war mit einem Hag (mhd 

hae¢ = Dorngestréiuch, Einfriedung zum Schutz und zur Vertei- 

digung) bedeckt; heute iliberbaut (Haaggasse) bzw. bewaldet. - 

Buck 97, Kei 111, Rheinw. 142, Vollm 45. 

177) Hégle + S0 I, 1-2 2 

(A.) uff dem Hag (1420, RG 24/25 Jg.); A. vff dem Hag ( H 
152%3); (A.) am Higlin, an nichstvorgesetztem KieBacker(H 1754). 

Wahrscheinlich bei der Stuttgarter StraBe (zu Wemfeld). 

Deutung s. "Hag". 

178) Ha(a)gtor feram hagdor NW I, 

de prato sito vor dem Hagtor (G 1350); vor dem Hagtor(G 1356); 

de prato ... vor dem Hagtor (G 1390/92); A. gelegen vorm 

Hagktor (1478, WR 13391); Bg. vorm Hagtor (G 1679). 

Am Ende der Haaggasse unter dem "Hag" (s.d.) am SchloB stand 

bis 1831 das Ha(a)gtor. Ludw.Baurq) gibt als Baujahr fir das 

Ha(a)gtor, das Lustnauer und das Hirschauer Tor 1482 an“’. 

Es nmiBte sich, falls diese Angabe stimmen sollte, bei den Be- 

legen 1350 und 1356 um ein anderes Tor handeln, das ndher 

beim Rathaus lag. DaB aber nach dem Stadtbrand (1280) bis 

1482 zwei Ha(a)gtore erbaut wurden, erscheint unwshrschein- 

lich., Baur muB sich geirrt haben, 
  

1) "Der stddtische Haushalt Tiilbingens" 4863%, S. 52 ff. 

2) Eimer S. 89,



- 87 - 

179) Hahnenbrunnen + 7 
  

gito bi des Hannenbrunnen (G 1356). 

Nach einem PN (Genitiv). 

180) Hailfinger Brihl + SW I, s 7? 
  

pratum ... prope rivum dictum Ammer inter Swerzeloh et Hinde- 

bach dictum Halvinger bruiel (1293, WUB X). 

W. im Ammertal (= "Schwaigbrihl"); sie war Eigentum der Rit- 

ter von Hailfingen, die in Tiibingen ihren Sitz hatten. Hugo 

von Hailfingen verkaufte den "H.B." an das Kloster Bebenhausen. 

181) Halde, rote + SW I, 1   

stoBt an die Rotenhalden und an den Schwantzer (1420, RG 24/25 

Jg.); (A.) die Rotehalde (ebd); In diesem Jahr (1482) hat man 

unterhalb denen oberen Universitats-Hausern, wo vorhin der 

sogenannte Rhot=Rain ein mit Dorn=Hecken bewachsener Ort war, 

auch angefangen das Contubernium oder die Bursch ... Zu bauen 

(1591, Crusius II, S. 119); A. haiBet die Rthe Halde (H 

1754, aus einem Verkaufsbrief von 1661). 

Zu Wemfeld gehdrendes Grundstiick, das mit der Zelg Riedern 

gebaut wurde, aber in der "Neckarhalde" (s. Beleg 1591) lag. 

Halde = Wg. (s. "Halde" - D), "rot" wohl von der Bodenfarbe. 

182) Hanfland em hambfland S0 I, 1 

sito an dem negker ... die Hanflender (G 1356); (W.) genannt 

die RennwiB, da die Hannfflannd jetzo sind (H 1523%); (W.) da 

anjezo die Hannfland seind (H 1754); PK. 

Heute zum grolten Teil iiberbaut; etwa zwischen der Ebert- und 

der Christophstrafe. Mit Hanf (ahd hanaf, mhd hanef, hanf) 

bebaute A. (= Lander) waren vom Flurzwang ausgenommen, oft 

sogar eingefriedet. Anscheinend wurde das "Hanfland" des 

14, Jh. spidter noch nach Osten ausgeweitet (s. Beleg 1523). 

Kei 96, Reimold 197.
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183) Hasenbihl em hdsabil ni I, 

item apud Hasenbiihel (1283, WUB VIII); Wg. an dem Hasen- 

bihel gelegen (1296, LSchUB, S 121); dicte Hasenbiichelin 

(G 1356); Wg. am Hasenbiihel (489, WR 13544); Wg. im undern 

und obern Hasenbihl (W 1704); Vorlehen im ERlingsloh c.. 

stoBt oben auf die Hasenbihler Staig (H 1754); FPK. 

Ehemals guter Wg.-Hang ostlich an das "Buckenloh" anschlie- 

Bend; groBenteils iberbaut. Nach der Hohenlage wurden "Obe- 

rer H." und "Unterer H." unterschieden; Stralenname: Hasen- 

buhlsteige. Das Grundw. steht fir mittlere Erhebung iiber 

einer ebenen Fliche, selten mit A. bedeckt (ahd puhil, mhd 

bithel = Higel). - Buck 40, Fi I, 1510, JauR €, Kei 48, 

Reimold 113, Rheinw. 113. = Hase wohl vom Tier (mhd hase), 

nicht von Hasel(strauch) oder PN; Kei B80. 

184) Hasenbithl, unter dem ©ond2rPm hassbil NW I, 1 
  

W. gelegen vnder dem Hasenbuhel (1369, WR 13275); agri ... 

vnder Hasenbiihel an dem Weg (G 1%90/92); W. vnder dem Hasen- 

bithel (G 1470); Bg. underm Hasenbiilhle (G 1604); PK. 

Ziemlich ebenes Geldnde ~ teilweise uberbaut - zwischen den 

"Hasenbihl" und der Herrenberger Strale. 

185) Hasenbithlbrunnen + N¥ I, 17 
  

Wg. bey dem HaBenbilhelbrunnen (G 1535); Wg. bey dem Hasen- 

blihler Bronnen (G 1679); Wein HauBlin im Hasenbihl beym 

Bronnen (W 1704). 

Orientierungspunkt im "Hasenbithl". 

186) Hasengarten hasdgard?, hassgraba SW I, 1 
  

57 m breiter, 14 m tiefer Graben, im Westen des Schlosses. 

Benannt nach dem Tier. - Koch, WVH 1897, S. 198. 

187) Hautir + 80 II, 2 7 

A. vff Riedern, genannt der Howthiir (H 1523). 

Lag bei einem Tor in den umzdunten Hau, den "Riederhau” (s.d.).
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188)Heerweg + S0 I, 1-2 2 

agri ... en dem Herweg (G 1390/92); bei der Holdereggen, stoBt 

oben an den Heerweg (1420, RG 24/25 Jg.); (W.) beim Wendfelde.. 

stofit oben vf den gemeinen Heerweg (G 1627); der KiiBacker ... 

an den Heerweg stoBend (H 1754). 

Alter Fernweg, der ungefahr der heutigen Stuttgarter Strale 

entspricht. Die Belege lassen den "H." von der Einmiindung in 

die Hechinger Strale im Westen bis zur Kreuzung mit der Reut- 

lingerstralRe im Osten verfolgen. Der "H." war sicherlich ein 

Teil der Romerstralle von Rottenburg i{iber Kilchberg und Deren- 

dingen, die Burgsteige hinauf (?) nach Kufterdingen (vgl. 

OA 190). Vielleicht wurde der "H." schon in vorgeschichtli- 

chen Zeiten begangen (Stoll 102), sicherlich aber im Mittel- 

alter als StraBe fir die Kriegsheere beniitzt (daher wohl auch 

der Name). Von der Einmiindung der Stuttgarter StraBe in die 

Hechinger Strale an mull eine Abzweigung nach Siden zum Blisi- 

berg gefiihrt haben (vgl. "HeerstraBe" - D). - Ddlker 355, 

Kel 156, 168, Buck 104, Fi IIT, 1434, Reimold 55, 

189) Heiliger Brunnen + NO II, 1-2 7 
  

apud fontem sanctum (G 1%56):; sito in Didsinsklingen by dem 

Hailigen Brun (G 1390/92); ob dem veltsiechen huB by dem hai- 

ligen bronnen gelegen (1412, WR 13447); W. genant z8 dem 

Hailgen prunnen (G 1535); W. zum hayligen Bronnen (G 1679); 

W. zum Heyligen Bronnen oder Thesis Klingen (G 1708). 

Lag nordlich des Gutleuthauses. Deutungsmiglichkeiten sind 

1.) nach der Lage bei einem Bildstock, 2.) bei einem Kirchen- 

gut, 3.) dem Wasser wurde eine heilende, kraftspendende Wir- 

kung zugeschrieben, 4.) nach einer vorgeschichtlichen Kult- 

stdtte. Eine Entscheidung kann nicht getroffen werden, ob- 

wohl %.) am wahrscheinlichsten ist. - Braun 16, Buck 105, 

JauB 97, Kei 124, 144, 165 und 203, Reimold 56, Vollm 53/54. 

190) Hellerbrunnen + SW I, 27 
  

Egarten beim Hellerbronnen (H 1569). 

Entstanden aus Heller(loch)brunnen.
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191) Hellerloch em heldrlox SW I, 2 
  

sito in dem Hallersloch (G 1390/92); Wg. im Hellerloch gele-— 

gen (1438, WR 13458); im Hellerloch (G 1505); Im Hellerloch, 

so von alther her zu Schwertzloch gehdrt (1530, Urk. Stadt- 

arch.); Bg. Im Hellerloch (G 1587); Wg. im Hellerloch (W 

1636); Wg. und Bg. im Hellerloch (G 1735); gegen der Heller- 

kling (H 1754); PK. 

Einschnitt am Nordhang des "“"Spitzbergs" (W. und Bg., friiher 

zum Teil Wg.) mit periodischem Wasserlauf. Das Grundw. ~loch 

hat wohl nichts mit mhd 186ch = Wald zu tunq); es bezeichnet 

nur die Eintiefung (mhd loch = Versteck, Loch). Haller ungd 

spater Heller (1390 und 1523 mit Genitiv-s) war der Besitzer 

(PN oder Einwanderer aus Hall). Andere Deutungsmdglichkeiten: 

nach der Wertbezeichnung Heller (vgl. daneben "Helmling": 

der Wein vom "H," bzw. die Wg. dort an diesem Winterhang sind 

nur einen Heller wert. Haller (Heller) als Zahlungsmittel gab 

es seit dem 12. Jh. Flir eine Bezeichnung nach Heller = Wach- 

telweizen oder Hellerkraut = Taschelkraut liegen keine An- 

halt-spunkte vor. - Buck 106, Kei 148, 

192) Helmling em hglmlen SW I, 1 

W. an Helblingsbach (1349, WR 13267); vsser dem Helbling si- 

dem Wingarten (1478, WR 1%390); Bg. vnd Wg. im Helbling (W 

1558); Wg. und Bg. Inn Hilmling (G 1565; angeblich aus Brief 

von 1349); Wg. und Bg. im Helbling (G 1604); Im Helmling (G 

41708); auf der Ebene, im obern Helmling (H 1754); Wg. am End 

des untren Helmlings (H 1754); TK. 

Schmale und steile, sid-nord-verlaufende Klinge beim "Burg- 

holz" mit unstindigem Bach. Der Brunnen, der ihn speist, 

liegt fast auf dem Kamm des Spltzberg-Hohenzugs. Deutungsmog- 

lichkeiten sind: a) Wertbezeichnung "einen Helbling wert"; 

Helbling - in der Stadtrechtsurkunde von 1388 erwihnt?) - 
war die Hilfte des Jjeweiligen Pfennigs. Der "H." miBte daher 

  

1) -18ch wurde in Tibingen meist zu -loh; so bei Eflings-, 
Iglers- und Buckenloh (dagegen aber Schwiarzloch). 

2) "so gebend sy einen Helbling" (LSchUB, S. 221).
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noch weniger wert gewesen sein als das "Hellerloch", dessen 

Hinge tatsdchlich wirmer sind (vgl. "Hellerloch"); b) Helm- 

ling = Brett von bestimmbter Dicke = Halfte eines gesagten 

Tromholzes (nach Fi hierher!); c¢) der Getreidehalm wird in 

T hglm genannt; d) hglm te = unsaubere Schnittreihe; e) vom 

PN Helbling. - Der Wechsel von Helb- zu Helm- tritt in der 

Schreibung erstmals 1565 auf und setzt sich erst im 18.Jh. 

endgultig durch. 

193) Helmlingsbrunnen  + SW II, 1 
  

Wg. ob dem helbling brunnen gelegen (G 1535); Wg. in Hel~ 

wingsbronnen (G 1679). 

S. 192. 

194) Hembach em hembax W I, 3 

prepositio de Hindebach (126%, WUB VI); item octo apud Hin- 

debach (128%, WUB VIII); W. div da 1lit an dem bach der da 

fluset von Hindebach {1319, WR 13504); ad ripam dictam Hinde- 

bach (G 1350); hof ce Hinbach ... der des closters ce Blaw- 

biren ist (F 41383); holtz am Hymbach (G um 1500); A. vnndernm 
Himbach (G 1584); Walds ... im Hembach (G 1735); A. unterm 

Hembach (G 175%); PK. 

Bach, der in seinem oberen Lauf die Grenze zwischen Jesingen 

und Hagelloch, in seinem Unterlauf bis zum Einflul in die Am- 

mer die Grenze T - Jesingen bildet. Der Ackerstreifen zwi- 

schen "Kreuzberg" und Bach bis vor zur Stralle wird "im H," 

genannt, von dort den Bach entlang bis zur Ammer "Hembach- 

graben", da dieses Stiick kinstlich "gegraben" ist. - Das 

Best.#. gehtrt zu mhd hinde (= Hirschkuh), das durch Assi- 

milation zu Him~ geworden ist. — Die Siedlung Hindebach, spa- 

fier ein dem Kloster Blaubeuren gehorender Hof, lag auf Jesin- 

ger Markung und ging zwischen 1383 und 1417 ab; 1356 ist auch 

eine "Hindbacher Muli" genannt. - Buck 110, Kei 81. 

195) Hembachgraben em hdmbaxerab? NW I, 3 
  

3. "Hembach'.
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496) Hennental ém héna2dal SW I, 1-2 

in vinea ... in loco dicto Hennenthal (1301, ZGOR XV, S5.120); 

dictam daz Henental (G 1356); Bg. ob dem Hennental (1439, 

WR 13526); Wg. im Hennenthdle, bey des Closters Bebenhausen 

Keltter (G 1688); im Hennenthal und Hennen=Thalen, hinter 

biB in die Klingen (G 1735); Wg. in dem Hennenthal (H 1754);FK. 

Flache Stelle im Abhang zum Neckar lings des Hanges (Hennen- 

talweg), kein eigentliches Tal. Es kann allerdings als sol- 

ches - Jje nach Standpunkt - erscheinen., Deutungsmoglichkei- 

ten sind: “1.) Haushuhn; in T kennt man aber den Ausdruck Henne 

nicht, das Huhn wird als hg¢ r (Sing. und Plur.) bezeichnet. 

AuBerdem ist das "H." zu weit von der Siedlung entfernt, als 

daB der Name daher stammen kodnnte. 2.) Feld- oder Waldhuhn; 

mda. Bezeichnung konnte nicht in Erfahrung gebracht werden 

(wohl auch hg r). 3.) Umdeutung aus Heune (Zusammenhang mit 

Odenburg?). - Buck 107, Kei 8%, 108, 164, Vollm 38. 

197) Herberge, kalte d'khald herbgrg S0 I, 1 
  

auf der kalten Herberge (1685/86, bei Koch, WVH 1897, S.219); 

PK. 

Frither soll der gesamte zwischen dem westlichen SchloBfliigel 

und dem "Hasengarten" gelegene Platz "K.H." geheiBen haben, 

heute wird nur noch der sudwestliche SchloBturm, der Haspel- 

turm, und dessen Anbau so genannt. Ahd heriberga, mhd herber- 

ge ist urspringlich ein Ort, wo eine Schar Bergung, Unter- 

kunft findet. Der Name bezieht sich vielleicht auf die einst 

unheizbaren Riume oder auf die dem (kalten) Wind ausgesetzte 

Lage, wahrscheiglicher aber - als scherzhafte Bezeichnung - 

auf das SchloBgeféngnis, obwohl Koch (S. 195) die Existenz 

des Gefingnisses an dieser Stelle leugnet; im Haspelturm 

seien Vorrite, keine Gefangenen in die Tiefe gelassen worden. 

198} Herbstenhof em hgrb8deshof, seltener: -hef NW III,4 
  

oberhalb Bartlin Herpsten Hofs Veldern (G 1567); Herbsthau- 

sen (1592, in Gadners Karte); gegen den Hewberg, oberthalbd 

deB Hoffs Herpsthausen (G 1594); Herbsthofen (um 1700, in 

Stridbecks Karte); gegen den Herbstenhoff (W 1704); des so- 

genandter Herbsten Hofs (G 1708); PK.
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Der “"Untere Herbstenhof" stand. nordlich der "Ursrainer 

Egart", der "Obere H." im Waldteil "Hohberg ob der Wanne'. 

Benannt sind die Hofe nach BartholomZus Herbst. - Bei der 

Darstellung der Geschichte der Hofe stOB% man auf Schwierig- 

keiten, da 1n den schriftlichen Belegen nie zwischen oberem 

und unterem Hof unterschieden wird. Einer der beiden Hofe 

("Unterer H."?7) wurde um 1457 von Eitel Breuning als Viehhof 

auf der Schafweide erbaut (s. "Breuningshaus"). Spitere Be- 

sitzer waren: Keller (s. "Kellerhaus"), Mor (um 1523), Hacker 

(s. "Hackerhaus"), 1544 wurde ein Vertrag zwischen der Stadt 

T und "RBartlin Herpsten'" iiber die Weiderechte bei dessen Hof 

geschlossen. Nach seinem Tode (1589) blieb der Hof bis 1634 

im Besitz der Familie Herbst, die 1626 den anderen Hof (Dbe- 

rer H."?) erstellte ("HauB und Scheuren so in Anno 1626 erst- 

mahls dahin erbauet"). Im 30jdhrigen Krieg zerfielen die Ge- 

baude, die die Stadt dann 1673 von den Rueff'schen Exrben 

kaufte und noch vor 1684 abbrechen und "den erkauften Herb- 

sten Hof, um s0 gar schlechter Beschaffenheit der Giither wil- 

len ... zu einer Vich=Wayd ... vnd wust liegen" lieB. Das zu 

den Hofen gehorende Land wurde der Mkg. T zugeschlagen; vor 

der Grindung der Hofe hatte es zu Hagelloch, Waldhausen, Ti- 

bingen und wahrscheinlich auch Bebenhausen gehort. - 

Loffler "Der einstige Herbstenhof bei T" in TB 1941. 

199) Herbstenwiesen + NO II-III, 1 ? 
  

am Winkhelrain, und der geweBenen Brodtbeckhischen Herbsten- 

hoffwiifen (Steuerb. 1683); gemeiner Statt Tiibingen so genann- 

ten Herbst= anjetzo WinckhelwiBen genandt (Weidelb. 1716). 

Oberhaldb der "Tdglesklinge"; einst zum Herbstenhof (s.d.) 

gehorende Grundstiicke. 

200) Herrengarten eém hgrjygarda NW IV, 1 - NO IV, 4 
  

Waldabteilung in der "Gaishalde". Name ibertragen von dem 

auf Bebenhduser Markung liegenden "Herrengarten", der 1683 

"Herrenbaumgarten", 1772 "Herrengarten" hief. 

201) Herrenwiesle €m herswisle NW IV, 1 - NO IV, 4 
  

Ehemalige Wiese in der "Gaishalde'; Grundherr war das Kloster 
Bebenhausen.
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202) Hessen(icker) én de hesa N I,3 
  

(A.) vor der Hessin Ackher, zwischen der Jesinger StraB vnd ... 

(Steuerb. 1662); FK. 

Kleine Anhohe - deshalb trocken - im Ammertal. Ehe die Acker 

umgebrochen wurden, waren sie ein Teil des "Schwaigbriihls". 

Benannt nach einem PN (1535: HeB; 1644: HeeR). 

20%) Hetzengschrei em hetsoglrge No II, 2 
  

das Hetzengeschray (W 1522); A. Im Hetzengeschray (G 1562); 

unter der Rothen=Staig, genannt das Hetzen=Geschray (G 1753); 

A. im Hezengeschray (H 1754); PK. 

An der StraBe nach Hagelloch unter der "Roten Steige™; in T 

soll Hetze = Bichelhsher sein, nicht wie sonst im Schwébi- 

schen = Elster. Es gab und gibt dort sowohl viele Elstern 

als auch viele Eichelhsdher. - Kei 8%, Vollm 3%8. 

204) Heuberg ufm haebgrg NW III, 1-2 

Item Hochenberg (1294, LSchUB, S. 66); Item montem dictam 

Hoehenberg (1295, LSchUB, S. 98): diB vnser berg, den Hohi- 

berg (1296, LSchUB, S. 101); Item dez hohenberges geschaide 

(G 1356); am Howhenberg, genannt die Newhald (1507, Urk. 

Stadtarch.); ain Holtz genant der Hohenberg (F 1556); am 

Hohinberg vff der weltzin umbhin (G 1567); gegen den Hewberg 

(G 1688); 180 Morgen (Wald) im Heuberg und Gayrenkopf ge- 

nannt (F 1753); PK: Heuberg; forstamtlich: Hdhberg. 

Mit 498 m ist die hauptsidchlich mit Nadelwald bedeckte Hohe 

in spornshnlicher Lage (Geldndeabfall nach Norden, Westen 

und Siiden) der hdchste Punkt der Alttibinger Mkg.; liegt zwi- 

schen dem Hagellocher und dem ehemaligen Waldhauser Gebiet. - 

Der "H." erscheint schon im im 13.Jh. im Besitz des Klosters 

Bebenhausen. Obwohl Fi fiir Heu (hae ...) nur selten "Hohe" 

zuldBt, kommt hier nur diese Deutung in Frage: Beleg 1294 

(1295) bezieht sich fast sicher, die Belege 1507 und 1567 

eindeutig auf den "Heuberg". Die forstamtliche Schreibung 

lautet auch bereits "Hohberg". ~ Der dstliche unbewaldete 

Ausliufer der Hohe liegt auf Waldhiuser Mkg.; vgl."Heuberg! 

(Waldh.).



- 95 - 

205) Heuberger Tor haebgrger dor NW III, 1-2 
  

Heybergerthoe (F 1683, Karte). 

Als Appellativ; Tor im Weidezaun der "Gaishalde" beim "Heu- 

berg". Seit neuer Zeit heilRt eine Waldabteilung "Hohberger 

Tox". 

206) Heuland &m hgelad, neuerdings auch: haeland NO II,1 

bi dem Hailant (G 1350); Wg. Im Haylet (G 1501); ob dem Hay- 

lat (H 1529); Wg. Im Hayland (G 1594); Im ... Haylandt (G 
1688); Bg., so im Haylet (F 1752); Bg. im Heiland (H 1754); PK. 

Ehemaliges Wg.-Gelinde; heute zum Teil bebaut und G. (Straken-— 

name: Heulandsteige). Nach der amtlichen Schreibung kénnte 

man ¢inen Zusammenhang dieses F1N mit Heu vermuten, doch die 

mda. Aussprache und die Belege lassen eindeutig erkennen, daB 

die Grundstiucke nach einem ehemaligen Besitzer benannt sind: 

"Albertus dictus Hailant, Scultetus ... in Tuwingen" (1295). 

207) Hexenwegle hgksswedgle NO I,1 
  

Verbindungsweg von der Doblerstrale zur HauffstraRe ohne amt- 

liche Bezeichnung; warum dieser Weg nach Hexen benannt wurde, 

ist unbekannt. Falls der Name alt ist, was nicht bewiesen 

werden kann, ist ein Zusammenhang mit "Biburg" (s.d.) anzu- 

nehmen; ist er jung, kann an eine Bildung aus einem gewissen 

Gegensatz zur "Himmelsleiter" heraus (Stabreim!) gedacht 

werden, 

208) Himmelsleiter hém?lslgedr NO I, 1 
  

Sehr steiler Aufstieg von der Brunnenstrale zur Doblerstrale. 

Dieser Steilhang soll schon vor der Erbauung der Treppe so 

genannt worden sein, d.h. die Vorstellung einer bis zum Him- 

mel reichenden Leiter muB schon vor dieser "Leiter" bestan- 

den haben. 

209) Hinterwiese + 2 
  

W. haiBt HinderwiB (G 1537). 

Lage unbekannt.
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210) Hirschauer Tor feram hirfaocar dor 8w I,1 - SO, IL,1 
  

gito vor dem Hirsower tor (G 1390/92); Wg. vor dem Hirsower 

thor (W 1522); Wg. vnd Bg, vor dem Hirsawer Thor (W 1558); 

beym Hirschemer Thor (W 1704). 

Stadttor, durch das die StraBe nach Hirschau fiihrte. Im 

19, Jh., wurde das Tor abgebrochen. 

211) Hochgericht + 80 II, 1 
  

an der strassen gegen dem Hochgericht gelegen (1758, Urk. 

Stadtarch); (A.) beim Hochgericht (Steuerb. 1681); gegen 

dem Hoch=Gericht (G 1753), 

Meist von D aus benlitzte Bezeichnung fiir den "Galgenberg"; 

das Hochgericht ist die oberste Form der Gerichtsbarkeit 

(nit Blutgericht). - Kei -154. 

212) Hochwiesen + S0 I, 3 7? 
  

sito iuxta negker bi dem fischer ob der Hohunwis (G 1356); 

(W.) die Hochwiese, liegt unterm Stammler (1420, RG 24/25 

Jg.); hiefl vor die Hochwise (1469, WR 13378); am Rennweg, 

vff den Hochwisen (H 1523); W. liegen in dem Negger und dar- 

neben, so hiebevor die Hochwiesen genannt werden, unterm 

Stammler (H 1754, aus einem Verkaufsbrief von 1661). 

Dieses zum Wiesengebiet des Wemfelder Hofs zdhlende Flur- 

stick lag im unteren Neckartal nordwestlich der "Au". Das 

Best.W. erfordert einen Gegensatz zum umliegenden Land. Da 

die Lage der "H." nicht genau bekannt ist, kann auch ein re- 

lativ tief dazu liegendes Gebiet nicht angegeben werden. - 

Kei 186. 

213) Hof, alter + NO ITI, 1 7 
  

bif vff den Alltenn Houe (G 1567, aus einem Vertragsbrief 

von 1456); Alter Hoff platten (F 1683, Karte). 

Der Platz, an dem der alte Hof stand, mufl 168% noch zu sehen 

gewesen sein. Heute ist er unbekannt. Er lag an der Grenze 

der "Gaishalde" zu den "Neuen Lckern". Es ist mdglich, daB
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der Ort Waldh. an dieser Stelle stand, und -~ als er Kloster- 

1) und besitz geworden war - in einen Klosterhof umgewandelt 

an die jetzige Stelle gebaut wurde. Der alte Ort miulBlte all- 

mahlich abgegangen sein; ‘1456 konnte noch e i n Hof be- 

atanden haben (oder damals nicht mehr appellativisch ge- 

braucht?, schon F1N?). 

214) Hof, unter dem  ondaram hof B8 I, 2 
  

sito vnder Schwertzloch (G 1356); (W.) vonder dem Houv 

Sehwartzloch (G 1562); W. unter Schwiartzloch (G 1604); 

under dem Hof Schwértzloch (G 1688). 

Schmaler Streifen - ein Teil der "Stiefeldcker - unter dem 

Hof Schwirtzloch. 

245) Hofgarten, unterer Schwirzlocher + SW I, 2 7 
  

Der untere Schwartlocher Hofgartt genannt, worinnen ein 

Galgbronnen (H 1734), 

Westlich vom Hof Schwarzloch. 

216) Hofgarten, vorderer Schwirzlocher + SW I, 2 ? 
  

der vordere Schwirzlocher Hofgartten ... stoBt oben auf den 

Hof, unten die Wayd, und den ... Neubruchacker (H 1754). 

Ostlich des Hofes. 

217) Hofle hefle S0 I, 

Hof vor dem englischen Seminar. Hier stand (nach Eimer S.42) 

der kleinere der beiden Bebenhiduser Pfleghife. 

218) Hofstattacker + S0 I-II, 2 2 
  

ob der selben capelle (St. Nikolaus zu Wemfeld) dri morgen 

Akkers die man nemet den bachakker vnd zwen morgen die man 

nemet die Hofst&t (1330, ZGOR XXI, S5.402); gegeben ain 
  

1) Weller 8.256; aber wohl nicht erst, wie Weller vermutet, 
durch das Kloster Bebenhausen, denn Waldh. wird bereits 
1270 als "oppidum" (= befestigter Ort) erwdhnt, d.h. die 
Unwandlung war bereits abgeschlossen. -~ Waldh. ging zwi- 
schen 1270 und 1283 an Bebenhausen iiber.
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Hofstat akker (1375, SpU, 1B 3/4); Hofstattacker ... an dem 

Bach zu Wemuelt gelegen (1575, RG 24/25 Jg.). 

A.,auf dem wohl einer der Wemfelder HGfe stand. Der Name kann 

eine Stelle bezeichnen, auf der einst ein Hof stand, cder auf 

die er hingebaut werden sollte. - Buck 112, Kei 27, 468, 

Reimold €0. - Vielleicht bezog sich die Benennung auch auf 

ein "Hofstattrecht", das auf dem Grundstiick ruhte (vgl. 

"Ackerle" - D). 

219) Hohberg ob der Wanne (forstamtl.) NW III, 1-2 
  

Der stdliche Teil des Waldes auf dem "Heuberg" (s.d.) 

oberhalb der "Wanne". 

220) Hohberg Schachbaumwiesen (forstamtl. NW III, 1-2 
  

Waldstuck auf dem "Heuberg" ndrdlich des Hagellocher Wegs. 

Das letzte Glied (-wiesen) des etwas unglicklich gewshlten 

Namens sollte gestrichen werden, da diese waldabteilung an 

den "Schachbaum", nicht aber an die "Schachbaumwiesen" 

grenzt; s. "Heuberg" und "Schachbaum(wiesen)". 

221) Hohberger Tor (forstamtl.) NW III, 1-2 
  

Vom "Heuberger Tor" (s.d.) abgeleitete Bezeichnung fir eine 

Waldabteilung auf dem "Heuberg". 

222) Hohlklinge + S0 II, 2 ? 
  

(A.) vnnderhalb der Holklingen {G 1562); Hohlklingen (G 1688); 

unter der Hohl=Klingen (G 1735). 

Vom Backofenbichle "ausgehohlter" Einschnitt (mhd hol = aus- 

gehohlt, hohl; klinge = Talschlucht); wohl identisch mit 

"Backofen", 

22%) Holderdcker en de hold?rggir, &m holdarbofs 80 I,2 
  

(A.) bei der Holdereggen, stoBt oben an den Heerweg (1420, 

RG 24/25 Jg.); (4.) by der holder Eggen (1469, WR 13378); 

genannt der Holder acker (H 1523); beym Holderbosch (G 1679); 

(A.) in den Holder Ackern genannt (G 1735); der Holder Acker
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genannt, unter Riedern (H 1754); am Rain ... im Holderfeld 

(H 1754); bey der Holderhecken (H 1754); PK: Holderfeld. 

7um Teil Uberbautes Ackerland westlich des Gaswerks; die 

neuangelegte Strafle zum Bergfriedhof fihrt guer durch diese 

Flur. Der nordliche Teil wird "Holderfeld" oder "Holder- 

busch" (friher auch "Holderhecke"), der sludliche Teil "Hol- 

deracker" genannt. - Vom h3ufigen Vorkommen von Holderbu- 

schen (mhd holunter, holder). Der in den Belegen 1420 und 

1523 genannte Name konnte von mhd holderehe = Holunderge- 

btisch stammen, wenn das zweite h als c¢h gesprochen wurde 

(Paul-Stolte, 92), oder aber schwand das h im Anlaut des 

2.Gliedwortes (Paul, 60)(holderhegge 2zu holderegge). - 

Buck 113, Fi III, 1703, JauB 17, Kei 75, 167. 

224) Holle + oW I, 1 

In der Neccarhalden, die H©1l genandt (G 1708). 

Scherzhafte Bezeichnung fiir die alte (Augustiner-)Kloster- 

pfisterei. 

225) Hlzletor em heltsledor NW IIL, 2 

HSltzlerthor (F 1683, Karte). 

Der Ostliche Teil der "Gailshalde" muB "Holzle" geheilen ha- 

ben; von Hagelloch aus benannt; Tor durch den Weidezaun der 

"Gaishalde", 

226) Holzleweg + NW III, 1-2 

oben vf dem berg (= Heuberg) ... neben dem HEltzlinsweeg 

(G 1567) . 
Weg zu einem "Holzle"; s. "Holzletor". 

227) Holzwiesen + NO TI, 1 7 
  

(auff der Vichwaid) zwischen den Holtzwisen gelegen (W 1704). 

Ortlich nicht festlegbares Grundstiick, auf dem sowohl Gras 

geniht (nur ein Mal) als auch Holz gebaut wurde. - 

Fi I1I, 1783, Kei 99, Reimold 60.
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228) Hopfengarten em hopfs gards N& II, 1 - NO II, 1 
  

In den vierziger Jahren des letzten Jh. lieB die Stadt T rurnd 

40 Morgen besseren Weidelandes umbrechen und probeweise als 

Hopfengarten anlegen. Der erste stddtische Hopfengarten gab 

wohl den Namen fir dieses Flurstiick (auch StraBenname). Zwi- 

schen 1845 und 1867 wurden auf der Tiibinger Markung 600 Mor- 

gen Hopfen angepflanzt, die Jahrlich 4-5000 Zentner abwarfen.- 

Buck 114, Fi I1I, 1804, JauRl 17, Kei 96; zum Sachlichen: 

OA S. 250. 

229) Horemer ém horamar NW IITI, 1 - NO III, 1 

A. im Horemer (Steuerb. 1662); zwischen dem Horremer und der 

Vichwaid (W 1704); zu dem Horremer gebauet (G 1735); PK. 

Langgezogene Baumwiesen auf der "Viehweide" an der Strale 

nach Waldhausen. Nach einem Beniitzer oder Eigentiimer (PN 

Horemar 1535, Horemer 1537) benannt. Der ziemlich trockene 

Boden 1aBt keine Deutung zu, die sich auf mhd hor fiir sump- 

fig-morastiges Gelande begzieht. 

230) Horgenweg + Ny I-ITI, 1-2 7 

de agro ... Horgenweg (G 1350); sitam an Snarrenberg ... Hor- 

genwegs (G 1356), 

Schmutziger, kotiger Weg (2zu mhd horwec, horec). - Kei 46, 

Lexer 93. 

231) Hummelwiese + S0 I, 3 (FK)   

Im Neckartal; lag auf dem Gelande der Eisenbshn. Die W. wur- 

de dem Farrenhalter zur Nutzung Uberlassen (Hummel = Farren). 

Kei 149, 

2%2)Hund sbaum + W I-II, 1 ? 

A, vif dem Braitenweg von Alters beim Hundtsbaum gehaissen 

(G 1562). 

Ein Orientierungspunkt unter dem "Schnarrenberg". Deutung 

des Best.W. s. "Hundskapf".
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233) Hundskapf uf dr (ufm) hdndskhabf NO I, 2 

Wg. Inn der Hind tskappen (G 1567); Hundts Kappen (Weidelb. 

1716); am Osterberg in der Hundkappen genannt (H 1754); FK. 

Bergnase im Osten des "Osterbergs" an der ehemaligen Mar- 

kungsgrenze T - L, Das Grundw. bezeichnet eine Erhebung, von 

mhd kapf = runde Bergkuppe (iiber kapfen = schauen) oder mhd 

kappe = Miitze, Kopf (8. Belege). Es heiflt heute allgemein 

~kapf; aber beide Artikel "der" und "die" werden gebraucht, 

so daB anzunehmen ist, daB die Flur frilher allgemein "Hunds- 

kappe" hieB. Warum daraus -kapf wurde, ist schwer zu erkli- 

ren. Zu denken wire hochstens eine Anlehnung an den "Landkut- 

schers Kapf", der gegeniiber auf der anderen Seite des Neckar- 

tals liegt. - "Hund™ kann in allen Zusammensetzungen abwertend 

gebraucht sein (hier weiter Anfahritsweg, unergiebige Wg.?). 

Weitere Moglichkeiten der Deutung sind: nach Pflanzen mit 

Hund~ (Hundsblume, Hundsdorn usw.); nach der Form (Ruckenteil, 

Kopf, Nase) eines Hundes; Grenze der Hundertschaft (Markungs- 

grenze!)., - Buck 118, Dolker 255, Kei 191, Rheinw. 160 Vollm 37. 

234) Hundskehle én dr hondskhgsl, hondsglen NO I, 2 
  

stein der da stat ob der Hundtsklingenn (1507, Urk.Stadtarch.); 

an der Hundskling (Steuerb. 11683); am Osterberg, oder in der 

Hundtsklingen genant (W 1704); ob der Hundes=Klingen (G 1735); 

stoBt ... unten die Hundskling (H 1754). 

Einschnitt am "Rechten Osterberg" mit einem Weg, der zur 

"Hundskapf" (s.d4.) fihrt. Die Klinge wurde spater mit einer 

Eehle (enge Rinne) verglichen. 

235) Hungerbrunnen + ? 
  

agri ... by dem Hungerbrunn (G 13%90/92). 

Ortlich nicht festlegbarer Brunnen (im "Ziegeltéle"?). - 

Hungerbrunnen flieBen nur in Ubernassen Jahren., "Sie kiindi- 

gen nach der Meinung des Volkes MiBwachs, Teuerung und Hun- 

gersnot an" (Kei #1). - Buck 119, Springer 98,
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2%6) Hurenwinkelwiese + NW I, 2 2 
  

(W.) die Gotzen oder Huren Winkel Wies genannt ... stoBt 

oben auf den Land=sogenannten schwarzen Graben, und unten 

die alt Ammer (H 1754). 

Im Ammertal in der Nahe des Weilerbacfies. Die Deutung des 

Namens ist schwierig, da man die zusammengehdrigen Teile 

nicht kennt ( a) Hurenwinkel-wiese oder b) Huren-winkelwiese). 

Bei a) ist das erste Glied etwa als "Dreckwinkel" (umgedeu- 

tet aus mhd horwec, horec = schmutzig, kotig) zu ilibersetzen, 

bei b) ist das erste Glied als abfidlliger Zusatz zu werten, 

der fir eine winkelformige Wiese gebraucht wird. Moglicher- 

weise gehen beide Bedeutungen ineinander uber. - Buck 114 f., 

Keli 46, 185, Vollm 25 f. 

237) Hurnwiesen + NO IV, 1 ? 
  

Hurnwiesen (F 1683, Karte) daB Kleine Huren WieBle, hdlt 

71 Ruthen (F 1683). 

Ehemalige Waldlichtung in der "Gaishalde'", ostlich des "Gais- 

brunnens". Wohl eine Ableitung von mhd hor = kotiger Boden 

(Quellhorizont!). 

T 

238) Iglersloh en igglerslo NO II, 1 

gen des liglersloch (G 1356); de prato ... in loglersloch 

(G 1390/92); agri ... in des Liiglersloch (G 1390/92); Wg. im 

Lieglersloch (H 1529); Wg. v.. Im Liegersloch (W 1558, wohl 

verschrieben); G. hinden im Lieglersloch (G 1604); vnser dem 

Jeglersloch (G 1631); (Wg.) Im Lieglerslohe (G 1688); G. ... 

im Jeglersloh (G 1708); (Wg.) Im Lieglersloh (G 1735); 

Wg. ... in Jieglersloh (H 1754); PK. 

Einschnitt (Bach) mit Steilhang nach Norden westlich des 

Tropengenesungsheims, zum Teil iiberbaut. Wegen des etwas 

schwierigen Zugangs und des geringen landwirtschaftlichen 

Nutzens blieb hier - wie auch im "EBlingsloh", das eine #&hn- 

liche Lage begitzt - fir einige Zeit eine ungerodete Stelle 

in Privatbesitz (PN ILiigler oder Liegler, der 1%56 in T in der 

Form "Liiglerine" nachgewiesen ist), wihrend die Umgebung be- 

reits gerodet war: das Grundw. -loh, Hlter ~loch gibt den
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Hinweis auf Waldbestand (wmhd 18ch = Gebiisch, Wald, Gehdlz). 

Auch beim "Buckenloh" und "EBlingsloh" wurde mhd 18ch zu 

mda. lo, das schriftlich erstmals 1688 auftritt ("EBlings-— 

loh" ebenfalls 1688, "Buckenloh" 1735). Beim Best.W. ist ein 

seltener Ausfall des anlautenden 1 bezeugt, der nur durch 

Schwierigkeiten in der Awssprache erklirt werden kann. - 

Buck 165, Dolker, 220 ff., Kei 77. 

239) Jégerhau én jggdrhao N IV, -2 

S0 hieB friher der untere Teil der westlichen "Gaishalde". 

240) Jagerwand &n dr jgeorwad W@ III, 1-2 (FK) 

Der westliche Teil der "Galshalde"; Wand steht fiir Bergabhang. 

  

  

  

  

  

241) Jagerwand am gestuften Weg N III-IV, 2 

242) Jagerwand am Mihlwehr nw IV, A1 

243) Jigerwand bei der Frauengteingrube NW IV, 2 

244) Jagerwand, mittlere siidliche nw Iv, 1-2 

245) Jigerwand, obere siidliche. KW IITI-IV, 2 

246) Jigerwand, untere sudliche NW IV, 1 
  

241 - 246 sind neue, forstamtliche Namen filir Waldabteilungen 

in der westlichen "Gaishalde". 

247) Jauchert, aufziehende + 30 I-II, 2 2 
  

A. vor Wennfeld, genannt die vffziehennd Juchart (H 1523). 

Eine Jauchert (mhd jlchart, jiuchart; fem. oder neutr.) 

grofler Acker am unteren Galgenberghang, den er "hinaufzieht®. 

Jauchert war das MaB fir Ackerland; soviel ein Joch Rinder 

an einem Tag umzuackern vermag. - Brauch 19, Buck 124 ff., 

Kei 61, JauB €0.
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ou8) Jenseits em jénsdits 30 I-II, A 

Scherzhafte Bezeichnung fir das "abgelegene", bebaute Gebiet 

slidlich der Bahnlinie, das nur durch die Bzhnunterfiihrung 

bzw. auf Umwegen zu erreichen ist. Der Name kam sicherlich 

erst nach dem Bau der Bahnlinie auf. 

249) Kaisereiche khaesargex SW I, 1 
  

5. "Friedenslinde". 

250) Kalkofen khalxofs SW I, 1 

bi dem calgoven (G 1350); genant di biind vnder Kalgoffen 

(G 1390/92); Bg. vnnder dem Kalgoffen (G 1562); A, vnd Wg. ... 

vff dem Kalchofen (G 1565); A. ob dem Kalgofen, zwischen dem 

Braitenweeg und dem FueBweg am Geigerlin (G 1688); unter dem 

Kalg=0fen (G 1735). 

Dexr letzte Kalkofen befand sich noch im vergangenen Jh. im 

Schleifmiihleweg, der Vorgénger anscheinend im "Véhrberg" 

(s. Beleg 1688). 

1 

251) Kapitinsweg khabidénswgag NW I, 1 - NO I, 1 
  

Fuflweg von der Haaggasse zum "Schinzle'" hinter dem Schlof. 

Benannt nach dem Ubernamen des Metzgers Kurz, dessen Haus 

an der Abzweigung des Weges von der Haaggasse steht. 

252) Karen + + 

item quator ... dicti Kaeren (1283, WUB VIII). - 

Vom PN Kir (1357 erwahnt). 

253) Kiasenbach ém khgs9bax NW II, - 

apud pontem ammere contigue de Késebache (G 1350); sita in 

kesbach (G 1%356); Wg. ... in dem kesinbach (1385, SpU, TB 

3/4); agri ... by dem Kdsibach (G 1390/92); Wg. In dem KiBin- 

bach (1450, WR 13354); Bg. Im Kesinbach (G 1505); Wg. ... Im 

Kdsenbach (W 1558); der Kidsenbach genannt (H 1754); FK. 

Bach, der vom ZusammenfluB des Maderhaldenbaches und des 

Ohlerbaches (diese beiden Namen sind nicht allgemein gebriuch-
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lich) bis zum ehemaligen EinfluB in den Goldersbach bei L 

so genannt wird. Beim Geologischen Institut wurde er friher 

nach Nordosten umgelenkt, nahm bei der "Tdglesklinge" den 

Gutleubhausbach auf, floB der Wilhelmstrale entlang und bei 

der heutigen AlberstraBe in den Goldersbach. Im "Ziegeltale" 

gzwischen Chem. Institut und Reg.Pridsidium ist das alte Bach- 

bett deutlich zu sehen. Auch nachdem der Bach léngst unter- 

irdisch in die Ammer floB, wurde der in den Jahren 1958/59 

zugeschittete Graben entlang der WilhelmstraBlle nach dem Ka- 

senbach benannt und nicht nach dem Gutleuthausbach, der den 

Graben bis 1955 bewsdsserte (im selben Jahr unter die Késtlin- 

strale verlegt). - Von dem Bach erhielten die Hénge iber dem 

linken Kdsenbachufer zur "Viehweide" hinauf schon im 14. Jh. 

die Bezeichnung "im K." (StraBenname). - Nach Kei (46) kommt 

der Name vom schmierigen Untergrund:,, der den Erdklumpen an 

Baumwurzeln gleicht (Mergel!), nach Springer (89) vom Schaum, 

der sich am Ufer absetzt. Vielleicht wirkten beide Faktoren 

zusammen. 

254) Kasparsloch em khe8barsldx NO I, A   

Klinge am linken Osterberg mit 1897 vom Verschinerungsverein 

angelegtem FuBlweg von der BrunnenstraBe zur Stauffenbergstra- 

fe. "Loch" diirfte hier = Eintiefung (nicht = Wald) sein; das 

Best.W. nach einem Besitzer oder Beniitzexr (Genitiv-s). 

255) Katzenbergle khatsgbgrgle W I, 1 
  

Schmaler Weg zwischen der Spitalkirche und der Mordio-Gasse. 

Benennung wie 256 oder nach der Enge des Weges. 

256) Katzenbuckel khatsabugl NO I, 1 
  

Verbindungsweg zwischen Langgasse und der Riimelinstrafle (Am- 

merbriicke ); Vergleich mit dem Buckel einer Katze (7); nicht 

nach der Steilheit, da nur schwaches Gefdlle, 

257) Katzenbuckel am khatsabugl NO I, 1 
  

Steiler Aufstieg von der BrunnenstrafBe zum "{sterberg"; 

s. "Katzensteig" - L.
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r 

258) Kaugenbiihl ufn khautsabil S0 I, 1 
  

Berg, auffMelchem daB fiurstliche SchloB, oder Vostung Hohen= 

Tiibingen stehet, vnd gegen Abendt ligt, wirdt der Kauzen Biihel 

genandt, nemblich der Thail,so vmb das besagte Schlofi ist 

(Baur S. 1055, 1674); Berg ... auf welchem das Schlof, Hohen= 

Tibingen steht, heifit Kautzenbilhl (Zeller S. 58, 1743). 

Anderer Name fur den "SchloBberg". Vom hiufigen Vorkommen von 

Kauzen; als solche gelten im Volksmund alle Eulenarten. Uber 

das Grundw. s. "Hasenbuhl". 

259) Kecken em khegd Sw II, 1-2 

W. vEff dem Keckha genannt ... stolRt oben auf Junckher Fritz 

Herters Erben, vnd vinnden vif der von zue Weyla gemeindt 

wiBen (G 1565); FK. 

Der Name ist noch bekannt, die Lage jedoch nicht mehr. Nach 

dem Unkraut Quecken (Schniir- und Spitzgras). - Kei 72. 

260) Kehle + S0 II, 2 % 

sito vifen Riedern in der C&lmen (G 1%50); in der kelmen (G 

1356); in der kelun (G 1356); A. lit in der kelen (W 1402); 

in der Keelen (G 1627); A. in der Keelen, oder auch auf Rie- 

dern im Bachofen genant (G 1736). 

Identisch mit "Backofenklinge". Die ersten beiden Belege wer- 

den wohl verschrieben sein, Mit ihnen als Grundlage ist eine 

Deutung nicht mdglich. Alle anderen Belege geben Kehle (mhd 

kele = Hals, Kehle, Schlund) fiir enges Tal, Rinnsal. - 

Buck 134, Fi IV, 317 f., Kei 59, Reimold 64, Vollm 24. 

261) Kellerhaus + NO III, 1 ? 
  

W. vnd Bg. ... daruff HuB vnd Schuren stet, vif der vichweid 

gelegen, genannt des Brynings, oder Kellers HuBl, vnd ist MNor 

diser zyt (H 1523); W. vff der Vichwayd seyen diser Zeit vmb- 

gebrochen ven Allter genannt worden del Hackhers oder Keller- 

hauB (H 1569). 

Der Hof "Kellerhaus" ist identisch mit dem Herbstenhof (s.d.). 

Nach einem Besitzer benannt; s.auch "Breuningshaus" und 

"Hackershaus".
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262) Kellerloch khglorlox N ITIT, 1 
  

Im Wald "Hohberg ob der Wanne" ein manchmal mit Wasser ge- 

fiilltes Loch, das augenblicklich mit Abfall zugeschiittet wird. 

Die Vertiefung stammt von der Unterkelierung des oberen Herb- 

stenhofes; vielleicht ist der Name auch als Keller(haus)loch 

aufzufassen, falls mit "Kellerhaus" (s.d.) der ndrdliche der 

beiden Herbstenhofe gemeint war. 

26%) Kellersacker + NG III, 1 ? 
  

4, vff der Vichwaidt, deB Kellersackher genannt (G 1562). 

Nach einem Eigentimer; s. 261. 

264) Kelter der Nonnen von Stetten + SWwI,17? 
  

Wg. der gelegen ist ob der Frowan von Steten KS1terum vnd 

genant ist des Swanzers wingart (1357, WR 13424); ager bi 

der frowinun kélter (G 1356); de pomerio ... by der von 

stetten kdlter an dem Negger (G 1390/92); an vnser Kelter 

(1468, WR 13377; Urkunde des Klosters Stetten); Wg. by der 

Nunnen kelter von Stetten (G 1505); Wg. bey der Closterfra- 

wen von Stetten Kelter (G 1562); Wg. bey der Nonnen Kellter, 

im Vogel genannt (G 1688); HAuBlen ... bey der Nonnen=Kelter 

(G 1735). 

Zwischen "Schwanzer" und "Rappenberg" lag noch im 18. Jh. 

unten am Neckar eine Kelter, die dem Dominikanerinnen-Klo- 

ster Maria Gnadenthal in Stetten bei Hechingen gehdrte.Die- 

se Kelter wurde durch Jahrhunderte hindurch als Orientie- 

rungspunkt beniitzt, allerdings fast durchweg appellativisch. 

265) Kelterwiese + Nw I, 2-3%3 7 
  

A. 1yt vnder dem Krutzberg by der Kelter wyB (G 14%0). 

Bei der ehemaligen "Kreuzberger Kelter". 

266) Kemplers Weingart + SwW II, 2 ¢ 
  

(Wg.) genannt des Kemplers wingartt (H 1569). 

Bei der "(Odenburg"; wohl nach einem PN (Genitiv).
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267) Kernen + ? 

de agro dicti kermnen (G 1556) 

Bach einem Eigentumer, oder Schwundform von Kernen-(feld) 

fir Dinkel. - Eei 93. 

268) Kesselgarten + NW T, 1% 
  

den sogenannten Mihl= oder KdRelgarten (H 1754). 

Fiir Kessel(mithl)garten; s. "Kesselmiihle". 

269) Kesselgilile + W OI, 12 
  

W. am KeBelgidBlin (Steuerb. 1662); W. im Ammerthal Beim KeRel- 

gaflin (G 1688); beym KeBelgdBRlin (G 1735). 

Weg zur "Kesselmiihle", also Kessel(mihl)giRle. 

270) Kesselmiihle + NV I, 17 
  

Bg., ob der KeBelmulin (G 1557}; W. ob der KeBelmiihlin (G 1708). 

Die Mithle lag im Ammertal westlich der Stadt. 

271) Kiesidcker én de khisggdr S0 I, 2 

(A.) der KyBacker, stoBRt ... an den Heerweg (1420, RG 24/25 

Jg.); (A.) haist der KyBacker (G 1505); der Kisackher (W 1607); 

(A.) der KiBacker genant (W 1689); an des Spitals KieBacker 

(E 1754); PK. 

Trapezformige Flur zwischen Eugen-, Eberhard-, Stuttgarter- 

stralle und der Strale "Am Gaswerk", groBenteils iiberbaut 

(StraBenname). Die "K." gehdrten urspriinglich zu Wemfeld, 

wurden dann besonders von Derendinger, aber auch von Tibin- 

ger Bauern angebaut. Die Markungsgrenze T - D diirfte noch im 

17. Jh. bei diesen i. verlaufen sein. Name vom kieshaltigen 

Untergrund. 

272) Kiliansbriicke khiliansbrug SW I, 2 
  

W. bey der Schwirtzlocher Bruckhen (G 1604); W. bey der 

Schwartzloeher Bruckhen (G 1679); bei der Schwarzlocher 

Bruck (H 1754).
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Briicke uber die Ammer, unterhalb des Hofes Schwirzloch. Kilian 

Schmid hieBR der Hofbesitzer, unter dem die Bricke erneuert 

wurde. 

273) Klarenberg + NO II, 1 ? 
  

agros in dem kdsibach ... vnder Clarenberg (G 1390/92); Wg., 

genannt Clarenberg ob der Viehwaidt (G 1565). 

Wg.-Hang zwischen der "Viehweide" und dem"K&Zsenbach'"; nach 

einem PN? 

274) Kleindckerle + 50 I, 2-3 7 
  

das kleine Aeckerlin (1420, RG 24/25 Jg.); (A.) genannt das 

Kleinickerlin, aber hynder Wennfeld (H 1523). 

Nur 48 Ruthen grofler A. beim Wemfeld. 

275) Klemmenhalde + ? 
  

an Klemmen halden (G 1356). 

Fraglich, ob F1N; nach einem PN. 

276) Klinge én dr gley? SW I, 2 

in vineis von der Clingen (G 41350); vinea ... in der clingen 

(G 1390/92); Wg. In der Clingen gelegen (1450, WR 13354); Im 

Hennenthal hin hinder biR in die Klingen (G 1562); in der 

Klingen (H 1754); FK. 

Eine kurze, steile Kerbe mit Bichlein westlich der "Sonn- 

halde"; ehemals gute Wg.-Lage; heute Bg.; ahd chlinga = 

Schlucht. - Buck 140, Kel 56. 

277) Klosterberg glo8darbgrg SO0 I, 1 
  

gegen den Closterberg (1644, A 409, B 15); PK. 

Name vom Augustinerkloster (= Stift); StraBenname. 

278) Klutterhaits Kelter + NW IT, 1 7 
  

A. uff der Laimengrub am Weg zur Klutterhartskelter (1339, Urk. 

bel Th. Schén in TB 3/4, S. 29-43); ad torcular dicti Cluter-
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haites (G 1350); sita ob Klutterhartes kelter (G 1356); an 

sarchhalden ... ob klutterhartz kelter (G 13%390/92). 

Kelter, die etwa an der Wegegabel im Kdsenbachtal unter dem 

"Ursrain" gestanden haben wird. Vielleicht identisch mit der 

"Ursrainer Kelter'". "Cluterhart" hatte 1292 Weinberge "sub 

vihewaide", also wohl bei seiner Kelter. Ob dieser PN ~hart 

oder -~hait heiB3t, kann nicht entschieden werden (1437: 

Clutterhait). 

279) Kdgelensrain + NO I, 1 7 
  

B-g. und Walds auch Rains, des Kogelens Rain genannt, ob dem 

Schmalbrunnen, am lincken Osterberg (H 1754). 

Die Genitiv-Bildung weist deutlich auf einen Benutzer oder 

Eigentiimer. 

280) Kohlbrunnenbichle + SW II, 2-3 
  

Eohlbronnenbichle (F 1683%, Karte). 

Béchlein, das den "Weiherhau" vom "Landkutschers Kapf" trennt. 

Benannt nach dem "Kohlbronnen" (F 1683) auf Mkg. Wankheim. 

Deutung s. 1097. 

281) Konigsrichtstatt khgniXSrix(d)édad NO IV, 1 
  

Schmale, geradlinige Waldschneise in der ostlichen "Gaishal- 

de". "Richtstatt" wurde eine durch den Wald gehauene Bahn zur 

Aufstellung der Netze fiir den Fang des Wildes genannt (Buck 

216, Fi V, 336, Kei 141, Reimold 85); von mhd rihten = in 

¢ine Richtung bringen. Sollte der Name vor dem 19. Jh. be- 

standen haben, dann bezieht er sich auf eine mittelalterliche 

Gerichtsstitte. 
Eonigshaus, das nach 1807 das Kloster Bebenhausen als Jagd- 

schloB beniitzte, 

Der erste Teil des F1N weist auf das wiirtt. 

282) Krappenwildle em grapawgldle NO I, 2 
  

Nur mindlich iliberlieferter Name fir das '"ILustnauer Wdldle"; 

das Best.W. ist die mda. Form fir Rabe. Steht in sachlichem 

Zusammenhang mit "Krihen" (s.d.) 

1) Auf diese Deubungsmoglichkeit macht Prof. Decker-Hauff 
aufmerksam. 
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28%) Krautacker + SO I, 17 
  

der Krauttacker genannt, hinter dem Worthgartten am Sauwasen 

(H 1754). 

Nach der Bepflanzung; Lage s. Beleg. 

284) Kretz + SWII, 2 7 

Wg. ... der Kretz genannt, an der (Odenburg (H 1523); Wg. in 

Crez ... stoBt oben an die Oedenburg (H 1754). 

Nach einem PN (Kurzform von Pankratius; Dickenmann, Namenf. 

II, S. 102 f.), zu Kratz (Fi IV, 695; in T: grg ts) = gefloch- 

tener Riickentragkorb, - hingt zusammen mit Chrétz (schweiz.) 

= enger Raum, eingehegtes Grundstick (Bachtold 68, Schweiz. 

Id. III, 928) -, oder zu Chretzen (schweiz.) = Hacke zum Pel- 

gen des Weinbergs (Schweiz. Id. III, 932). 

285) Kreuz ufm graits NO II, 4 

von dem Creutz an, zwischen dem Horremer und der Vichwaid 

(¥ 1704): A. ... unterm Creutz genannt (G 1735). 

Zwischen der "Eberhardshohe" und dem Wasserbehilter, zum Teil 

Uberbaut (StraBenname). Nach einem Holzkreuz, das vor rund 

20 Jahren noch zu sehen gewesen sein soll. 

286) Kreuzberg ém graitsberg NW I, 3 

Item montem dictam Cruzberg (1294, LSchUB, S. 66); item mon- 

tem dictum Cruiceberg (1295, LSchUB, S. 98); ager sita in 

loco ... an Crutzberg in banno Tuwingen (1337, WR 13259); 

sita an EKriutzberg (G 1356); W. viff dem schwailg priel vnderm 

Crutz (G 1535); am Creutzberg (G 1585); A. im Creiitzberg 

(G 1679); 60 Morgen (Wald) ... der Creuzberg genannt (F 1753); 
PX. 

Zwischen Hembach und Weilersbach ins Ammertal vorspringende 

Bergnase. Im oberen Teil mit Wald bedeckt (hochste Stelle um 

450 m), an den Hingen Wg. und Bg., unten auch L. (besonders 

im Osten, s. "Kreuzbergacker"). Die Hochfliche des Berges 

wird von der Markung Hagelloch eingenommen. - Seinen Namen 

bekam der "K." wohl durch ein auffallendes Kreuz (s.Bel.1535),
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287) Kreuzberg(acker), hinterer ‘em héndard? griitsbgrg 

nw I-I1i, 3 

Wg. an dem hindern Crutzberg gelegen (1450, WR 13354); (A.) 

hinden am Creutzberg, stossen ... vanden vif den weeg darhin 

das Hetzengeschray geth (G 1562); (A.) hinden am Creutzberg 

(G 1688); im hintern Creuzberg (H 1754); FK. 

  

Den etwas flacheren Osthang des "Kreuzbergs" zum Weilersbach 

hin nahmen schon sehr frih A. ein. 

288) Kreuzberg(acker), vorderer ém fordary graitsbgrg 

NI, 2 

Wg. vornnen am Creilitzberg (G 1562); A. der Vorder Creutzberg 

genant (G 1688); (A.) der vordere Kreuzberg genannt, ziehen 

sich an dem Weilerspach ... und Hagenlocher Weeg, an dem Ro- 

senthdlen herum, ... und den Rhein herunter auf die Jesinger 

Stral (H 1754); FK. 

  

Nach drei Seiten (Weilersbach, "Rosentdle" und Ammertal) ab- 

fallendes Ackergebiet, das bis zur StraBe nach Herrenberg 

vorreicht. 

289) Kreuzberger Kelter + NW I, 3 7 
  

an der Criitzberger Kelbter ob der LandstraBR (W 1522); Wg. am 

Creutzberg by der Kelter (W 1558); (A.) bey der Creilibzberger 

Kellter (G 4562); A. bey der Creytzberger Kellter (G 1584); 

A. bei der Creutzberger Kelter (G 1753). 

Die Kelter stand unter dem "Kreuzberg". 

290) Kreuzberger Steige  graitsbgrgor Sdgeg NW I, 3 
  

A. stoBt an Krutzberger staig (G 1470). 

Am Slidwesthang des "Kreuzbergs" sich auf halber Hohe hinzie- 

hendes Strilchen. 

291) Kreuzbrunnen + NW I, 2-3 2 
  

sitis am Criitzberg contigui dem kritzbrunnen (G 1356); 

ager ... by dem Crutzbrun (G 1390/92); by dem Criitzbrunnen 

(1507, Urk. Stadtarch.).
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Brunnen im oder beim "Kreuzberg": Kreuz(berg)brunnen. 

292) Kreuzwiese + NN I, 27 
  

Inn der Criitzwisenn Jhenennd dem Wylerspach (1507, Urk.Stadt- 

arch. ). 

Klammerform: Kreuz(berg)wiese. 

293) Kronmenlache grondlax 50 I, 1 
  

Ende des letzten Jh. haufige Bezeichnung fir die nicht so 

"fein" klingende "Saulach"; Krone = Gasthaus zur "Krone". Die 

Quellen zu diesem Rinnsal sollen an der KarlstralBe gewesen sein. 

294) Kropfbrinnele am grobfbreénszle NI, A 
  

Brunnen zwischen "Grafenhalde" und "Stockle". Wenn man viel 

von seinem Wasser trinke, bekomme man einen Kropf, wird be- 

hauptet. - Buck 147, Kei 51. 

295) Krummschenkel ém grom8eykl NO I, 1 
  

vif deR Spitalisackher der Krumschenckhel genant (1573, A 410, 

B &6); A. im Kromschenckhel (G 1708); A. hinter dem Rohrbaum= 

Gartten, im Krummschenkel genannt (G 1735); im Krumschenkel, 
neben dem Bach, der Kdsenbach genannt (H 1754); FX. 

Urspriinglich wurde die west-ost ziehende, spornédhnliche Hohe 

(nit Nervenklinik) gemeint. Der Name kann nur auf sie passen: 

das Grundw. bezeichnet eine spitz zulaufende Flur (Bild wvom 

Winkel am Oberschenkel); sie verliuft quer (= krumm) zu den 

ibrigen Hingen (dhnlich dem "Zwehrenbiihl")., Heute reicht der 

"K." bis ins Kédsenbachtal hinab, z.T. sogar dariiber hinweg als 

F1N fir das Geblet um den Stadtfriedhof. So saght man von einem 

Schwerkranken, an dessen Wiedergenesung gezweifelt wird: "Der 

kommt bald an den Krummschenkel". - Kei 66. 

296) Kuhbrunnen o NW I, %? 
  

im Schwaybriiehel beim Kiiebronnen (G 1584); beim Kuhbrunnen 

(G 1753). 

Im Ammertal; vgl. auch "Ochsenbrunnen".
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297) Kupferhammer baim khupfarhamar N¢ I, 1 
  

Kupfer = oder Hammerschmittin (1665, Nucl. Comp.). 

Am Ammerkanal (StraBenname) befand sich eine Kupferschmiede 

mit zwel vom Wasser getriebenen Himmern. 

298) Kuppel + N II, 17 

W. in der Kupeln, In dem keBbach (G 153%6). 

Unbekannter Flurteil beim Kiasenbach. Hingt wohl mit der Wei- 

de zusammen (mhd kuppelweide = gemeinschaftliche Weide); 

kaum zu Kuppe. 

299) KiirisgiBle + W I, 1°? 
  

Bg. Am KiiriBgeBlin (G 1565); Bg. Im Kiiris oder KesselgaBlin 

(G 1604). 

Weg zur Klrismithle: Kiris(mihl)giBle. 

500) Kirismiihle + NY I, 1 % 
  

W. gelegen ob der kurifmulin (1524, A& 410, B 1); G. vorm Hag- 

thor ob der KiriBmiilin (G 1565); A. bey der Kiiris oder Balier 

Mithlin (G 1604); A. bey der Kiliris= oder Ballier Mihlin (G 

1679); W. bey der KiriBmihlin (G 1708). 

Identisch mit der etwa im selben Zeitraum erwihnten Balier- 

miihle (s.d.). Benannt nach einem PN (1469: KiriBschmid; 

1559: Kirinschmid). 

301) Kiirnersgumpen + ? 
  

bi des Kurners Gumpen (G 1356); de prato ... by des Kiirners 

gumppen (G 1390/92). 

Wahrscheinlich am Mihlbach an der Grenze T - D. Nach den 

alten Tiibinger PN Kirner (1356 erwdhnt); -gumpen s. 170, 

302) Lache, alte + 50 I, 17 
  

W. by der alt lachen (G 1537); (W.) bey der Alten Lachen im 

Neckherthal (Steuerb. 1662); zwischen der alt Lach ... 

(H 1754).
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Tag wohl in der Gegend der heutigen FriedrichstraBe. Deutungs- 

méglichkeiten sind 1.) alte, d.h. ehemalige Grenze (T - Wem- 

feld, T - D, D - Wenfeld), 2.) schon lange bestende Wasser- 

ansammlung, %.) Vermischung von 1.) und 2.). 

30%) Lachenacker + S0 I, 2 ? 
  

(A.) in der Lachen (1420, RG 24/25 Jg.); (4A.) genannt der 

Holder acker by der Lachen (H 1523%); im kleinen Oschlin, 

vohrmals aber der Lachen Acker heilRend (H 1754). 

Der A. diirfte zwischen "Holderfeld" und "Kleinem Oschle" ge- 

legen haben. Die Deutung mhd 1l8che = Grenzzeichen f&d11t hier 

weg, da siese Flur mitten im alten Wemfelder Gebliet lag. Da- 

mit ist Lache = Wasseransammiung gesichert. 

304) Lachenwiese + NI, 2?7 
  

lachunwis sito vff Osterberg (G 1356). 

Lage und Aussprache sind nicht bekannt; damit kann das Best. 

W. nicht gedeutet werden. 

305) Landgraben ay nw I, 2 °? 
  

beym Weilerspach ... stoBt unden auff den Graben, und oben 

auff die alt Ammer (G 1708); die GOtzen oder Huren Winkel 

Wies genannt, ... stofit oben auf den Land= sogenannten 

schwarzen Graben (H 1754). 

Beim Weilersbach; lief wohl quer iiber das Ammertal. Landgra- 

ben sind kiunstlich angelegte Grenzgriben, die zumindest in 

vielen Fillen als Befestigungsanlagen angesehen werden miissen. 

Hier trennt der Graben das ehemalige Schwirzlocher Gebiet von 

T. - Braun 40 ff., XKei 116, 

306) Landkutschers Kapf ufm landkhutfars khabf SO I—IIE 235 
PK. 

GroBeres Nadelwaldgebiet siidlich des: "Burgsteiger Haues"; 

gehdrte friiher wohl zu Wemfeld. Seinen Namen durfte er von 

einem beliebten Ausblick (mhd kapfen = schauen) eines Land- 

kutschers (= Postkutscher) haben. Vielleicht hingt er mit 

dem Garten eines ILandkutschers im Wemfeld, der 1754 erwihnt 

wird, zusammen. 
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307) Langacker + S80I, 17 

4 iugera ... der langagker sita bi dem galgenwege bi agro 

Hospitalis (G 1350); A. genannt ... der langacker (H 1523); 

der Langacker (H 1569); (A.) genant der Langackher oder beym 

Holderbosch ... stost oben undt unden vf den Spital (G 1679); 

der Langackher (G 1708). 
1" 

Langgezogener Ackerstreifen westlich des "Holderfelds; eins% 

von Wemfeld aus angebaut. 

308) Langwiege + SO I, 37 

W, am Burgholtz, genannt die Langwil, an der Ow abhin (H 1523). 

Ehemaliger Wemfelder W. zwischen "Au" und "Burgholz". 

309) Leimengrube, alte &n dr ald? 1Gémagrusb NO I, 1 
  

A, uff der Laimgrub am Weg zur Klutterhartskelter (1339, Urk. 

bei Th. Schon in TB 3/4, S. 29-43); sito vf der lamgriben 
(G 1350); sito vff den Laimgrgben (G 1356); agros ziehent in 

die Iumgraben (G 1390/92); G. hinder dem ZiegelhauB darinnen 
die Leimgrub ... gewesen ... abhdererseits an dem Weeg der in 

die Newe Leimgruben gehet (G 1688); hinter dem Ziegel=HauR, 

darinnen vor Alters die Leimengrub gewesen ... und dem Weeg 

der in die neue Leimen=Gruben gehet (G 1735); Bg., darinnen 

jetziger Zeit die Leimen=Gruben ist, im Lieglersloh ( G 1735); 

PK., 

Im "Iglersloh®™ bei der Mohl- und MelanchthonstraBe. In ihr 

wurde der Lehm {(mhd leim, leime) fir die Ziegelhiitte beim heu- 

tigen Geol. Institut geholt. Im 17. und 18. Jh, wird eine al- 

te und eine - hinter dieser liegende - neue Grube erwihnt 

(Belege 1688 und 1735). Fir welche dieser beiden Lehmgruben 

die heutige Bezeichnung gilt, ist nicht festzustellen. 

310) Leimengrube, neue + NO I, 17 
  

Belege (1688 und 1735) und Deutung s. 309. 

311) Lescher em le8ar SW I, 1 

sex iugeribus agri ... dicto L&scher(1310, ZGOR XVI, S.381); 
Wg., Im Loscher (G 1565); (Wg. im) Ldscher (G 1688); (Wg.im) 

Lioscher (G 1735).
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Der Lescher von Kilchberg war Dienstmann der Tibinger Pfalz- 

grafen und hatte Besitzungen in T. Wahrscheinlich war dieser 

Wg., der bereits 1310 in den Besitz des Klosters Bebenhausen 

kam, ein Teil seiner Tibinger Gliter. - Der F1N ist nur noch 

wenig bekannt. 

312) Lichtacker + ? 

dicto der Liehtacker (G 1356); agri ... der licht agker 

(G 1390/92). 

Im unteren Neckartal; auf diesem A, standen wohl Abgaben fur 

das ewige Licht (vgl. aber %13). - Buck 163, Kei 147, Vollm 54. 

%313) Lichtenberg ém lixdsbgrg, lixdabgrger hee 8SW I, 1 
  

Vg., dem man sprichet Liehtenberg, der da 1lit ... an der vrowe 

wingarten des closters von Steten (1316, ZGOR XVIII); Wg. am 

liechtenberg (G 1505); Item Liechtenberg (G 1562); am Liech- 

tenberg (G 1604) dessen vier morgen wWeingarts seyen; Wg. am 

Liechtenberg (W 1704); PK. 

Dexr "L." oder die neuere Bezeichnung "Lichtenberger Hohe™ 

(428 m) auf dem XKamm des Hohenzugs zwischen Neckar und Ammer 

ist ein beliebter Aussichtspunkt (s. 54). - Der an einen Bur- 

gennamen erinnernde F1N kann von der hellen Bodenfarbe, einer 

kahlen Stelle (im Wald) oder von Abgaben fir das ewige Licht 

herriihren, Hier aber wahrscheinlich nach dem PN Lichtenberger 

benannt. Die Lichtenberger sind ein altes Tibinger Geschlecht 

(s. LSch, Tafel 4). - Kei 38, 87, 447, Vollm 54, 

314) Lichtgumpen ém 1ixdgdmba SW II, 1 (FK) 
  

Wenig gebriuchlicher Name fir eine W, im oberen Neckartal 

nahe der Weilheimer Grenze zwischen Bashnlinie und Neckar. 

Deutung des Best.W. s. 313, des Grundw. s. 170. 

315) Lichtmorgen + S0 II, 1-2 7 
  

de agris ... der Liechtmorgen (G 1350); vf Riedern ... der 
Liehtmorgen (G 1%56). 

Vielleicht identisch mit "Lichtacker" (s.d.); "Morgen" hier 

als FldchenmaB gebraucht.
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316) Lindle + S0 I, 1-2 % 

(A.) uff dem Staden bei dem Lindlin ... neben dem Neckar 

(1420, RG 24/25 Jg.); A. genannt der Ysenhut oberthalb der 

lynden an dem Weg hynder Wennfeld gelegen (H 1523); bey dem 

Lindlin ligend (H 1754, aus einem Verkaufsbrief von 1661). 

Orientierungspunkt auf den Wemfelder Ai. 

%217) Lindleshalde en dr léndleshaldd SwW II, 2 
  

den weg ob lindishalden hinab iliber die gdenburg (1459, WR 

13368); Inn der Lindlinshalden (W 1558); Wg. In der Lindlins- 

halden (G 1708); hinter ob der Lindishalden biB auf den Spiz- 

berg (H 41754, Urkundenabschrift von 1523); PK. 

Wald uwnd Bg. an einem nach Osten abfallenden Hang; stoRt oben 

an das Hirschauver Waldgebiet "Spitzberg". Uber das Grundw. 

s. "Halde™ (D); das Best.#. vom Lindenbaum, 

318) Lohmithle + N I, 1 7 

der statt Lowmiilin, sampt dem thorhuf darzu ... vor dem Hag- 

thor (W 1522); zu der Lohemiihlen zu Tiibingen (Steuerb. 1683, 

aus einem Vertragsbrief von 1564); Lawmihlin (1665, Nucl. 

Comp.); Lohmithlin (W 1704). 

Lag vor dem Hagtor; sie verarbeitete die Gerberlohe beim Loh- 

stampf. - Kei 129. 

319) Lowengraben + Sw I, 1 
  

In einem SchloBgraben wurden von den SchloBherren Loéwen ge- 

halten (vgl. auch "Barengraben"). - Kei “142. 

320) Lustnauer Kelter + NO I, 2 
  

3. Osterberger Kelter (L). 

3241) ILustnauer Tor foram luBnsmer dor NO, I, 1 
  

1lit bi lustenower tor (W 1402); Bg. vor dem Lustnower tor, 

an der blaichin, vand der Statt Tuwingen graben gelegen 

(1495, WR 13492); Bg. vor dem Lustnower Thor ob dem Thorheuf- 

lin am Osterberg (G 1537); beym Lustnawer Thor (W 1704).
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Tor, durch das man nach Lustnau ging. In Beleg 1 erscheint 

noch das alte Tor, das wahrscheinlich auf dem Osterberg lagqj, 

iiber den ein Weg nach L fiihrte. Durch den Einschnitt der Mihl- 

straBe (um 1450) muBte das Tor verlegt werden; 1829 abgebrochen. 

322) Iustnauer Wildle em luSmmar wgldle NO I, 2 
  

auch dem weldlin, am lincken Osterberg (W 4558); W. am Oster- 

berg, zwischen gemeinexr Statt waldt, das HEglins Holtzlin ge-~ 

nannt (G 1562); Waldt, des Higlins H8ltzlin genannt (G 1688); 

gemeiner Statt Wald, des Haglens Holtzlen vormahls -~ anjetzo 

das Lustnauer Waldlen genannt (G 473%5); FK. 

Laubwald am Nordosthang des "Osterbergs". Das Waldchen gehdr- 

te immer der Stadt T und wurde auch von ihr aus benannt: das 

bei L liegende Wdldle. In den Belegen vor 4700 steht meist 

"Holz" (fiir Waldstlicke kleineren Umfangs) und "Hag" (fiir 

Dorngestrduch, Einfriedung). Das Waldstlick scheint von der 

Weide auf dem "Iinken Osterberg" durch eine Art Zaun getrennt 

gewesen zu sein. 

323) Liitzel + SO0 I, 1 7 

sito by liitzlin an dem Negker (G 1390/92); Wg. vnderm Oster- 

berg by Liitzlin, zwischen Litzlen bronnen vnd ... (H 1523); 

We. vnden by der Liitzel, am Osterberg (W 1558); von der Bul- 

ferhiittin, bei dem Neckherthor, biB hinab zur Liitzel (G 1562); 

G. Bey der Iiitzel, stost ... an den GanBwaBen (W 1606); bey 

der Litzel am Usterberg (G 1708); am Osterberg unter der ILii- 

zel (H 1754). 

Am unteren Sudhang des "Osterbergs". Falls dieser F1N immer 

eingliedrig war, konnte er von mhd litze = Schnur, Schranke, 

Zaun, Gehege abgeleitet sein, oder gab ein Bach (die ILiitzel = 

kleiner Bach) dem Flurstiick den Namen. Liegt in dem FIN eine 

Klammerform vor, ist als abgefallenes Grundw. an -halde zu 

denken (Best.W. lutzel = klein), da die "Liitzel" in allen 

Belegen als Femininum auftritt und schon im 14.Jh. ein Weg war. 
  

1) Vgl. auch Reinh. Rau "Tubingen im Mittelalter! in: Heimat- 
kundliche Blatter, 11.Jg., Juni 1957 ("im Zug des heutigen 
Schulbfirgwegs oberhalb des Pfleghofs am Hang des Oster- 
bergs" ).
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324) Tiitzelbrunnen  1itslbrdnd, filosdfabron? S0 I, A 
  

Bg. by dem liitzlen Bromnen (W 1522); by Litzlin, zwischen 

Liitzlen bronnen vnd ... (H 1523); Bg. vnd Wg. bym Liizelbron- 

nen (W 1558); Wg. bey dem Litzelbronnen (W 1704); der vor- 

treffliche Philosophische Brunn, oder sogenannte ILitzel 

(1743, Zeller S. €5). 

Der Brunnen an der GartenstrafBe mufl seinen Namen von dexr iiber 

ihm gelegenen "Liitzel" (s.d.) erhalten haben. ihd litzel = 

wenig, gering trifft fiur den Brunnen nicht zu, da er vor der 

Bebauung des "Rechten Osterbergs" das beste Wasser von Ti- 

bingen in genigender Menge lieferte. Der zweite Name des 

Brunnens entstand in Studentenkreisen. 

325) Madbachs Kelter + ? 
  

agri ... by Madbachs kalbter (G 13%90C/92). 

Von einem Pn (1356: Madbach): nach Neuscheler (S. 125) unter 

der "Weilerhalde" gelegen (= "Arbeitskelter"?). 

326) Maderhalde eén dr mad?rhald? NW II, 1 
  

sito an Aderhalden (G 1390/92): W. an MaderBhalden (G 1535); 

Alle Wg. am Urfirhain vnnd Maderhalden (G 1562); vsser der 

Yaderhalden (G 1631); Bg. in der Mader=Halden oder auf dem 

Schnarrenberg (G 1735); FK. 

Ostgerichtete alte Weinberghalde beim "Elysium". Geht man vom 

ersten Beleg aus, kommt man zur Deutung mhd Ader = Wasser- 

ader. Das widerspricht aber der mda. Aussprache: mhd 4 wird 

zu mda. ¢. Wahrscheinlicher ist die Ableitung vom PN Mader 

(Genitiv-s in Beleg 1535), der in Tilbingen sehr haufig vor- 

kam (Madergasse! 1522: Mader). 

527) Maderhaldenbichle mad?drhalddbgxle N IT, 1 
  

Kleiner Bach, der hinter dem "Elysium" entspringt. Unter dem 

"Ursrain" trifft er mit dem Ohlerbach zusammen.
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328) Mghder + NW IIT-IV, 1-2 7 

Item der Meder (G 1356); W#., dardurch der fuoBpfaadt von 

Bebenhausen geen Hagennloch geeth, genant In Maddern (G 1567); 

Diese Platten ... auf den Miédern (F 1683); Newbruchicker, 

oberhallb denn Madern, zwischen def Herbstenhoffs Britten- 

acker, und denen WaldhZuBern Hoffidckern gelegen (G 1688). 

Telil der "Gaishalde"; ehemaliger Rodungsfleck sudlich des 

Bettelbachs ("Schachbaum"); gehdrte nach Tibingen und Hagel- 

loch., Mahd und Mghder (Plural) bedeuten: nicht besonders er- 

tragreiche oder fernliegende Wiesen, die jdhrlich nur einmal 

gemght, sonst als Weide beniutzt werden (mhd md8t = das Gemdh- 

te oder das zu lMshende: Heu, Wiese). - Buck 168, Brauch 31, 

Fi TV, 1372, Kei 98, Reimold 42. 

329) Mihdle + NW I, 2-3 2 

Wg. am Crutzberg gelegen, hayBt das maidlin (G 1535); 

Wz, ... das Matdlin (G 1537). 

An "Kreuzberg"; das Flurstick war vor der Bestockung mit 

Reben eine kleine Mahd; Deutung s. 328. 

330) Maigerinun Acker + S0 II, 1 2 
  

(A.) geldgen vf riedderen ... den man nempt der maigerinun 

aker (1372, LSchUB, S. 169). 

Nach einem PN (der "Maiger von Humelhusen" hatte im 14. Jh. 

einen A. auf "Riedern"). 

331) Maislinenwiese + MW I-ITI, 14 7 
  

W. vff dem Schnarrenberg, bei deB Teiffels wislin, der mais- 

linen wiB genannt (G 1562); W. der MaBlinen WiBlen genannt, 

«+« Welche vor vilen Jahren zu einer Allmeind und Waydgang, 

von Bartlin Herbsten erkauft (G 1688); (W.) der MaiBlinen 

Wiesen genannt (G 1735). 

Lag bei der "Morgenstelle" und gehdrte zu den Herbstenhof- 

Gutern als Weide. Ein sachlicher Zusammenhang mit ahd meisa, 

mhd meise konnte bestehen, da sich in dem buschigen Weide-
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land sicher viele Singviogel aufhielten. Auch eine Ableitung 

von ahd meizzo, mhd meiz = Holzschlag, Holzabtrieb erscheint 

sachlich moglich. Aus sprachlichen Griinden ist aber eher an 

einen PN zu denken (1424: Pfaff MaiBlin). 

32%2) Maler + NO I-I1I, 2 ? 

Brunenn der maller genannt (1507, Urk. Stadtarch). 

Der Brunnen stand im "Ziegeltdle" auf oder in allernichster 

Nihe der Grenze T - L. Der Na-me kann auf einen PN, auf mhd 

mdlen = mit einem (Grenz-)Zeichen versehen (Markungsgrenze) 

oder auf mhd malen, maln = mahlen (in der Nihe standen zweil 

Miihlen) zuriickgefithrt werden. 

3%3) Marchtaler Halde + W I, 27 
  

Wg. ... gelegen In der clingen an marchtaler Halden (1479, 

R 13538); Wg. an marchtaller Hald (G 1536). 

Wg. in der "Klinge"; er gehdrte dem 1171 von Pfalzgraf 

Hugo ITI. gegriindeten Kloster Obermarchtal. 

334) Mauer bsi dr moudr W I, 1 (FK) 

Schon friith iiberbautes Geliande (MauerstraBe), das nach Westen 

an den "Briihl" anschlief3t. Benennung nach der Stadtmauer, 

die etwa der Seelhausgasse entlang verlief. 

335) Mesginger + NO II, 1 ? 

vinea bi dem Messinger (G 1350); bi dem Messiger (G 1356); 

de pomerio ... by dem Messinger (G 1390/92); W. by dem 

Messinger gelegen (1450, WR 13354). 

Wg., spater Bg., und W. auf oder bei der "Viehweide"; nach 

dem PN Messing (1350 nachgewiesen) oder Messinger (1390). 

336) Megaingerbach + NO IT, 1 ¢ 
  

Mesasinger bache (G 1350); an dem Messinger bach (G 1536). 

Identisch mit dem Iglerslohbach?
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337) Monchswiesle + 80 I, 1 ° 
  

(W.) genannt das Minchwislin (H 1569); das Schitzen= vor- 

mals das Monchswislin genant, an der Allmand und dem klei- 

nen Wortlin gelegen (H 1754). 

Lag etwa beim Uhland-Denkmal; im Besitz des Klosters Beben- 

hauvsen? 

338) Morgenstelle uf dr mergi8dele NW II, 1 
  

auf der Morgen=Stellen (G 1735); FK, 

Durch einen scharfen Einschnitt (mit kleinem Bach) von der 

"Stelle" im Norden abgetrennt. Deutung s. "Stelle"; das 

B-est.W. kann sich weder auf die GroBe noch auf die Himmels- 

richtung (Osten) beziehen. Hier wurde das Vieh morgens 

"gestellt". 

339) Mihle, obere + W I, A 
  

sito.-vnder der obern miili (G 1356); de agro ... by der obern 

Muli ... der fronagker (G 1390/92); millin .., mit Namen die 
obere (F 1553; aus Vertragsbrief von 1455); die Mulin vorm 

Hagthor, genannt die obermulin bey der Schlachmulin (W 1558) 3 

Obermiihlin bei der Schlachmiihlin (W 1704). 

Vor dem Hagbtor an der Ammer gelegene Mahlmihle; "oben" = 

oberhalb der anderen Getreidemiihle ("Untere Miihle"). 

340) Miihle, untere + NW I, 1 
  

vnser dry Mulinen ... die vndere (1455, WR 13361); Die ober= 

vnd vnder Hagthor= ... Mihlin genandt (1665, Nucl. Comp.); 

Undermithlin (W 1704). 

5. 339. 

341) Mijhle, wasserlose + NO I, 1 % 
  

zwuschennt der straB vond der Amer gegen der statt heruff ... 

zu der NaBlossen miillin (1507, Urk. Stadtarch.); weg, so zu 

der abgegangen Waserlosen Milin geet (G 1562); zue der abge- 

gangenen wasserlosen Miihlin (G 1688); W. unter der Waserlo- 

sen Mihlin, anjetzo im Ziegelthdlin (G 1718); 2zu der abge-
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gangenen wasserlosen Mihlen (G 1735). 

An der Ammer unterhalb der Stadt gelegene Mihle, die infolge 

Wassermangels schon frith abging (s. Beleg 1562). Um eine ohne 

Wasser arbeitende Mihle (= Windmiihle) diirfte es sich nicht 

gehandelt haben, da dazu im Ammertal die Windverhdltnisse 

nicht glinstig sind. 

3423 Mihlgarten + NW I, 1 7? 
  

sodann den sogenannten Mihl= oder KdBelgartten (H 1754) . 

Bei der Kesselmithle; s. "Kesselgarten'. 

343) Niuhltoérle + NO I, 1?7 

in der statt by dem Miltlurlin genant Bebentiirli (1391, SpU, 

TB 3/4). 

Identisch mit “"Bebertiirle" (s.d.); Tire in der Stadtmauer 

mit Weg zu einer Mihle. 

3244) Musweg + W I, 2-3 7 

sita an Cruzberg contigua dem museweg (G 1350); mfisweg (G 

1%356); vff dem Réssental ... an den muBweg (G 1390/92); Bg. 

am muBweg (1450, WR 13354); A. Im Rosenthal gelegen ... 

stosgen oben vif den Musweg, vonnd vnden an deh Wylerspach 

(H 1523); MieBweg (1562, Urk. Stadtarch.). 

Weg beim Weilersbach. Das Best.W. geht auf ahd mussea, muss- 

ja und mhd mos, mies = Moos, Sumpf, weicher und feuchter 

Grund zurick. Bhe dag Wasser des Weilerbaches durch Begradi- 

gung seines unteren Teils rascher in die Ammer abfliellen 

konnte, war das an dem Bach liegende Gebiet stark versumpft.- 

Buck 180, Kei 73, Reimold 178, 

345) Nadelbein + NW I-II, 2 7 

Wg. das Nadelbain genannt (H 1569); Wg. im Staigle, hiebevor 

das Nadelbain genannt (H 1754). 

Wg. in der"Weilerhalde"; nach der Form einer Nadelbiichse 

(mhd nidelbein = beinerne Nadelbiichse)?
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7246) Neckarhalde en dr negarhalds SW I, 1 
  

hus gelegen ... in der obervn nekker haldvn (1335, WR 13506); 

in der Necherhalden (1345, SpU, TB 2/3%); sita in der undern 

Negkerhalden (G 1356); Hus ... in der neckerhaldun (1455, 

WR 13200); Scheuren In der vndern Neckerhalden (4520, A 410, 

B 1%); mitsampt einem Wingarten, vnd dem SchloB an der Necker- 

halden (W 1522); der Burckhwingart an der Neckerhalden 

(W 1558); HauBR an der Neccarhalden (N 1704); FK. 

Der schon fruh - wenigstens teilweise - bebaute Siidhang des 

"Schlofbergs" (Strafenname). Binzelne Wg. blieben lange von 

der Uberbauung verschont; heute Bg. Zwischen "Oberer N." 

und "Unterer N." wird nach der Hohenlage Uber dem Neckar ge- 

trennt. Deutung s. "Halde" (D). 

347) Neckarhildle + SW I, 1 ? 
  

(Wg.?im) Neckherhdldlin (G 1562); (Wg.) im Neckerhidldlin 

(G 1688); Neccar Haldlen (G 1735). 

Kleiner Wg., sudlich des Bismarckturms am Abhang zum Neckar. 

348) Neckartal, oberes &m obsrd nggardal, Sw IT, 1-2 
én de nggIrwisy 

(W.) oben im Neccarthal (Steuerb. 1662); W. am obern Neccar 

Thal (G 1735); PK. 

  

Ziemlich "moderner" F1N (als Appellativ schon sehr friih be- 

nitzt) fir das Gelsnde zwischen der Bahnlinie nach Rotten- 

burg und dem Neckar, von den Sportpliédtzen neckaraufwirts 

bis zur Weillheimer NMarkung. Im Gegensatz dazu steht das 

"Untere N.", das ebenfalls zwischen Neckar und Bahnlinie 

liegt, jedoch unterhalb der Stadt, und bis zur Umgehungs- 

straBle reicht. 

349) Neckartal, unteres em ond?r? nggirdal SO I, 2 
  

im vondern Neggerthal (Steuerb. 1715); FK. 

5. 348,
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350) Neckartor + SO I, 4 

HuB ... by dem Neggerdor (1383, WR 13434); Hus mit siner 

zigehord daz gelegen ist em neckertor (1444, WR 13317); 
Wg. vorm Neckerthor (W 1522); W. vorm Neckerthor (G 1537); 

Wg. vorm Neckhertor (G 1679); bey dem Neccar Thor (W 1704). 

Das Tor befand sich bis ins letzte Jh. hinein in der Neckar- 

gasse etwa bei der "Steinlach" (der Neckartorturm vor 1820 

abgebrochen). 

351) Neckartiirle + S0 I, 17 
  

Zum necker thiirlin (1495, aus der Tib. Feuerordnung bei For- 

derer in TB 24). 

Kleine Tiire in der Stadtmauer; filihrte zum Neckar. 

352) Neckarwiese + S0 I, 27 
  

7 Mennsmad ... die Neckarwiese (1420, RG 24/25 Jg.); Ist die 

necker wiBl (1469, WR 13378). 

Nicht mehr bekannte W. am Neckar; zu Wemfeld. 

253) Neubruchacker em nyibruxagir SWI, 2 
  

unter dem Schwirzlocher Wald ... Dieser Acker ist meistens 

ein Buckel und Rain, und wird delBwegen schon bey 200 Jahren 

her zur Viehwaid gebraucht bis auf ohngefehr 3 Morgen, well- 

che in anno 1748 der damalige Bestander wieder umgebrochen 

und zu Acker gerichtet hat, so der Neubruch Acker genannt 

wird (H 1754). 

W. und A. zwischen dem "Pastetenbuckel® und dem Hof 

Schwarzloch. 5. 354. 

A 1 
354) Neubruchackerhalde en dr n?ibruxagdrhald W I, 2 
  

Langgestreckter, leicht nach Norden abfallender Flurteil 

(Halde bezeichnet hier Abhang). Gemeint ist die Halde, in 

der der "Neubruchacker" (s.d.) liegt, d.h. dieser A. ist 

nur ein Tedl der "N,".



- 129 - 

355) Neuhalde én dr nuihalda NW II, 2 

niiban den gaistlichen mannen {(von) Bebenhusen (1296, LSchUE, 

S. 101); Wg. an der nuwen Halden (1479, WR 13539); Wg. in 

der Nuwen Halden (1501, A 410, B 1); Wg. an der Niwenhalden 

(4512, A 410, B 7a); Wg. in der Newhaldenn (G 1562); Wg. In 

der New Halden (G 1708); PK. 

Wohl relativ spdt (“"neu") angelegte Wg.,-Halde am Hang gegen- 

iiber dem "Steinenberg" bei der Grenze nach Hagelloch. Beleg 1 

kann hierher gehoren, da die in der gleichen Urkunde genannten 

anderen Gliter in ndherer Umgebung liegen. Auch die Grenzlage 

(s. "Bahnfurche") ppricht dafir. 

356) Neuhalde, ob der ob dr nuihald) oW II, 2 (FK) 
  

Schmaler Waldstreifen (453 m hoch) zwischen den Wg. in der 

"Neuhalde" und der Markungsgrenze T - Hagelloch. 

357) Neuwiese + S0 I, 2-3 7 

(W.) genannt die NuwiB, am Rennweg, vff den Hochwisen 

(H 1523). 

Um 1500 neu angelegte Wiese im unteren Neckartal; trocken- 

gelegte Neckarschlinge? 

358) Obertor + NO IV, 1 

Oberthor (F 1683, Karte). 

Zugang in die "Gaishalde" durch eine Offnung im Weidezaun; 

an der Nordwestspitze der "Neuen Acker" (Waldh.); s. auch 

"Untertor". 

359) Ochsenacker £ 7 
  

dicto der Ochsenachker (G 1%56). 

Nicht mehr bekannt; beim "Ochsenweidle®? 

360) Ochsenbrunnen oksabroni NO I, 3 
  

Quelle im oberen Ammertal; Zusammenhang mit dem "Kuhbrunnen"?
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%Z61) Ochsenweidle &m oksawgedle Ny II, 1 - NO II, 1 

(PE) 
  

Langgestrecktes Flurstiick am Westhang der "Viehweide"; 

heute Baumwiesen. Auf diesen Tell der Viehweide wurden Och- 

sen getrieben. Straflenname. 

362) (denburg uf dr edaburg sw II, 2 

vineae sitae iuxta desertum castrum vulgo Oedenburg (1310, 

ISchUB, S. 259); Wg. gelegen ist under der ovdun burg an 

sunne halden (1325, LSchUB, S. 126); sita bi der Gdenburg 
(G 4356); die allmand an der Odenburg (1530, Urk. Stadt- 

arch.); Wg. an der (Odenburg (G 1604); zum Theil an die Mar- 

kungen Weilheim und Hirschau grinzende Weingarts=Halden 

OQedenburg genannt (H 1754); PK. 

Der am weitesten nach Sliden vorspringende Sporn des "Spitz- 

bergs", der nur eine sehr schmale Verbindung zum ibrigen 

Hohenzug besitzt. Diese Lage (407 m hoch) gestattet nach al- 

len Seiten - ausgenommen nach Norden und Nordwesten - einen 

freien Ausblick; der Zugang wird durch Steilhinge erschwert, 

was wohl auch dazu filhrte, daB in der Hallstattzeit hier ein 

1), Die Rémer hatten 
auf der "(." eine Auslug92 . Im Mittelalter stand hier eine 

Befestigung, die schon frith zerstdrt worden sein muB. Eimera) 

(8. 5 und 20) schreibt, daB 1291 nach dem Einfall der Hohen- 

berger ins Tiib., Gebiet die "Odinburc" wieder aufgebaut worden 

sei. Damit sie diesen Namen erhalten konnte, muB die Burg 

schon einige Zeit vorher Gde (ahd odi = unangebaut, verlassen, 

zerfallen) gelegen sein4). Auf ein zerstdrtes Bauwerk der Ro- 

merzeit kann sich der Ausdruck "&de" nicht heziehen, da eine 

Burg in beniitzbarem Zustand noch in Erinnerung gewesen sein 

muB. Das ist die Voraussetzung fur die Bezeichnung "&de", - 

Buck 194 f£., Kei 167. 

kleines Stammes-refugium angelegt wurde 

  

1) Mit diesem diirften die Grabhiigel auf dem Buf in Verbindung 
stehen. - Nach Stoll (8.102 und Karte I und II) lief auf 
dem Kamm des "Spitzbergs" ein Weg der Steinzeit und der 
vorromischen Metallzeit. 

2) P. G&Bler in TR 1939. 
3) Bimer vermutet auf der "Odenburg" den sltesten Grafensitz 

der Tibinger (8. 5). 
4) Zeller (S.57 schreibt "Erdenburg", das aber nicht als Be- 

leg, sondern nur als Deutungsversuch zu werten ist.
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%263) Odenburg, unter der ©ondar dr edpburg SW II, 2 
  

A. vnder der Edenburg am Necker gelegen (G 1505); Wg. vnder 

der Odenburg (W 1558); FK. 

Schmaler Streifen zwischen dem Steilhang unter der "0." 

und dem Neckar. 

364) Uhler em alar W II, 1 

gitlin Im Oler (H 1523); (Wg. im) Oler (G 1562); Newbruch- 

dckher im Bhler (W 4704); Bg. und Wg. im Ohler (H 1754); FK. 

Garten und (Baum-)Wiesen beiderseits des kleinen Baches, der 

stidlich des "Ursrains" in den Késenbach miindet; nach einem 

Beniitzer oder Bigentimer (1356: Oler). 

365) Ohlerbichle el?rbgxle NW II, 1 
  

guth im Oler ... stost ... vanden vff denn Olerbach (H 1569). 

Entspringt zwischen "Ursrainer Egart" und: "Strafburger Acker" 

und miindet unter dem "Ursrain" in den Maderhaldenbach; von 

dieser Stelle an: "K&ésenbach". 

%366) Oschle em efle NW II, 1-2 

im #uBeren Oschlen, auf dem Schnarrenberg (G 1735); FK. 

Spat kultiviertes Gebiet (heute Baumwiesen; Unfallverletz- 

tenkrankenhaus) am "Unteren Steinenberg", das noch von Wei- 

de umgeben ist. Unter Esch (ahd azzisc, mhd ezzisch, esch) 

versteht man das Drittel des Gesamtackerlandes, das in der 

Dreifelderwirtschaft gemeinsam gebaut werden muBte. Tritt 

Esch als F1N auf, muB ein besonderer Grund dafiir gegeben 

gein, Hier dirfte er in der spidten Kultivierung als Acker- 

land oder in der Abgelegenheit von der ibrigen Tiib. Acker- 

flur zu suchen sein. - Buck 60, Kei 88 f., Vollm 40. 

367) Oschle, kleines em gloen? efle 80 I, 2 
  

(W.) im kleinen Oschlin (Steuerb. 1662); A. bey Wendfeldt, 

Jitzmahls im kleinen Oschlen genannt (G 1736); im Kleinen 
Oschlen genannt (G 1753); im kleinen Oschlin, vohrmehls aber 

der Lachen Acker heiBend (H 1754); PK.
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Liegt etwa in dem Dreieck, das gebildet wird durch Schweick- 

hardt-, Reutlinger- und Stuttgarter Strafie. Mit diesem FIN 

wird sicherlich dasselbe Gebiet bezeichnet wie mit "“Galgen- 

tsch" (8.d.). Die Vermutung, es handle sich bei dieser Flur 

um das ehemalige Wemfelder Hofgebiet, trifft nicht zu. Der 

Hof lag Uber 200 m siidlich davon. Eine Sonderflur 1E8t sich 

fiir Wemfeld nicht nachweisen. Trotzdem wird hier der Grund 

fiir das Auftreten des Appellativs "Osch" als F1N darin zu 

suchen sein, daB eine solche umgebrochen und zu Ackern ge- 

macht worden ist. (Vgl. auch 366) 

368) Usterberg ufm ae8darberg, aefBdarbugl NO I, 2 

vineam meam in Ofsterberg (1275, WUB II); item sexaginta in 

monte Ssterberg (1283, WUB VIII); ex vinesa ... in monte 

Osterberc sita (1304, ZGOR XV, S. 341); vff dem Osterberg 

(1450, WR 13354); ob dem ThorheuBlin am Osterberg (G 1537); 

Berg ... gegen Morgen ligent, der Oesterberg vnd Anatolicus 

genannt (1674, Baur S. 1055); hat das Closter Bebenhsusen zu 

Tibingen in der Statt uff dem Osterberg einen aignen Freyhof 

(G 1688); mons dictus anatolicus, vulgo QOesterberg (Gmelin 

1772); PK. 

Unfangreiche Erhebung (437,9 m) zwischen Ammer- und Neckar- 

tal. Der "(0." reichte bis zur Stiftskirche, wurde aber zwi- 

schen 1440 und 1455 unterhohlt. Durch den Einsturz des un- 

terirdischen Ammerkansals wurde der westliche Teil des Ber- 

ges mit dem Bebenhiuser Pfleghof abgetrennt (MihlstraBe; 

unter ibr flieBt der Mihlkanal mit einem Teil des Ammerwas- 

gers bei der "Neckarmiillerei" in den Neckar). Der Gipfel ist 

ein guter Aussichtspunkt; mit Kaiser-Wilhelms-Turm. Fast al-~ 

le Hinge nahmen Wg. ein, heute z.T. bebaut, teils Baumwiesen, 

teils W. (am Nordhang). Zur Anpflanzung von Reben scheint 

der "0." teilweise gerodet worden zu seinq). — Wegen des gro- 

Ben Umfangs wird unterschieden: "Auf dem 0." fiir das Gebiet 

rund um die hochaste Stelle, "Linker O0." und "Rechter {.", 

beides von T aus gesehen. Der Iustnauer Anteil heiBRt "Im O." 

(8.d.). Der in einigen Belegen genannte "Obere 0." ist = 
  

1) "eine Riuti vf dem Oesterberge" (1312, ZGOR XVII, S.353).
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"Rechter 0.". - "Osterberg" ist der Berg im Osten der Stadt 

(mhd O6ster = im Osten befindlich). 

369) Osterberg, linker &m 1eyg) aeddarbgrg NO I, 1-2 
  

W. vnden am lincken Osterberg (1520, A 410, B 13); Wg. am 

Linckhen Osterberg (G 1567); am Linckhen Osterberg (W 1704);FPK. 

Sn 568. 

370) Osterberg, rechter ém rgxd? ael8dirberg NO I, 2 
  

der ober Osterberg genannt (G 1562); vom rechten vnd linck- 

hen Osterberg (G 1631); Wg. am Usterberg, der ober Osterberg 

genannt (G 1688); Wg. am Osterberg, der obere oder rechte 

Osterberg genannt (G 1735); PK. 

5. 368, 

371) Pastetenbuckel dr pha8dedabugl NO II, 2 (FK) 
  

Kleine, rundliche AnhShe unterm "Belmling"; sie wurde beim 

StraBenbau in den zwanziger Jahren zum groBten Teil abgetra- 

gen. Der Volksmund verglich diese Erhchung (= Buckel) mit 

der Form einer Pastete. Man vermutet, dal der "P." ein Grab- 

higel gewesen ist; von Bodenfunden ist aber nichts bekannt. 

572 Pfaffenacker + NW I, 5 ? 
  

(A.) genannt der Pfaffenacker am hindern Creutzberg (H 1569); 

in duBern Creuzberg, vormahls der Pfaffenacker genannt, zwi- 

schen dem EiBweg und der Landstral gen Jesingen gelegen 

(H 1754). 

Zwischen dem Sitidwestabhang des "Kreuzbergs" und dem Hembach; 

war im Besitz der Kirche. 

373) Pfaffenwiesen en de bfafywis? W I, 4 
  

W. vorm Hagthor, bey der Miilin, genant die Pfaffenwif (um 

1580, A 410, B 5); G. bey der Pfaffen=Wiesen (G 1735): FK. 

An den "Briihl" im Westen anschlieBend (iiberbaut). Es diirfte 

ein vom "Briihl" abgetrenntes Stiick gewesen sein, das als Be- 

soldungsgut an den Pfarrer gegeben wurde.
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374) Pfalzhalden &n dr bfaltshalda SW I, 4 
  

Ttem vineam dictas, dez Phallencegrauenberg cum suo Torcularj, 

sitas apud Castrum Tuwingen (1295, LSchUB, S. 98); vinea ... 

an des phalzgrauen haldun (G 1350); in monte phallatzgraufen- 

berg (G 1356); Wg. an Pfaltzhalden (G 1505); Pfaltzhaldenn 

facht an zu nechst am Hirschawer Thor an der Stattmauren vnn- 

derhalb dem Schlof ... hinauff biB zu ... weingart, genannt 

bey Sannct Georgen, alda sich die Pfaltzhalden enndet (G 1562); 

Wg. zu der Pfalzhalden,... StoBen oben auf die SchloBmauren 

(G 1604); Pfalzhalden, Diese fangt an zunechst am Hirschauer 

Thor an der Statt=Mauren, unterhalb dem SchloB, gehet obers= 

und- underhalb der StraBen, welche auff Rothenburg zugehet, 

hipauff bis zu End NNs Weingartten ... vormahls genannt bey 

St. Georgen, anjezo aber in der Pfaltzhalden (G 1735); FK. 

Im 14. Jh. verstand man unter den Bezeichnungen "Pfalzgrafen- 

berg" und "Pfalzgrafenhalde" den Abhang zwischen der Burg und 

dem Hirschauer Tor. Seit etwa 1600 reicht die "Pf." bis zur 

"Lichtenberger Hohe" und bis zum "Biesinger" (vgl. die Belege 

1562 und 1735). - 1145 erhielten die Tiibinger Grafen die 

Pfalzgrafenwiirde. Die "Pf." war wohl ihr"Hauswengert"; es ge- 

hérte zu ihr eine eigene Kelter (s. Beleg 1). Deutung: die 

Klammerform Pfalz(grafen)halde ist nachgewiesen. - In der 

"Pf." wuchs der beste Tiibinger Wein. Infolge seines hohen 

Gerbstoffgehaltes war er auch eine beliebte Arznei.q) 

375) Pfingstgraben bfénddgraba, bfén8dwise 80 I, 1 

(PK: Pfingstwaide) 

Scheinbar ging der "Landgraben" etwa beim Freibad in den 

Neckar. FloB im Unterlauf durch die "Pfingstwiesen": Pfingst- 

(wiesen)graben. Er trennt das "Obere Neckartal vom "Oberen 

Worth". Pfingsten war auf diesen Wiesen der Weidebeginn. - 

Buck 204, Kei 149. 

  

  

1) P. Loffler "Der Weinbau in und um Tiibinger in den vergan- 
genen Jahrhunderten" in Tiib.Chronik vom 28.9.1925. - Nach 
Loffler soll noch um 1850 der beste Wg. in T "der Pfalz- 
graf" geheiBen haben.
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376) Pfingstwiesen L N¥ II, 1 7 
  

W. auf dem Schnarrenberg bey der Teufels=Wiesen, der MaiB- 

linen Wiesen genannt, anjetzo aber die Pfingst=Wiesen auf 

der lorgen=Stelle bekannt (G 1735). 

Lage s. Beleg; das Best.W. kann sich auf den Weidebeginn oder 

auf eine Festwiese, auf der das Pfingstfest gefeiert wurde, 

beziehen. Letztere Deutung erscheint nicht sehr wahrschein- 

lich, da der Platz von der Stadt sehr weit entfernt liegt. - 

Buck 204, JauB 27, Kei 149, 195, Rheinw. 189, Vollm 55. 

2793} Pflaumenbaum + 80 II, 1-2- 7 
  

(4.) bei den rflumbdumen (1420, RG 24/25 Jg); A. by dem 

Pflombom, vff Riedern (H 1523). 

Orientierungspunkt auf dem "Galgenberg"; mhd phllime. - 

Buck 204, Kei 101. 

378) Pflugeisen + ? 
  

(A.) das Pflugeisen genannt (H 1754). 

Lage unbekannt; Benennung nach der Form? 

379) FPlatz + SO I, 17 

Wg. vorm Neckerthor, genannt der Platz (W 1522); Wg. genannt 

der Platz am Osterberg (W 4704). 

Sollte dieser F1N erst bei seiner Bestockung mit Reben aufge- 

kommen sein, ist eine einwandfreie Deutung nicht mdglich. Be- 

zeichnet er ein Gelandestick auf dem schmalen, ebenen Strei-~ 

fen zwischen "Osterberg" und Neckar ("Ginswasen"), steht er 

also urspringlich nicht fur einen Wg., so kdnnte es sich um 

einen Pegst- oder Tanzplatz, einen Zimmerplatz oder eine An- 

legestelle der FloRer handeln. - Buck 207, Kei 60. 

380) Princeps Tirlin + SO I, 17 
  

vnser bat stuben ... an dem neccer gelegen by dem tirlin das 

man vor zitten nampt princeps tirlin (14%6, WR 13525),
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T{ir in der Stadtmauer zum "Neckarbad'; benannt nach der Fa- 

milie von Fiirst (1410: Bentz princeps), die 1410 das "Neckar- 

bad" an das Augustinerkloster verkaufte. 

381) - Pulverhiitte + S0 I, 1 
  

von der Bulferhiittin an, bey dem Neckherthor, biB hinab zur 

Litzel (G 1562); Von der Pulverhiittin an (G 1688); Von der 

abgegangenen alten Pulver=Hitttin (G 1735). 

Ehemalige Pulvermihle bei der Neckarbriicke; s. 382. 

%82) Pulvermiihle b2i dr bulfirmile NW I, 4 
  

Die "P." stand bis 1706 an der heutigen MithlstraBe (s.381); 

dann wurde sie vor das Hagtor verlegt, dort 1852 abgebro- 

chen und an ihrer Stelle die neue Schleifmihle erstellt 

(Schwarzlocher StraBe 14). 

38%) Rambrecht + S80I, 27 

A. Im galgen Esch haist der Renproch (G 1537); A. genannt 

der Rambrecht ... stoBen oben vif den Wendtfelder weg (G 

1565); A, der Rambrecht (G 1604); A. Im Galgen Osch oder 

Rembrecht (G 1708). 

Lage s. "Galgenosch"; wahrscheinlich nach einem PN, der 

schon 1537 nicht mehr verstanden wurde. 

384) Ramshalde + 7 

vser der Ramshaldun (1452, WR 13464 ). 

Lage unbekannt. Es ist unwahrscheinlich, daB neben den FIN 

"Rappentanz", "Krdhenacker", "KrappenwZldle", deren Best.w. 

auf Rabe bzw. Krihe zurickzufithren sind, ein weiterer F1N 

mit mhd ram = Rabe besteht. "R." bedeutet eher Schutthalde 

(Rams = Schutt; aus mhd rdm = staubiger Schmutz?). - 

Buck 210, Hegele 60, Springer 123. 

385) Rappenberg em rabdberg SW I-II, 2 

sito vnder dem Rappenberg (G 1356); wise vnder dem rappen 

berg (1434, SpU, TB 2/3); Wechsel wisen vnderm Rappenberg 

(G 1604); W. underm Obern Rappenberg (G 1708); FPK. 
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Steiler Siidhang gegeniiber dem Freibad; diirfte seinen Namen 

von Raben haben (mhd rabe, rappe; mda. krab). Ein Zusammen- 

hang mit Rappe = schwarzes Pferd ist unwahrscheinlich, da es 

sich beim (z.T. uUberbauten; Strafenname) "R." um einen Steil- 

hang handelt. Eine Benennung nach dem PN Rapp dagegen ist 

néglich, - Kei 107. 

386) Rappentanz + 2 
  

Wg. Im Rapentancz (G 1562). 

Ortlich nicht festlegbar. Bei diesem F1N handelt es sich 

wahrscheinlich um eine scherzhafte Bezeichnung fiir eine Stel- 

le, an der sich Raben zahlresich aufhalten. Vielleicht iden- 

tisch mit "Rappenberg". - Dolker 422, Kei 82. 

387) Rauns em Taol NW I, 4 

Ehemaliger Zusammenfluf der Ammer und des Ammerkanals bei der 

Rappstrafie. Rauns oder Runs (mhd runs, runst = das Rinnen; 

das FlieBende) bezeichnet eine FluBrinne, einen Wassergraben. 

Eigenartig und nicht zu erkliren ist das -8 im Auslaut. - 

Buck 223, Kei 42, Vollm 35, 

%288) Rauns, alter em ald2 raons SO I, 1 
  

agri ... in dem alten runB (G 1390/92); (A.) am alten Runs 

(H 1523); (A.) an dem alten Raunfe (G 1535); Terendinger All- 

manndt, genant der Alt Rouns (G 1559); (A.) in dem alten 

Rauns (G 1627); am Alten Rauns (G 1708); FX, 

Beiderseits der ehemaligen Markungsgrenze T -D (StraBenname). 

Das alte Bachbett der Steinlach ist hier noch an manchen 

Stellen zu sehen. Deutung s. 38%7. 

389) Rennweg + SO I, 27 

(A.) genannt die NuwiB, am Rennweg (H 152%); A. Im Rennweg 

(G 1604); A. am Rennweg, im kleinen Oschlin (H 1754). 

Rennwege hieBen alte, geradlinige Wege (nach alter Bedeutung 

von rinnen = geradeaus aufs Ziel zulaufen). Hier diirfte der 

"R." der StraBe nach Reutlingen entsprechen. Er kdnnte die
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Fortsetzung des "Heerwegs" (s.d.) sein. Allerdings ist auch 

zu denken an Wege, auf denen bei Festen Wettrennen stattfan- 

den. Vielleicht sind beide Bedeutungen vermischt. - Buck 215, 

Kluge 596, Kei %36, Vollm 51. 

390) Rennwiese o S0 I, 1-2 7 

haisset die RennwiB (1469, WR 13378); (W.) genannt die Renn- 

wiBl, da die Hannfflannd jetzo sind (H 1523); vnden am werdt 

in Rennwisen (G 1562); in Rennwisen (G 1688): die Rennwis 

genannt, neben der gemeinen StraB (H 1754). 

Zum groRen Teil sind die Srtlich nicht genau festlegbaren W. 

iiberbaut (an der Reutlinger StraBe). Es sind wohl W, am 

"Rennweg" (s.d.) oder W., auf denen Pferderennen usw. aus- 

getragen wurden, 

391) Reutlinger Steig + 80 I, 2-3 7 
  

W. ligend vnder Rutlinger stig (W 1402); W. genannt Ducht 
wisen ... get der Rutlinger Styg dardurch (H 1523): an denm 
rittlinger steyg (G 1535); W. am Reuttlinger Steig (H 1754). 

FuBweg (mhd stic), der wohl silidlich des "Burgholzes" auf die 

Hohe fuhrte; die heutige Burgsteige geht nordlich am "Burg- 

holz" wvorbei. 

3092) Reutlinger Wiesen en de r3idlenir w{sa S0 I, 2 
  

(W.) die Reutlinger Wies, beim Aispach, am sogenannten 

Schelmengaflen (H 1754); FPK. 

Zum Teil iuberbaute W. unterhalb des "Burgholzes” an der 

Strafle nach Reutlingen. 

393) Richtstatt, hohe d'hao(x) rix(d)&dad WO III, 2 
  

West-0stlich verlaufende Waldschneise in der "Gaishalde" 

in Hoéhe der "Neuen Acker". S. "Kdnigsrichtstatt". 

594) Riedbrunnen + W I, 27 
  

am Rietbrunnen (G 1356); de prato ... by dem Rietbrunnen 

(6 1390/92); W. by dem Rietbrunnen (1450, WR 13354); W. an
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dem Riethbronnen (G 1584); W. Im Ammerthal, bey dem Riedt- 

pronnen (G 1604); unterm Weylerspach ob dem Rieth=Bronnen 

(G 1735). 

Der Brunnen befand sich im versumpften, moorigen Ammertal 

sidlich der Arbeitskelter; von ahd hriot, mhd riet = Schilf- 

rohr, Sumpfgras und das damit bewachsene sumpfige Landi. - 

Buck 217, Kel 45, Vollm 33, 

395) Riederhau em riddrhao S0 II, 2 

Kleiner Waldstreifen auf "Riedern" (s.d.) zwischen dem Berg- 

friedhof und der "Hinteren Halde" (D). 

306) Riedern uf rij%dr, auch: uf ri%?diry, risdrbugl S0 II, 1 

item an Riedern duo (1283, WUB VIII); gelegen vf Riedern 

{1340, LSchUB, S. 221); agri ... vff Riedern (G 1390/92); 

A. vff den Ryedern (G 1505); vierhundert morgen Holtz ... 

vff Riedern (H 1523); Holtz uff rieder (G 1537); A. uff 

Riedern (G 1604); Liufer auf den Riederfeld (H 1754); PK. 

GroBeres Gebiet am ndrdlichen Galgenberghang ("Galgenberg" 

und "R." sind nicht streng auseinandergehalten), meist Acker- 

land; der untere Teil ist bebaut. Die Deutung ist schwierig, 

da mhd riet = Schilfrohr, Riedgras und den damit bewachsenen 

Grund bezeichnet. Bs wiirde sich in diesem Falle um einen frih 

festgewordenen pluralischen Dativ (uf rieden oder uf riedern) 

handeln, der nach Bohnenberger ("Zu den FIN") nur sehr selten 

vorkommt. Bucks (S. 217) Angabe, nur in Bayern sei Ried = 

Reute, trifft nicht zu, so daB auch die Herkunft von mhd riet 

= ausgereuteter Grund moéglich erscheint. Da die Belege meist 

Acker angeben und der heutige Anbau ebenfalls auf einen gin- 

stigen, also nicht nassen Ackerboden weist, dirfte riet = 

Schilfrohr entfallen. EBs ist vielleicht auch an eine Benen- 

nung nach dem PN Rieder (1335: Rieterin, 1356: Rieter) zu 

denken, obwohl sich hier wegen der Pluralbildung sprachliche 

Schwierigkeiten ergeben. - Kei 45, Dickenmann, Namenf. II, 

S. 195, Lang 136, JauB 106, Vollm 33,
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3297) Rittweg ritwgag NO IV, 1 

Teil des StridBchens in der "Gaishalde" von Waldh. nach Beben- 

hausen. Der Name weist auf eine alte StraBe, oft sogar auf 

eine Romerstrafile. Der "R." war die ndchste Verbindung vom 

Kloster Bebenhausen zu seinem Hof Waldh. und nach T. - 

Buck 215, Fi V, 300, Kei 135, Reimold 208 f. 

398) Roggenacker + 80 I, 1-2 7 
  

(A.) der Rockenacker, zucht uff die ILandstraB (1420, RG 24/25 

Jg.); A. genannt der Rocken acker (H 1523). 

Bei der Reutlinger StraBe. Wurde von Wemfeld aus bewirtschaf- 

tet. Name vom nichteinheimischen und desajlb auffallenden 

Roggenanbau. - Buck 220, Kel 93. 

399) Rohrbaumgidrten + NO I, 4 ? 
  

de agro ... sito an dem Rorebongarten (G 1350); hinder dem 

Rorbomgarten (G 1356); W. gelegen ob dem Rourbongarten 

(G 1501); Rorbomgarten (G 1535); Bg. genannt der Rhorbomgert 

(G 1604); Rohrbangert (Weidelb. 1716); (W.) der Rohrbohmgar- 

ten genant (G 1718); FK. 

Ortlich nicht mehr genau festlegbare, ehemals recht groBe 

Flur zwischen T und L (entspricht etwa dem "Ziegeltdle"; 

vgl. auch "Rohrbaumgarten" - L). Es scheint sich um Bg. in 

der Ammerniederung gehandelt zu haben. Uberschwemmungen und 

hoher Grundwasserspiegel forderten das Wachstum des (Schilf-) 

Rohrs (mhd rdr) auf dem feuchten, versumpften Boden. - 

Kei 45, 73, Reimold 87. 

- 400) Rosch + 

(W.) beim Rosch (Steuerb. 1662). 

Lage und mda. Bezeichnung unbekannt; deshalb Deutung nicht 

méglich. Vielleicht zu "Rauns" (s.d.).
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401) Rosentile em rosddgle N6 I, 2 

Wg. im Rdsental (1339, Urk. bei Th. Schon in TB 3/4, S.29-43); 

sito an Rassental (G 1350); W. in dem Rissental (1351, WR 

13427); agros vif dem Réssental (G 1390/92); A. Im Rosental 

(G 1505); A. Im Rosenthal (H 1523); In der RoBenhart (G 1537, 

verschrieben!); W. im Rosenthal (G 1604); Vor dem Creutzberg 

herfir, ligt ein Hildlen genannt Rosenthal (G 1735); Im Ro- 

senthal hat es iiber obiges (Beleg 1735) so zur Kellerey Ze- 

hendbar, noch ein anderes Haldlen, so das Creutzberger Ro- 

sen=Thilen genennet wird (G 1735); PK. 

Kleines Tal mit A. und Baumickern zwischen den "“Breunings- 

dckern und den "Vorderen Kreuzbergickern'", Geht man bei der 

Deutung aus a) von den dltesten Belegen, so kommt man zu 

einem Zusammenhang mit "ral" = rau, scharf fir einen steini- 

gen, unfruchtbaren Boden (Kei 37, Vollm 26), b) von der 

heutigen Aussprache, die mit der amtlichen Schreibweise und 

fast allen Belegen ab 1505 uUbereinstimmt, dann kann nur mhd 

rbdse = Rose zutreffen, obwohl eigentlich die Aussprache raos 

..+ 2u erwarten wire (Ddlker 222 f., Kei 71), c¢) von Beleg 

1523 (Rosenthal), so liegt eine Ableitung aus mhd roeze = 

Hanf- oder Flachsroste nahe, das ist eine mit Wasser gefiill- 

te Grube, in der der gerupfte Hanf oder Flachs miirbe gemacht 

wird (zu mhd roezzen = faul machen), Obwohl nahezu alle Be- 

lege und die mda. Aussprache gegen Deutung ¢) sprechen (so 

auch Reimold, S. 87), ist sie nicht unbedingt abzulehnen, 

da volksetymologische Umdeutungen (besonders in "Rosen") und 

Verschreibungen vielerorts nachgewiesen sind. - Buck 221, 

Dickenmann, Namenf. II, S. 197, Fi V, 418, Kei 131, Reimold 

86, Rheinw. 232, Springer 154, Vollm 42. 

402) Rosinleinsberg + wITI, 2 7 
  

trans montem SchloBberg in montem Spitzberg prope Rosin- 

leingberg (Gmelin, 1772). 

Auf dem Hohenrilicken hinter dem SchloB. Schreibung des Belegs 

nicht volkstiimlich; es ist nicht zu entscheiden, ob das Best. 

#. zu mhd r8se = Rose oder zu mhd rosin = Rosine (Wg. mit zur 

Trocknung geeigneten Trauben"?) gehdrt.
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40%) RoBmarkt ufm rosmgrgd S0 I, 1 (PK) 

Dag Gebiet des "R." nehmen heute die Anlagen der Eisenbahn 

ein (zwischen Bahnhoflund Blauer Briicke). Wahrscheinlich wur- 

den in diesem Gebiet im letzten Jahrhundert die Pferdemirkte 

abgehalten. 

] 

404) Rotbad em raobad NO II, 1 

G. im Roten Bad (1582, Urk. Stadtarch.); vsser dem Rothenbad 

(G 1631); (Wg.) Im .., Rotenbad (G 1688); W. ob dem Rothen- 

bad (H 1754); FK. 

Uberbaute Grundstiicke unter der Eberhardshdhe (StraBenname). 

DPas Grundw. 1aft beide Deutungen zu: Bad filir Menschen (viel- 

leicht Badegumpen im Iglerslohbach) oder fiir Tiere (nahe 

Viehweide). Das Best.W. von der roten Bodenfarbe? - 

Buck 16 f., Kei 78. 

405) Rotenberg + ? 

Item der Rotenberg IXXX Morgen (Wald) (G 1356). 

Unter den Waldh. Glitern aufgefiihrt. Da das Waldstick einen 

groBeren Umfang hat, muB es auf der heutigen Markung T (oder 

Hagelloch?) gelegen haben; "rot" von der Bodenfarbe? 

406) Rubdckerle + S0 I, 2-3 ¢ 
  

in gedachter Au, das Rilbdckerlin genannt (H 1754). 

Kleiner A. (Deminutiv) im Wiesengelénde des Neckartals; mit 

Riibben (mhd ruobe, rilobe) angebaut; war anscheinend vom Flur- 

Zwang ausgenommen. 

407) Riibenacker + ? 
  

(A.) der Rubenacker (1420, RG 24/25 Jg.); (A.) haift der 

Riibenacker (H 1754, aus einem Verkaufsbrief von 1661). 

Gehérte zu Wemfeld; identisch mit "Riibdckerle” (s.d4.)7 

408) Ruitwiese + NN I, 2 7 

W. haiBt die Ruit wiB, ligt vnder arboB kelter (G 1535).
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Stidlich der "Arbeitskelter"; das Best.W. deutet auf Rodung, 

ahd riuti, mhd riute = durch "riuten" (ausreuten, roden) ur- 

bar gemachtes ILandstick. - Buck 216, Kei 86, Vollm 38. 

409) Rislin + SWwI,1°? 

Wg. an vnser Kelter daselbs gelegen, genant das rislin 

(1468, WR 13377). 

Am "SchloBberg". Deutung unsicher; vielleicht von der "Riese” 

fir Holzrutsche, auch Schmelzwasserrinne oder Bergsturz, oder 

von mhd riz = RiB, Ritze fiir eine Stein- oder Wasserrinne. - 

Kei 56, Rheinw. 194. 

440) Ruttersbrunnen  + ? 
  

Bg. am Ruttersbrunnen gelegen (1450, WR 13357). 

Nach einem PN (Genitiv-s). 

411) Salzgarten em saltsgard? 80 II, 2 (PK) 
  

Junger Name fiir einen kleinen Sporn zwischen dem "Backofen- 

tdle" und dem "Wankheimer Tale" siidlich der neuen Kasernen. 

Der "S." war bis in die neueste Zeit hinein bewaldet. Am un- 

teren Teil wurden Girten angelegt, die entweder dem Salzsie- 

der gehérten oder aus denen Abgaben in Salz entrichtet werden 

muBten. Bin salzig-morastiger Boden diirfte fir die Namenge- 

bung nicht in Frage kommen. Eher vielleicht eine Salzlecke 

fir Weidetiere oder Rotwild. Der "S." wurde, zusammen mit dem 

weiter sudlich gelegenen "Salzgartenhau", bei Anlegung des 

neuven Exerzierplatzes in den Jahren 1906-07 vollends gerodebt.- 

Kei 105, 131, 146. ’ 

412) Salzgartenhau e€m saltsgardshao S0 II, 2 (PK) 
  

Flurstick mit kleinem Waldrest zwischen "Salzgarten" (s.d.) 

und "Weiherhau" (s.d.). 

413) Salzwiese + NW I, 2 ? 

von Ihrer (Spital) so genannten Saltz=Wiesen (G 1735); (W.) 
die Saltzwies genannt, im Schwaigbrithl (H 1754).
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Im "Oberen Ammertal". Herzog Friedrich von Wiirttemberg ver- 

kaufte diese W. im Jahre 1598 um 150 Gulden an das Spital in 

T. Auf ihr lag eine Balzabgabe: "laut Lagerbuchs Jghrlich 

Eine Halbe Salz Scheub, oder an Geld darvor" (H 1754). 

414) Sankt Antonius Kapelle + NW III, 2 7 
  

oberhalb des Weges, der von Bebenhausen geen Hagenloch geet, 

genannt bei Sanct Anthonis Cippelin (G 1567). 

Mu8 auf dem "Heuberg'" an der Mkg.-Grenze T- Hagelloch gestan- 

den haben. 

415) Sankt Georgen + SW I, 1°7? 
  

Wg. genannt bey Sannct Georgen, alda sich die Pfaltzhalden 

enndet (G 1562); Wg. genant bey Sant Georgen (G 1688); (Wg.) 

vormahls genannt bey St. Georgen, anjetzo aber in der Pfaltz- 

halden (G 1735). 

Dieser Wg. gehort heute zur "Pfalzhalde" (in deren westlichen 

Teil). War im Besitz der Kirche zu St. Georg (= Stiftskirche). 

  

416) Sant Jérgen Baumgarten + S0 I, 17 

bei 8. Jergen Baumgarten (1420, RG 24/25 Jg.); by Sant Jer- 

gen bomgarten (1469, WR 133%78). 

Lag wohl zwischen der Neckarbricke und den "Kiesickern" im 

Wemfelder Gebiet. Im Besitz der Kirche St. Georg (= Stifts- 

kirche). 

417) Sankt Ottilien (Kapelle) + NI, 1 ? 
  

Bg. bey Sannct Otilia Capellin (G 1562); A. im Ammerthal, bey 

Sct. Otilien (G 1688); bey Sanct Otilien, vor= und Jjetztmahls 

beym Stdcklen genannt (G 1735). 

Zwischen "Stockle" und "Frelickerle" an der Herrenberger Stra- 

Be, Die Kapelle wurde an der Stelle eines Bildstocks der hl. 

Ottilie erbaut (s. 418).
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418) Sankt Ottilien Bildstock + NW I, 17 
  

A. haifit der Fronacker bey dem Hagthor, stoBt an Sanct Oti- 

lien Bildstock (G 1535); A. an sant Otilien bildstock(G 1537). 

Bild der hl. Ottilie, die bei Augen- und Ohrenleiden angeru- 

fen wird. Der Bildstock stand an der Herrenberger Strafie zwi- 

schen "Freidckerle" und "Stockle'. BEr wurde noch im 16, Jh. 

durch eine Kapelle abgeldst (s. #17 und "Stockle"). 

419) Sarchbrunnen + NW II, - 
  

item in Salchbrunnen vnum iuger agri (1310, ZGOR XVI, S5.381); 

sita ob dem salchbrunnen (G 1350); ob dem Sarchbrunnen (G 

1356); ad fontem ... salchbrun (G 1390/92); de agro ... by 

dem sarchbrunnen (G 1390/92). 

in oder bei der "Sarchhalde" (s.d.); vielleicht identisch 

mit dem "Blumenbrunnen". 

420) Sarchhalde en dr sarxhald @ NW II, 1 
  

4 iuger sito an sarchhalden (G 1350); ager an Sarchaldun (G 

1356); A. dez vier morgen sint vnd gelegen ist an Salchhal- 

den (1358, WR 13269); agri ... an sarchhalden (G 1390/92); 

A. an der Sarchhalden (G 1535); Bg. in Sarchhalden (H 1754); 

PK. 

Abhang mit Baumwiesen gegeniiber dem "Ursrain'". Obwohl das 

Grundw. sehr haufig auf Weinbau hinweist, wird in diesem Fal- 

le damit nur die Gelindeform bezeichnet sein, da in den zahl- 

reichen Belegen nie ein Wg, erwdhnt wird. Das Best.W. dist 

nicht auf mhd sarch, sondern auf ahd salaha, mhd salche = Sal- 

weide zurtickzuflhren; vgl. die Hlteren Belege bei 419 (Konso- 

nantenwechsel: 1 zu r). Die "S." ist entweder als Sarch(brun- 

nen)halde oder der "Sarchbrunnen" als Sarch(halden)brunnen 

zu deuten. - Buck 226, Kei 4, Vollm 30. 

421) Sauacker + 850 1, 2-3 ? 

(A.)der) Suwacker (1430, RG 24/25 Jg.); W. bym Burgholtz, am 

Suwackerlin (H 1544); auf des Spitals Sauacker (H 1754).
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Schmaler Ackerstreifen unter dem "Burgholz" und "Landkut- 

schers Kapf"; urspriinglich zum Wemfelder Ackergebiet. Seit 

1846/47 fihrt der Aufstieg zur Burgholzsteige durch den "S.", 

der seinen Namen sicherlich von Wildschweinen, nicht von 

Hausschweinen bekommen hat. 

422) Sauhag + ? 

vom Sawhag Holz genommen (41585, A 409, B 9),. 

In der "Gaishalde"; das Best.W. vom Wildschwein? 

42%) Saulach én dr seulax S0 I, 1 

Beim heutigen Hauptpostamt; wahrscheinlich weder mit der 

"Kronenlache" noch mit dem "Sauwasen® (rechts der Steinlachl!l) 

gleichzusetzen, hat aber sicherlich sachliche Beziehungen zu 

beiden. Die "S." war eine kleine Wasserrinne mit sebr schwa- 

chem Gefalle zur "Kronenlache" hin, mit der sie in die Stein- 

lach floB. Diesseits und jenseits der unteren Steinlach - 

kurz vor der Einmiindung in den Neckar - war die allgemeine 

Schweineweide. 

424) Sauwasen + S0 I, 2 

(A.) in dem Suwwasen (1420, RG 24/25 Jg.); (A.) am Sawwasen ... 

zwischen des Spittalsackher, vnnd dem galgenweeg gelegen 

(G 1562); A. am Ssuwaasen beym Worth (G 41708); an dem Sau- 

wasen (H 1754); FK. 

Rechts des Unterlaufs der Steinlach, etwa von der Christoph- 

straBe bis zum Neckar. Deutung s. 423, 

425) Sauwasen-Richtstatt souwasarix(d)8dad WO III, 2 
  

Geradlinige Bahn in der Ostlichen "Gaishalde" vom "Sauwasen" 

(L -~ Bebenhausen) zu den "Romergribern” (Waldh.). 

S. "Ednigsrichtstatt". 

426) Schachbaum Sm Baxbdm N# IIT, 4 
  

mit sampt dem Frawen wildlin vnd den Schachbaum (G 1567); 

hinab vf denn schachbom (G 1594); FK.
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W., die zwischen "Heuberg" und "Gaishalde" liegen und zum 

groften Teil zu der Hagellocher Enklave gehdren. Das Best.W. 

(mhd schache, ahd scahho) bezeichnet ein einzelnes, zungen- 

férmiges Waldstick oder den Vorsaum eines Waldes., - Buck 230, 

Kei 78, Vollm 29. 

427) Schachbaum, oberer, am Holderfeld NO IV, 1 
  

428) Schachbaum, oberer, vor dem Steinigen Weg NO IV, 1 
  

  

  

  

  

  

429) Schachbaum, unterer NO IV, A1 

4%0) Schachbaunkultur, hintere NW III, 1 

431) Schachbaumkultur, mittlere NW III-IV, 1 

4%2) Schachbaumkultur, obere, 
an dem Steinigen Weg NW III-IV, 1 

4223 Schachbaumkultur, vordere NW IV, 1 
  

427 - 433 sind forstamtliche, nicht volkstimliche Namen 

fur Waldabteilungen in der "Gaishalde™. 

4343 Schafrain em 89frgé NO II, 2 

Der siidlichste Teil der "Gaishalde" Ostlich des "Sand". Der 

Name diirfte entstanden sein aus Schaf(steig)rain (vgl. 

“Schafsteig" - L). Das Grundw. (mhd rein) bedeutet einen 

langgestreckten, abfallenden Geladndestreifen, oft einen ab- 

grenzenden, schmalen Saum. - Buck 210, Kei 54, 114, Reimold 

51, Vollm 23). 

43%5) Schaftrieb em 35fdrib NW III, 1-2 
  

Weg, der den "Heuberg" von der "Gaishalde" bzw. vom "Schach- 

baum" trennt. Ir wird heute noch zum Trieb der Schafe durch 

den Wald bentutzt. 

436) gchaftrieb em 35fdrib NW II,4-NO II, 
  

Nur noch selten beniitzter Name fiir Bg. entlang des Ohler- 

baches, Alter Weg zur ehemaligen Gemeindeviehweide.



- U6 - 

4%7) Schahunwingarten + ° 
  

sito ob den schahunwingarten (G 1350). 

An der Ammer?; nach einem Besitzer oder Beniitzer benannt. 

438) Schinzle ufm &éntsle SW I, 1 

BEin Teil der mittelalterlichen Wehranlage am westlichen Teil 

des Schlosses. -~ Kei 115. 

439) Scheibplatz + NO II, 1 ? 
  

Wg. im Hayland, ... stosen oben auf des Backersstalg, und 

unden den Schetib-Platz (G 1688); an den Scheiib=Platz (G 1735). 

Westlich des Gutleuthauses; Ort, an dem die Wagen wenden konn= 

ten ("Drehscheibe"); oder war es die Stelle, von der bei der 

Frihlingsfeier brennende Scheiben geschleudert wurden? - 

Buck 235, Kei 136, 169, Vollm 5%, Dickenmann, Namenf.II S.202. 

440) Schelmengifile + N¥ I,17 - NO I,19 7 
  

Bg. bei der Ziegelhiitin, zwischen dem Schelmengdfilin wvnnd dem 

Keesenbach (G 1562); Schelmengiflin (G 1688); Wg. am Vihr- 

berg ... am Schelmen=GiaBlen (G 17%5). 

Beim K&senbach; im Norden oder Nordwesten der Stadt ist kei- 

ne Stelle bekannt, auf die der Weg zufiihren konnte. Uber das 

Best.W. s. 441. 

441) SchelmengidBle + 80 I, 2-3 7 
  

A. In der Ow, dardurch der Schelmen gruben weg get (H 1523); 

W. beim Eschach, am SchelmengaBlin (G 1562); W. am Schelmen 

GéBlin (G 1688); die Reuttlinger Wies, beim Aispach, am so- 

genannten SchelmengiBlen (H 1754). 

Weg, der zur "Schinderklinge" an der Grenze T - L fithrt. Das 

Best.W. (zhd scalmo, mhd schelme) bezieht sich entweder asuf 

verendetes Vieh oder auf einen toten menschlichen Koérper 

(meist aus vorgeschichtlichen Zeiten oder von Selbstmérdern). 

Hier ist die Bedeutung klar: Weg zum "Schelmenwasen", - 

Buck 236, Kei 132, Vollm 50.
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442} Schelmenwasen + S0, I, 3 
  

die AschachswieB ... unterhalb dem Schelwasen (G 1718); W. so0 

der Scharf=Richter zu TlUbingen zu genieBen hat, auch dem ... 

Clee= oder Schinder=Wasen (G 1748); an den Eschich=Wiesen und 

Schelmen Wasen (F 1753). 

An der ehemaligen Grenze T - L; unterhalb der "Schinderklin- 

ge" hier war die Kleemeisterei, jetzt befindet sich dort das 

Tierasyl. Die Schelmenwasen (= Platz, wo verendetes Vieh ver- 

graben wird) lagen meist an abgelegenen Stellen, oft an der 

Grenze der Markung. Interessant ist, daR die Besoldungswiese 

des Scharfrichters, dessen Tdtigkeit ebenso gering geschitzt 

wurde wie die des Schinders, beim Schelmenwasen lag (Bel.2).- 

Brauch 20, Buck 236, Fi V, 765, 768, Kei 132, Kluge 642 f., 

Rheinw. 202, Vollm 50. 

443) Schetterlinsacker + 801, 2-3 7 
  

A. genant schetterlins acker (G 1537); Finff morgen Ackhers 

zu Tuwingen, des Schetterlens ackher genant, bey dem Galgen 

Osch, ... vnden Wemuelden zu, an der Landstraf gelegen, Wol- 

chen ackher hievor weilund Conradt Schetterlin seelig (1612; 

Abschrift eines Erblehensbriefes von 1536). 

An der Reutlinger StraBle nérdlich des "Kleinen Oschle". Der 

A. gehorte Eonrad Schetterlin und kam 1536 an Konrad Stamm- 

ler. 

444) Scheuerle Tm 82iarle SwW II, 1 

A. in Bronadernn bey def Junkhers Scheurlin (G 1562); bey 

def Junckern Scheurlin (G 1688); A. am Neckher im Scheurlen 

(G 1736); am Espach vor= und jetztmahls im Scheuerlen = 

auch im Weilheimer Weeg genannt (G 1753); FK. 

Beim Werkstidttenbahnhof an der Rottenburger StraBe. Name 

von einer Scheuwer, die im Besitz eines "Junkers" war (s.Be- 

lege 1 und 2). Wahrscheinlich ist "Junckher Fritz Herter" 

gemeint, dessen Erben 1562 in dieser Gegend Wiesenland besa- 

Ben, oder aber "Jungkher Jorgen von Ehingen zu Killperg", 

der um dieselbe Zeit in D beglitert war.
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445) SchieBhaus + sw IT, 2 7 
  

Wg. genannt SchofhuB (W 1522); oberhalb der Herrschafft 

Wirttemberg Kellter, ... wingart genannt SchieBhaus (H 1569); 

Wg. am Rappenberg, genant das SchieBhauB (W 1704). 

Nicht mehr genau lokalisierbarer Wg. (zwischen "Sonnhalde" 

und "Rappenberg"), auf dem anscheinend einmal ein SchieB- 

haus (mit SchiefBbahn) stand. 

446) Schiefmauer + 80 I, 2 
  

A, am Werdt, nebennt der Schiesmuren (H 1523%); A. bey der 

schieBhiitten (& 1535); W. under der SchieBmauren (G 1604); 

Wg. ... beim SchieBrain (G 1688); (W.) under der SchieB- 

mauren (G 1708). 

Das Schieffhaus mit SchieBmauer stand bis 1911 bei der heuti- 

gen PogtstraBe. Die Mauer diente zum Auffangen der Schiisse. 

Vor 1522 wurde der SchieBplatz bei der "Sonnhaldenkelter" 

aufgegeben und vor dle Neckarbriicke verlegt (s.445, Beleg 1). 

447) Schietingers Wiese + o 
  

vnser wisse du frel aigen ist die man nempt Albrechts des 

Schietingers saligen wisse (1362, WR 13433). 

Nach einem PN. 

448% Schilter + ? 

de vineam dictam der schilter (G 1350); Bg. selegen ob den 

schiltern (1478, WR 13%391). 

Lage und Form des Wg. 8ind nicht bekannt. Der Name gehort 

vielleicht zu Schild (mhd schilt); er kann eine runde, sanf- 

te Anhthe, oder - lbertragen - ein besonderes Schutzver- 

h&gltnis bezeichnen. Moglicherweise auch von einem PN. - 

Buck 2%8, Dolker 270, Kel 66. 

449) Schinderweg + 80 I, 2 7 (FK) 
  

Heute nicht mehr bekannter Weg in den "Kiesickern", der zum 

"Schindhau" (s.d.) filrte.
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450) Schindhau + 80 11, 2 

zwischen des Spitals und der Wankemer Waldung Schifihau ge - 

nannt (H 1754); FK. 

Dieser, der Stadt gehorende Wald wird von der Wankheimer und 

der ehemaligen Derendinger Markung ("Kelterhau") umschlossen. 

Er durfte ein Teil der einst zu Wemfeld gehdrenden Waldungen 

sein. In oder bel diesem Wald muB sich die Abdeckerei befun- 

den haben; die Lage an der Markungsgrenze spricht jedenfalls 

fiir diese Deutung des Beat.W. Schind- (-hau s. "Weiherhau"). 

Auch scheint der "Schinderweg" auf dieses Waldstiick gefilhrt 

zu haben. Urspringlich muB der Name Schinderwasenhau oder 

gdhnlich gelautet haben. Mit dem "Schinderweg" ist die Benlit- 

zung des "Sch." als Kleemeisterei von Tiibingen aus gesichert. 

Unsicher ist dagegen die Zeit der Benutzung, da ab 1562 ein 

"SchelmengédBle" beim Kisenbach belegt ist und auch der "Schel- 

menwasen" an der Markungsgrenze T - L zu T gehorte. - Im 

"Sch." befindet sich ein Grabhiigel (Hallstattzeit?); es ist 

unwahrscheinlich, daBl das Best.W. Bezug darauf animmt, da nur 

F1N mit "Schelm" fiir vorgeschichtliche (und alemannische) 

Graber bekannt sind. Damit diirfte auch eine Beziehung zum 

nahegelegenen Galgen (als Ort, wo die Gehenkten verscharrt 

wurden) entfallen. - Buck 238, Kei 132. 

451) Schitzenwiese + SO I, 1 ? 
  

das Schitzen= vormals das Monchswislin genant (H 1754). 

Nérdlich des Hauptbahnhofs. Benannt nach einem PN (41385: 

schilcz) oder dem Flurschiitzen (dessen Besoldungsgut?). 

452) Schlagmiihle + NW I, 17 
  

die Mulin vorm Hagthor, genannt die obermulin bey der 

Schlachmulin (W 1558); Ain Ohlschlagen (1665, Nucl. Comp.); 

Obermiihlin bei der Schlachmiihlin (W 1704). 

An der Ammer sidlich des "Freidckerle%. In dieser Miihle wur-— 

de 01 "geaschlagen". - Buck 240, 

453) Schleifgiirten  én de 819ifg§rdd SW I, 1-2 (FK) 
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Zwischen Westbahnhof und "Burgholz"; bei der alten Schleif- 

mithle; entstanden aus Schleif(mihle)girten. 

454) Schleifmiihle b2i dr 812ifmile NW I, 1 - SW I, 1 
  

A. by der schliff mulin vorm Hagthor (G 1537); Schleiffmiih- 

lin (1665, Nucl. Comp.); W. bey der Schleifmiihlin (W 1704); 

PK. 

Uberbautes Gelidnde Ostlich des Westbahnhofs; nach der alten 

Schleifmiihle. Der Schleifstein trieb in dieser Mihle zum 

Schirfen durch das Wasser. - Kel 128. 

455) Schleifmiihle, ob der ob dr &19ifmile NW I, 1 (FK) 
  

Flurteil, auf dem der Westbahnhof steht; s. 454. 

456) SchloB, hinter dem henderam 8los SW I, 1 
  

B-g. hinterm Schlos (W 1558); Bg. hinder dem SchloB ... ist 

gnddigster Herrschaft aigen (W 1704). 

Das Gebiet bei der SchloBbergstraBe; heute noch in appella- 

tivischem Gebrauch. 

457) SchloBRberg ufm 8losbgrg SW I, 1 
  

mons dictus SchloBberg (Gmelin 1772); FK. 

Die Anhéhe, auf der das SchloB Hohentilbingen steht. 

458) SchlidBle em 8lesle NO I, 1 

aedificium dictum SchloBlein (Gmelin 1772); FK 

Bel dem Bau der Nervenklinik (1892) wurde das "SchldBle" ab- 

gebrochen. Es war von Prof. Johann Osiander (gest. 1724) als 

Sommerhaus erbaut worden. Der Name ist nur noch bei wenigen 

dlteren Leuten gebriduchlich; meist wird das Gebiet als Teil 

degs "Vohrbergs" bezeichnet. 

459) Schmalbrunnen + NO I, 1 7 

sito bi dem smalbrunnen (G 1350); Bg. bym Schmalprinnlin (@ 

1558); G. am Schmalbronnen (G 1604); stolt auBen an den 

Schmahl=Bronnen (G 1735). 
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Brunnen bei den "Schmalwiesen"; Schmal(wiesen)brunnen; 

BrunnenstraBe! 

460) SchmalgdBle + NO I, 1 7 
  

SchmalgdBlin (G 1562); das Schmalgefilin (G 1688); an das 

SchmalgiBlen (G 1735). 

Gasse, die zum "Schmalbrunnen" fihrte oder in den "Schmal- 

wiesen" lag. 

461) Schmalwiesen + NO I, 1 
  

de prato an smalwise (G 1350); de prato ... by dem schmal- 

brunnen an der Ammer ,.. di schmalwif (G 1390/92); W. lytt 

vnder der schmalwiB (G 1470); Bg., die SchmalwiB genannt ... 

und mit einer Mauren umbfangen ist (G 1688); FK. 

Schmaler Wiesenstreifen (1688 ummauert) zwischen dem Ammer- 

lauf und dem Hang des "Linken Osterbergs" (Brunnenstrafe). 

Ein dlterer Gewdhrsmann wollte in seiner Jugend den Namen 

noch gehort haben; die Lage konnte er nicht mehr angeben. 

462) Schmalzmarkt en Smaltsmegrgd NW II, 1 
  

Bg. zwischen Kisenbach und "Ohler". Mit dem Best.W. werden 

ertragreiche Giiter mit fettem Boden bezeichnet. Uber das 

Grundw. kann nichts ausgesagt werden. Fir die Abhaltung 

einegs Marktes in dieser Gegend lag bestimmt keine Notwendig- 

keit vor. In Gablenberg (Dolker 436 f.) tritt der gleiche 

Name auf; er bezieht sich hier auf einen Markt, auf dem be- 

sonders Schmalz gehandelt wurde. - Buck 244, Kei 109, Vollm 26. 

463) Schmelzlishalde + Nw I, 17? 
  

an Smeltzlishalden (G 1356); vIif der schnaltzhalden (G 1390/ 

92). 
Wahrscheinlich beim "EBRlingsloh'"; von einem PN? Nach der An- 

ordnung in den Lagerbiichern mufl es sich bei beiden Belegen 

um denselben Wg. handeln.
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464) Schmidtor foram 8midor W I, 1 

an portam Smittor (G 1356); de vinea ... vor dem schmittor 

(G 1390/92); vff dem Statgraben by dem schmidthor (G 1505); 

beym Schmidthor (W 1704); FK. 

Stadttor am Ende der heutigen SchmidtorstraBe. Das Tor, das 

seinen Namen von den bei ihm liegenden Schmiedewerkstiatten 

erhalten haben wird (1351: Smidgassen), wurde 1831 abgebrochen. 

465) Schnarrenberg ufm 8narsbgrg W I-II, 1-2 
  

agro in Snarrenberg (1299, WUB XI); vineam sitam an Snarren- 

berg (G 1356); vff dem Schnarrenberg (G 1390/92); A. vff dem 

schnarrenberg (G 1535); Newbruchickhern im obern Schnarren- 

berg (W 1704); am untern Schnarrenberg (G 1735). 

Leicht nach Osten abfallende Hohe zwischen dem "Steinenberg" 

im Westen und der "Sarchhalde"™ im QOsten. Auf seinem unteren, 

dem Ammertal zugekehrten Teil steht die neuwe Medizinische 

Klinik. Die ibrige Fliche wird hauptsidchlich von Baumwiesen 

eingenommen. Die Unterscheidung in "Oberer Schn! und "Unterer 

Sch." erfolgte erst im 18. Jh. Benennung nach einem PN oder 

von mhd snarren = schnarren, schmettern, schwatzen (auf dem 

"Sch." sind die Gerdusche der im Wind gegeneinanderschlagen— 

den Kiefern des westlich nahe davorgelegenen "Steinenbergs" 

besonders stark vernehmbar!). - Lexer 200, 

466) Schnarrenberg, oberer &m objry SBnarabgrg NW II, 1-2 (PFK) 
  

467) Schnarrenberg, unterer ém ond2ry 8narabgrg NW I-II,1 (FPK) 
  

Fir 466 und 467: Belege und Deutung s. 465. 

468) Schnecklesklinge + W II-III, 1 ? 
  

(Stein) neben dem Tiwinger vichweeg, am Anfang der Schneckh- 

lins klingen vff dem wasen welcher steeht Jhenet der wannen 

am Hohinberg (G 1567). 

Genauve Lokalisierung ist nicht mdglich; nach einem PN oder 

von ahd snecco, mhd snegge, snecke = Schnecke., -~ Buck 246, 

Kei 85.
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469) Schénblick en 8%blig NO II, 1 
  

Siidabhang der "Viehweide" unter der "Eberhardshsdhe" StraBen- 

name ). Der Name: wohl erst im 19. Jh. entstanden; von der 

schonen Aussicht. 

470) Schonnecker + ? 
  

(Wg genannt) Schonnecker (1292, WUB X). 

Wurde vom Lescher von Kilchberg an das Kloster Stetten gege- 

ben, das weiteren Besitz und eine Kelter am Silidhang des 

"SchloBbergs" hatte. Dieser Wg. lag deshalb wohl ebenfalls 

dort; nach einem PN. 

474) Schulberg am 8udlbgrg NO I, 1-2 (FK) 

Der westliche Teil des "(Osterbergs" wurde nach der von 1471 

bis 1861 bestehenden ILateinschule (1561: schola anatolica, 

1600: Scholam Oesterbergicam; heute Fravenarbeitsschule) be- 

nannt; Strafenname. 

  

472) Schiitzenwiese + ? 

Schiitzenwis an der ammer (G 1356). 

Deutung s. 451. 

47%) Schwaigbriihl em Bwgeghri?l N I, 2-3 
  

sito an dem Swaigbrggel (G 1356); W. ... Im Schweygbriwel 

(W 1522); Im Schwaickhpriiel (G 1565); (W.) in dem Schwaig- 

briiel vnder Schwertzloch (um 1580, A 410, B 5); im Ammerthal 

aber, nehmlich im Schwaig Briel (G 1735); PK. 

Fast rechteckiges Gewand in der Ammerniederung zwischen dem 

FluB und der Strafe nach Herrenberg, dem Hembach (= Mar- 

kungsgrenze T - Unterjesingen) und dem Weilersbach. Meist W. 

und einige G.; auBer einem kleinen, vom "Kreuzberg" auslau- 

fenden Sporn liegt der gesambe "Schwalgbrihl" vollkommen eben. 

Die W, sind femcht, obwohl die angrenzenden Bache durch Damme 

gesichert sind. - Uber das Grundw. s. 85, Das Best.W. (ahd 

sweiga, mhd sweige = Viehhof und der dazugehdrige Weidegrund) 

weist auf den Hof Schwirzloch. Der "Hailfinger Brihl" (s.d.)
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nahm wahrscheinlich den westlichen Teil des "Schwaigbriihls" 

ein. - Buck 252, Kei 105. 

474) Schwanzer em dwitser SW I, 1 

Wg. der gelegen ist ob der Frowan von Steten Kglterun und ge- 

nant ist des Swanzers wingart (1337, WR 13424); an die Roten 

halden und an Schwantzer (1420, RG 24/25 Jg.); Wg. genent der 

schwantzer (G 1535); Wg. genant der Schwantzer (G 1679); un- 

der der Pfaltzhalden, am Schwantzer, zwischen dem Neccar und 

dem gemeinen Weeg (G 1688); im Schanzer oben am Hain untrem 

Rotenburger Weeg (H 1754); FX. 

Langgestreckter Flurteil am Neckar entlang, teils iiberbaut 

(StraBenname), teils G., teils W. Der Name ist mit Sicherheit 

von einem PN abzuleiten (vgl. Genitiv-Bildung bei Beleg 1; 

14441: Conrad' Schwanzern), so daB die volksetymologische Deu- 

tung (langgestreckt = Schwanz) entfillt. 

475) Schwarzacker + 80 I-II, 2 % 

(A.) der Schwarzacker (1420, RG 24/25 Jg.); A. ».. genannt 

der Swartzacker by Wennfeld (H 1523); des Spithals ... 

Schwarzacker (G 1708); der Schwarzacker genannt, zwischen ... 

und der Wankheimer StralB und dem Heerweg gelegen (H 1754). 

  

Vier Morgen groBer, heute Uberbauter A. an der Stuttgarter 

StraBle bei den “"Kiesdckern". "Schwarz" kann die Bodenfarbe 

oder Stellen mit schwidrzendem Kulturabfall bedeuten. Boden- 

funde, die sich darauf beziehen kodnnten, wurden bisher nicht 

gemacht. - Buck 253, Keli 38, 166, Vollm 27. 

476) Schwidrzlocher Berg  + SWI, 2?2 
  

Wg. ... genant Schwerzlocherberg (G 1688); Wg. genannt 

Schwirtzlocher Berg (G 1735). 

Ortlich nicht mehr festlegbarer Wg., der bei Schwirzloch lag; 

identisch mit "Schwirzlocher Weingarten"? 

  

477) Schwirzlocher Tdle em Bwgrtsloxer dgle §W I,2 - SW TI,2(PK) 
G. zwischen alter und neuer Ammer oberhalb des stidt.Bauhofs 

bis zu dem StréBchen, das vom Hof Schwidrzloch in den "Schwaig- 
brihl" fihrt.
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478) Schwirzlocher Wald en Bwegrtsloxer wald SW I,2 
  

stost oben an Schwertzlocher Wald (G 1505); das Schwirtzlo- 

cher Holtz (F 1583); Schwartzenlochs Waltt (F 1683); 50 Mor- 

gen ... das Schwarzlocher Holz (F 1753%); FK. 

Nadelwald {iber dem Hof Schwidrzloch, zu dem er auch gehorte. 

Er grenzt im Suden auf der Hohe an die Mkg. Hirschau, im 

Osten an das "Hellerloch" und im Westen an den "Unteren Am- 

nerwald". 

479) Schwirzlocher (Weingarten) + SW I, 27 

(Wg.) der Schwertzlocher genannt (H 1569); (Wg.) genant der 

Schwirtzlocher Weingart (G 1604); Wg. der Schwidrzlocher ge- 

nandt (G 1708). 

EFhemaliger kleiner Wg direkt beim Hof Schwarzloch; viel- 

leicht identisch mit "Schwirzlocher Berg". 

480) Seufzerwildle em seiftsarwgldle SW I, 1 
  

Identisch mit dem "Wohrdwsldle". Scherzhafte Bezeichnung fiir 

beliebten Treffpunkt von Liebespaaren. Bine - nicht volkstium- 

liche -~ Erklirung des Namens geht dahin, daB hier der Rich- 

ter, der im Jahre 1489 einen Unschuldigen zum Tode verurteil- 

te, umgehen muB (vgl. Schramm "Der gerdderte Mann" in: Hei- 

matkundl. Blitter, Juli 1954). 

481) Biechengarten + NO II, 2 7 
  

(W.) by den Armen in Tuwinger bann (1418, Urk. Stadtarch.); 

District, in dem sogenannten Gutleut HauB Gartten (1557, 

A 410, B 15); der sunder siechen zuo Tuwingen gartten (G 

1567); Bg. am Siechengarten (G 1604); durch den Siechen- 

garten (Weidelb. 1716). 

G. beim "Gutleuthaus" (s.d.) oder Siechenhaus: Siechen(haus) 

garten. 

482) Sonnhalde en dr sonhalds Sw II, 2 

Wg. ... under der ovdun blrg an sunne halden (1323, LSchUB, 

S. 126); an Sonnenhaldun (1424, WR 13139); Wg. an der Sunn-
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halden (G 1505); ann der hyndern Sonnhalden (H 152%); an der 

obern Sonnhalden (H 1523); an der vndern Sonnhalden (H 1523); 

Wg.in der vndern Sonhalden (G 1535); Wg. An der hindern Sonn- 

halden (W 1558); Wg. gelegen in der Obern auch undern und 

hindern Sonnhalden (W 1704). 

Stidexponierter Wg.-Hang nordéstlich der "Odenburg" mit zuge- 

horiger Kelter. "Sonne" steht filir die nach Siiden geneigte 

Lage, bei der die Sonneneinwirkung besonders deutlich ist. 

Nach der Hohenlage werden "Untere S." und "Obere S." (4754 

auch "Mittlere S.") unterschieden. Die "Hintere S." liegt 

("hinten") in einem Binschnitt, iiber den es zur "Iindleshal- 

de" geht. - Buck 261, Kei 69, Vollm 25. 

483) Sonnhalde, hintere én dr hE&ndyrs sonhalda SW I, 2 (FK) 

S. 482, 
  

484) Sonnhalde, mittlere + SWI,2°% 
  

Item an der obern mittlern auch untern Sonnhalden (H 1754). 

Nicht mehr bekannte Unterteilung der "Sonnhalde" (s.d.), 

auf halber Hohe zwischen der "Oberen S." und der "Unteren S.". 

485) Sonnhalde, obere én dr obara sonhalda SW I, 2 (FK) 

S. 482, 
  

486) Sonnhalde, untere éen dr ondars sbnhalde SW I, 2 (PK) 

8. 482. 

  

el N ! 

487) Sonnhaldegart en dr sonhaldgagard SWI, 2 
  

1/2 morgen Egarten wvngeuarlich, an der obern Sonnhalden 

(W 1522); Auf denen Sonnenhalder Egerthen (H 1754); PK. 

Waldstiick mit etwas feuchtem Boden oberhalb der "Sonnhalde" 

auf der Ebene. - Egart (mhd egerte = Brachland; aus lat. 

Vvervacum, evervacum) bedeutet: ehemaliges Ackerland, das eini- 

ge Zeit liegengelassen wurde, verwilderte und daraufhin meist 

als Weideland diente; oft auch in Wald umgewandelt. Beleg 71 

ist appellativisch., - Bichtold 52, Buck 52, Fi II, 450, 

Kei 91, Reimold 36, Rheinw. 86, Vollm 41.
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188) Sonnhaldenkelter + SW II, 2 ? 
  

W. ... by Sonnhalden Keltern (W 1522); W. ... bey der Sonn- 

halden Kelter (G 1604); Die Kelltter in der Sonnhalden ge- 

legen ... hat zween Bohm, ist gnddigster Herrschaft Wirttem- 

berg aigen (W 1704); bey der Sonnhaldenkelter (G 1708). 

7Zu den Wg. an der "Sonnhalde®™ und an der "Odenburg! gehdri- 

ge Kelter. In einem Vertragsbrief des Georg von Ehingen zu 

Kilehberg von 1532 (in W 1704) hieB sie "Spitzberg-Kelter". 

489) Spitaliécker en de 8bidlgger NO I, 1 
  

A, ob der Ziegelhiiten ... an des Spitallsackher genannt Krum- 

schenkhel (G 1562); A. ... an deB Spithals #cker (G 1688);FK. 

Eaum mehr bekanntes Flurstiuck beim Stadtfriedhof, der im 

letzten Jahrhundert noch im Besitz des Spitals war; groBten— 

teils mit dem Friedhof identisch. 

490) Spitalicker n de 8bidlebr 80 I, 2 
  

hinder wenndfeld. ... a8toBt vEff des Spittalsacker (1469, WR 

13378); an des Spittals aigen ... acker (H 1523); vnden vf 
deB Spitals Acker (G 1627); deB Spitals Acker und Wiesen 

(G 1735); FK. 

Alter Spitalbesitz westlich des P.Wk. "Au" im Neckartal; 

heute gute W., z.T. G. 

491) Spitalmiihle + NO II, 2 7 
  

de molendino hospitalis pauperum in Tuwingen, ibidem iuxta 

Ameram sito (1304, ZGOR XV, 8. 341); de prato ... an der 

Ammer vnder dem furt by spitals muli (G 1390/92); des 

Spittauls mile. (1434, Urk. Stadtarch.). 

Abgegangene Miihle beim Gutleuthaus; gehdrte dem Spital. 

1289 ist bereits eine Milhle "iuxta domum leprosorum' er- 

wihnt, mit der sicherlich die spétere "Spitalmiihle" ge- 

melnt ist.
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492) Spitals Auchtwiesen =+ S0 I, 2% 
  

W. ... des Spithals Auchtwisen (G 1688); W. ... deB Spitals 

Aucht=Wiesen (G 1735). 

Vielleicht identisch mit 495; iiber das Grundw. s."Auchtert” 

(L). 

49%) Spitalsbriickle + SWI, 7 
  

(A.) bi dem Br%ckelin veo an Sspan (G 1350); der Rau=Morgen 

vor= und Jetztmahls bei des Spitals Briicklen, auch am Mihl- 

bach genannt (G 1753); (A.) neben des Spitals Briicklen und 

dem Weilersteig (G 1754). 

Vom Spital erbaute oder neben einem Spitalgubt liegende 

Briicke iiber den Milhlbach (schon auf Mkg. D 7). 

494) Spitalwald ém &bidlwald swW I, 2 
  

des Spitals Wald (Steuerb. 1662); Bg. im Hellerloch ... an 

des Spithals Waldt (G 1688); stosen oben auf deB Spitals 

Wald (G 1735); (in silvam) dictam Spitalwald (Gmelin 1772). 

Dem Tiibinger Spital gehorender Wald (= "Stiftungswald") auf 

der Hthe des "Spitzbergs" zwischen "Sonnhaldegart" auf der 

Sludseite und dem "Hellerloch" im Norden. 

495) Spitalwiesen en de 8bidlwis® S0 I, 2 
  

W. an des Bpitalwisen ... bym Reutlinger steig gelegen (H 

1529); des Spittals wisen (G 1604); W. zu Wennfeld ... an 

des Spithals Wiesen (H 1754); FK. 

Uberbautes, ehemaliges Wiesengelinde zwischen Eisenbahnstra- 

Be und Reutlinger SzrafBe; sehr friher Spitalbesitz. 

496) Spitz + SO T, 17 

agros ... by dem Bild an dem Spitz (G 1390/92). 

In der Gegend der unberen Stelnlach gelegener A. mit zuge- 

spitztem Ende (= "Spitzickerle"?).
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497) Spitzéckerle + SO I, 1?7 
  

am Werdt, nebennt der Schiesmuren gelegen, genannt Spitz- 

acker (H 1523); das Spizidckerlen am Sauwasen, ... spitzt 

sich oben auf dem Sauwasen zu (H 1754). 

Einst zu Wemfeld gehdrender 1 Morgen groBer Acker (Deminu- 

tiv!). Deutung s. Beleg 2; identisch mit 4967 

498) Spitzberg ufm 8bitsberg S0 II, 2 

Wg. gelegen an dem Spissberg (1393, ISchUB, S. 224); (Wald) 

am Spitzberg (F 1556); Tibinger Spitzberg ... ligh nur mit 

einer Spitz an dem Ammerholz, sonsten mit allen Seiten an 

dem Negger ligenden Weinbergen, ist Buschwald (F 1683); 

Egartten, der Spizberg genannt (H 1754); PK. 

Eleiner Auslieger im Suden des Hohenzugs zwischen Neckar und 

Ammer (hochster Punkt: 427 m); schlieBt die "Odenburg", die 

"Bahnfurche" und einen Teil der "Lindleshalde™ ein. Seine 

westliche Halfte liegt auwf Hirschauer Markung. Am Stidhang 

Bg. (friiher Wg.), sonst bewaldet. Der "Sp." gab dem gesamten 

Hohenzug vom Tiibinger SchloB bis zum Abfall vor der Wurmlin- 

ger Kapelle den Namen. Der eigentliche ("kleine') "Sp." ist 

nur durch einen schmalen Grat (= Spitze) mit dem griBeren 

"Sp." verbunden (so erklirt Beleg 1683 den Namen) und endest 

sidlich bel der "Odenburg" wieder in einer Spitze. Wenn im 

dltesten Beleg kein Schreibfehler vorliegt, so ist aller- 

dings die Erklarung "SpieBform" (mhd spiez = XKampf- oder Jagd- 

apieB) zutreffend. 

499) Spitzweg + ? 

sito an dem Spitzweg (G 1356). 

Wahrscheinlich Weg zu einer "Spitzwiese': Spitz(wiesen)weg. 

500) Spitzwiese + S0 I, 1 ? 
  

das Monchswislin, an der Allmend und dem kleinen Wértlin ge- 

legen, oben auf des Spitals ... Spizwies und unten an das 

kleine Wortlin stoBend (H 1754). 

Benennung nach der Form; Lage s. Beleg.
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501) Spitzwiesen + SWI, 1 -NW I, 17 
  

W. bey der KiiriBmiihlin, genant die Spilitzwisen (G 1604); 

die Spitzwisen (G 1708). 

Vor dem Hagbtor; an einem Ende spitzig zulaufend. 

502) Spyrbom + SW I, 

Wg. ... vnderm Liechtenberg, bym Spybom (H 1523); Wg. bim 

spyrboum (H 1529). 

Alleinstehender Baum als Qrientierungspunkt in den Wg. unter 

dem "Lichtenberg". Es handelt sich entweder um einen Vogel- 

beerbaum oder eine Eberesche (mhd sperboum, spirboum oder um 

einen Baum, der gerne von Uferschwalben (mhd spfire) umflogen 

wurde. - Buck 262, Kei 82. 

503) Stad + SOOI, 1 -2°% 

de prato ... sito vnder dem stad an dem negker (G 1356); 

W. vander dem stad (G 1390/92); (A.) uff dem Staden bei den 

Lindlin liegend, an dem wasen ... neben dem Neckar (1420, 

RG 24/25 Jg.); (A.) auf dem Saden, bey dem Lindlin ligend 

(H 1754, aus einem Verkaufsbrief von 1661). 

Ehemalige Wemfelder W.; der Name war anscheinend 1754 (viel- 

leicht schon 1661) nicht mehr gelaufig (Schreibfehler bei 

Beleg 41). Ahd stad, mhd stade (= Gestade, Ufer) bezeichnet 

hier ein Landstiuck am Neckar. - Buck 265, Kei 47, Rheinw.137. 

S504) Stammler en Bdamler NO I, 3 -80T1, 3 

de prato ... an dem stammler (G 1390/92); Wg. In Lustnower 

bann gelegen an dem stamler (1404, WR 13444); W. im Neckher- 

thal am Stamler (G 1562); W. gelegen am stammler (G 1735); PK. 

W. (friher ebenfalls meist W., neben einigen A. und Wg.) 

beiderseits der Grenze T - L. Nach dem PN Stammler, der in T 

recht hdufig war. Noch im 16. Jh. ist Familienbesitz im "St." 

nachgewiesen. 

505) Stampfmiihle + ? 

W, z& thail mit bomen an der stampff mulin vnder der Anmmer 
(G 1535). 
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510) Stein (en) + SW II, 2 ? 
  

Wg. ... Oob dem Stein (H 1523); Wg. ... ob den Steinen (H 1523); 

(Wg.) oberhalb den Stainen, ... stossen oben vff die Odenburg 

vand vanden vif die Stain so denn thall Zehenden schaiden 

(H 1569) . 

Wg. bei der"Odenburg"; Stein hier = Grenzstein (vgl. Beleg 

1569 und die danebenliegende "Bahnfurche"). 

511) Steinacher Garten + S0 I, 17 
  

G. der Steinacher gart genandt, an der strassen gegen dem 

Hochgericht gelegen, vnden vff den werdt (1578, Urk. Stadt- 

arch. ) 

Eingezduntes Grundstiick an der Stein(1l)ach. 

512) Steinbild + 80 I, 2 7 

der Holder acker ... stofit herul an die Stral by dem Stein- 

bild (H 1523). 

In Stein gehauenes Heiligenbild bei der Stuttgarter StraBe. 

513) Steinbdp + NO II, 1 % 

de prato ... vff vichwaide vnder stainbdB (G 1390/92). 

Der Name weist auf einen Steinbruch (Deutung s. 14); 

7usammenhang mit "Erdenloch" (s8.d.)7 

514) Steinenberg ufm 8ddenabgrg NW I-IT, 2 
  

stainiberg ... den gailstlichen mannen ... des Minsters Beben- 

husen (1296, LSchUB, S. 101); de prato vor Stainberg (G 1356); 

vEf stainiberg (G 1390/92); vIff dem Stainenberg (G 1565); uff 

dem Schnarrenberg ... Stossen oben uff den Stainenberg 

(G 1604); PK. 

492 m hohe Erhebung mit Aussichtsturm (seit 1898) nordwest- 

lich vom "Schnarrenberg". Die Stud- und Osthinge des Berges 

9ind Wiesenland, zum Teil Baumwiesen, die ilbrigen Hinge sind 

nit Nadelwald bedeckt (sandiger Boden, deshalb meist Kiefern). 

Seine steinige Oberfléche erhielt der "St." durch den schwer- 

verwitternden Rhéatsandsteinschutt.
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545) Steinenberg an dexr roten Steige Nw 11, 2 

516) Steinenberg, oberer NwW ITI, 2 

517) Stelnenberg, unterer nw II, 2 
  

515-517 sind forstamtliche Bezeichnungen filir den 

"Steinenberger Egart". 

518) Steinenberger Egart em 8d%énibgrgar gegird NW II,2 (PK) 
  

Waldbedeckter West- und Nordhang des "Steinenbergs"; einst 

atddtische Weide (1683: die so genandte Steinenberger Schaaff- 

weyth). Deutung s. 514 und 487. 

519) Steingrube + SWI,27 
  

A. vff der Steyngrubenn So In das Hellerloch gett (1513, 

A 410, B 6). 

Das dltere Wort fiir Steinbruch ist Steingrube. Im Gelande 

ist von diesem Steinbruch nichts mehr zu sehen; es ist des- 

halb anzunehmen, dal es sich um einen kleinen Steinbruch ge- 

handelt hat, vielleicht auch nur um einen Ort, wo man Steine 

holte. - Ddlker 347, Reimald 129, Rheinw. 213, 

520) SBteingriible + NFW I, 1 
  

de agro ... 4y staingr&b (G 1390/92); Wg. genannt das stein- 

grublin (W 1558); vB seinem wiesten WiBplitzlin so vor alters 

einsthails ein Weingardt gewest, Jjezund aber ein Wdldlin ist, 

genant das Steipngriieblin, hinden im ERlingsloch ... stoBt 

unden uff die Kling und oben uff den gemeinen Weg beym Bronn- 

lin, der Tropfner genant (W 1704). 

Kleines Waldstiick im ndrdlichsten Teil des "EBlingsloh". Be- 

reits im 1.Beleg nicht mehr appellativiach genannt, d.h. der 

Steinbruch war um 1390 schon nicht mehr vorhanden. S.auch 519, 

521) Steinlach gn dr 840€lax 80 II-III, 1 

bi der Stainach (1340, LSchUB, S. 224); an der Stainachun 

(G 1356); W, an der Stainach (1452, WR 13464); das Steinacher 

Thal (Baur 1674); W. in der Stainach (G 1718); A. an der
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Steinach, oder jetztmahls Steinlach genannt (G 175%); der 

Steinlacher Acker genannt (H 1754); FK. 

Bach mit stark wechselnder Wasserfilhrung; entspringt bei Tal- 

heim im HuBersten Siidostzipfel des Kreises Tiibingen und miin- 

det beim Tiibinger "Unteren Wshrd" in den Neckar. Innerhalb der 

Markung T und der alten Markung D wurden einige Flurstiicke 

nach der Lage an diesem Bach benannt, so "An der St.", "Hinter 

der 8t.", "Uber der St.", "Steinlachrain" und "Steinlachwa- 

sen". - Der Name, der in seiner heutigen Form erst im 18. Jh. 

auftritt, bezieht sich auf die im Sommer meist kiimmerliche 

Wasserfihrung, wo der Bach als "steinige lLache" erscheint; 

das Grundw. durch Umdeutung als -ach entstanden. Ach (ahd aha, 

mhd she) bezeichnet ein flieBendes Gewisser; Springer (S. 82) 

gibt einen Beleg "Steinaha" vom Jahr 803 an, so daB diese Deu- 

tung gesichert erscheint (also nicht vom Kollektivsuffix »ahil). 

Das Grundw. gibt die (besonders im Frithjahr) starke Mitfithrung 

von Geroll an. - Buck 1, 2, Springer 82, Vollm 34. 

522) Steinlach, hinter der hendjr dar 335%1% SO I, 1 
  

W. vor= und jetztmahls hinter der Steinlach genannt (G 1735); 

K. 

Uberbautes Geldnde zwischen der Steinlach und der Hechinger 

Strafe. Im Beleg kann nicht der jetzige Flurteil gemeint sein, 

da die Steinlach erst seit etwa 1862 im heutigen Bett flieflt. 

Eine eindeutige Festlegung der verschiedenen alten Steinlach-~ 

laufe ist nicht mdglich (s. aber "Alter Rauns" und "Mihlbach"); 

es kann daher nicht angegeben werden, wo die im Beleg genannte 

Flur lag. Damit muB auch unentschieden bleiben, ob sie von T 

oder von D aus ("hinter") benannt wurde. 

523) Steinwegtor + NW IV, 1   

Steinwegthor (F 1683, Karte). 

Eingang in die "Galshalde" vom "Steinweg" aus. 

524) Stelle uf dr &dele NW II-III, 1 
vand der Stellin (G 1567); der Statt Trenckhin, under der Vich 

S5t6llin (G 1604); W. bey der Trénkin am Urschrein bey der 

Stellin (H 1754); FK.
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Baumwiesen und Schafweide mit kargem Boden zwischen "Wanne" 

und "Herbstenhof". Auf der (eingezdunten) "Stelle" (mhd stel- 

len = in einen Stall bringen, halt machen) wurde das Weide- 

vieh (wohl mittags; auf der danebenliegenden Morgenstelle mor-— 

gens) zur Trénke zusammengetrieben und zum Ausruhen bei Biu- 

men und Striuchern, vielleicht auch in einer Hiitte "unterge- 

stellt". - Buck 268, Kei 104, Rheinw. 213. 

525) Stelle, ob der ob dr 8dele NW III, 1 
  

oberhalb der Stellin (G 1567); ob gemeiner Statt Vichstellin, 

in der Wannen genannt, so ... bey MannBgedenken ... mit lau- 

ter Wachholderbiischen verwilldet (G 1688); FK. 

Bin kleiner Streifen Baumwiesen oberhalb der "Stelle" zwi- 

schen "Heuberg" und "Wanne", 

526) Stiefelacker em §d€flagar SwW I, 2 
  

(A.) genannt der lange oder Stifel=Acker untrem Hof (H 1754); 

PK, 

Uber 16 Morgen groBer A. zwischen dem Ammerkanal und der Stra- 

Be nach Schwidrzloch. Bezeichnung nach der Form (nach Osten 

zugespitzt, etwa in der Form eines sich nach oben stark er- 

weiternden RohStiefels) oder nach einem PN (1356: Stifel). - 

Buck 296, Kei 194. 

£27) Stiftungswald em 8difdogswald SW I, 2 
  

Amtlicher Name filir den dem Tiibinger Spital "gestifteten" Wald 

slidlich des "Hellerlochs"; identisch mit 494. 

528) Stockacker + NW I, 2-3 7 
  

der Stockacker, an der Criitzberger Kelter (W 1522); (A.) bey 

der Creiitzberger Kellter, genannt der Stockackher (G 1562); 

der Stockacker, zwischen der Landstrafl und den Creltzberger 

Weingarten gelegen (G 1688); der Stockacker (G 1735). 

Unter dem "Kreuzberg"; Deutung des Best.W. wie "Stockwasen” 

(Waldh.), oder nach einem PN (1390: Stok).
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529) Stockbrunnen + W I, ? 
  

sito vnder der obern mili ,.. stochbrunen (G 1356); de prato 

.+» by dem stogkbrunnen (G 1390/92). 

Vor dem Hagtor; Brunnen, bei dem das Wasser aus einem Brun- 

nenstock lduft, oder Klammerbildung: Stock(acker)brunnen 

(s. 528). - Buck 270, Kei 136. 

530) Stockhau em 8doghao sW II, 2-3 

Tibinger Spital Stockhau (F 1683); im untern Stockhau (H 1754). 

UnfaBte 1683 das gesamte Waldgebiet zwischen "Weiherhau" und 

"Kelterhau'". Heute nur noch der zwischen "Schindhau" und 

"Weiherhau" vorspringende Waldteil der Mkg. Wankheim. Uber 

das Best.W. s. "Stockwasen" (Waldh.). 

531) Stockle em Adegle N I, 4 

Wg. Im Stécklin (W 1522); A. am stdcklin (G 1537); Wg. im 

St6ckhlin (G 1679); PK. 

Leicht ansteigendes Gewand nordlich der Herrenberger StralBe; 

frilher meist Wg., heute iiberbaut (StraBenname). Benennung 

nach dem Bildstock dexr Heiligen Ottilie, der hier stand, viel- 

leicht auch nach einem Silihnekreuz, das beim Haus Stocklestra- 

Be 30 gefunden wurde. Dieses Kreuz soll zum Gedi3chtnis an 

zwel Briider, die sich im Streit gegenseitig erstochen haben 

sollen, aufgestellt worden sein. - Vgl. 418 und - fiir andere, 

allerdings weniger wahrscheinliche Deutungsmdglichkelten - 

"Stockwasen" (Waldh.). 

53%2) Stockwiese + w I, 17?2 
  

Bg. haist die Stockhwise (G 1562); Bg. vormahls die Stock= 

Wiesen genannt, vorm Haag=Thor beym langen Steeg (G 1735); 

G. genannt die Stockwies (H 1754). 

Nicht mehr bekannt; beil der BelthlestraBe. Zusammenhang mit 5307 

533) Stockwiese + NO II, 1 % 

vB der Stockwisen, ob dem Haylat (H 1529). 
  

lage s. Beleg; Deutung s. "Stockwasen" (Waldh.).
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534) Stoteles Giiter  + 2 
  

Aristoteles Megenzer ... hat grose gueter zu und umb Tiibin- 

gen iUberkommen ... noch 2u unsern zeiten des Stoteles gueter 

genennt werden (um 1560, Zimmersche Chronik IV, S. 306 f.). 

Lage unbekannt; Deutung s. Beleg. 

53%5) Strafburger Acker en de 8drgsburger (eger) NW II, 1 
  

L., ... von Johann Mockheln zu Strafburg erkaufft, auf der 

Vichwaid (G 1688); W., so jetztmahls A. seynd, auf der Vieh= 

Wayd, unterm Horremer, der Strafburger Acker genannt (G 1735); 

K. 

Jetzt Baumwiesen, westlich der Viehweide; um 1650 von einem 

StraBburger Blirger gekauft. 

536) Streithau en 8drzidhao 80 I, 2 

welche den gantzen strittigen Streitthauplatz vollkommen gen 

Tibingen zu des Spithals eigenthimlicher Waldung einschlie- 

Ben (H 1754); des Spitals sogenannten Streithauwald (H 1754). 

Wald im "Landkutschers Kapf"; auch der sidliche Teil des 

"Schindhau" soll den gleichen Namen gehabt haben. Un den Be- 

sitz scheint es Streitigkeiten (zwischen T und Wankheim?) 

gegeben haben (s. Beleg 1), die vielleicht mit dem abgegange- 

nen Wemfeldhof in Verbindung standen. -hau s. "Weiherhau". 

537) Studentenwsdldlein + SW I, 17 
  

in paludipus ambulacri dicti Studentenwdldlein (Gmelin, 1772). 

Vielleicht identisch mit dem "Seufzerwidldle"; von den Studen- 

ten zu Spaziergingen hevorzugte Gegend. 

528) Stutgirtlin + NO II, 1 7 
  

Vorlehen an der Vichwaid, stoRt ainhalb an daz Stutgertlin 

(1497, Urk. bei Th. Schén "Geschichte der Pfarrei T." in 
TB 3/4). 

Deminutiv von mhd stuotgarte = eingeziunter Platz fir eine 

Herde von Zuchtpferden, Gestiit. -~ Ddlker 396 f. (mit Tit. 

Angaben).
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5%29) Swinbogen, unterer + W I, 17 

by dem undern owinbogen, an der Amar und der Stattmuren 

(W 1522) . 

Uberbautes Gebiet an der Ammer. Best.W. mhd swin = Schwein; 

Grundw. nach einer Ammerkrimmung. Ein Gegenstick "Oberer S." 

ist nicht bekannt. 

540) Tsiglesklinge en dr dgglesgley NO II 2 
  

Thisisclingen (G 1350); (Bg.) in Tasinsklingen (G 1356); 
Bg. in TéassiBklingen (G 1390/92); sito in DHsins klingen 

by dem Hailigen Brun (G 1%90/92); Bg. In thesins klingen 

(G 1536); G. bey dem Hayligen Bronnen, oder Thesis Klingen 

(G 1708); ob der ThoBis= vulgo Tiglins=Klingen (Weidelb. 

1716): W. ... in der Thesis. Klingen (H 1754); auf den Tidg- 

lins Klingen Bach stoflend (H 1754); PK: Thesiskling. 

Nordsiidverlaufender Einschnitt zwischen "Viehweide" und 

"Denzenberg". In ihm liegt die alte Markungsgrenze T - L 

entlang des Gutleuthausbaches; an den Hingen G. und Baum- 

wiesen. Die heutige Form diirfte auf den PN Téglin (1470 und 

1562 erwdhnt) zuriickzufiihren sein, die alte Bezeichnung auf 

den PN D&s, Thids oder shnlich. 

544) Talacker + 80 II, 2 7 

Ist der talacker (1469, WR 13378). 

In Wemfelder Ackergebiet, Zelg Riedern. Benannt nach dem 

Neckartal oder dem "Backofen'"-T&lchen. 

542) Tanzmeisterweg dantsmgeddarwearg NO III-IV, 1-2 
  

In der "Gaishalde"; nach einem Tanzmeister (fiihrte beim 

Tanze die Aufsicht) benannt; Ereignis? 

543) Tauchwiesen ®n de douxwiss - 80 I, 2 
  

W. genannt Ducht wisen (H 1523); des Spitals Tauchwisen 

(H 1754); PK.
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7ur Zelt abgehender F1N fiir das Gebiet der Kasernen an der 

Reutlinger StraRe. Nach Buck (47) bezeichnen die Formen Dof, 

Tauf, Dauch, Ducht u.a. alle das Moos:. Es sind also moosige, 

feuchte Wiesen gemeint. Tauch- oder Taugstein als Kalktuff- 

ablagerung entfdllt hier, da die "T." im ebenen Neckartal 

liegen. 

S544) Teiggruben + Rw I1, 1 7 
  

hinder Ursrain bi den taig sruben (G 1356). 

Anscheinend eingetiefte Stelle, in der das Wasser lange 

stehenblieb und den Boden durch Fiulnis aufweichte (mhd 

teig = durch Faulnis weich geworden). - Kei 46. 

545) Teufelswiese + NW II, 1 7 
  

W., vff dem Schnarrenberg, bei deB Teiffels wislin (G 1562); 

bey des Teuffels wisen (G 1688); bei der Teufels=Wiesen ... 

auf der Morgen-Stellen (G 1735). 

Im nordlichen Teil des "Schnarrenbergs'; nach dem PN Teufel 

(Genitiv-s) (1356 in T: Mifel). 

546) Tiergarten + 80 I-II, 1 7 
  

agri ... by denm galgen weg by dem Tiergarten (G 1390/92). 

Nicht genau lokalisierbar, Tiergirten waren im Mittelalter 

nicht selten. Man versteht darunter einen Wildpark, der hier 

dem Pfalzgrafen gehort haben konnte. - Dickenmann, Wamenf.lI, 

S. 271, Fi II, 200, Hegele 54, Kei 79, 141, Reimold 132; zum 

Sachlichen: ZGOR XVIII, S. 384. - Bichtold (50) deutet den 

F1N als "Pferch fir das Weidevieh oder Schindanger", ebenso 

Schweiz. TId., IL, 439; aber im 14, Jh, diirfte Tier i.a. = 

bestia sein. 

547) Trinke + NW II-III, 1 ? 

by der statt dnenckin (um 1500, bei Rau, Gebote und Verbote 

der Stadt T in: TB 1951, S. 64 ff.); gut, by der Drenckin 
(H 1523); Bg. in der trinckhin (G 1562); W. bey der Trinkin 
am Urschrein bey der Stellin (H 1754).
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Viehtrinke ndérdlich des "Ursrains" (beim "Elysium"?). - 

Fi II, 317, Kei 105, Reimold 100. 

548) Trinke + NW II, 2 ? 

Wg. ... in der Trinckhin (G 1562). 

Viehtranke beim "Roten Steiger Bgarth. 

549) Tropfner + NI, 1?7 

In dem ERlingsloch ... darinn der bronn stett, genannt Tropf- 

ner (W 1522); beym Brdnnlin, der Tropfner genant (W 4704). 

Sicherlich ist der Brunnen zwischen "EB8lingsloh" und "Schnar- 

renberg", der das Bachlein im "EfBlingsloh" speist, gemeint. 

Scherzhafte Bezeichnung fiur einen Brunnen, der nur tropfen- 

weise lauft., - Kei 138. 

550) Trostenmiihle + NOTI, 1 ? 
  

de prato an dem Osterberg ob trosten mili (G 1390/92); vB 

des trosts mullin (1424, WR 13139); Trostsmiilen vorm Hag= 

Thor (1522, bei Crusius II, S. 199); abgegangen Trostes 

Mihlin (W 1704), 

Nicht lokalisierbare Mihle; die Belege 1390 und 1522 stimmen 

in ihren Ortsangaben nicht iiberein. Vielleicht handelt es 

sich um 2 Mihlen mit elnem gemeinsamen Besitzer (1356: Trost). 

551) Untermark + S0I, 1% 

biB an das Untermark, welches den Spital und Thn schaidt 

(H 1754, Urkundenabschrift von 1595). 

Grenzstreifen (mhd marc, marke = Grenze, abgegrenzter Land- 

teil) in der Gegend des Galgenberges. "Unter" (mhd under) 

ist hier zu verstehen als "in der Mitte, zwlschen". 

552) Untertor + NQ IV, A 

Vnderthor (¥ 1683, Karte). 

Ehemaliges Tor durch den Zaun der "Gaishalde"; im Siidteil 

des Rodungsflecks der "Neuen Acker" (Waldh.); liegt etwas 

tiefer ("unter") als das "Obertor".
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553) Ursrain ém uri(r)oe NW II, 

de vinea ... sita in Ursrain (1299, #UB XI); sito an Ursrain 

apud torcular Monosterii (G 1356); Wg. Im VrBrein (G 1565); 

Bg. an der Sarchhalden, oder Urschrain (G 1679); W. am UrB- 

rhain, ist dieser Zeit ein Egart, wird dem gemeinen Herdt- 

vich zum waydgang und Trib gebraucht (G 1688); W. ... amn 

Urschrein bey der Stellin ... anderseits dem Urschreiner Bach 

gelegen, stoBt oben auf die Egart, und unten den Maderhalder 

Bach (H 1754); PK. 

Ehemals gute Wg. mit eigener Kelter (s. Beleg 1356); heute 

G. und Bg. Das Grundw. von mhd rein = abfallendes Gelande. 

Das Best.W. ist kaum zu kldren (PN?). Eg ist vielleicht an 

die Sagengestalt Urschel, die "weiBe Frau" zu denken, obwohl 

diese meist nur in oder bei alten Burgen und Hiusern er- 

scheint. Ein Zusammenhang mit dem ehemaligen St. Ursula-Non- 

nenkloster in T besteht nicht, da dieses Kloster erst 1%3%3 

gestiftet wurde, der 1. Beleg dieser Flur aber schon von 

1299 stammt. 

554) Ursrainer Egart em urd(r)oenir g)gird N II, 1 
  

stoBt oben auf die Urschreiner Egart (H 1754); PK. 

Ebenes Geldnde oberhalb des "Ursrains". Das Gebiet gehorte 

zum nahen Herbstenhof und wurde von diesem aus bebaut. Nach 

dem Abgang des Hofes um 1680 lag es lingere Zeit brach und 

diente als 0dland zur Weide. Um 1900 wurden hier Hopfengir- 

ten angelegt, danach Baumwiesen. "Egart" s. 487. 

555) Utzhalde + SOOI, 1-27 

(A.) an der Utzhalden (1420, RG 24/25 Jg.); in der Utzhalden, 

ist ein Anwinder (H 1754, aus einem Verkaufsbrief wvon 1661). 

Nicht mehr genau lokalisierbares, ehemaliges Weinbaugelinde 

(= Halde; kein Bergabhang! Vgl. "Halde" in D) iiber der 
Neckarbricke. Von einem PN. 

556) Vergerianer + ? 

Vnser Stipendii Weingart, der Vergerianer genant (G 1562, 

spiter in das Lb. eingefiigte Briefabschrift von 1624); 
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vinea vergeriana (1677, bel Gehring "Das &lteste Buch ilber 

T" in TB 21, 1930, S. 28 ff.). 

Benennung nach dem Bischof Peter Paul Vergerius, der einige 

Zeit in T lebte und in der Stiftskirche im Oktober 1565 be- 

graben wurde. (Crusius, Bd. II, S. 311). 

557} Viehweide uf dr fiwqed NO II-IIT, 1 

de vinea mea trium jugerum sita sub vihwaide (1292, LSchUB, 

S. 65); prati nostri siti vf der Vihwaid (1310, WR 13501); 

W. «.. vEf der Vichwayd (1414, WR 13450); bei einem wilden 

Byraonbom vff der vichwaid (G 1567); W. in der Viehwaid (G 1708). 

Unfangreiches Gebiet zwischen der "THglesklinge" und dem Ab- 

hang zum Kisenbach, sowie zwischen der Linie "Rotbad"-"Heu- 

land" und der Grenze T - Waldh.; heute z.T. iberbaut, A., W., 

G. und Schafweide. Frilher gehdrten noch "Horemer", "StraBbur- 

ger Acker", "Herbgtenhof, "Stelle" und "Morgenstelle" im We- 

sten dazu; im Suden grenzte die "V." an dén "Krummschenkel", 

das "Iglersloh" und den "Heuland". An den Sudhingen wurde noch 

im 16. Jh. Weinbau getrieben. Neubruchicker werden 1562, 1604, 

1704 und 1755 genannt: dadurch entstanden neue F1N, das Gebiet 

der "V." wurde eingeengt. - Wegen der GroBe wurde sie in "Obe- 

re V." (bei der "Winkelwiese"), "Untere V." (Richtung "Tigles- 

klinge" und "Heuland") und "Untere V." (= "Viehweidle") ge- 

trennt. 

558) Viehweide, obere uf dr obird fiwged NO II-III, 4 (PK) 

. 557. 

  

559) Viehweide, untere uf dr onddry fiwged NO II, A 
  

W. gelegen an der vnder vichwaid (G 1470); W. ... auf der 

untern Viehwaid (G 1753); FK. 

5. 557. 

560) Viehweide, vordere + NO I, 1 
  

Wg. an der vordern Vichwayd (1573, A 410, B 6). 

Identisch mit 561.
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561) Viehweidle ém fiwgedle NO I, 1 

(Wg.) im Vichwaidlin (Steuerb. 1662); PK. 

Die Hénge nordlich des Stadtfriedhofs; wegen der ehemaligen 

Benlitzung als Weide so genannt. Die eigentliche (groBe) 

"Viehweide" (s.d.) liegt nordlich davon. StraBenname "Ob dem 

Viehweidle". 

502) Viehweidsteige + ? 
  

de agro sito sup vihewaide staige (G 1350); sito sup Vih- 

waitstaig (G 1356). 

Weg zur "Viehweide", 

56%) Viertel em fisrdl S0 I, 1 

Gemeint ist das Industrieviertel iiber der "Blauen Brilicke"; 

der Name ist um die Jahrhundertwende aufgekommen. 

S564) Vogel + swW I, 17 

1172 iuger dictam der vogel (G 1350); vineis von dem vogel 

bis die Klingen (G 1356); Wg. bey der Nunnen Kelltter Im 

Vogel genannt (G 1565); (Wg.) im Vogel (G 1735). 

Ehemaliger Wg. unter der "Lichtenberger Hohe" im "Hennental". 

Von einem Bigentimer oder Benlitzer (1535: Vogel). 

565) Vogelbrunnen dm foglbrona NW IV, 1 
  

zu deB Vogelsbroanen (G 1567, aus einem Vertragsbrief v.1456). 

In der "Bachklinge" am "Bettelweg"; nach einem PN (Genitiv-s). 

566) Vihrberg ém ferbgrg W I, 1 

Wg. ... am Veherberg (G 1535); Wg. ... an Veherberg (G 1562); 

Wg. vorm Schmidthor am Foherberg (G 1565); Wg. im Vehrenberg 

(H 1569); vsser dem Fehrberg (G 1631); uff dem sogenannten 

Fohrenberg (1695, A 409, B 16); Wg. am Vehrberg (G 1708); 

zu A. gerichteten Wg im Véhrenberg (H 1754); FK. 

Uberbautes Gelinde (urspriinglich Wg.) bei der unteren Fronds- 

bergstraBe. Das Grundw. -berg steht oft fir Berghang, also
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Halde (im Gegensatz zum Tal) und nicht fiir Erhebung, AnhBhe 

(Kei 48, 53). Im Best.#. steckt entweder ein PN (Fehr, Fshr 

oder shnlich, von der Berufsbezeichnung Ferge) oder ahd fo- 

ha, mhd vohe = Flichsin (Brauch 42 deutet so einen "Voherberg"), 

oder aber mhd varch = Schwein, Ferkel, mit Plural verherq). 

Die Belege 1569, 1695 und 1754 lassen eine Ableitung von Foh- 

re (mhd vorhe), die in T aber forx heifit, als nicht ausge- 

schlossen erscheinen. 

567) #aldhéuser Stelle, hintere, am Tanzmeisterweg 

NO ITI-IV, 1-2 

568) Waldhduser Stelle, mittlere NO IITI, 1-2 

  

  

569) Waldh#user Stelle, vordere NO IITI, 1 
  

567-569 sind Waldabteilungen in der "Gaishalde" ®stlich des 

Veilers Walh.; dorthin wurde frither das Vieh zur Waldweide 

getrieben., Deutung s. 524 und 542, 

570) Waldhiuser Tor + NO IV, 1 
  

Waltthauserthor (F 168%, Karte). 

Ehemaliger Eingang durch den Weidezaun in die "Gaishalde", 

wo das Strialichen von Waldhausen nach Bebenhausen in den 

Wald eintritt. 

571) Waldhduser Weg waldhdisyr Sdrgsle NO II, 1 
  

vif der vichweid zwischen Walthuser weg (H 1523). 

Heute schmale StraBe von der "Eberhardshohe" nach Waldhausen. 

572) Waldle, unter dem ondsrim wgldle sw I, 2 
  

Schmaler Streifen (gerodet) unter dem Schwirzlocher "Waldle". 

  

1) Bei Dolker 206 erscheint ein "Fercherberg", der ab 1520 
regelmidlRig Feherberg geschrieben wird, also von der Zeit 
an, in der der Tiubinger "Vohrberg" als Veherberg erst- 
mals erscheint. Das "r" der ersten Silbe kénnte also 
auch hier schon ausgefallen sein.
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573) Walkmihle + ? 

de prato ... ob der siechen hus ob dem weg der in die walk 

mili gdt (G 1390/92); ager ... an dem Osterberg ob der 

Walkmili (G 1390/92); Walckh-Milin (F 1589). 

Die Walkmiihle stand im ‘4. Jh. vor dem Lustnauer Tor an der 

Ammer oder am Kisenbach. Spiter wurde sie an die Neckar- 

bricke verlegt. 

574) Wankheimer T&le em wapkeomor dgle SO I, 2 
  

(A.) im Wanckheimber Th&len (Steuerb. 1662); hinter Wenn- 

feld im Wankheimer Thélen (H 1754); FK. 

Etwa parallel zum “"Backofental" sich hinziehendes Tilchen, 

das die Richtung "uf wapk +tsu " hat. Der FIN entstand 

wohl erst im 18. Jh. 

575) Wanne en (uf) dr wand, wan N III, 1-2 

(Stein) an der wannen (G 1567); Bgarten in der Wannen ... 

bey MannBgedenken mit lauter Wachholder Biischen iiberwachsen 

(G 1688); Wg. in der Wannen (W 1704); PK. 

Nach Siiden und Sidosten abfallender Hang unter dem "Heuberg", 

im Westen an die Hagellocher Gemarkung stoBend. Das Geléande 

war urspringlich ein Teil der "Viehweide". Um 1700 und wie- 

der um 1900 wurden hier Wg. angelegt, die heute Baumwiesen 

und Baumickern gewichen sind. Die Form der gewdlbten Anhéhe 

entspricht einer umgestiilpten (Frucht-)Wanne. -~ Buck 293, 

Kei 52, Reimold 149, Rheinw. 222. 

576) Wanne, ob der ob dr wano NW II, 2 
  

oberhalb der wannen am Rotenrain (G 1567); FK. 

Schmaler Streifen zwischen dem Wald "Heuberg" und der "Wanne". 

577) Wasen + 80 I, 1-2 ? 

uff dem Staden ... an dem Wasen (1420, RG 24/25 Jg.); am 

Stammler ... hinuB an den waBen (1469, WR 13378); (W.)an dem 

Wasen ... neben dem Negger (H 1754, aus einem Verkaufsbrief 

von 1661).
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In {iberschwemmungsgebiet des Neckars. In T anscheinend nie 

volkstimlich gewordene Bezeichnung fiir eine W. mit schlech- 

tem, feuchtem Boden (ahd waso, mhd wase = Rasen); diente oft 

besonderen Zwecken, so als Spielplatz (identisch mit "Renn- 

wiesen"?) oder als Schindanger (identisch mit "Schelmen- 

wasen"?). Buck 294, Kei 99, Vollm 42. 

578) Wasserschapfen  + SW I, 12 
  

vor dem Hirsower tor an der Wasserschapfen (G 1390/92). 

Nach feuchtem Untergrund? - Kei 193, 

579) Wechselwiesen en de weksalwisa SW II, 2 
  

Wechselwisen (G 1562); wechselwisen underm Rappenberg 

(G 1604); FK. 

Im oberen Neckartal zwischen dem Neckar und der StraBe nach 

Rottenburg, bei der Markungsgrenze. Wechselwiesen wurden in 

jéhrlichem oder mehrjahrigem Wechsel von zwei oder mehr Be- 

rechtigten benitzt. - Buck 295, Fi VI, 519, Hegele 35, 

Xei 151, Knapp, Ges.Beitr. 289, Vollm 42, 

580) Wegle, neues + ? 
  

Holz Im Newen Wegle gehawen (1586, A 409, B 9). 

Damals neu angelegter Weg in der "Gaishalde". 

581) Weide + S0 I, 2-3 - NO I, 2-3 ? 

W. haist die waidt am Stamler (G 1562); W. haifit die Waydt ... 

stogsen oben und unden auf deB Spithals Rennwisen (G 1688); 

W. ... haiBt die Wayd (G 1735). 

Viehweide im "Unteren Neckartal”. 

582) Weiherhau &€m waiarhao S0 II, 2-3 

das blhelhdltzle genant, stoBRt ... vnden an Tuwinger Weyher- 

haw (F 1556). 

Schmales Waldstiick (Taubwald) an einem nach Nordosten ausge- 

richteten Hang zwischen "Landkutschers EKapf" und "Wankheimer
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Stockhau". Der "W.," diurfte, wie der gesamte Hang zwischen 

"Kelterhau" und "GroBholz", ein Teil der Wemfelder Wilder 

gewesen sein. Seinen Namen hat er von einem Weiher oder See 

unter dem "W." (vgl. 583). Der heute unbewaldete Sporn siid- 

lich der Kasernen gehorte sicherlich einst zum "W.'" Das 

Grundw. -hau bezeichnet ein Waldstiick, aus dem das Holz in 

bestimmter Reihenfolge herausgeschlagen wird (mhd how = Hieb, 

Holzabteilung eines Waldes). - Buck 102, Kei 101. 

58%) Weiherwiese + S0 I-II, 2 7 
  

den obern Wygger (1475, RG 24/25 Jg.); W. hynder Wennfeld, 

am Wald gelegen, genant die WyhrwiB (H 1523); hinder Wenn- 

feld im Teuch (H 1754). 

W. bei einem der Fischzucht dienenden Weiher (mhd wiwer, 

wiher, wiger; lat. vivarium). Er lag wohl bei den heutigen 

Kasernen. L. Sch. erwdhnt in dieser Gegend eine Flur "See- 

wiese". - Buck 297, Kei 44. 

584) wWeiherwiese + NOI, 17 
  

W. genannt die Weyherwies am lincken Osterberg unter dem 

Schmahlbronnen (H 1754). 

Bei der heutigen BrunnenstralBe. Den ¥eiher, nach dem die 

"W}." genannt wurde, speiste wohl der "Schmalbrunnen'. 

585) Weilerhalde én dr wyil?rhald: NW I-II, 2 
  

sito vnder wilerhalden ... ad ripe wilerbache (G 1350); 

W. vnder Wylerhalden (1450, WR 13354); Bg. an Wylenhalden 

(G 1505); Bg. an weiller Halden (G 15%6); Wg. In der ... 

weylerhalden (G 1688); A., so vor Jahren Wg. gewesen, in 

der Weilerhalden (H 1754); FK. 

Nach Westen abfallende Wg.-Halde unter dem "Steinenberg" 

zwischen "Buckenloh® und der "Roten Steige". Benennung 

nach dem Weilersbach: Weiler(sbach)halde. 

586) Weilersbach em wailarsbax NW I, 2 
  

ad ripe wilerbache (G 1350); sito an dem wiler bache (G 1356);
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agri ... an dem wilersbach (G 1390/92); W. ob dem Wylers- 

pach (G 1505); W. Im Ammerthal, am Weylerspach (G 1604); 

W. .. am Weylerspach (G 1753); PK. 

Von Norden nach Suden flieBender Bach, der in der Hagel- 

locher Gemarkung entspringt und beim stadtischen Bauhof 

in die Ammer mundet. Die W. beiderseits des unteren Laufes 

werden nach dem Bach genannt. Seinen Namen erhielt der Wei- 

lersbach von T aus, Unter "Weiler" ist entweder der Ort Ha- 

gelloch oder das sagenhafte Staddtchen "Weil am Bach" gemeint. 

Dieses ~ durch Feuer und Hagel zerstorte - StZdtchen soll et- 

wa an der Stelle gestanden haben, an der der Weilersbach in 

die Mkg. T einbritt. Der historische Hintergrund fur diese 

Sage durfte in einer rodmischen Villa zu suchen sein, von der 

im Weilersbach-Schuttkegel einige Reste gefunden wurden 4). 

Eisenstuck (Namenf. IV, S. 246) gibt eine weitere Deutungs- 

moglichkeit an: von ahd wilan = iiberquellen. 

587) Weilersteig dn wyilar8daig SW I, 1 -801,1 
  

am milbach vnd an dem villemer stig (1495, WR 13352/55); 

stoBt vff den Wylhaimer Fafistig (G 1535); W, am weilheimer 

steig (G 1562); (W.) am Weihler Steig (W 1607); am Weyler-— 

steig (W 1689); W. beym Weilheimer Steig (H 1754). 

Der FuBweg (mhd stic = Pfad, Steig) von T nach Weilheim 

fiihrte beim Hirschauer Tor iUber den Neckar und dann etwa 

dem Landgraben entlang nach Weilheim. 

588) wWeilheimer Graben + SWI, 17 
  

wylhaimer waBer graben (G 1535); W. am #drth ... stoBt oben 

an den Weilheimer Graben (G 1688); Weilheimer Graben (G 1735). 

Sicherlich ein Teil des "Landgrabens", vielleicht identisch 

mit dem "Goltergraben'". Der Name ist aufzufassen als "Graben 

von Weilheim her" oder "Graben am Weg nach Weilheim" (s.587). 

589) Wemfeld em wemfgld S0 1-1I, 2 

verkovfet rehtes, vnd redeliches kovfes Kyrchain, daBR dorf 

bi dem Necker, Wankayn vnd Wemmenvelt (1296, LSchUB, S.57); 

1) Fundberichte, NF 13, A. 73; Hennig S. 30. 
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A. ze wemuelt (1307, LSchUB, S. 210); A. ... ze wéinuelt 

vnder sant Nicolaus capelle (1350, ZGOR XXI, S. 402); W. ge- 

legen ze wemmevelt (1335, WR 13506); a capella sant Nicolal 

apud wemeuelt (G 1350); wenneuelt (G 1356); ager situm ... 

wennenuelt (G 1356); hoff ze wemuelt (1374, WR 13278); vn- 

sern fronhoff z8 Wemfelt (1391, WR 13289); W. zu Wenfelt 
(W 1402); S. Nyclausen zu Wenndfeld (1437, SpU in TB 2/3%); 

W. bey wenndtfeldt (G 1562); (A.) hinder wenuelt (1589,A 409, 

B 12); A. bey Wendtfelden (G 1604); (#.) bey Wennfeldt 
(G 1708); W. zu Wennfeld, an dem Wankemer Weeg (H 1754); FK. 

Die Grafen Eberhard und Rudolf von Tiibingen verkauften 1296 

"Kyrchain, daz dorf bi dem Necker, Wankayn vnd Wemmenvelt" 

an Albrecht Bacht, Burgermeister von Reutlingen. In dieser 

Urkunde rangieren zumindest Wankheim und Wemfeld auf einer 

Stufe, wenn wahrscheinlich auch nicht der Ausdehnung, so 

doch dem Siedlungscharakter nach. Anscheinend hatten sich 

hier einige Hofe zu einer Art Siedlung zusammengeschlossen 

(fur gemeinsame Dreifelderwirtschaft Nachweise um 1330, 

1420, 152% und 16671). Der Derendinger Ortsadel scheint vor 

1530 in Wemfeld einen Hof besessen zu haben, verkauft doch 

Hug von Derendingen u.a. die "Hofstit" an das Kloster Beben- 

hausen. Wemfeld kam bald an Otto ven Wurmlingen, der 1310 

Birgermeister in T war. Sein Sohn Ruedeger verkauft W. an 

St. Blasien und Heinrich den Wiedemaier von T. Bereits 1374 

war das Gut ganz im Besitz des Klosters St. Blasien. Im Jahr 

1486 ging es an das Tiibinger Spital fiberfl). Die Kapelle (St. 

Nikolaus) ist erstmals 1330, dann 1350 erwdhnt. Ende des 

16. Jh. scheint sie abgebrochen worden zu sein (Crusius I, 

S. 626 f.). Das Gebiet um Wemfeld ist ein sehr alter Acker- 

boden. Zwei Grabhiligel im "Schindhau" und im "Salzgartenhau" 

weisen auf vorgeschichtliche Ansiedlung (Hallstattzeit)2’. 
Sudlich des Gaswerks wurden 1908 acht alemannische Reihen- 

griber aus der Zeit um 550 angeschnitten5 ; weitere drei 

  

1) Zur Geschichte s. M. Duncker "Wemfeld" in RG 24/25 Jg., 
5. 12 ff. 

2) Vgl. Nigele in Fundberichte, 16. Jg. S. 24, 

%) Fundberichte, 16. Jg., S. 104.
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Gréber fand man 100 m Jstlich daveon. Beide Griberfelder mis- 

sen zu eliner nahegelegenen Siedlung gehdrt haben, fir die 

nur Wemfeld 1In Frage kommt. Die Kapelle soll wohl erst von 

Pfalzgraf Hugo III. um 1164 nach seinem Sieg iuber Welf VII. 

erbaut worden sein, doch spricht das nicht gegen eine ale- 

mannische Besiedlung um die Landnahmezeit. 

Bei der Deutung des Best.W. muBl man aus zwel Grinden von der 

Silbe wem- ausgehen (die mda. Aussprache ist eindeutig “wem"; 

alle Zltesten Belege von 1296 bis 1391 lauten "wem", erst ab 

1437 setzt sich wend~ durch). Wahrscheinlich ist das Best.W. 

auf einen PN zuruckzufiihren, der etwa Wemo gelautet haben 

mag.q) Neitere Deutungsmdglichkeiten ergeben sich aus der 

Herleitung a) von mhd swemmen = ins Wasser tauchen (mit fal- 

scher Abtrennung des anlautenden s- auf die Frage wohin?: ins 

(8)wemm(en)feld; diese Erklirung wiirde zu der dem H1l.Nikolaus 

gewidmeten Kapelle passen), b) von ahd giwemmen = beflecken 

(got. wamm = Fleck, Bdses). Formen auf -i- (z.B. ahd wini = 

Quelle; mhd winne = Weide) darf man zur Deutung wohl nicht 

heranziehen, da im 13. Jh. (s. Beleg 1) ein i-Laut noch nicht 

zu e gesenkt sein kann (selbst im 15. Jh. tritt e fir i nur 

sporadisch auf; vgl. Bohnenberger, Gesch. schwdb.Mda., S.57 £f.). 

Wird also wem- als Ausgangspunkt zum Losungsversuch angesehen, 

missen die Belege auf wend- (und wen-) auf volksetymologischer 

Undeutung beruhen: hier soll das "Feld" gewesen sein, auf dem 

sich Welf nach der verlorenen Schlacht (s.o.) zur Flucht habe 
3) 

chenden Griinde wem- aus wend- gebildet haben - eine sprachlich 

2) 

"wenden" miissen”’. - Sollte sich aber trotz der dagegenspre- 

durchaus erklérbare Erscheinung (Assimilation ndf zu mf) - , 

  

1) Die - allerdings sehr seltenen - gleich- oder &hnlichlau- 
tenden Namen im siiddeutschen Raum werden ebenfalls zumeist 
auf einen PN zurilickgefithrt, so der ON Wemmershof (bei 
Adelsheim/Baden) auf den PN Weymer (1423%: Weymerspach),der 
F1N Wemholz (bei Berchtesgaden) auf den PN Wembacher, der 
Ol Wemmetsweiler (bei Ottenweiler/Saar) auf den PN Wimo(to) 
(Wimmotisvillare). 

2) "einem Heiligen, welcher iiber die Wasser die Aufsicht haben 
solle", (Sattler, S. 132. 

3) Vgl. auch die nicht weit entfernt liegende "Wendackerklin- 
ge" - L (s.d.), die einen EinfluB auf die schriftliche 
Form von Wem- bzw. Wendfeld ausgeiibt haben konnte.
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go wiare die alte Form im 15. Jh. -~ volksetymologisch beein- 

fluBt - wieder aufgenommen worden, wihrend sich die abge- 

schliffene Form nur in der Mundart gehalten hitte. Der (an- 

genommenen) Urform wend- liegt dann aber wohl kaum wenden = 

unkehren, sondern eher mhd wende = Grenze zugrunde.w) 

Das Grundw. ~feld (mhd velt) bedeutet "Ausgedehnte Anbauflé- 

che"; ist es als Name gebraucht, liegt meist ein besonderer 

Grund vor: Andeutung eines Gegensatzes (zu Dorf, Weide, Wald, 

{dland, Uberschwemmungsgebiet ?); Verwendung fiir einen griBe- 

ren Bezlrk; Gebrauch als annghernd bedeutungsgleicher Begriff 

fiir "Zelg", "Osch" (vgl. "Holderfeld" — Waldh.)2’. 

590) Wemfelder Garten eém wemfglder garde SO II, 2 
  

der Wennfelder Gartt genannt, ist mit einem Hag umgeben 

(H 1754); PK: Wenfelder Garten. 

Uberbautes Gelinde beim "Wemfeld" (StraBenname). 

591) Wenke + NO II, 1 ? 

de prato in der winchki (G 1356); de pomerio ... vff der 

Vichwaid ... in der wenki (G 1390/92). 

Auf der "Viehweide"; Platz, wo gewendet wurde (mhd wenke = 

Wendung) . 

592) Wenke + NW II, 1 2 

de vinea ... an dem Vrsrain by der wenky (G 1390/92). 

Beim "Ursrain"; Deutung s. 591. 

593) Widem + ? 

sita vff der widem (G 1%56). 

  

1) Genau so ist vermutlich der ON Wembach/Odenwald (1287 und 
1382: Wendebach) zu deuten. 

2) Sollte Wemfeld als eine Derendinger Zelg anzusehen sein, 

die an die Ausbausiedlung abgetreten wurde? Gute Wegver- 
hadltnisse zwischen Wemfeld und D sind nachgewiesen 
("HeerstraBe" - T, "Rennweg" - T, "Wemfelder Weg" - D), 
s0 daB irgendwelche Beziehungen zwischen den beiden Sied- 
lungen angenommen werden konnen.
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Ortlich nicht festlegbar (innerhalb der Stadtmauer!); nur im 

Lb. 1356 verschiedentlich erwdghnt. Mhd widem, wideme bezeich- 

net ein Grundstiick, das der Kirche gestiftet ("gewidmet") 

wurde. - Brauch %6, Dickenmann, Namenf. II, 8. 274, Kei 144, 

Rheinw. 227. 

594) Wielandshdhe: uf dr wildndshge YO Is 1 
  

Kleine, der Stadt zu liegende Anhdhe auf dem "Osterberg" 

(Aussichtspunkt; 385 m). Dort stand bis um 1870 ein Hius- 

chen, in dem Wieland gewohnt und seinen "Oberon" geschrie- 

ben haben s0ll (s. Sturm, S. 28). 

595) Wiese, groBe + W I, 2? 
  

W. genannt die GroBwis, zwischen dem Weg so ins Rosenthal 

geet (H 1569); die Felben und Garben Wies, nach dem alten 

Lagerbuch aber die groB Wies genannt (H 1754). 

Anscheinend um 1754 nicht mehr bekannte W. beim Weilersbach. 

506) Wiesen, lange + NW I, 27 
  

W. .s. vnderm Buckenloch, vff den langen Wisen ( 1522). 

Durch ihre Linge auffallende Wiese bei der "Arbeitskelter". 

597) Wiesweg + W I, 17 

a via dicta Wysweg ad molendinum novum (1495, WR 13552/55); 

Bg. am WyBweg (G 1505); W. vor dem Hagthor am wiBweg (G 1537); 

W., bey der Balier Mithlin, am Wisweg (G 1604); die gemeine 

stral, der wisweg genannt (G 1679); vorm Haag=Thor am WieB= 

Weeg (G 1735); FK. 

Heute nicht mehr bestehender Weg (iiberbaut) vor dem Hagtor; 

er fihrte durch die Wiesen im Ammertal. 

598) Wildbsdle em wildbgdle NW I, 1-2 (PK) 

Kaum noch bekannter F1N fiir das Gebiet um den Wegtbahnhof, 

Benennung nach badendem Wild. - EKei 78.
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599) Windfelder Berg + Sw II, 2 ¢ 
  

Tibinger Windfelder Berg (F 1683). 

destlichster Teil des "Weiherhau"; zum Teil wohl bei der An- 

legung des Ubungsplatzes im "Salzgarten" gerodet. Benannt 

nach der Lage iiber "Wemfeld" (s.d.). 

600) Winkelwiesen en de wégklwis? NO II, 1 
  

S. "Winkelwiesen" (#§aldh.). 

601) Wizzemannesberg + sw I, 1?7 
  

et wizzemannes berg immo prorsus omnes vineas apud Tuwingen 

sitas (1295, LSchUB, S. 98). 

Wg. beim SchloB (?); nach dem im 14. Jh. in T nachgewiesenen 

PN Wizzemann. 

€02) Wshrd ufm werd sw I,1-801I, 2 

A. ... die gelegen sint ennant Negkers inn werden (1339, WR 

13507); de prato in den werden (G 1356); Tuwinger Wert (G 1535); 

an dem Osterberg ... vonden vff den werdt stossend (H 1589); 

in stagnis ambulacri groser Worth (Gmelin 1772). 

Der Tibinger "Wohrd" liegt - grob gesehen - zwischen der Bahn- 

linie und dem Neckar, sowie zwischen Steinlach und Weilheimer 

Grenze. Das umfangreiche Gebiet wurde aufgeteilt und durch 

vorgesetzte Eigenschaftsworter unterschieden., Diese beziehen 

sich auf die Hohenlage ("Oberer W." und “Unterer W."), die 

Lage im gesamten "Wohrd" ("Mittlerer W.") oder auf die GréBe 

("Kleiner W."). - Ahd warid, werid; mhd wert bezeichnet er- 

hohtes Land am Wasgser, Insel, Halbinsel, Ufer. - Buck 299, 

Kei 47. 

603) Wohrd, kleiner ufm gldena werd 80 I, 1 
  

an das kleine Wortlin stoBend (H 1754); der kleine Wdrth 

(Gmelin 1772); FK. 

Insel zwischen Neckar und Flutkanal; s. 602.



- 184 - 

604) Wohrd, mittlerer ¢ém midlsr? werd SW I, 1-801I, 1 (FK) 
  

Das Gebiet um den Anlagensee beim Hauptbahnhof; s. 602. 

605) Wohrd, oberer 8m obarp werd SW I, 1 
  

W. «.. Oben am werd (G 1505); W. an dem obern werd (G 1536); 

W. oben am Werdt (W 1704); FX. 

Sport- und Festplatzgelinde zwigchen dem Freibad und der 

Wildermuth~Schule; s. 602. 

606) Wohrd, unterer em ondsrs werd S0 I, 1-2 (PK) 
  

Uberbautes Gebiet im Dreieck Neckar~Steinlach-Karlstrafe 

607) Woéhrdgarten + S0 I, 4-2 7 
  

(A.) hinnder dem Werthgartten (H 41569); (A.) hinter dem 

Worthgartten, am Sauwasen (H 1754). 

G. beim (unteren) "“Wohrd"; s. 602. 

608) Wohrdgifle + S0 I, 17 
  

stoBt oben auf das WorthgédBlin (H 1754). 

GaBle im oder zum "Wohrd" (s.d.). 

609) Wohrdwildle en werdwgldle SWI,4-8S071,1 
  

Der bewaldete westliche Teil des "Kleinen Wohrds" oberhalb 

des Silcher-Denkmals; entspricht dem "Seufzerwdldle"; s.602. 

610) Wurzel, obere  uf dr obor? wirtsél NW III, 2 
  

611) Wurzel, untere uf dr ond?r? wurtsl NW III, 2 PK: 
Wurzel 

  

610 und 611 sind Namen fiir Waldabteilungen in der 

westlichen "Galshalde'. 

612) Zehendwiese + 80 I, 1% 
  

W. im Neccar Tal, die Zehend=Wiesen genannt (G 1735); (W.) die 
Zehend Wies heiBend, welche die BebenhiuBische Pfleeg Tibin- 

gen zu Zehenden (H 1754).
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3 Morgen grofle W. beim "Unteren Wohrd"; Deutung s. Beleg 2. 

613) Ziegelhiitte, hinter der hdndr dr tsiglhide NO I, 1 
  

W. gelegen 28 den ziegel husern (1335, WR 13506); A. ... 

vnder dem Ziegelhus (G 1390/92); an der Vichwaid zu Tuwin- 

gen ob der Ziegel Hiitten (G 1535); A. ... Hinter der Ziegel- 

hiten (W 1558); vsser seinen zweyen Ziegelhiittinen (G 1587); 
W. bey dem Ziegelhaull ... an den ... FuBweg der auf Lustnau 

gehet (G 1708); PK. 

Die Ziegelhiitte stand beim Geologischen Institut. Die Gebdu- 

der der zwelten Ziegelei (s. 614) stehen heute noch bei der 

Chirurgischen Klinik. In den Belegen sind die beiden Ziegel- 

hitten nicht immer genau auseinanderzuhalten, 

614) Ziegelhiitte, hinter der héndr dr tsiglhide NV I, 1 
  

Bg. bei der Ziegelhiitin, zwischen dem SchelmengiBflin vnnd 

dem Keesenbach (G 1562); A. so BEin Bg. gewest, hinder der 

Ziegelhiitt (W 1704). 

Ziegelel beim "Gaisweg"; s. 613. 

615) Ziegelsteige + NN I-II, 1 7 
  

Bg. ... Im Keesenbach, gangen herfiur bis vff die Ziegelstaig 

(G 1562); die Ziegelstaig (G 1688); die Ziegel=Staig 

(G 1735). 

Weg auf die "Viehweide" beim "Iglersloh"; Benennung nach 

der nahegelegenen Ziegelhiitte. 

616) Ziegeltidle ém tsigldgle NO I, 1-2 
  

(W.) im Ziegelthalin (Steuerb. 1662); W. im Ziegelth#lin, 

hievor ... im Ammerthal genennet worden (G 1688); W. ... 

im Ziegelthalin (G 1718); Wg. im Ziegelthadlin (H 1754); FX. 

617) Ziegelweg + NO I, 1?2 (FK) 

Bei der Ziegelhlitte; entspricht etwa der heutigen Gmelin- 

stralle,
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618) Zigeunerinsel én dr tsigieénirénsl SW I, 1 -~ SO I, 1 
  

Zwischen Derendinger-, Hegel-, Schelling- und Breuningstra- 

Be. Scherzhafte Bezeichnung fiir das von der Reichsbahn fur 

ihre Beamten und Angestellten erbaute Wohnviertel. Die Ange- 

stellten der Bahn werden im Volksmund mit umherziehenden 

Zigeunern verglichen, 

619) Zwehrenbiihl em tswgrabil MW I, 1-2 
  

In Zwerhunbihel (G 1350); sito vff dem Zwerhen bithel (G 1390/ 

92); Wg am ... Zwehrenbithel (G 1562); Wg. ... im Zwehrenbihl 

(H 4754); PK. 

Teilweise Uberbauter Riicken (ehemaliges wWeinbaugebiet), der 

sich vom "Steinenberg" bis ins Ammertal vorschiebt; liegt 

quer zu den ZufluBtalern. Von zahd und mhd twerch = verkehrt, 

schrédg, quer; das ch ist durch Abschleifung verloren gegan- 

gen, — Kei 67, Reimold 218. Uber das Grundw. s. 185. 

620) Zwinger em tswepsr N¥ I, A 

Schmaler, unbebauter Streifen zwischen Seelhausgasse und 

Belthlestrafe, der Stadtmauer entlang. Mhd twinger, zwinger 

= Raum zwischen der Mauer und dem Graben. - Kei 118, 

Kluge 899 f. 

I1) Imstnau 

621) hcker, rote en de raode ¢gar NO II, 3 
  

A. uff Steudach in Rotenickern genant (G 1718); FK. 

Meist W., zwischen "Springer" und dem oberen Teil der "Klin- 

ge". "Rot" nach der Bodenfarbe (Knollenmergel). Sicherlich 

spat gerodet oder spat umgebrochen; die vom Dorf weit ent- 

fernten Acker wurden grolenteils wieder zu Wiesen gemacht. 

622) Acker, wiiste + NO I-II, 3-4 7 

W. In den wiisten Ackern (G 1501); (W.) genant die wilesten 

dcker (G 1567); (W.) in den Wistendckern, oder Mocken- 

nildle (G 1718); FK. 
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Einige W. bei den "R&dlen", in sonst reinem Wiesengebiet; 

Benennung aus diesem Gegensatz heraus. Aus nicht nachweis- 

bareh Griinden schon vor 4501 brach liegen gelassen ("wist"). 

623) Ackersteige, alte d'ald agor8dgeg 50 I.,4 
  

Acker=Staig (Karte in G 1748). 

Fast geradliniger Weg durch das "GroBholz", in den Abteilun- 

gen "Ackersteige" und "Mirbeleswasen"; fiihrt zu den ehemals 

von Lustnauer Bauern gepachteten A. auf den Markungen Kuster- 

dingen und Wankheim. Gehorte Wahrscheinlich zu einem alten 

StraBensystem: Verbindung mit der an Kusterdingen vorbeifih- 

renden “"HeerstraBe" ist anzunehmen. 

624) Ackersteige, neue d'nui agar8dogg SC I, 3 
  

Weg mit sanfterem Anstieg (gewunden) beiderseits der "Alten 

Ackersteige" (s.d.) mit gleichen Anfangs- und Endpunkten 

wie diese. 

625) Alber. ufm albar NO I, 2 

(W.) by dem Alber (G 1356); G. vf dem Alber, zwischen der All- 

mandt vnd dem Bebenheiser bach (G 1594); oben im Dorff, beym 

Alber (G 1718); PK. 

d., zun Teil bebaut; etwa der AlberstraBe entlang. Deutung 

S. "Alber" - Waldh. 

626) Alberwiese + NO II, 4 72 
  

in LauBwiesen, vulgo die Alberwief genant (G 1718). 

Im Neckartal beim "GroBen Stiuck"; nach einem PN oder nach 

Pappeln; s.o. 

627) Altlach + NO I-II, 4-5 

Alt=Tach vom alten Lauf deB Neccars (Karte in G 1748). 

Identisch mit der "Blaulach" (s.4.); Deutung s. Beleg 

(Neckarregulierung im Jahre 1660).
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628) Ammer, an der an dr Zmer NO I, 2 
  

pomerium an der ammer (G 1356); Bg. ...an der ammer (G 1501); 

W. An der Ammer, In Zwing vnd Bennen Tustnow (G 1565); W. an 

der Ammer (G 1679). 

Ein Teil des "Kréhen", am Bach. Kein eigentlicher F1N. 

£29) Armensteige + ? 
  

de vinea ... an der Armensbtalg (G 1390/92). 

Lage unbekannt. Bine Beziehung zu einer Institution, der die 

Armenpflege oblag, ist wahrscheinlich; auch an arm = gering, 

schlecht (z.B. Bodenart) ist zu denken. In beiden Fillen wird 

wohl eine Klammerform vorliegen: Armen(acker)steige (7). 

630) Lschach em gfax 50 I, 3 

de agris ... versus Grosholz et Aschowe (1303, ZGOR XV, S.222); 

in Aschow klingen (G 1356); aschacher klingen (1507, Urk. 

Stadtarch.); Stain vanden im Eschach (1536, A 409, B 6); an 

die Eschig vnd an die Drenckwiesen (F 1683); W. beim Eschach 

(G 1688); (W.) die KschachswieB genant (G 1718); an dem 

Eschig=Bichlen (G 1748); Aschachwiesen am GroBholz (F 1752); 

Eschich=Wiesen (F 1753%); die Reutlinger Wies, beim Aispach 

(H 1754); PK, 

Feuchte W. unter dem "GroBholz", an der Grenze L - T. Beleg 

1754 ist verschrieben, wohl nach dem Vorbild "Aischbach" (T) 

gebildet; scheidet damit fiir die Deutung aus. Der erste Wort- 

teil des F1N ist auf mhd esche zuriickzufithren. In den Belegen 

120% und 1356 tritt -ow(e) = Au auf; liegt bei der "Au" (T). 

Die Belege vom 16. Jh., an und die mda. Aussprache weisen auf 

das Kollektiveuffix -ach, also: Ansammlung von Eschen. - 

Buck 11, Kei 75. 

6%1) Aschachklinge + SO T, 3 
  

Item in Aschow klingen (G 1356); Inn aschacher klingen (1507, 

Urk. Stadtarch.); die Escherkhlingen (G 1567); Eschig Klingen 
(Karte in G 1748); in der sogenanntten Ascherkling (H 1754). 

Bachklinge, die zum "Aschach" (s.d.) hinunterfiihrt.
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632) Au + NO II, &4 2 

W. in der Ow (Uni 1536); Halldenn obenn in der Ow (G 1567); 

(¥.) in der Au, sonsten in LauBwisen genant (G 1718). 

Nicht genau lokalisierbar, im Neckartal unterm "Biitzle". 

Eigentimlich ist es, daB auf Mkg. L neben dieser "Au" eine 

weitere "Au" am Goldersbach und ein "Aule" bis ins 18. Jh. 

hinein gleichzeitig bestanden. Deutung s.39. 

63%) Au + NO II, 2 

sito in der ow by dem Crutz (G 1390/92); W. gelegen in der 

ow (G 1501); (W.) genant die Aw, ob dem Hoff gegen Bebenhau- 

sen (G 1567); W. in der Aw (G 1679); In der Aw (G 1708); 

(W.) die Au, jetzo aber uff dem Auchtet, SHuwasen und Kirn- 

wisen genant, ob dem Hof gegen Bebenhausen (G 1718), 

Heute unbekannter Name fur das Bebenhiuser Tal; s.632 und 39. 

634) Auchtert em suxdard NO II, 2 

hinderm Hoff ... des Hoffs Vchtet am Herdweg (G 1567); die 

Au, jetzo aber uff dem Auchtet, Sauwasen und Kirnwisen ge- 

nant (G 1718); des Hofs Auchtertwiese (G 1718); PK. 

Im Bebenhifuser Tal beiderseits der StraBe. Aucht oder Auch- 

tert (ahd uohta, mhd uhte, uohte = Morgendidmmerung)bezeich- 

net die Nachtweide fir das Zugvieh, spiter auch Herbstweide 

oder die Welide im allgemeinen. -~ Buck 11, Kei 104, Reimold 

187, Rheinw. 85, Vollm 43, 

635) Auchtert em duxdyrd NO I, % 

an Bebenhuser vchtert (G “1501); Neun Jauchart Im Vchtet 

(G 1567); W. der Auchtet genant (G 1718); PK. 

Im NWeckartal an der Kusterdinger Sitrale; s. 634. 

6%6) Aule em aele NO I, 2-3 

Item dal {wli continet 32 iugera (G 1%56); an das Owli 

(G 1390/92); (W.) genant das Awlin (G 1567); gnidigster 

Herrschaft ... W. das Aulein genant (G 1718, Revers v.1665); 

das so genannte Luble (Weidelb. 1716); FK.
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Relativ kleine Flur (Denminutiv; Gegensatz zur "Au") in dem 

Dreieck, gebildet vom "Osterberg"” (heute UmgehungsstraBe) - 

Ammer -~ Neckar (StraRenname); Deutung s. 39. Mda. gehen 

"Aule" und “"Eble" (8.d.) ineinander iber (vgl. auch Beleg 

4716); daher auch unklare Grenzen zwischen beiden. In I ist 

die Uberfiihrung des inlautenden w zu b auffallend, im Ge- 

biet wenig westlich von T aber durchaus iblich (vgl. Nr. 5). 

637) Bangert ém bagard NO I, 2 

W. unter dem Lustnauwer Waldle bis zur Ammer; letzter Rest 

des einst groBen Flurteils "Rohrbaumgarten" (s.399). Mda. 

Aussprache weist wohl auf Banngarten (vgl. 961), doch sind 

gleichlautende F1N, die auf Baumgarten gurilickgehen, nicht 

selten. - Buck 21, Kei 100, Reimold 20. 

638) Béngert €n de, em beygard NO I, 3 (PK) 

Kleines Gewand am "Konzenberg" unter der FriedhofstraBe; Deu- 

tung s. 637. Der Umlaut kann entstanden sein durch falsche 

Pluralbildung oder durch Deminutivform (-le abgefallen). 

6%9) Birloch, mittleres ém midlere bgarlox NO VI, 3 (PK) 
  

Waldabteilung im Schonbuch. Das Best.W. zu mhd ber = Beere, 

mhd b&r = Eber oder -~ der Aussprache nach am ehesten zu - 

mhd ber = Bér;q) ~loch zu mhd 18ch = Wald oder mhd loch = 

Loch, Hohle. ~ Buck 19, Kei 79, Reimold 20, Vollm 36. - 

Weitere Waldabteilungen im "Birloch" sind nach der ehemali- 

gen wirtschaftlichen Verwendung bezeichnet. 

  

  

640) Birloch, oberes em obars bgarlox NO VI-VII, 3 

8. 639, 

641) Barloch, unteres em ondora bg2rlox NO VI, 3 

5. 639, 

642) Birlochwiese N - 
. 639 mittlere en dr midlers bgarloxwis NO VII, 3 

1) Die letzten Biren im Schdnbuch wurden in der Mitte des 
16. Jh. erlegt (s. Zeyher, 8. 95). 
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643) Birlochwiese, obere en dr obsr) bgarloxwlis NO VII, 3 

S. 639. 

644) Birlochwiese, untere en dr Sndsre bgdrloxwls NO VII, 3 
S' 659. 

  

645) Barlochviehweilde 
A~ ~ L] _’_ 

S. 639. hintere en dr hendar? bgirloxfiwged NO VI, 3 

  

646) Barlochviehweide ' 
A~ ~ ! - ) 

8. 639 untere en dr ondary begirloxfiwged NO VI, 3 
  

647) Birlochviehweide ' 
s ! -~ 

5. 639 vordere en dr fordara bgarloxfiwged NO VI, 3 

  

648) Bau + ? 

de prato ... by dem buw (G 1390/92). 

Bedeutung unsicher; nach einem Gebzude, dem Feldanbau oder 

der Erdwohnung von Tieren benannt. - Kei 98, 89, 121. 

649) Baumgarten, wister + NO IL,%-4 7 

W. der Wiest Bomgart genant (G 1594); W. der Wiistbohmgart 

genant (G 1718). 

Bei der "Weiherhalde™; "wust" s. 622. 

650) Bebenhiuser Bach bg?bshaiser bax NO II, 2 
  

Bebenhauser Bach (Uni 1565); Bebenheiser bach (G 1594); 

bebenhduser bach (Weidelb. 1716). 

Andere Bezeichnung fiir den "Goldersbach" (s.d.) fiir dessen 

Unterlauf. 

651) Bebenhiuger Tal &m bg?bzhaisdr dal NO II, 2 
  

Neuer Name fir W. und Ai. in der Goldersbachtalsohle oberhalb 

des Klosterhofs; ohne genaue Abgrenzung; umfaBt etwa die 

Flurteile "Auchtert" und "Fisc-hergarten".
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652) Bebenhduger Viehweide 

hintere €n dr héndsr? bgebdhdisdr fiwged NO V, 3 
  

Waldabteilung im Schonbuch; ehemals zu Bebenhausen gehdriger 

Weideplatz. 

653) Becklesklinge en 4r beglesglgn NO V, 53-4 
  

Steiler Einschnitt zwischen den Waldabteilungen "Stockwiese" 

und "Ziegelh&ule". Nach einem PN (Genitiv-s). 

654) Beund + ¥O I, 35?2 

Bg. haist die bunden (G 1501); Bg. genant der Biinde, zwi- 

schen dem Kelter G&Blin ... (G 1594); Bg. genand die Biind, 

unter der Weyerhalden (G 1718). 

Lag wohl zwischen KonzenbergstraBe und Nirtinger StraBe. 5.60. 

655) Birkeneck em birgineg NO I, & 

Ostlichster Teil des "GroBholzes"; wohl von Kusterdingen aus 

benannt. Waldecke mit ehemaligem Birkenbestand. 

656) Bitzklinge + NO IT, 3-4 
  

Lustnawer Bitzklingen (F 1683). 

Gleichbedeutend mit "Klingen" oder "Diemenklingen" (s.d.); 

benannt nach dem angrenzenden Wald "Biitzle" (s.d.). 

657) Blaulach bljlax, on de bljlaxwise JO I-I1I, 4-5 (FK) 
Sicherlich alte Neckarschlinge (identisch mit "Altlach", s.d.); 

stehendes Gewisser mit "Uberlauf". Es konnte deshalb "behext" 

werden, was flieBendem Wasser nicht geschehen kann. In der 

nicht meBbaren Tiefe (MeBverbot!) sollen Wassergeister hau- 

sen, die Unvorsichtige hineinziehen und ertrinken lassen 

(vgl. auch "GroBholz"). - Als "blau" werden tiefe und deshalb 

bldulich schimmernde Gewidsser bezeichnet; blaue Farbe kann 

auch von Algen herrithren. Lach = Wasseransammlung. - Kei 34, 

Springer 75.
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£58) Bodensee em bodose NO II, 4 

5 iugera aput lacu (G 1356); by dem Sewe (G 1356); A. gele- 

gen am See (G 1501); W. Im See (G 1567); W, im See, am Nec-— 

carwasen (G 1718); (W.) am See oder im Grund (G 1748); PK: 

Bodensee. 

Schmaler W.-Streifen am Neckar gegenilber dem "Bltzle". Alle 

Belege lauten auf "See"; die dltesten Belege appellativisch. 

Der Name des "Schwdbischen Meeres" hier vielleicht ironisch 

verwendet flir einen fast verlandeten See (alte Neckarschlin- 

ge?); oder ist Boden (ahd podam, mhd bodem) = flaches, freies 

Gelédnde im oder ilber dem ehemaligen See. - Buck 32, Kei 60, 

Vollm 22. 

659) Brandplatte uf dr brandblad NO IV, 2-3 
  

Angeblich durch Waldbrand (um 1900) entstandene kahle Stelle 

im "Hanfrieder" (s. auch 936). Das Grundw. 148t auch an eine 

Meilerstelle von Kohlern auf einer WaldbldBe denken. 

660) Breite + N¥O I, 3 ? 

Item dii Gebrait by dem velwen (G 1356); dii Gebrait aput 

villa (G 1356); BebenhuBer braittin (G 1501). 

Ortsnaher A.; vielleicht bei den "Stellegérten" oder beim 

"Dorfacker" (s.d.). Deutung s. 74. 

661) Briihl em brisl NO I, 3 

und im braiel (1297, WUB XI). 

Teilweise liberbaut (StraBenname); slidiich des Rathauses. 

Deutung s. 85. 

662) Brunnen, unterer  + NO I, % 7 
  

(G.) beym vndern Bronnen (Uni 1565). 

Im "Wohrd" beim "Stellegraben”. 

663) Brunnenwasen gm bronswasa Wo II, 3 (FK) 
Meist W, zwischen dem Siidzipfel des "Hegnach' und dem "Hore- 
mer". Benannt nach einem Brumnen an der Stralle nach Ffrondorf; 

Uber das Grundw. s. 577. 
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664) Brunnenweg bron’dweag NO III, 3   

Str&Bchen zwischen "Horemer" und "Engelhardsicker" zum "Brun- 

nenwasen". Nach dem Brunnen an der Pfrondorfer StraBe, wo 

der Jeg abzwelgt; oder Brunnen(wasen)weg. 

665) Buche, groBe b?i dr graoss busx NO V-VI, 4 
  

Markanter Baum an der alten Stuttgarter StraBe, am Ende der 

"Becklesklinge". 

666) Buchholzsteigle + NO VI, 3 (FK) 
  

In Wald "Barloch"; kleine Steige zu (in) einem Buchenbestand. 

667) Burg uf dr burg NO I, 2 

Ludewicus miles de Lustenowe ... de domo eciam sua specia- 

liter, domicilio, areis, horreis, ortis adque septis in ILu- 

stenowe, aput Ameram sitis (1303, ZGOR XV, S. 222); HauB in 

der burg (Uni 1536); Bg. in der burg (G 1567); G. in der 

Burckh, zwischen dem Bach vnd der gemaindt gelegen (G 1594); 

Scheuren, in der Burg genant, hinter der Mithlin (G 1718). 

Im Ort, iberbaut (StraBenname). Platz, auf dem die Burg der 

Herren von Lustnau stand. OA (S. 426) verlegt die ehemalige 

Burg unrichtigerweise ins Ammertal an die Einmiindung des 

Golderbachs in die Ammer!’ (veranla@t durch Beleg 17). 

668) Bul + S0 I, 3-4 72 

viff dem BuB (Steuerb. 1683). 

An der Grenze I - Wankheim im "GroBholz". Der F1N bezeichnet 

eine Bodenerhebung, Buckel, Hiigel; abgeleitet von mhd bfizen 

= hervorragen, aufschwellen. - Buck 41, Kel 48, Reimold 191. 

669) Biitzle, oberes em obars bitsle NO II, 3 
  

holtz gelegen vnnder stainbdB Im bitzlin (G 1501); wald ge- 

nant das Blitzlin, vnderhalb dem weyller StainbdB gegen dem 

Neckher (G 1567); W. Im Blitzlin (G 1594); Lustnawer ober 

  

1) Die Ammer floB einst nérdlich des heutigen Laufs, viel- 
lejicht im Mithlkanalbett.
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Bitzles Waldtle (F 1683); das Bizlen ... hat Aichen und ge- 

mischt Bremnholz (F 1753); FK. 

"Oberes B." (= hoher gelegenes) und "Unteres B." getrennt 

durch die Verlangerung des Wegs zwischen "Rote Acker" und 

"Stauden". Das "Obere B." war Lustnauer Gemeindebesitz, das 

"Untere B." gehdrte dem Kloster Bebenhausen. Im 16. Jh. la- 

gen im Wald noch einige W., die meist SteinboBer Bauern ge- 

horten. - Benannt wahrscheinlich nach einer "Bitze", die 

weder zu L noch zu Pfrondorf, dagegen aber zum niher gelege- 

nen SteinbdR (s.d.) oder Welzenhiusern (s.d.) gehdrt haben 

konnte. Noch 1716 lag im "Oberen Bilitzle" ein mit einer Mauer 

umgebener Garten ("SteinboBer Gidrtle"), der die Ableitung 

von mhd bizfine sichert (s. 970). 

670) Biitzle, unteres ém ondgry bitsle NO II, 4 (PK) 

S. 669, 
  

671) Biutzlesweg + NO II, 3 ? 
  

an bitzlinBweg (G 1501); Bitzlins weeg (Weidelb. 1716); uff 
Steudach in Rotvenidckern genant, zwischen dem Bitzlinsweg 

und ... (G 1718). 

Weg zwischen "Stauden" und "Rote Acker"; fiihrt ins "Blitzle" 

(s.d.). 

672) Blitzleswiese + NO II, 3 
  

Butzwiese (Karte in F 1683%); BitzlinswiB (G 1718). 

Kleiner A. und schmale W. nordlich des oberen Teils der 

"Klinge". Benannt nach der Lage am "Bitzle" (s.d.). 

673) Deichelweg em daixalwgag NO I, 3 
  

StraBenname (identisch mit Knebelsgasse); Verbindung der 

DorfstraRe mit der Nirtinger Strafle. Noch um die Jahrhundert- 

wende wurden hier Holzdeichel (mhd tiuchel = Wasserleitungs- 

rohre) gewissert. - Kei 137.
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674) Denzenacker em dentsanagdr NO II, 2 
  

Dreissig vierthalb Jaucherten genant der Tintzenacker(G 1567); 

A. an Denzen Ackher (G 1594); an den Herrschaftlichen 

Dentzen=Acker stoBend (G 1748); FK. 

GroBeres A.-Gebiet mit gutem Boden; einst vom Kliosterhof be- 

wirtschaftet (Nachweis 1567), heute fast vollstindig iiber- 

baut. Unter dem "Denzenherg" bis zur WilhelmstraRe. Klammer- 

form: Denzen(berglacker; s. 675. 

675) Denzenbersg ém deéntsabgrg NO II, 2 
  

in monte qui vocatur Tinzemberg (1224, LSchUB, 5. 10); Wg. 

gelegen an Tinzenberg (1335, WR 13506); mons Tinzinberg 

(G 1356); Wg. gelegen Im tintzenberg (G 1501); Holtzhowens 

Im Tunzenberg (1507, A 409, B 4); des Closters Bebenhausen 

wald im Tintzenberg (1565, A 409, B 8); vsser dem Dentzberg 

(G 1631); an Dentzenberg (G 1688); Alle Wg. die am Dentzen- 

berg liegen (G 1748); FX. 

Unfangreiche Anhodhe (ca. 400 m hoch) zwischen "Tiglesklinge™ 

und Goldersbachtal. An den Hiéngen ehemals Wg., jetzt Bg, 

unterer Teil bebaut (StraBenname). Das Best.W. wohl von einem 

PN. - Anfangs des 13. Jh. gehorte der "D." den Tibinger Gra- 

fen; er kam tber die Herren von Hailfingen an das Kloster 

B ebenhausen. 

©76) Diemen + NO I, 3 ? 

W. gelegen ob dem Dieman (G 1501); G. ob dem Diemen (G 1567); 

G. der Kelteracker, vorhin ob dem Diemen genant (G 1718). 

Lag wohl zwischen "Konzenberg" und der Nurtinger Strale; 

nach dem PN Diemen (1339 nachgewiesen) oder - falls eine 

Genitiv-Form vorliegt - nach dem PN Diem, Wohl entstanden 

aus Diemen(weingarten). 

677) Diemenhalde + NO III-IV, 2-3 ? 
  

Im Hegnach ... stost oben an die Diemmen halden (F 1556); 

Ein Bannwald, genannt der Kirnberg vnd Diemenhalden (F 1585); 

im Hegnach ... stoBRt oben an unRers gnadigsten Fursten und
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Herrn Holz, die Diemenhalden (Weidelb. 1716). 

Anscheinend identisch mit "Kiranberg". Das Grundw. bezeichnet 

hier einen Abhang; das Best.W. nach einem PN (s. 676). 

678) Diemenklinge en dr dismorsgléy NO II-ITI, 4 
  

de. prato in Diemenclingen (G 1356): (A.) in Dyemen Clingen 

(G 1390/92); Bg. gelegen In Dieman Klingen (G 1501); W. oo 

in Diemenklingen (G 1567); G., des Diemen kling genant (G 

1594); Bg. ... in der Diemenklingen (G 1718); an der Diemer= 

Klingen (G 1748); FK. 

Gleichbedeutend mit "Klingen". Steiler, bewaldeter Einschnitt 

am Westhang des "Butzle". Westlich angrenzende L., W. und Bw. 

nach dieser Klinge genannt; iiber das Best.W. s. €76. 

679) Dorfacker ¢ém dorfager, -ggorle NO II, 2 

Vierzehn Jaucherten genant der Dorffsacker (G 1567); deB 

Closters ackher, der Dorfackher genant (G 1594); der Dorff- 

acker (G 1718); FK. 

Fast vollstdndig iiberbautes Geldnde (StraBenname) zwischen 

dem alten Ortskern und dem "Kirchgraben". Gehdérte zum s1te- 

sten Ackergebiet um L. Bezeichnung nac—h der Dorfnihe; oder 

sollte es die in Gemeinde- (Dorf-)Besitz (und spiter an die 

neue Ortsherrschaft, das Kloster Bebenhausen) ibergegangene 

"Breite" sein (in Beleg 1 ist vielleicht noch der Rest eines 

- besitzanzeigenden - Genitivs zu sehen)? - Ernst, Grund- 

eigentum, 5. 101, 

680) Eberlinsklingen + ? 
  

de agro ... in Bberlinsklingen (G 1356). 

Nach einem PN (Genitiv-s). 

681) Eblin em aeble NO I, 2 

an das Oblin (G 1501); Bg. Im Olin (G 1501; wohl verschrie- 

ben); Stain ... Im Oblin am Rigel (1536, A 409, B €); das 

Eble (G 1567); der Herrschaft Bebenhausen W., genannt das 

Eblin (G 1567); G. im eiblin, zwischen gemelttem Eiblin vand
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der Ammer (G 1594); Bg. am Eblih (G 1597). 

Btwa von der AulestraBe bis zur Markungsgrenze L - T beim 

"Tustnauer Wsaldle". Ostgrenze unklar, "Eblin" und "Aule" 

(s.d.) gehen ineinander iber (sprachlich und geographisch!). 

Nach einem PN (1%90: Ablin, 1606: Eblin). 

682) Eblinsberg + ? 
  

A. am Eblins berg (G 1594). 

Zusammenhang mit "Eble" (s.d.)? 

683) Eblinssteg + NO I, 2% 
  

milin beim Eblinssteg an der Ammer (F 1553); beim EblinB Steeg 

(F 1627); Steeg genant Aiiblinssteeg ... nahe der Neckher- 

bruckhen (Steuerb. 1683): Mihlen beim Eblins=steeg (F 1753). 

Ubergang iliber die Ammer etwa in Hdhe der Stuttgarter StraBe. 

Benennung direkt nach dem PN oder nach dem "Eblin" (s. 681). 

684) Eichenfirst, HuBerer eém dissrs ¢exafi@rSd NO V, 4 
  

Die Aichin Fiirst wiBen (F 1585/89); IFK. 

Langgestreckte Anhohe (liber 500 m hoch) im Schdnbuch an der 

alten Stuttgarter StrafBe; nur der "HuBere" Teil des "E.," auf 

Mcg. L, der Hauptteil zu Pfrondorf. Das Grundw., zu mhd virst, 

vierst = Spitze des Daches, (davon Ubertragen:) Gebirgskamm; 

das Best.W. deutet auf den ehemaligen Bestand mit Eichen. - 

Buck 68, Kei 50. 

685) Eichhalde én dr gexhald? NO II, 3 

A. gelegen an der aychaldun (1338, WR 13260); Aichhaldun 

(G 1390/92); (W.) vff dem Stydach, ainthalb an die aychhalden 

(G 1501); an der sogenannten Aichhalden (G 1748); FK. 

Bebautes Gebiet (Eichhalden-Siedlung) an der Pfrondorfer Stra- 

Be. Das Best.W. geht auf fritheren Eichenbestand zuriuck; das 

Grundw. bezeichnet einen Abhang (wohl kaum Wg.). Die "E." ge- 

hirte - wenigstens zu einem Teil - zu SteinbdB (s.d.).
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686) Einsiedler Viehweide 

hintere en dr héndyry cesIdlLyr fiwged NO V, 3 

  

Waldabteilung im Schonbuch sidlich der "Mauterswiese", west- 

lich des Kirnbachs. Bhemaliger Weidewald fiir die Domine Ein- 

siedel. Nach der Lage zum Ort L in "Vordere E.V.", "Mittlere 

E.V." und "Hintere E.V." getrennt. 

687) Einsiedler Viehweide 

mittlere en dr midlirs deésIdlsr flwged NO V, 3 

5. 686. 

  

688) Eingsiedler Viehweide 
  

vordere en dr fordars desIdlir fiwged NO IV, 3 

S. 686. 

689) Enge. + NO II, & 

(A.) an der Enge (G 1679); StraBen an der Bnge (G 1718); 

Brucke an der Engin (G 1748); PK. 

Durch einen Weg oder durch die Blaulach verengte Stelle im 

Neckartal. 

690) Engelhardsicker on de 8p7lhardsgelr NO III, 3 
  

de prato dicto BEngelhart (G 1390/92); A, ... sind vor Zyten 

W. gewesen vnd haist engelhartz wiB (G 1501); Zwelf Jauchart- 

ten genant Enngelharts Lckher (G 1567); (A.) genant Engel- 

hardsdcker zwischen dem Weyherwasen und dem Hegnachwald ge- 

legen (G 1718); auf die Engelharts= und Weyher Wasens Acker 

(F 1752); PK. 

Westlich der Pfrondorfer StraBe zwischen "Brunnenweg" wund 

"Hauslesweg". Ehemalige W., im 15. Jh. umgebrochen. Gehdr- 

ten zu SteinbdB, nach dessen Abgang teilweise zu Pfrondorf, 

heute ganz zu L. Nach einem PN (1350 in L: Engelhart). 

©91) Enisstainach + NO I, 35 7 

(W.) des Enisstainach (G 1356). 
  

Ein Teil der "Steinach'":; nach einem PN {Genitiv).
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692) Erschenbrunnen §9(r)82brona NO I, 2 
  

In der Dorfstrale bei der Kirche; 1665 oder kurz danach an- 

gelegt. Name in unbekanntem Zusammenhang mit mhd areweiz = 

Erbse. 

69%) Espach + NO I, 2 ? 

(W.) by dem Espan (G 1356); vff der vonn Lustnow Eespach(1507, 
Urk. Stadtarch.). 

Im Ammertal nahe der Grenze L - T (in der Urk. von 1507 wird 

diese Grenze festgelegt), wahrscheinlich in dem Dreieck, ge- 

bildet von KostlinstraBe, WilhelmstraRe und Milhlkanal. Der 

FIN weist auf eine abgegangene Siedlung (s. 15 und - zur 

Deutung - 24). 

694 ) Essel + NO I, 4 (PK: EBel) 

Kleines Flurstick, o¢stlich an "Spitzdcker" anschlieBend; ver- 

lor beim Bahnbau fast die gesamte Fldche. Keine Belege, mda. 

Aussprache unbekannt; daher korrekte Deutung nicht mdglich. 

Vielleicht zum Tier (mhd esel) oder zu einem PN (1501: EBel). 

695) Felbenplitzle em fglb?blgtsle NO I, 3 
  

Item dii Gebrait by dem velwen (G 1356); FK. 

An der Ammer bei der ehemaligen Neckarbriucke; Platz, auf dem 

Felben, d.h. Weidenbiume standen (vgl. 1002). Unklar, ob Be- 

leg hierher gehort. 

696) Feld, erstes neues em aer8d? nui2 fgld NO III, 3 
  

90 Morgen von ihrem Commun Wald Hegnach ausgestocket ... so 

unter die ganze Innwohnerschaft zu Lustnau zertheilt (F 1752); 

denen Lustnauer neuen Hegnach=ickern (F 4752); PK: Neufeld. 

Das "Neue Feld" (unterteilt in erstes - im Siden - , zweites 

und drittes - im Norden - ) ist begrenzt im Westen durch 

"Neubruch im Hegnach", im Siiden durch "Hiuslesweg" und "Wei- 

herwasen", im Osten und Norden durch Markungsgrenze L - 

Pfrondorf; umfaflt insgesamt 90 Morgen. In den dahren 1733 bis 

1744 gerodet und umgebrochen, nachdem noch 1732 wvon der
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Regierung eine beabsichtigte Rodung von 40 Morgen im "Hegnach® 

abgelehnt wurde. - Feld s. 1270. 

697) Feld, drittes neues &m dride nuiy fgld NG IV, 3 (FK) 
S. 696. 
  

698) Feld, zweites neues em tswgedy nuis fgld NO III, 3 (FPK) 

3. 696, 

  

699) Fischergarten em fif)rgard» NO II, 2 
  

des Hoffs zu Lustnau Fischergartten=Zaun (Weidelb. 1716); 

Fischergart (G 1718); an der Lustnauer Pfleeg sogenannten 

Fischer=Gartten (G 1748); PK. 

Kleinere W. ndrdlich des Klosterhofs. Nach einem Besitzer 

oder Beniitzer (PN oder Beruf). 

700) Fischergdrten én de fifyrggrd) NO I, 3 
  

Bg. s+.. in Fischergirten, zwischen dem Neccar und statt der 

abgegangenen Ammer anjetzo dem sogenannten Stellingraben 

(G 1718); FK. 

G. und Bg., teilweise bebaut (StraBenname) siidlich der Dorf- 

stralle; Deutung s. 699. 

701) Fleckenwasen em flggiwasJ) NO I, % 
  

hinten an des Flecken WieR, den Neckarwasen, stoBent (G 1718); 

FK. 

W., zum Teil vom Neckar weggenommen, bei der Neckarbriicke. 

Deutung s. Beleg; vgl. auch 129. 

702) Fohlenklinge en dr folrgléy NO V-VI, 3 
  

Waldabteilung nordwestlich der "Mauterswiese"; genau west- 

Ostlich verlaufender Einschnitt. Dabei anscheinend friiher eine 

W#eide fiir junge Pferde (mhd vol, vole = ménnliches junges Pferd). 

70%) Froschlache en dr fre8lax NC I,3 
  

die gemaine StraB die Frischlachen genant (G 1748); FX.
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Einzelnes Grundstick an der Kusterdinger StraBe. Scherzhafte 

Bezelchnung flir eine eingetiefte, feuchte W. mit vielen Fré- 

schen. - Buck 74, Hegele 21, Kei 83. 

204) FriihmeBacker + NO I, 3 7 
  

an der frihmef wysen (1501, A 410, B 1); stoBt oben vf der 

fruemel wisen (G 1567); der Univers. FriihmeB ... wisen (Uni 

1685)3 A. am Stamler, vor Jahren der FrohmeBacker genant 

(G 1718). 

Besoldungsgut fir den die Frihmesse lesenden Geistlichen; lag 

teim "Kleinen Osch", am StraBendamm der UmgehungsstraBe. - 

Brauch %6, Fi II, 1802, Kei 144, Reimold 46, 

705) Fuchsbau em fuksbiu NO V , 34 

Im Schinbuch nordéstlich der "Mauterswiese. Nach einer "Woh- 

nung" (= Bau) von Flchsen. 

706) Furtwiesen en de furdwis? NO IT, 4 
  

(W.) genant die FuhrtwieB (G 1718); PK. 

Bei einer seichten Stelle des Neckars, die als Furt benilitzt 

wurde; oder bezeichnet das Best.W. einen Durchgang flr das 

Vieh zur Weide. 

707) Gailsersplatte 

hintere én dr hend?r ggesd?rsblad NO V, 2-3 
  

Waldabteilung westlich des "Barlochs", an der Markungsgrencze 

L ~ Bebenhausen; nach der Entfernung von L in "Vordere G." 

und "Hintere G." getrennt. Das Grundw. bezeichnet eine kah- 

le, waldfreie Stelle (mhd blate, plate; s. 659); das Best.W. 

zu einem PN oder einer Berufsbezeichnung (Genitiv~s); vgl. 

auch 1435, 

708) Gaisersplatte 

vordere €n dr ferdyr? geoesgyrsblad NO V, 3 

S. ?07. 
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709) Ginsacker em g;sagar NO I, 2 

HauB vff dem GHnnBackher (G 1594); Bg. im GanBacker (G 1718); 
PK. 

Schon im 16. Jh. iberbaut (StraBenname), an der Stuttgarter 

Strafle. Der F1N in irgendwelchem Zusammenhang mit der Gan- 

sehaltung (A. bei der Ginseweide?); vielleicht auch Abgabe 

von Gansen. 

710) Garten roter &m raody gard) NO II, 2 (FK) 
  

Am Goldersbach etwa in Hohe des Klosterhofs: worauf sich 

"rot" hier bezieht, ist unklar. 

711) Gartle + NO II, 4 

das Gartlin genant, zwischen dem Landgraben und der StrafBen 

an der Enge gelegen (G 1718). 

W. zwischen Bahnlinie und Kusterdinger Wald am "Rotsteigle". 

Einst wohl ein kleiner umziunter Platz. 

712) Geigersklinge + NO I, 2?2 
  

stein in Enders Gigers klingenn (1507, Urk. Stadtarch.); an 

linckhen Osterberg zu Anfang der so genannten Geigersklin- 

gen (Weidelb. 1716). 

Beim "Tustnauer Wildle" der Grenze I - T entlang; nach einem 

PN (s. Beleg 1). 

713) Gereut * SO I, 3-4 2 

oben am gereiith am Minchwald (Steuwerb. 1683). 

Im "GroBSholz"; Deutung s. 1022. 

714) Gericht + NO IT, 3 

der Wolffbom das man nempt das gericht (G 1390/92). 

Identisch mit "Wolfsbaum";der Name bezeichnet eine Falle 

fir Tiere (hier zum Fang von Woélfen). - Kei 141.
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715) Gillen én gild 80 I, 3 

(A.) In GUll Ackhern (G 1567): in Gillickern (G 1718); PK. 

K. im Neckartal, im Westen an die UmgehungsstraBe angrenzend. 

Z u mhd gulle = Lache, Jauche oder zum PN Giillin (1%56 in D 

nachgewiesen). - Buck 93, Reimold 50, Rheinw. 4141. 

916) Goldersbach gold)rsbax, bgibshaisyr bax NO II, 2 
  

ubi confluunt duo rivuli Stainahe et Bolstersbach (1191, 

WUB II); Bulsterbach (1193, WUB II); Boltersbach (1507, 

LSchUB, 3. 6 f.); Bebenheuser Bach (G 1567); Golterspach(1592, 

Karte von Gadner); Gros Goltersbach (F 41683); Bebenhiuser Bach 

(G 1718); ad rivum Bebenhusanum Golderspach (Gmelin 1772). 

Entspringt im Schonbuch, flie8t {iber Bebenhausen nach L, dort 

in die Ammer. Springer (S. 161) vertritt die Ansichit, der Na- 

me sei von mhd bolster = lioosgrund, Moospolster abgeleitet; 

in den anklingenden PN Golther umgeindert. Nach Buck (8 33) 

ist Bolster "ein dunkles Wort"; vielleicht von einem Pflanzen- 

namen odex von ahd buristal = Viehstelle. - Kei 73, 

717) Graben, langer  + S0 I, 372 
  

. beym Brugbronnen, zwischen dem SchelmengifBilin, und dem 

langen Graben (H 1754). 

Tdentisch mit "Ramslache"; vielleicht (wenigstens zu einem 

Teil) kilnstlich; vgl. auch "Landgraben" (805). 

718) GroBfholz em graosholts NO I, 34 — SO I, %-4 

siluam, sitam apud Grosholze (um 1300, ZGOR XV, S. 96); in 

dem vndern groBholtz (G 1356); das groBholtz deB gotzhuBes 

Bebenhusen aigen (G 1501); Wald, das GroBholtz genant (F 1556); 

das GroBholtz oder der Mdnchwald genannt (G 1748); 486 Morgen 

++s das GroBholz genannt ... hat Aichen-, Bau- auch ander ge-~ 

mischt Brennholz (F 1753); des Spithals GroBholz Kapf ( H 

1754); PK. 

GroBeres Waldstiick, eingeschlossen vom Neckartal, der "Schin- 

derklinge" und den Markungen Wankheim und Kusterdingen; ge- 

hérte etwa ab 1300 dem Kloster Bebenhausen. "Grof" hieBl er
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wahrscheinlich im Gegensatz zu dem iiber dem Neckartal liegen- 

den "Bitz 1 e", dessen unterer Teil ebenfalls dem Kloster ge- 

horte. Holz = Waldstick kleineren Umfangs ist oft in Xirchen- 

besitz; Bau-, Werk- und Brennholz wurde aus solchen HOlzern 

bezogen. - Das "G." soll friher von einer ganzen Anzahl un- 

heimlicher Wesen bevilkert gewesen sein; vgl. "Kreuzstein", 

"Laile", "Blaulach". Auch die Namen "Rotsteigle", "Roter 

Rain", "Hexentanz" und "Schinderklinge" konnen darauf hinwei- 

sen, dal es dort nicht "geheuer" war, obwohl heute keine Sage 

(mehr) davon berichtet. HEine Veranlassung kénnte dazu die 

ehemalige RomerstraBle sein, die entweder beim oder im "G." 

auf die Hohe hinauf nach Kusterdingen fiihrte. AuBerdem soll 

eine RomerstraBe am FuB des "G." entlang nach Kirchentellins- 

furt gefithrt haben. 

719) GroBholz, unter dem ondi rim graosholts NO T, 3 
  

W., ligent under Grozholze (1320, ZGOR XVII, S. 252); sito 

vnder dem grossholtz (G 1390/92); W. gelegen am groBfholtz 

(G 1501); FK. 

L. und W. zwischen "GroBholz" und den "Spitzackern". 

720) GroBholz, vor dem forim (em) graosholts XNO I, 3 
  

W. gelegen vor dem groBholz (G 1501); W. vorm Grofholtz 

(G 1567); W. vorm GroBholtz (G 1718); FK. 

Uberbaut (Braun & Kemmler); am Rand des "Grofholzes". 

721} GroBholzicker + NO I, 3-4 ? 
  

vornen auf den Auchtet und hinten an die GrolBholtzicker 

stofent (G 1718). 

Wahrscheinlich beim Bahnhof; identisch mit "Vor dem GroBholz"? 

722) Grundteil ém grond(d)gel NO I, 3 (¥K) 

Siidlicher Teil der "Grundwiesen". Teil = Stiick der aufgesplit- 

terten Allmende (Buck 277, Kei 93); Grund = Talgrund (Neckar- 

tal). - Buck 92, Fi III, 875, Kei 55, Reimold 117, Rheinw.140.
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72%) Grundwiesen en de grondwiss NO I, 3 
  

W. in wiesten ackern ... stoBt ann Grund (Uni 153%36); W. Im 

Grund (Uni 1685); W. ++. am See oder im Grund (G 1748); PK, 

Im Neckartal, etwa zwischen "Auchtert" und "Radlen"; 1565 

hieB dieses Flurstuck noch "Im See. Deubtung s. 722. 

724) Gugellinswiese + NO I, 2-% 2 
  

1 iuger an GugellinswiB (G 1356). 

Bei der "Steinach"; nach einem PN. 

725) Hignach €m heagnix NO II-IV, 2-3 

an das Hegnach (G 1501); Lustnaw hat ... ain wald im Hegnach 

genant (F 1556)}; Lustnauer Hecknach (F 1683%); 472 Morgen ... 

das Hegnach genannt ... Hat Aichen Bau= und Brennholz (F 1753); 

PK. 

Bhemaliger Gemeindewald (1716: Commun=Waldt) zwischen dem Gol- 

dersbach bzw. Kirnbach und der alten Stuttgarter StraBle; ost- 

licher Teil gerodet (s. 696 und 839), nordlicher Teil gehdrt zu 

Pfrondorf. Der P1N ist ein Sammelname von Hag (mit Kollektiv- 

suffix -ach); s. 176; wohl kaum nach den 1356 (hegnahin) und 

1%90 (Hagnidchin) erwdhnten PN benannt. 

726) Hignach-Rain em hg)gnixroe NO III, 2 
  

Nordwestabhang des "Hagnach"-Waldes zum Kirnbach hinunter; 

Rain = Abhang. 

727) Halbjaucherten en de halbjiuxsrds SO I, 3 
  

Ein Teil des "Stammlerhags". Anscheinend in halbe Morgen 

(1 Jauchert = 1 Morgen) aufgeteiltes Ackerland; mhd jfichart, 

Jiuchart (aus lat. jugerum) ist AckermaB: was ein Joch Rinder 

an einem Tag umackern kann. - Buck 124, Fi IV, 89, Kei 61, 

Lang 88. 

728) Halden, obere én de objre haldy NO I, 2 (FK) 
  

Ehemaliger W g.-Hang am "Osterberg", beim "Lustnauer Wildle"; 

S. 1043,
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729) Halden, untere en de ond?re hald? NO I, 2 (FK)   

Am FuBl des "Osterbergs" zwischen UmgehungsstraBe und der 

Grenze L - T3 s.o. 

?30) Hildle + NO II, 2 7 

des gemelltten Closters aigen Wg. genant das Haldlin, stossen 

oben vEf die Egarten, genant das Sand vand vnnden vff des Clo- 

sters A., genant Dinzenackher (G 1567); Wg. zu Lustnaw, das 

Hildlin genannt (G 1735). 

Ehemaliger, 2 Morgen groBer Wg. im Ostteil des "Denzenbergs"; 

s. 1045, 

7%1) Haldlesgarten + NO II, 2 ? 
  

Bg. genant Heldlinsgart (G 1567); (W.) der H#ldlinsgart ... 

stoBt vornen uff den Dentzenacker, und hinten an ,.. Fischer-~ 

garten (G 1718); Bg. der Hildlens=Gartten (G 1748). 

Bg., beim "HHldle" (s.d.) an Grenze "Denzenberg - "Vogtsrain". 

732) Hanfrieder (Rain) am hanfri?dir(roé) NO IV-V, 2-3 
  

Der Tustnauer Teil des "Kirnvergs", nordlich des Unterlaufs 

des Kirnbachs. Anpflanzung von Hanf ist weder an den sehr 

steilen Hingen, noch in der schmalen Talsohle vorstellbar. 

Deshalb bezieht sich das Best.W. wohl auf eine Hanfbreche oder 

HanfroBe. Das Grundw., ist Plural von Ried (vgl. 396 - T); 

stimmt mit dem sumpfigen Berghang entlang der Markungsgrensze 

liberein. 

733) Hiulen, vordere en de fordire hael» NO II, 2 
  

Bw. an den ndérdlichen "Neuhalden", beim Schiefhaus. Der Name 

ist Deminutiv, Plural; von "Hinteren H." ist nichts bekannt. 

Deutung s. 512 (T). 

734) Hiuslesweg hyisleswglg NO III, 3 (FK) 
  

Zwischen "Engelhardsicker” und"Weiherwasen". Benannt nach 

einem Feldh#dusle, einer Schutzhiitte.
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7%35) Hauswiese + NO I, 3-4 7 

W. vorm groRholtz, genannt die HauBwisen (G 1567); W. Im 

GroBholtz die HauBwiB (G 1594). 

Nicht mehr bekannt; wohl im Gewand "vor dem GroBholz". An- 

scheinend stand hier ein Haus zu einem unbekannten Zweck., - 

Kei 120 f. 

7%6) HeckengiBle hegiggsle NO I, 3 (PK) 
  

Verbindungsweg zwischen Konzenberg- und WeiherhaldenstrafBe; 

war mit Hecken eingefaBt (Viehtrieb?). 

7%7) Heckenwiesen en de hegywis) NO II, 2 
  

(W.) die HeckenwieB genant (G 1718); PK. 

Im Neckartal bestand kein Grund, W. mit Hecken zu umgeben; 

deshalb wohl vom PN Heck (1567: Matheus Heckhen); in ndch- 

ster Umgebung viele W, nach Besitzern genannt. 

738) Heerweg herwg)g NO II, 2 

dem bach nach ab hin bis in Heerweg (G 1567); (Klosterhof) 

zwischen dem Bebenhiuser Bach und dem Heerweg (G 1718). 

Alte, gepflasterte Strale von L nach Bebenliausen, auf der 

Ostseite des Goldersbacihntals. Alte FerngtraBle mit festenm 

Untergrund; s. 188, 

739) Heiligenwiege + NO I, 4 2 
  

deB Hailigen wisen (G 1567); weyherhalder KuB ... stoBt hin- 

den vf die Hailigen (G 1567); im Schingrund oder am Neccar- 

wasen ... hinten an des Hayligen Sanct lMartins Lcker (G 1718); 

die Nockenhadldlen ... vornen uff des Hayligen oder MoBners 

Wiesen und hinten an den Auchtet stoBent (G 1718). 

Lag bei der heutigen Kldranlage. W. in Kirchenbesitz (der 

Heilige = St. Martin, der Schutzherr der Kirche in L). 

740) Heiligenwiese + NO II, 5 ? 

an der Sultz ... anderthalb an der Hailigen WiB (G 1501); das 

groBe Stick ... des Hayligen Sanct Martins zu Iustnau Wise 

(G 1748). 
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In Neckartal bei der Markungsgrenze L - Pfrondorf. Einst im 

Besitz des Kirchenheiligen (s.o.). 

741) Helblingsstainach + NO I, 3 7 
  

Ttem Helblingsstainach (G 1356). 

Bin Stlick des "Steinach":; nach einem PN (Genetiv-s). 

942) Hengstrain + NO II, 5 7 
  

Hengstrain (Steuerb. 1683); am so genannten Hengstrain 

(Weidelb. 1716). 

Bei der "Rosenau" sudlich des Neckars; bereits zu Kirchen- 

tellinsfurt? Das Best.W. von mhd heng(e)st = Wallach, auch 

Pferd; moglicherweise steht das Flurstiick in sachlichem Zu- 

sammenhang mit der "Rosenau". 

743) Hefweg + NO II, 27 

zwischen des Hoffs Ringkhmauren, viand desB Hoffs Vchtet am 

Herdweg gelegen, stoBt ... oben vff den Tintzenberg (G 1567). 

Weg zur ehemaligen Weide (vgl. "Auchtert") nordlich des 

Klosterhofs. 

244) Herkutzenacker + 2 
  

II iugera inculta ... Herkutzenagker (G 1356). 

Nach einem PN; vgl. auch "Kutzenuchten". 

745) Herrlesberg em (ufm) hgrlesbgrg NO II, 3 
  

(A.) vff Heringsberg (G 1390/92); Halden gelegen am Horitz- 

berg (G 1501); A. gelegen am Henitzberg (G 1501); A. am Her- 

ratsberg (G 1567); Heritzberg (G 1567); Wg. im Herlinsberg 

(G 1594); Heirlinsberg (G 1594); W. an Herretzberg (G 1718); 

Herratzberg (G 1718); am Herrlensberg (G 1748); PK: Herles- 

berg. 

Westlicher Teil der Anhdhe (387 m) Ostlich des Dorfes, zwi- 

schen "Konzenberg'" und "LanggaBhalde'"; ordentlicher Acker- 

boden. Starkes Schwanken in der Uberlieferung erschwert die
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Deutung. Die Mehrzahl der Belege weist auf Hirret (Hirre) = 

Vorrichtung zum Vogelfang, mit Schlingen aus RoBhaaren (Fi 

III, 1182). Im 16. Jh. setzen die Anlehnungen an "Herr(le)" 

ein, die sich heute in der Mda. durchgesetzt haben. 

' t 

746) Heuallee haeale, haeldgeg NO VI, 3 

Valdweg; trennt "Birlech" von der "Barlochwiese"; diente an- 

scheinend zur Heufuhr. Ein Zusammenhang mit der 1191 genann- 

ten "Hanestige" - wie ihn Tscherningq) vermutet - mull aus 

sprachlichen Griinden abgelehnt werden. Eher dagegen ist an 

eine Beziehung zum rdmischen "HochstriR" (vgl. "Hochenberg" 

wird zu "Heuberg"; s. 204) oberhalb der "Barlochklinge" zu 

denken. 

747} Hexentanz em hgksydants S0 I, 4 

Mischwald im "GroBholz"; benannt nach den angrenzenden Ku- 

sterdinger Wiesen. Der FlN."Hexentanzlplatz)" ist ein siche- 

rer Beleg flur eine heute allerdings nicht mehr bekannte Sage 

(vgl. auch "GroBholz"). 

748 Himmelreich em hemalraix NO II, 3 (FK) 
  

Das Gelidnde um den Berghof;ehemalige Wg.-Halde. Sonnige, 

gute Weinlagen werden oft Himmelreich genannt. So auch hier, 

oder nach der hohen Tage (bis zu 390 -400 n)? - Buck 110, 

Kei 49, 98, Vollm 25. 

749) Himmelreich, ob dem obm (ufm) hemdlrsix NO II, 3 (PK) 
  

Uber 748 liegend; am Waldrand (StraBenname). 

750) Hintenstall, oberer + NO II, 5 7 
  

die HeckenwieB ... mit dem Spitz an den Obernhintenstall 

(G 1718). 

W. beim "GroBen Stuck", im unteren Neckartal. Anscheinend 

Jingerer Name; in alten F1N steht "after" fir "hinter". 
  

1) F,A, Tscherning "Geschichtliches aus dem Tibinger Forst" 
in Jahreshefte des Vereins fur vaterlindische Naturkunde, 
Jg. 52 (1896), S. 27, Anm. 3.
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Das Grundw. (mhd stal) bezeichnet ein Viehgehege (auch im 

Freien), gelegentlich auch eine flache Mulde im Gelinde. 

Uber ein Gegenstiick ("vorder") ist nichts bekannt; vielleicht 

"hinten im Tal'.Wegen der Form "Hinten-" (stattdes zu erwar- 

tenden "Hinter-") ist auch die Ableitung von Hinde = Hirsch- 

kuh (5. 194) nicht ausgeschlossen. - Buck 266, Fi V, 1620, 

Kei 104, Reimold 190. 

751) Hintenstall, unterer NO II, 5 
  

Die Kleine Sulz ... hinten an den untern Hintenstall (G 1718). 

Lag 6stlich des "Oberen Hintenstalls" (neckarabwarts); s.750 

752) Hippenwiese + NO II, 3 (PK) 
  

Nicht mehr bekannt; am oberen Teil der "Klinge". Nach einem 

PN (1677: Hipp). 

753%) Hofdcker + NO I, 3-4 7 

(#.) vorm GroBholz, ... stoBt ... vornnen vff die Hoff- 

dckher (G 1567). 

Bei den "Spitzickern", gehorten zu einem besonderen Hof 

(Klosterhof oder Meierhof?). 

754) Hofle ém hefle NO I, 2 

Am Ortsrand, bei der AlberstraBe. Durch geringen Umfang (Be- 

minutiv) ausgezeichneter Hof. Vielleicht kleinster oder jung- 

ster der achtzehnq) alten Hofe. 

755) Hofmeier Auchtert + NO I, 4 2 
  

in wlesten ackhern ... Stost vornen An der Mayerjvchtet (Uni 

1565); Mayer Auchten wisen (G 1567); Neun Jauchert im Auch- 

tet, darunter vier Stiuck Wiesen zwischen der Landstral und der 

Hofmeyer Auchtweyde (G 1718); (W.) am See oder im Grund ... 

hinten an der Hof=Mayer Auchtert stoRend (G 1748). 

Im Neckartal beim "Auchtert®. Gehorte zum Meierhof. 

  

1) 1567 und 1718 gab es in L 18 Hofe mit fast gleichem Grund- 
begitz.
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756) Hofwiese + NO II, 4 

W. bel dem KyB ... vnden vEff der Mayer hof wisen (Uni 1565); 

HoffwiiBen (Steuerb. 1683); FK. 

Bei den "Furtwiesen"; gehSrte zum Meierhof der Universitit 

Tibingen. (1748: die Universitet Wiesen). 

757) Hofwiesen + ? 

Bg. ... in der Satzhalden, zwischen des Klosters Bebenhausen 

Bitzlins Wald und denen Hofwiesen gelegen (G 1718). 

Zum Kloster- oder Meierhof gehdrig; bereits auf Pfrondorfer 

Markung? 

758) Horemer em hordmar NO II, 3 

An der Pfrondorfer Strafle; von dem in T im 16. Jh. erwdhnten 

PN Horemer; s.229. 

759) Hundskapf uf dr hdndskhabf NO I, 2 (PK) 

S. 233 

760) Juppengern + NO II, 4-5 7 

(W.) genandt Juppengern oder des Metzgers wiB Inn der Au 

(G 1567); (W.) unten in der Au, der Juppengern genant (G 1718); 

PE: Juppe Gai. 

In den "Lauswiesen"; nach dem Grundw. ein dreieckiges Grund- 

stiick (s. 1010). Das Best.W. zu mhd jop(p)e, juppe = Jacke, 

Wams, Rock, oder zu einem PN (aus Hiob?); Ereignisname? - 

Bitzer 4%, Brauch 18, Buck 126, EKei 179, 194, 

761) Kalkgrube + ? 

ad locum dictum Calchgribe (1292, WUR X). 

MuB bei L (im Neckartal?) gelegen haben. 

762) Earlsplatz kharlsblats 80 I, 4 

Wegespinne mit freiem Platz im "Grofholz". Benannt nach Kénig 

Karl von Wiirttemberg (regierte 1864-1891), der in Bebenhausen 

seinen Sommersitz hatte. 
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76%) Kisenbach ém khegsobax NO I-II, 4 

(W.) an dem Kesenbach (G 1501); (W.) das Weyherle ... hinten 

mit dem Spitz auf die Allmeind am Kisenbach stoBend (G 1718); 

FK. 

W. am Unterlauf des Goldersbachs, an der AlberstraBe; s.253. 

764) EKatzensteig + ? 
  

duo prata sita Lustenowe under Kazenstage (1274, WUB VII); 

a clivo dicto Kazzunstig usque sub monbtem dictum Girshalde 

(1292, WUB X). 

Lage nicht bekannt; vielleicht gleichbedeutend mit 766~-768 

(s.d.), obwohl dort das Grundw. von mhd steige = steile Stra- 

Be, hier von mhd stifc = in die Hghe fiihrender FuBweg. Die 

Steilheit des Weges wird unterstrichen durch das Best.W. 

(Vergleich mit der Klettergewandtheit der Katze oder dem 

Kletterbrett der Katze am Haus). ~ Buck 133, Kei 133 f. 

Rheinw. 1064. 

765) Katzensteige + S0 I, 37 
  

im Katzensteiglin (Steuerb. 1683); ohnfern der Katzenstaig 

(Weidelb, 1716). 

Im "GroBRholz" an der Grenze L -~ Wankheim. (Deutung s. 764. 

766) Katzensteigle 

mittleres em midlars khatsafdeegle NO VI, 4 (FK) 

  

Waldabteilung im Schonbuch. Steilhénge nach Westen zum Kirn- 

bach und nach Norden zum Eichenfirstbach; Hochfliche ( um 

485 m) bei der alten Stuttgarter StraBe. Deutung s. 764. 

767) EKatzensteigle 

obenes ém ob2r2 khatsi8dgegle NO VI, 4 

S. 766, 

  

768) Katzensteigle 

unteres &m ondere khatsefdeegle Ho VI, 3 

5. 766, 
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769) Katzenwedel + NO II, 4 7 
  

W. zu Lustnaw In dem Katzenwedel vnderm see (G 1537). 

Im Neckartal beim "Bodensee". Vom hiufigen Vorkommen der 

sumpfliebenden Schachtelhalme (im Volksmund: Katzenwedel oder 

Zinnkraut). - Kei 73. 

770) Katzenwinkel + NO V, 34 7 
  

den Kirnbach ... abhin biB an die Stockhwisen. Von dannen 

inn Katzenwinckhel (F 1585). 

Wald im Schonbuch. Von der Wildkatze; die letzte ihrer Art im 

Schonbuch wurde 1916 geschossen (s. Zeyher S. 95). 

774) Kebiitzle Sm khébitsle NO II, 3 

zum gemeinschafftlichen Kche=blitzlin (Weidelb. 1716); die Stau- 

den genant ... stost oben vf das Kshbitzlin (G 1718); auf den 

Commun-Wald, das Kebivzlen genannt (G 1748); FK. 

Odungsstreifen am "Oberen Biitzle". Der F1N galt frither wohl 

fiir das gesamte "Obere Biitzle". Von mhd kin, kinne; im Karten- 

bild wird das Bild eines vorspringenden Kinnes fiir den nord- 

lichsten Teil des "Qberen Biitzle" verstindlich. 

772) Kelteracker + NO I, 3 7% 
  

G. der Kelteracker, vorhin ob dem Diemen genant (G 1718); 

am Contzenberg ... oben auf den Keltter=Acker und unten an 

die Keltter stoBend (G 1748). 

Lag an der KonzenbergstraBe, wo im 19.Jh. noch die Kelter 

stand. 

?7%) Kelterngifle + NO I, 3 % 
  

die Biind, unter der Weyerhalden, zwischen dem KelterngidRle 

und ... (G 1718); PK. 

Auf dem Gel3nde der Frottierweberei; nach der Lage bei der 

Kelter an der KonzenbergstraBe (s. auch 772). 

774) Kelternwasen + NO I, % 7 

Bg. haist die bunden ... stost an den Keltern wasen (G 1501). 
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S. 772 . und 773; iber das Grundw. s. 577 (T). 

775) Kernbaumgarten  + NO I-II, 35 7 
  

uf NNs sogenannten Kernbomgarten (G 1718). 

An der "Weiherhalde"; Bedeutung des F1N unbekannt; vom Kern- 

obst oder von Keller (mda. khg »r)? 

776) Ketti + ? 

de prateolo an der ketti (G 1356). 

Vielleicht zu mhd keten = Kette (zum Absperren einer StralBe), 

obwohl nicht erklart werden kann, warum im Beleg das Endungs 

-n fehlt (im Whd. waren Worter auf -en flexionslos); oder zu 

ahd kutti = Herde, Schar (von Schafen und Schweinen).- Kluge 

265, 

777) Kies + NO I, 3 ? 

W. bey dem KyB (Uni 153%6); #. Im KiiB (G 1594); (W.) im KieB, 

wodurch dermahlen der Neccar lauft (G 1718). 

W. bei der "Steinach"; vom kieshaltigen Untergrund. 

778) Kies, langes + NO II, &4 2 
  

(W.) vf dem Langen KiB (G 1567); (W,) uff dem Langen KieR, 

oder im Mockenhdldlin (G 1718). 

Langgezogenes Flurstiick bei den "Mockenhildlen" mit kieshal- 

tigem Untergrund. 

779) Kirchgraben em khirxegrabs NO II, 3 
  

(4.)in dem kirchgraben (G 1390/92); Bg. gelegen In dem Kirch- 

graben (G 1501); (W.) im Kirchgraben zwischen der Aichhalden 

vnd der gemainen straB (G 1597); A. am Kirchgraben (G 1718);FK. 

Eintiefung mit Bach parallel zur Pfrondorfer Strafe. Zusammen- 

hang mit der Kirche unklar (Kircuhenbesitz oder Kirchweg der 

nach L eingepfarrten Steinbdfer und Pfrondorfer?).
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780) Kirnbach khirnbax NO IV-V, 2=3 

ad rivvlum qui dicitur quirenbach (1191, LSchUB, S. 5); W. im 

Kirnbach ... zwischen dem Hegnach vnnd dem Schonbuch gelegen 

(F 1553); am bach gennannt der Khiirenbach (G 1567); . im 

Kirnbach (F 1665); #. im Kiirenbach (F 1703); FK. 

Quelldaste des Bachs auf Markung Dettenhausen. Der K. flieB¢ 

zuerst nach Slden, dann - zwischen "Kirnberg" und "Hignach" - 

nach SlUdwesten und mindet auf Markung Bebenhausen in den Gol- 

dershbach; unter dem "Ziegelhaule" eine Waldabteilung nach dem 

K. genannt. Zu ahd gquirn, mhd kiirn{(e) = Mihle (urspriinglich 

Handmiithle ), deren Lage aber unbekannt ist. - Buck 135, Kei 128, 

Kluge 409 f., Vollm 50. 

781) Kirnberg ém khirnbgrg NO V, 3-4 

des ... Closters Bebenhausen holtzer ... den Kirenberg ... 

(1553, A 409, B 8); dem Kiirenberg zu (G 1567); Ein Bannwald, 

genannt der Kirnberg (F 1585); der Kurenberg (F 175%); PK. 

Ausgedehnte Anhdhe (bis 464 m) Sstlich Bebenhausen. Nur zum 

geringen Teil auf Markung L; der grodfere Teil zu Bebenhausen. 

Name nach dem angrenzenden Kirnbach (s.d.); Kirn(bach)berg. 

— 1 1 - 

782) Kirnbergeichelgarten em khirnbgrggexszlgardo NO V, 3 
  

Wald westlich der "Mauterswiese" bis zur Markungsgrenze, am 

Nordende des "Kirnbergs". "Eichelgarten" nach einer Baumschu- 

le mit jungen Bichen. (Ende des 18. Jh, wurde beim "Kirnberg" 

ein 15/4 Morgen groBer Eichelgarten angelegt; vgl. Zeyher, 

5. 107). 

783) Kleewasen » S0 I, 3 

CleewaBen (Weidelb. 1716); PK: Kleemeister Wiese oder Aschach. 

Unter der “Schinderklinge"™, wo sich die Kleemeisterei (= Ab- 

deckerei) befand. 

784) Klinge, groBe én dr graos? gley NO III, 2 
  

Ostwestgerichteter Einschnitt im "Hignach'; fiihrt zeitweise 

Wasser zum Goldersbach.
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785) Klingen 8n dr g18pe NO II, 3-4 

W. in denen Klingen (G 1501); das Butzlin ... vornnen gegen 

Dorff Lustnaw vif die Klingen (G 1567); Lustnawer Bitzklingen 
(F 1683). 

Identisch mit "Diemenklingen" (s.d.). 

786) Klingendckerle  + NO II, 34 ? 
  

(A.) das Elingen Ackerlin genant (G 1718). 

Wahrscheinlich bei der (Diemen-)"Klinge". 

787) Klbcklin + NO II, 2 ? 

(Wg.) genant das Kleckhlin, am Tintzenberg ... stossen oben vff 

das sandt, vond vonden auf den Tintzenackher. Diser wingart ist 
von einem gewefleen Burger zuo Tiwingen genant Bartlome Kleckh- 

lin In anno tausend funfhundert Siben Zehen verkauft worden 

(G 1567); (Wg.) der Kldcklin genant, so des Closters eigen ge- 

wesen (G 1718); der Gldcklins=Weingartten (G 1748). 

Einzelner Wg. im westlichen "Denzenberg"; nach einem PN (s.Bel.1). 

788) Knebelgasse en dr gnebrlgas: NO I, 3 
  

Bg., genant der werd, stosset ainhalb an des Knebelsgassen (F 1417); 

oben vfs Knebels gassen (F 1553); hinten an die Kndbelsgal 

(G 1718); PK: Kndblis GiBle. 

Gleichbedeutend mit "Deichelweg"; nach dem PN Knebel (1356 nach- 

gewiesen). 

789) Kolbacker + NO I, 3 % 

der Kolbackher (G 1567); (A.) am Custerdinger Weg, genannt der 

Kolbacker (G 1718). 

In der Gegend des Bahnhofs. Das Best.W. wohl zu einem PN; wenn 

zu Kolben (= Sumpfpflanzen), miiBte Pluralform erwartet werden 

(Abschleifung der inneren Silbe -en 7). 
— 

L 
790) Konigsallee Kn&nifa1s NO T, 4 - 80 I, 4 |XS 

StréBchen im "GroBholz" etwa auf halber Hohe, vom "Karlsplatz" 

bis an die Kusterdinger Grenze. Das Best.W. bezieht sich auf 

 



- 218 - 

das wirttembergische Eonigtum (im 19. Jh. JagdschloB in 

Bebenhausen). 

791) Konzenberg em khontsabgrg NOo I, 3 
  

(A.) ob dem G&ntzenberg (G 1390/92); Wg. an der weyerhalden, 

vond Contzenberg (G 1567); bey dem Kuntzenbergweingarten 

(G 1718); Wg. am Contzenberg ... oben auf den Keltter=Acker 

und unten an die Keltter stoBend (G 1748); PK. 

Frilher Wg., heute meist Bg., zum Teil bebaut; glinstiger Std- 

hang zwischen Friedhof- und KonzenbergstraBe. Im Ostteil des 

"E." stand bis ins letzte Jahrhundert eine Kelter. Das Best. 

W. zu einem PN (413%90: Cntz: nach Eifert I, S. 48 ist in T 
das Geschlecht der Cunz schon im 12. Jh. nachgewiesen). 

792) Kopf, krummer em grom® khobf NO V, 4 
  

Waldabteilung zwischen dem Kirnbach und dem "AuBeren Eichen- 

first"; junger Name: zerschnittene (= krumme) Anhdhe (= Kopf). 

793) Kridhen em gre , en de greJnggor (gre.wiss) NO I, 2 

an der Kreyen wiB (G 1501); (W.) genant der Kreenackher (G 

1567); veser den Kreenwisen (H 1589); (W.) der Krehenacker 

genant ... zwischen der Mihlwiesen und ... Rohrbohmgarten 

gelegen (G 1718); Krehenwies (H 1754); PK; weltere Belege s. 

Krihenmithle (794). 

L, und W. im Ammertal, umgeben von Ammer, Goldersbach, Mihl- 

kanal und Stuttgarter StraBe. Zu ahd chrd(wa), mhd kré(e), 

kreie kreige, kréwe, krewe = Krdhe; die starken Unterschiede 

in den alten Belegen sind zu erkléren aus der Fiille der (ahd 

und) mhd Formen. Es ist nicht zu entscheiden, ob der Name 

fiir die W. und L. oder der fir die Mihle (s. 794) primir ist. 

Buck 143, Dickenmann, Namenf. II, 5. 102, Fi IV, 664, Kei 83, 

Kluge 398, Vollm 38. 

794) Erihenmiihle + NO I, 27 
  

Ttem Krewen mulin ze Lustnaw (F 1383); sito an dem Usterberg 

by kreyun muli an der Ammer (G 1390/92); W. vander der
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kreienmiilin (1495, WR 13552/55); Hofstatt, darauf die Krewo- 

nilin gestanden (F 1553); Hoffatatt, daruff die Krdenmithlin 

gestanden ist (F 1627); darauff ehemalen die Erehen Mihlin 

gestanden (F 1753). 

Die Mihle mufl im Ostteil des "Krihen" gestanden haben; sie 

ging zwischen 1495 und 1553 ab. Mdglicherweise war sie das 

letzte Gebdude der Siedlung Welzenwiler (s.d.) gewesen (Miih- 

len als letztes Baudenkmal abgegangener Orte sind verschie- 

dentlich bekannt; Ansammlungen von Krdhen bzw. Raben oft an 

Stellen abgegangener Orte). Benannt entweder (direkt) nach 

einem beliebten Aufenthalt wvon Krdhen oder (sekundidr) nach 

793 (8.,d.); vgl. auch "Krappenwildle" (T), 

795} Krettenmihle + o 
  

Item Bentz der Miller dat (aus W.) ob kretten Miili (G 1356). 

Mihle bei L; nur ein Mal genannt. Das Best.W. zu mhd kratte 

= (Arm-)Korb; bezeichnet oft eine Vertiefung im Geldnde. - 

Buck 144, Kei 58, Reimold. 203, Vollm 24. 

796) Kreuz + NO II, 2 % 

gito in der ow by dem Crutz (G 1390/92). 

Im Bebenhauser Tal; s. 1100. 

797) EKreuzstein em groits8dse NO I, & 
  

Im "GroBholz"; von den Waldabteilungen "Rotsteigle!, "Laile", 

"Mamerspitz" und von den Spitzidckern im Neckartal umgeben. 

Benannt nach einem Siihnekreuz (= Kreuzstein), das die Jahres- 

zahl 1539 trédgt; s. "Das Sihnekreuz im Grofhelz" im Schwib. 

Tagbl. vom 30.Mdarz 1957. Vgl. auch "Laile" und "GroBholz". 

798) Kulschersteigle em khulfir8dgegle NO VI, 3 (FK) 

Weg im "Birloch"; nach einem PN ? 
  

799) Kusterdinger Weg, ob dem 0Obirym khuldordensr weag 

NO I, 3 
20 iugera aput Kustertingem stig (G 1356); halden an dem Ku~ 

stertinger stig (G 1390/92); (A.) am Custerdinger weg (G 1567); 
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neben dem Custerdinger Weeg (H 1754); PK. 

i, westlich der Kusterdinger StralBle, zwischen Bahnlinie und 

den "Traufwiesen"; "“ob" = talaufwirts. 

800) Kusterdinger Weg, unter dem ondarin ¥huBdordenir weog 

NO I, 3 

(A.) unter dem Custerdinger Weg (G 1718); K. 

  

L, und W. Ostlich der Kusterdinger StraBe in der Hdhe des: 

Bahnhofs; "unter" = talabwirts. 

801) EKutzenuchten + ? 
  

4 Mansmat ... kutzen vehtwis (G 1356); an der Cutzenuchten 

(G 1390/92). 

Nach einem PN; der Besitzer als "Herr" bezeichnet (Beleg 2). 

Fraglich, ob F1lN; identisch mit "Herkutzenacker (s.d.)? 

Uber das Grundw. s. 634, 

-~ 1 

802) Lache, alte en dr aldlax NO IIT, 3 
  

Bd. zwischen "Wassermann" und "Neubruch im Hdgnach". 

Deutung s. 302; als Grenze kame L - SteinboB in Frage. 

803) Lachenwiese + NO II, 2 ? 
  

in der Ow ... an BebenhuBer lachen wiB (G 1501); in der Ow 

genannt LachenwiB (Uni 1537). 

Wohl im Bebenhiuser Tal; Deutung s. 302; Grenze L-Bebenhausen? 

804) TLaile em laele NO T, &4 

im 18hli (G 1356); Stain ... vonderm Lochlin (G 1567); 

unterm So genannten Lochlin (Weidelb. 1716). 

Waldteil im "GroBRholz"; zwischen "Birkeneck", "Kreuzstein", 

"Hexentanz" und der Kusterdinger Markung. Name nach den Ku- 

sterdinger W. "im ILohle” oder "im Laile" = klelnes Gehdlz 

(s. 238). - Frilher sollen im "L." Geister umgegangen sein; 

darunter der "ILailestroister" (troisten = kelichen); Sage ver- 

anlaBt durch Kreuzstein" (s8.d4.)?
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805) Landgraben 1andgrabs 80 I, 3 
  

zwischen dem GroBfholtz vnd dem graben (G 1567); Landgraben, 

der Eschich genant (G 1679); HeckenwiBl ... hinten an den 

Landgraben (G 1718); Land=Graben (Karte in G 1748); FK. 

Wasserfihrende Rinne am FuB des "GroBholzes" im Neckartal: 

von der "Schinderklinge" bis zur Blaulach. S. 305; vielleicht 

Grenze zum (einst zu Kusterdingen gehdwenden) "GroBholz" oder 

Grenze bebenhiusisches Lustnau -~ ritterschaftliches Wankheim, 

806) Langacker + ? 

(4,) dicto der Langagker (G 1356). 

Lage unbekannt; nach der Form, 

807) Langenfeld + NO I, 3 -801I, 3 (FK) 
  

Am "Stammlerhag"; fraglich, ob FlN: diente im PK als eine Art 

Zelgbezeichnung. 

808) LanggaB(halde) &n dr laggas(hald?) NO II, 3 
  

A. vif Stydach ... am langen weg (G 1501); W. In der LanggaR 

(G 1567); die Langgasse (G 1718); FPK. 

Abhang zwischen "Herrlesberg" und dem "Kirchgraben'". "Lang- 

gasse" wohl die heutige SteinbcBstrafie. 

809) Lauchbiitzle + NO II, 3=4 ? 
  

Lauchbitzle (Karte in F 1683); Sieben Morgen das Lustnauer 

Lauchbitzlen genannt (G 1748). 

Lag in der Siidecke des "Butzle", grenzte an die "Klinge" und 

die heutige Nirtinger StraBe. Uber das Grundw. s. 669; das 

Best.W. zu mhd louch = Lauch (auch wildwachsender), zu mhd 

16ch = Wald; vielleicht auch zu mhd 18 =(Gerber-)Lohe (zum 

Gerben wurde Baumrinde beniitzt). Obwohl eine sprachliche Ab- 

leitung von mhd léche = Grenzzeichen ausgeschlossen erscheint, 

sei auf die Mdglichkeit einer Umdeutung hingewiesen; das 

Flurstiick im herrschaftlichen "Biitzle" war umsteint, "ohnfern 

eines geloachten Eychlins" (1716). - Buck 156, Kei 95, 114.
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810) Lausbrunnen em lausbrona NO II, 4 (FPK) 
  

Im Neckartal belm Stauwehr; identisch mit "Weiherbrunnen®. 

Ellipsenbildung: Laus(wiesen)brunnen. 

811) Lauswiesen €n de lauswise NO I, 4 
  

Inn der LuBAwiB (G 1567); vif der Lauswisen (G 1567); (W.) in 

LauBwiesen (G 1718); FK, 

W. zwischen den "Furtwiesen" und dem Neckar, bei der Abzwei- 

gung des Kanals. Deutungsmdglichkeiten sind a) zu mhd 1fis = 

Laus, Ungeziefer (auch fiir schlechte, unergiebige Bdden); 

nach der mda. Aussprache hierher, - b) zu mhd luz =durch das 

Los zugefallener Landteil, - ¢) zum jlingeren Los (mhd 133z) 

nit derselben Bedeutung (trifft b oder ¢ zu, miiBte die heuti- 

ge mda Form durch volksetymologische Umdeutung entstanden 

sein). - Buck 157, Kei 37, 84, 93, Reimold 75 f. 

812) Leimengrube €n dr 1l88magrusb NO II, 3 
  

I iuger agri ... in der ILaingrdb (G 1390/92); (A.) an der 

laymgruben (G 1501); genant die Laimgruben (G 1567); ob dem 

Leimgruebenackher (Steuwerb. 1683); FK. 

Das Gebiet um die Turn- und Festhalle; zu mhd leim(e) = Lehm. 

In I wird der rote Lehm loem genannt, der gelbe Lehm heifit 

"Letten"., -~ Die Grube gehirte zu der 1907 abgebrochenen Zie- 

gelei auf dem Gelidnde der Dorfackerschule. 

81%) Lettengrube en dr lgdsgru?b §o II, 2 
  

Unter den "Neuhalden" an der TheurerstraBle. Lehmgrube fir die 

um 1900 stillgelegte Ziegelei (vgl. auch 812). Als "Letten" 

wird in I der gelbe Lehm bezeichnet. 

814) Lettenwiesen én de ledswis2 NO II, 5 (FK) 
  

Zwischen Blaulach und Neckar; seit 1868 der groRte Teil die- 

ser W. zu den Markungen Pfrondorf und EKirchentellinsfurt. 

Letten bezeichnet eine lehmige, wasserundurchléssige Erde 

(vgl. 812),
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815) Linsenbuckel m 1adsabugl NO II, 2 
  

{berbautes Gebiet an der LinsenbergstraBe (etwa zwischen 

Stiffurt- und LandhausstraBe). Junger Name fiir kleine Anhdhe 

mit ehemaligem Anbau von Linsen. 

816) Luchswiesen + 2 
  

W. vff den luchBwiBen (G 1501). 

#. im Neckartal; genaue Lage unbekannt. Sachlicher Zusammen- 

hang mit "Lettenwiesen" nicht ausgeschlossen: ILiichse (mhd 

lilhse) bezeichnet einen mergeligen Lehmboden, der fast reiner 

Ton sein kann. Herleitung aus mhd luhs = Luchs diirfte entfal- 

len (Neckartal!l). 

817) liicke, kalte én dr khalda lug NO IV, 3 
  

Ein Teil des "Kirnbergs"; entlang der Markungsgrenze L - Be- 

benhausen. Mit Imcke (Llicke) werden oft (ffnungen im (Weide-) 

Zaun bezeichnet; wegen des Adjektivs (kalt) erscheint es aber 

wahrscheinlicher, daB ein EKahlhieb oder ein Windbruch ge-~- 

meint war. - Kei 112. 

818) Marchtaler Kelter + S0 I, 1% 
  

sito apud torcular Monasterii Marchtello (G 1356); der von 

marchtall kellter (1507, Urk. Stadtarch.); bey der March- 

thaller Kellter ... vanden vff den werdt stossend (H 1598); 

Marchthaaler Kelter (Weidelb. 1716). 

Eelter in der heutigen Gartenstrafle. War im Besitz des Xlo- 

sters Marchtal (s. 333); ihrer Lage nac-h miilte sie mit der 

"Osterberger Kelter" (s.d.) identisch sein, obwohl diese in 

wirttembergischem Besitz erwdhnt wird. 

819) Markklinge + SO I, 3 

der Marckklingen zue (G 1567); Marck Klingen (Karte in G 1748). 
  

Finschnitt mit Wasserlauf (rechter ZufluB zur "Schinderklin- 

ge"); bildet Markungsgrenze L - Wankheim. Benennung nach die- 

ser Grenze (mhd marc) oder nach dem Wald "Markhau" am oberen 

Teil der Klinge.
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820) Martinsspitz éns ma(r)deslbits NO III, 3 
  

Kleines, schmales Flurstiick an der alten Stuttgarter Strafe 

in Hohe des "Rihlesbaumes". Das Best.W. nach einem PN (nicht 

nach dem Kirchenheiligen!). 

821) Mauerspitz ém maudr8bits NOI, 4-S8071, 4   

In "GroBholz" an der "Wandackerklinge". Das Grundw. bezieht 

sich auf die Form des Waldteils; iiber das Best.W. s. 1121. 

Von Gebduderesten oder Grundmauern ist nichts bekannt. 

822) Mauterswiese én dr myuddrswis NO V-VI, 3 
  

W. die genannt wirt Muwders wisen (F 1553); deB Mausers wis 

(G 1567; verschrieben); W. die Mauderswisen (F 1627); W. die 
MauderswilB (F 1665); W. die Mauders WilB genandt (F 1753); PK. 

Rodungsfleck mit A. und W. (ca. 40 Morgen) im Schonbuch, 

grenzt im Osten an den Kirmbach; bewirtschaftet von Beben- 

hiuser Bauern, friiher anscheinend von Pfrondorfern. In Pfron- 

dorf wird die "M." "Stellewasen" genannt. - Nach einem PN 

(Genitiv-s); Nachweis fiir den PN allerdings erst fiir etwa 

1700 gesichertd. 

822) Mesnerbaumgirtle + NO I, 2 7 
  

(bei den) Aiiblinswiisen, das so genante MSBnerbingirtlin 

(Bteuerb. 1683); das Mdsnerbohmgirtle (G 1718). 

Kleiner Bg. beim "Riegel"; Besoldungsgut des Mesners. 

824) Mesnertums Wiesen + NO I-II, 3-4 ? 
  

W. bei dem Ky8, Zwischen ... des MeBnerthumbs Wisen gelegen 

(Uni 1565); des Mesnerthumbs Wisen (Uni 1685). 

In der Neckarebene; gehorte zum Besoldungsgut des Mesners. 

  

825) Metzgerswiese + NO IT, 4-5 2 

(W.) genant Juppengern oder des Metzgers wiB Inn der Au 

(& 1567). 

Westlich der "Furtwiesen"; nach einem Besitzer {PN od.Beruf). 

Angrenzend oder dicht dabei die “"Sattlerwiese" und die "Pfei-
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ferwiese"; vermutlich gegenseitige Beeinflussung bei der 

Namengebung. 

826) Mockenhildlen €n de mogohgldla NO I-II, 4 
  

Mockenh&ldlin (Steuerb. 1683); (W.) in wilsten Ackern, die 

Mockenh&ldlen genant (G 1718); FX. 

W. im Neckartal zwischen "Radlem" und "Heckenwiesen". Mock 

kann bedeuten: a) Brocken, Klumpen (mhd mocke); kdnnte sich 

hier auf Kieselsteine beziehen (oder auf ein groBfes Feld- 

stlick?), - b) Schwein, Zuchtsau (mhd mocke), - ¢) PN Mock 

(ein Ubername Mockh ist 1567, der Familienname Mock ist 1635 

in I belegt). "H&ldlen" (Deminutiv, Plural) sind eindeutig 

"kleine Weingirten" (Neckarebene! Kein Abhang!); s. 1043. 

827) Monchskies + NO II, 4 ? 
  

vif des Closters Bebenhausen W., genannt MinchskiB (G 1567); 

(W.) das MdnchskieR genant (G 1718). 

Lag zwischen den "Furtwiesen" und den "Heckenwiesen"; das 

Best.W. nach dem kieshaltigen Untergrund oder einer Kies- 

grube; gehorte dem Kloster Bebenhausen. 

828) Mdnchswald + NO I, 3-4 - S50 I, 3-4 
  

am Minchwald (Steuerd. 1683); das GroBholtz oder der Mdnchs- 

wald genannt (G 1748); GroBholtz oder Minchswald (F 1753). 

Identisch mit "GroBholz"; nicht volkstimlich gewordene Be- 

zeichnhung fiir den in Klosterbesitz gewesenen Wald. 

829) Morhartssteinach + Ne I, 3 ° 
  

Item 1/2 iuger an Morhartzstainach (G 1356). 

Im "Steinach"; nach einem PN (Genitiv-s). 

830) Motzerskies em motsarskhis NO I, 3 
  

das Motzerskiil (Steuerb. 1683); Zehen Mansmad ... ohne den 

NeccarfluB, als welcher durch diese Wiese an der Weyherhal- 

den hinunter lauft, des Motzers KieB genant (G 1718); an der 

Herrschaft W., des Motzers KieB genannt (G 1748); PK.
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Unter der "Weiherhalde" am Neckar; kieshaltiger Untergrund 

oder ehemalige Kiesgrube. PN Motzer im 18. Jh. nachgewiesen. 

a2 ™ 1‘- ~ 1! 
831) Mihlbach am mIlbax, milkhanal NO I, 2 (PK) 

Kinstlicher Wasserlauf vom Goldersbach bis zur Ammer; treibt 

gine Mihle. 

832) Mihlwiese + NO I, 2% 

der Kreenackher ... zwischen der Milwisen ... vod dem Rorbonm- 

garten (G 1567); zwischen gemelter Ammer vnnd der Miihlwisen 

(G 1594); MihlwiiBen (F 1665); zwischen dem Rohrbaumgartten 

und der Mithlwies (H 1754). 

G. westlich der (heutigen) Milhle; Benennung nach dieser oder 

nach der abgegangenen "Krdhenmiihle" (s.d.). 

8%23) Miirbeleswasen em mirbyleswas? SO I, 4 
  

An Kusterdingen und Wankheim grenzender Teil des "GroBholzes", 

am oberen Teil der "“Wendackerklinge"; Name urspriinglich nur 

fliir die angrenzenden Kusterdinger W. und A. Diese wohl benannt 

nach dem héufigen Vorkommen von Sonnenwirbeln (= Ackersalat), 

da 1492 und 1536 die Bezeichnung "Wirbenwasen" erscheint. 

Uber das Grundw. s. 577. 

834) Neckarbriicke, alte bel dr aldes nggarbrug NO I, 3 
  

Die ehemalige PBriicke iliber den Neckar stand an der Einmiindung 

der DorfstraBe in die Niurtinger StraBe. Sie wurde abgebrochen 

bei der Neckarregulierung und der gleichzeitigen Flurbereini- 

gung in der Neckarebene (1936/38). 

835) Neckarbriicke, vor der + NO I, 3 ? 
  

W. ligent an der Brucken (G 1501); A. und W. vor der Neckher- 

bruckhenn (sind) aigne glieter der Pfarr (G 1567). 

5. 834, 

836) Neckartal, oberes &m obar? nggerdal NO I,3 - S0 I, 3 

Gesamtes Tal zwischen Neckar und "GroBholz" oberhalb der Kuster- 

dinger StraBe bis zur UmgehungsstralBe; in appellativischem Ge- 

brauch. 
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837) Neckartal, unteres &m onddr? nggdrdal NO I-II, 4-5 
  

Neckartalebene unterhalb der Kusterdinger StraRe bis zur Mar- 

kungsgrenze L - Kusterdingen in der "Rosenau"; s. auch 836. 

838) Neckarwasen ufnm nggarwas? NO I, 3 
  

W. am Neckher wasen (G 1567); W. an dem Neckherwasen (G 1594); 

(W.) im Schéngrund, oder NWeccarwasen (G 1718); FK. 

Beiderselits des Neckars in der Hohe der Kusterdinger StraBe. 

Das Grundw. s. 577. 

839) Neubruch im Hignach &m (noibrux ém) hgagnix NO III-IV, 3 
  

Ca. 150 m breiter Streifen mit A., W. und Bw. Ostlich vom Wald 

"Hagnach" ; spdtgerodetes Gebiet (vgl. 696). - In der HShe des 

"Rilhlesbaumes" einige hallstattzeitliche Grabhiigel (z.T. be- 

reits im Wald). 

840) Neuhalden en de nuihald? NO II, 2-3 

Wg. in der Newenhalden (G 1564); Item alle Wg. ann der New- 

halden, von des Fleckhen Holtz genant das Hegnach, biB herfiir 

an die Aichhalden, StolB3t oben wider an das Hegnach, vnnd vn- 

den vff den gemainen wasen, genant SalzwaB (G 1567); Newhal- 

den (G 1631); Alle Wg. an der Neuhalden (G 1748); Egart ... 

in der Neuhalden (H 1754); FK. 

GroBeres Gewand (ehemals Wg.; heute A. und Bw., der untere 

Teil bebaut) westlich des Berghofs. "Neu" = neuvangelegth; 

"~halden" = Wg. (8. 1043). 

841) Neuhaldenidcker en de nuihgld?ngger NO II, 2-3 
  

Neunzehen Jaucherten ... vnnder der Newhalden genant der New- 

halden Ackher (G 1567); der Neuhaldenacker (G 1718); die 

Iustnauer Neuhalten Lcker (F 1753); FPK. 

Der untere Teil der "Neuhalden", schlieBt im Siiden mit dem 

"Kirchgraben" ab; frither A., heute zum griften Teil iberbautb. 

S.0.
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a42) Neuwiesen en de nuiwlisd WO II, &4 

W. In den Nuwen wifen (G 1501); Inn Newen wisen (G 1567); 

Neun Mansmad ... inNeuenwisen (G 1718); PK. 

W. zwischen den "Furtwiesen" und der Bahnlinie; "neu" angelegt, 

vielleicht im Auwaldgelénde oder bei einer Neckarverlegung. 

843) Nissel ém nisal NO I, 2 (PK) 

Wald und einige W. an der Grenze L - T, &stlicher Teil des 

"Lustnauer Wdldles"., Herkunft und Bedeutung des F1N unklar; 

vielleicht von einem PN (als shnlich klingender PN wird 1662 

ein Thomas NiiBlin genannt, der Besitz am "Iustnauwer Wildle™ 

hatte; die Umwandlung der Bndung -lin zu e- ist allerdings 

lautlich nicht zu erklidren). 

844) NuBwiese + NO I, &4 7 

in diesem Wald (GroBholz) eine kleine W., die aber dato fast 

gantzlich mit Holtz iiberwachsen ist, der Commun zu Custer- 

dingen gehorig, die NuB=Wisen genannt (G 1748). 

Ehemalige Wiese im "GroBholz", an der Kreuzung der "EKonigs- 

allee" mit dem alten Kusterdinger Weg. Das Best.W. zu mhd nusz 

= NuB; Benennung nach der Form einer NuBschale oder nach dem 

Vorkommen von HaselnuBstrduchern bzw. von Walnufibaumen. - 

Kei 65, 75. 

845) Osch, kleines ém glden? el NO I, 3 
  

A, 1it In dem kleynen Oschlin (G 1501); der Mayer Hofglieter, 

daf Klein Oschlin genannt (Uni 1565); (A.) im Kleinen Osch 

(¢ 1718); PK. 

GroRtenteils A. im Neckartal, ndrdlich der Bahnlinie, zwi- 

schen Umgehungsstrafe und Kusterdinger StraBe. Neben den "Spitz- 

dckern" einzipes altes A.-Gebiet im Neckartal, vielleicht sogar 

das dlteste. Aus dem Flurverband herausgenommenes Gewand; die- 

ses Sonderrecht findet seine Erklirung in Beleg 1565 (Gut des 

Maierhofs). Dadurch ist auch die auffallende Benennung ver- 

stdndlich (vgl. auch 366/367).
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gu6) Osterberg em ae8d? rbegrg NO I,2 

W. Im Osterberg (G 1594); vsser dem Osterberg zue Lustnaw 

(G 1631); FK. 

Ehemaliger Wg.-Hang im Siidosten des "Usterbergs"; s. 368. ) 

847) Osterberger Kelter + NO I, 2 
  

vonder dem Osterberg by mines Herren wvon Wirtenberg kelter (1389, 

WR 13437); Bg. bey der Osterberger Kelltter (G 1565); W. bey 

der Lustnawer Kelltern (G 1604); W. bey der Lustnauer Kelter, 

in Tiwinger Zwing und Binnen (G 1708); FK. 

Die Kelter stand in der GartenstraBe unter dem "Osterberg"; 

im 19. Jh. abgebrochen. Von T aus auch "Lustnauer Kelter" 

genannt; s. auch "Marchtaler Kelter" (818). 

848) Pfaffenacker + NO II, 3 ? 
  

(A.) dez phaffen agker (G 1356); W. gelegen ob Stydach haist 

der Pfaffen acker (G 1501); unterhalb der Lustnauer Pfarr- 

wieBen gegen den Bitzlins weeg (Weidelb. 1716). 

Nicht mehr bekannt; auf dem "Steudach"; Besoldungsgut des 

Ortsgeistlichen. 

849) Pfarracker em bfaragsr NO II, 4 (FK) 
  

W. zwischen "Motzerskies" und "Radlen"; wie 848 (s.4.). 

850) Pfarricker en de bfargger NO I, 3 
  

(A.) Im Stainach, zwischen dem Pfarrackher vand ... (G 1594); 

im Eleinen Osch ... stost vornen auf den Pfarracker (G 1718); FK. 

K. zwischen dem "Vogtssteinach" und dem "Kleinen Osch". War 

bis zur Feldbereinigung (1936/38) Eigentum des Pfarramts 

(jetziger Besitz des Pfarramts &stlich davon). 

851) Pfarrwiese €én dr bfarwisa NO I, 3 

vor der bruckhen, Zwischen der Pfarrwis vnd ... (Uni 1565); 

(W.) genant die StainachwiB ... zwischen der Pfarrwisen vnd ... 

(G 1567); Pfarr-WieB (G 1718); FK, 

  

Norddstlich der "Pfarricker" (g.d.).
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852) Pfeifer(wiesen) €m bfdifor, &n bfyifserwise NO II, 4-5 

W. in der Ow im Pfeiffersgrund (Uni 1536); des Pfeiffersgrundt 
(G 1567); Siebenzig Mansmad genant der Pfeiffer (G 1718); FK. 

GroBerer Flurtell unterhalb der "Heckenwiesen"; heute kaum 

mehr bekannt. Benannt nach einem Besitzer (PN oder Beruf); 

beachte "Metzgerswiese" und "Sattlerwiese". 

853) Pflegergarten em bflgagorgards NO II, 2 
  

Pfleger Garten (G 1718); FK. 

Eleines Gebiet slidlich des Klosterhofs; stand dem Klosterhof- 

Verwalter (= Pfleger) zur Verfiligung. - Kei 4152, 

854) Plitzle + NO II, 5 ? 

Im Neckhertal Am Grossen Stuckh ... stost hinden vff das 

Pidtzlin (H 1589). 

Kleine W. beim "GrofRen Stuck"; Deutungsmdglichkeiten s. 379. 

855) Radbrunnen + NO I, 2-3 7 
  

vnderm Radbronnen ... hinden an die Ammer (Uni 1685); mitten 

im Dorff, beim Radbronnen (G 1718). 

Ortlich nicht festlegbar; 1565 nur "Bronnen" genannt. Bei 

einem Radbrunnen hingt der Wassereimer an einem Seil, das 

iber ein Rad lauft. - Kel 137. 

856) Ridlen en de rgdl? NO I, &4 

W. In dem Redlin (G 1501); (W.) in Neuenwisen, jetzo in Rad- 

len genant (G 1718); PK. 

W. im Neckartal zwischen den "Grundwiesen" und den "Mocken- 

hildlen", grenzt im Siiden an die Bahnlinie. Der F1N ist Demi- 

nutiv, Plural von Rad, fiir das Kei (65, 102, 128) folgende 

Dentungsmiglichkeiten angibt: a) kreisrunde Fluren; b) vom 

Holz zur Herstellung von R&dern; c¢) vom Mihlrad. Buck (290) 

vermutet auBerdem eine Bedeubung "Sumpf". Keine dieser Bedeu- 

tungen befriedigt vollsténdig; miglicherweise Ereignisname 

oder nach einem PN oder von einem Radbrunnen (s. 855).
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857) Rain, roter ém raocdd roe S0 I, 3-4 
  

Wald im "GroBholz". Rain = Talhang; "rot" wvon der r&tlichen 

Erde des Keupers; Nebensinn des Unheimlichen, Spukhaften 

(Eei 198) nicht unmdglich (vgl. "GroBholz"). 

  

858) Raim, wiister + NO II, 4-5 

deB Closters Bebenhausen W. genant wilssten Rhain (G 1567); 
W. am wiesten Rain (G 1594); (W.) der Wiestenrein (G 1718); 
Wg. an der Weyher=Halden und Contzenberg ... biB an den wiie- 
sten Rain (G 1748); PK. 

Steiler Talhang im "Biitzle" an der Markungsgrenze. "Wiist" = 

verwistet oder brachliegend; "Rain" (mhd rein) steht trotz 

naheliegender Markungsgrenze nicht fiir "begrenzende Bodenerhe- 

bung", da die Lustnauver Markung urspriinglich weiter nach Osten 

reichte. 

859) Ramslache ramslax NO I, 3-280T1I, 3 

Wasserrinne im Neckartal, von der "Schinderklinge" bis zur 

Blaulach; identisch mit "Landgraben" (s. 805). Das Best.W. 

zu mhd ram = Rabe oder zu Rams = steiniges Bachtal (vgl.384). 

Die mda. Aussprache des Grundw, deutet auf mhd lache = Pfiut- 

ze; moglicherweise aber zu mhd liche = Grenzzeichen (mda. 

16x), was dem dlteren Namen "Landgraben" (s.d.) entsprechen 

wiirde (Angleichung der Aussprache an Blaulach?). 

860) Reutacker + WO I, &4 - 80 I, %-4 7 

A, genannt der Reutacker, im GroBholtz, ist vor ain Holtz ge- 

8in, vnnd yetzo zu ainem acker gereut worden (Uni 1536). 

Ehemaliger Rodungsfleck im "GroBholz", Zu ahd riuti, mhd 

riute. 1481 wurden im"Grofholz" 20 Morgen Wald gerodet, der 

spatere "Reutacker". 

861) Riedklinge + 80 I, 37 

in Aschowklingen ... biB vff die Riet clingen (G 1356); 

stain, welcher steeth neben der Riethklingen (G 1567). 

  

Gelindeeinschnitt im westlichen "GroBholz". S, 304,
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862) Riegel em ridgal NO I, 4 

Bg. der Rigel genant (G 1501); Bg. der Rigel (G 1604); Riegel- 
bohmgértle (G 1718); Wg. am Usterberg ... biB an ... Riegel 
Gartten (G 1748). 

Ein groferes Grundstiick auf der Ostseite des "Osterbergs", 

im unteren Teil von der UmgehungsstraBe durchschnitten. Be— 

nannt nach Steinriegeln (aus den Wg. ausgelesene Steine). - 

Buck 218, Kei 97. 

863) Rochliswiese + ? 
  

de prato ... genant RochliswiB (G 1390/92). 

Lage unbekannt; nach einem PN (1390: Réchli). 

864) Rohrbaumgarten &m rorbaglrd NO I, 2 (FK) 
  

Einst groBes Flurstiick zwischen L und T, heute nur noch das 

Gebiet zwischen Ammer, Goldersbach, AlberstraBle und dem Ver- 

schonerungswegle. Belege und Deutung s. 399. 

865) Rohrbrunnen + NO I, 2-3 ? 
  

(G.) bei dem Rorbronnen ... stost vnden an die Ammer (Uni 

1565); bey dem Rohrbronn (Uni 1685). 

Wahrscheinlich im Ort gelegen. Deutung s. 1154. 

866) Rollerbrunnen ém rold rbrona NO IV, 3 
  

Waldabteilung im Schdnbuch beim "Krummen Kopf"; nach einem PN, 

867) Rosenau én dr rosanaoc NO II, 5 

W. das wir hettun an Rosenowe (1333, ZGOR XXI, S. 422); Iten 

Rosnow L Mansmat (G 1356); oben auf die Heckenwief und unten 

an die groBe Rosenau stoBent (G 1718); an deB Closters Beben- 

hauBen besagten Rosenau Wiesen (G 1748). 

Heute die ganze "R." zu Kusterdingen; doch die direkt an der 

Markungsgrenze liegenden Lustnauer W. noch "R." genannt. Die 

"GroBe R." gehdrte friiher zu L (bis 1333 dem Ortsadel, da-— 

nach dem Kloster Bebenhausen), die "Kleine R." zu Kusterdin- 

gen. Belege fiir die Kusterdinger "R.": 1534 Rossenau, 1593
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Raisenau und Raussenow, 1596 Rossnau (aus der Kusterdinger 

F1N-Sammlung). Diente vermutlich als Pferdeweide: mhd Tros = 

Wagenpferd, mhd ouwe = Au (s. 39) mit eingeschobener Gleit- 
silbe -en-. Weitere Deutungsmdglichkeiten s. 401. 

868) Rotsteigle em raodfdgegle NO I, 4   

Stain, welcher steeth oberhalb dem Rottenstaiglin (G 1567). 

Nordliche Ecke des "GroBholzes". Das Best.W. kann sich auf 

die Bodenfarbe (bunte Mergel) beziehen, doch vgl. auch 857. 

Das Grundw. ist aufzufassen wie bei 507; oder Aufgtieg der 

RomerstraBe 7; s. auch "GroBholz", 

869) Riibenacker + ? 

Item der Riiben Akker (G 1356). 

  

Lage unbekannt; Deutung s. 407. 

  

870) Riicken, langer em 13R?» rug? NO IV-V, 3 

volgents den lanngen ruckhen (1535, & 409, B 8); vff denm 

lanngen ruckhen (G 1567); Langer Rucken (F 1753), 

Hohe (um 480 m) im Schénbuch, westlich des "Birlochs". Nach 

ahd hrucki, mhd rucke = Riicken, Bergriicken werden langgezo- 

gene, gewdlbte Anhdhen genannt; das Adjektiv unterstreicht 

noch die Form. - Buck 223, Kei 50, Vollm 22. 

871) Riihlesbaum &m rislesbom NO III, 3 
  

GroBer Birnbaum; stand an der alten Stuttgarter StraBe zwi- 

schen 697 und 698. 1954 wurde der unter Naturschutz stehen- 

de Baum durch Brand gzerstdrt. Von einem PN. 

872) Salzwasen 8m saltswasd NO II, 2 

Die Kellter ... steeth vff dem gemeinen Wasen, genant Salz- 

wasen (G 1567); an den gemeinen sogenannten Salzwasen (G 

1718); der Saltzwasen (G 1748); PK. 

W. am Goldersbach gegeniiber dem Klosterhof. Zum Grundw. (s. 

577 — 1) wiirde sachlich die Deutung des Best.W. als "salz- 

haltiger Boden" passen (Kei 45); vgl. aber auch 413.
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873) Sand ufm s3d NO II, 2 

hinuff vif den Tintzenberg, genannt vif dem sanndt (G 1567); 

vff dem sande (1592, A 409, B 9); die Bgart, das Sand heiBend 

(G 1748); FK. 

Hochflache nordlich des "Denzenbergs"; zum groften Teil bebaut 

(Eberhard Wildermuth Siedlung). Name vom sandigen Untergrund 

(Stubensandstein). 

874) Sattlerwiese + NO II, 4-5 2 
  

(W.) in der Au, die Satlerwief genant (G 1718). 

Im Neckartal; Benennung nach einem Besitzer (PN - 1501 nach- 

gewiesen - oder Beruf); vgl. "Pfeifer" und "Metzgerswiese", 

875) Sauwasen ufm ssuwasa NO II, 2 

die Au, Jjetzo aber uff dem Auchtet, SZuwasen und Kirnwisen 

genant (G 1718). 

Im Goldersbachtal; grofitenteils zu Bebenhausen gehdrend; 

Deutung s. 424, 

876) Schafsteige + : NO II, 2 % 
  

Holz in der schafstaig gehawen (1586, A 409, B 9); Schaaf- 

steig (Karte in F 11683%); dieser genannte Schaaf Steig 

(Weidelb. 1716). 

leg am Rand der "Galshalde" wvon der WaldeckstraBe zum Sand- 

weg. Die Iustnauer hatten hier Holz- und Weiderechte; Weg 

zur Schafweide. Vgl. "Schafrain" (T). 

877) Schellwasen + S0 I, 3 

(W.) genant Eschachwisen, vnnderhalb dem Schellwasen, zwi- 

schen dem GroBholtz vnd dem graben (G 1567). 

  

Vermutlich verderbt aus "Schelmenwasen"; s. 442. 

878) Schinderklinge ¢n dr 8eéndarglén SO I, 3 

Einschnitt zwischen "GroBholz" und "Burgsteiger Hau" (T); 

bildet Markungsgrenze L - T bzw. L - Wankheim; identisch mit 

"ischachklinge" (s.d.). Fihrt zum "Schelmen~" oder "Schinder- 

wasen"; s, 442. 
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879) Schlemppbriinnele A31émbrénsle NO III, 2 
  

Brunnen im H&gnach; nach einem PN, 

880) Schongrund ém Zegrond NO I, 3 
  

W. Im Schongrund (G 1501); (W.) Im Schéngrundt (G 1567); 

(W.) im Schingrund, oder am Neccarwasen (G 1718). 

Beim "Neckarwasen". "Schon" bezeichnen bodenverbundene Men- 

schen das, was angenehm 2zu bearbeiten ist und einen guten Er- 

trag gibt. Das Grundw. beeinfluBt von 723 (s.d.). - Kei 109. 

| 

881) Schulzenwdhrd en fultsawerd NO I, 3 
  

Teil des "Wohrd" (s.d.), bei der BEinsenkung des alten Ammer-— 

laufg. Benannt nach dem ehemaligen Besitzer, SchultheiB Rie- 

kert (amtierte bis 1902). 

882) Schiitzenwiese + NO I-II, 3-4 2 

(W.) vorhin die Spitz- jetzo aber die SchitzenwieB (G 1718). 

  

In Neckartal beim "Bodensee"; Besoldungsgut des Flurschiitzen 

oder nach einem PN. 

883) SchweizerstraBe &wsitsar8dres NO III, 3 und NO V-VI,4 
  

HandelsstraRe (angelegt nach 1700) von Stuttgart durch den 

Schonbuch nach der Schweiz. Von L aus auch "Alte Stuttgarter 

Strafle" (1716: an der Stuttgartter Neuen Landstral) genannt. 

884) Seltenbichle + S0 I, 3 7 

die so genannte Bschen Klingen und das nechst daran stoRende 

Seltenbdchlen (Weidelb. 1716). 

  

Letzter ZufluB zum Bach in der "Schinderklinge" wvon rechts; 

bildet Grenze I - Wankheim. Bezeichnung nach der unregelmi- 

Bigen, liberhaupt "seltenen" Wasserfiihrung. - Buck 257,Kei 34. 

885) Sonntagsstelle an dr sOndix8dele NO III, 2 

W. bei der Einmindung des Kirnbachs in den Goldersbach; zum 

Teil auf Markung Bebenhausen. An Sonntagen beniitzte Vieh- 

stelle; s. 524. 
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886) Spitzicker en de 8bitsgger NO I, & 
  

Ain Jauchart inn der Zelg an Spitzéckern (G 1567); Ein Jau- 

chert in Spitzackern (G 1718); PK. 

Gewand zwischen Bahnlinie und "GroBholz"; schlieRt im Westen 

in der Hohe des Bahnhofs ab und spitzt sich im Osten (bei der 

Blaulach) zu. Im Zltesten Beleg als eigene Zelg genannt. 

887) Spitzwiesen én de Sbitswlsy NO I-II, 34 
  

(W.) genant SpitzwiB ... zwischen des Klosters waldt genant 

Bitzlin, vnd dem Neccher gelegen (G 1567); (W.) vorhin die 

Spitz- Jetzo aber die SchitzenwieB auch oben in der Au ge- 

nant (G 1718). 

Unter "Mockenh#ldle"; nach der (ehemals) zugespitzten Form 

benannt. 

888) Springer em Sbrepar NO II, 3 (PK) 

W. zwischen "WeilBenerd" und "Rote icker" auf dem "Steudach". 

Nach einem PN (1708: Springer). 

il 

889) Stammler m &damlar NO I, 3 -801I, 3 

A, und W. zwischen dem "Kleinen (Jsch" und der Umgehungsstra- 

Be. Belege und Deutung s. 504, 

890) Stammlerhag em Bd&mlorhag S0 I, 3 

Ein Jauchert beym Stamlerhag (G 1718); PK. 
  

L, im oberen Neckartal zwischen "Landgraben" und Bahnlinie. 

Der F1N entstand aus "Hag beim Stammler"; uber das Grundw. 

s. 176, das Best.W. s. 504. 

891) Stammlerhag, unter dem 0Ondyrim 8damlarhag SO I, 3 (PK) 

A. zwischen "Stammlerhag" (s.d.) und "Ob dem Wankheimer Weg". 

  

892) Stauden, obere é&n de objyre Sdauda(nggir) NO II, 3 
  

W. genant die studen stost ainthalb an die auchhalden 

(G 1501); W. die Stauden genant (G 1594); A. an denen Stau- 

den (G 1718); FK.
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L, und W. zwischen dem "Oberen Blitzle" und dem oberen Teil des 

"Kirchgrabens"; von den "Unteren Stauden" getrennt durch Weg 

von der "Diemersklinge" zum "Kirchgraben". Zu mhd stfide = 

Strauch, Busch; am Randeg-des Flurteils finden sich noch zahl- 

reiche Straucher. - Buck 267, Kei 74, Vollm 29, 

89%) Stauden, untere én de ondire 8d)ud? (nggrr) NO IT, 3 (PK) 

k. etwas tiefer liegend als 892 (s.d.). 

  

go4) Steg + NO I, 2-3 7 

de domo by dem steg (G 1%56); by dem steg an der Ammer 

(G 1390/92). 

Briicke fiir FuBlgénger (mhd stec) iiber die Ammer; gleichbedeu- 

tend mit "Eblingsteg"? 

895) Steg, langer + NO II, 2 2 
  

zu dem so genannten langen Steg, welcher lber gemelten beben- 

hauser bach gehet (Weidelb. 1716). 

Ehemaliger Ubergang iliber den Goldersbach ndrdlich des Kloster- 

hofs. 

896) Steige uf dr &dgeg NO II, 3 

sita vff der staig (G 1390/92); A. vif der staig (G 1501); an 

die Steig, welche zu beeden Fleckhen Tustnau und Pfrondorff 

gemeinsc-hafftlichen Steinbruch ... gehet (Weidelb. 1716); 

A. auf der Staig, oben in der Aichhalden (G 1718). 

StraBe nach Pfrondorf. 

897) Steinach &n 8d6enix NO I, 3 

sito an der stainach (G 1390/92): der Herrschafft Bebenhausen 

W. genant Steinach (G 1567); W. Im Stainach (W 1606); was im 

Steinach liget ... das wirdt aus Mangel der Gluether nicht zell- 

glich ... gebauet (Weidelb. 1716); Steinach WieB (G 1718); FK. 

W. an den Neckar und die UmgehungsstralBie angrenzend. Name (nach 

dem Kiesuntergrund) gebildet aus Stein + Kollektiv-Suffix -ach. 

Buck 268,
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898) Steindcker én de 8doeggar NO II, 3 
  

Steindckher (Steuerb. 1683); A. so vor vielen Jahren eine W. 

gewesen, uff Steudach, oben in Steindckern (G 1718); FK. 

i, zwischen den Verlangerungen der "Weisheit" und der Fried- 

hofstrale; westlich an den Friedhof, dstlich an das "Steudach" 

stolend. Benennung nach den einst zahlreichen Steinriegeln 

(heute nur noch einzelne) zwischen den A. Von Grundmauern, 

auf die sich "Stein"-Namen beziehen konnen, ist nichts be-~ 

kannt (vgl. auch "Steudach"). 

899) SteinbdBRer Girtle « NO IL, 3-4 2 
  

In dieBem Wdldtle (= oberes Bltzle) ligt ein Stiickhle Wdiese, 

dal SteinbiBer Garttle genandt ... ist der Zeit hawig vndt 

hat der Fleckhen den Weydtgang (F 1683); SteinbdRer=Gartten 

nechst an der Maur (Weidelb. 1716). 

Bhemalige W. (einst ummauert, s. Beleg 2) im "Oberen Bltzle" 

(s.d.); gehorte vermutlich zu SteinbdB (s.d.). 

900) SteinboRweg o NO II, 3 
  

SteinboBer StraB oder Weeg (Weidelb. 1716); PK: SteinbidBRweg. 

Fihrt von der Pfrondorfer StraBe zum oberen Rand des "Bitzle"; 

dirfte der alte Weg nach SteinbdB (s.d.) gewesen sein. 

901) Stelle(girten) uf dr &dele, en Sdeleggrdd NO I, 3 
  

Hofstatt, worauf vor Jahren ein HauB gestanden ... uff der 

Stelle (G 1718); FK. 

Bg. und ilberbautes Gebiet (StraBenname) zwischen Dorfstrale 

und Nirtinger Strale. Deutung s. 524. 

902) Stellegraben + NO I, 3 
  

In Fischergirten, zwischen dem Neccar und statt der abgegan- 

genen Ammer anjetzo dem sogenannten Stellingraben (G 1718); 

Stellinsgraben (G 1718). 

Bhemaliger Ammerlauf in den "Fischergirten" und "Stellegéarten" 

(s. 901) parallel zur Niirtinger StraBe; im 16. Jh. noch ohne 

Best.W. (1565: Graben).
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90%) Steudach en 8deidex NO II, 3 

uf einen Wg. der haicet Studach (1297, WUB XI); de bonis eciam 

gev possesslonibus ipsius omnibus et singulis super Stiudach 

et Staingebgze sitis (4303, ZGOR XV, S, 222); Item vinea sita 

vff studach (G 1356); Bg. gelegen vff dem Stydach (G 1501); 

Bg. vEff dem Steudach (Uni 1565); Vff dem Gsteidach, vonn dem 

Fleckhen Lustnaw an biB hipauff an den wald, das Biitzlin ge- 

nant (G 1567); Bg. ... VT dem gstdudach (G 1594); Bg. uffm 

Steidich (Steuerb. 1683); A, uff dem Steudach (G 1718); FK. 

L. zwischen "WeiBenerd" und der "Weiherhalde"; der F1N vor 

1500 umfassend gebraucht filir den gesamten Sstlichen Teil des 

"Herrleshergs" zwischen "Kirchgraben" und "Weiherhalde". Zu 

mhd stlide = Strauch, Busch (s. 892) mit Kollektivsuffix -ach; 

bei den Belegen 1567 und 1594 dazuhin noch mit Sammelprafix 

ge-. - Bei Beleg 1%0% wird Steudach mit SteinbdB (s.d.) zu- 

sammen genannt; aus dieser Gleichstellung mul angenommen wer- 

den, daB es sich auch bel Steudach um eine Siedlung gehandelt 

hat. Die Sage berichtet von einem Ort, der am oberen "Kirch- 

graben" stand und von einem Wolkenbruch weggeschwemmt wurde. 

Allerdings wird die Sage mit SteinboB verbundenq), das aber 

etwa 1 km norddstlich davon lag und nachweisbar in den Wir- 

ren des 30jahrigen EKrieges verlassen wurde. Von Bodenfunden 

auf dem "Steudach" ist nichts bekannt; die "Steindcker" (s.4.) 

sind nach Steinriegeln benannt, nicht nach Gebduderesten. 

904) Steudachgasse + NO II, 3 ? 
  

Zuefahrt in die SteidichgaB (Weidelb. 1716). 

Weg zum Gewand "Steudach'. 

905) Stockwiese gn dr &dogwis NO IV-V, 3-4 
  

Den gemellten Bach (= Kirnbach) ab vnd abhin biB an die 

Stockhwisen (F 1585). 

Waldabteilung im Schonbuch, ndérdlich der "Becklesklinge". 

Benennung nach einer Stockwiese (im Kirnbachtal?); 

Deutung s. 1279. 

1) Angeregt durch die SteinbiB-StraBe, die den "Kirchgraben" 
entlang fiuhrt? 
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906) Stiick, groBes em graosy Adug NO II, 5 
  

W. auf dem grossen Stuckh (Uni 15%6); Inn der Sultz vnnd das 

groB Stuckh (G 1567); Im Neckhertal Am Grossen Stuckh (H 1589); 

Vierzehen Mansmad ... das grofie Stiick genant (G 1718); FK. 

GroBer Flurteil zwischen Neckar und Blaulach; der kleihere 

Teil kam bel einem Markungsausgleich 1868 an Pfrondorf. 

"Stlick" ist ein beil einer Aufteilung entstandener Teil eines 

urspriinglich zusammenhdngenden Ganzen (Allmende?). - 

Ddlker 142, Fi V, 1889, Kei 60, Reimold "184. 

907) Sulz en dr sults No II, 5 

W. in der Sulze (1297, WUB XI); W. gelegen an der Sultz 

(G 1501); W. ob der Sultzwisen gelegen ... zwischen der frue- 

mel wisen vnnd des Closters waldt das Bitzlin genant (G 1567); 

Vier Mansmad ... die groBe Sultz genant (G 1718); Ein Mans- 

wad ... die Kleine Sultz heiBent (G 1718); FPK. 

W. am Neckar; gehoren seit 1868 zum gréften Teil zu Pfrondorf 

(zwischen Kanal und Neckar). "Sulz" Jmhd sulz(e), siilze) ist 

Ablautbildung von Salz und bedeutet Salzwasser, Silze (schlam- 

mige Pfiitze); gebraucht fir salzhaltige, versumpfte, morastige 

Boden mit saurem Gras., - Buck 274, Kei 45, Vollm 36. 

-908) Tannengirtle em dan2ggrdle S0 I, 3 
  

Waldabteilung im “GroBholz", unterhalb des "Roten Rains". 

Fortsamtlicher Name fiur eine Baumschule, in der Tannen ange- 

pflanzt wurden. 

909) Trénkwiesen + NO I, 3°? 
  

an die Eschig vnd an die Drenckwiesen (F 1683). 

Beim "Aschach"; benannt nach einer Viehtrinke. 

910) Traufwiesen én de draofwls? NO I, 3 
  

die trouff wiB (G 1501); (W.) genannt Traufwisen zwischen dem 

graben ... vond dem GroBholtz gelegen (G 1567); des Closters 

Bebenhausen Trauffwiesen (F 1753); FEK.
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W. unter dem "GroBholz"; zwischen dem "Landgraben" und dem 

Wald. Das Best.W. steht in FIN hdufig fir "Waldrand"; Ver- 

gleich mit einer Dachtraufe (whd trouf). - Buck 281, Kei 43, 

Lang 177. 

  

911) Versuchsgarten ém frsusxsgarda SO0 I, 3 

Am Westende des "GroBholzes"; nach einer Baumschule benannt. 

012) Verschoherungswegle frégharSbsweagle NO I, 2 
  

FuBweg von der Wilhelmstrafie (bei der Abzweigung der Alber- 

StraBe) durch das Ammertal bis zum "Lustnauer Waldle". Kurz 

nach der Jahrhundertwende vom Verschinerungsverein angelegt. 

913) Viehtrieb + NO III-1V, 2 7 

gegen den Kirnbach ... am s0 genannten Vieh=Trieb (Weidelb. 

1716). 

Nicht mehr festlegbarer Weg im "Hignach", auf dem das Vieh 

zur Weide getrieben wurde. 

914) Vogtshalde en dr fogtshald? NO II, 2 (PK) 
  

Uberbauter Hang (StraBenname) im "Denzenberg". Wohl Amtsgut 

des Vogtes (mhd voget = Schirmherr, Statthalter, Gerichts- 

beamter einer Grundherrschaft). - Kei 159, Kluge 824, Rei- 

mold 102, 

915) Vogtsrain Em fogtsroe NO II, 2 (PK) 

Hang oberhalb des Klosterhofs; s. 914. 

916) Vogtssteinach en fogtsdddenix NO I, 3 (PK) 
  

Im "Steinach" (s5.d4.); der groBere Teil der "V." ndrdlich 

des Neckars (verlingerte GartenstraBe). 5. 914. 

97) Vogtswildle ém fogtsweldle NO II, 2 (PK) 
  

Liegt liber dem "Vogtsrain" an der alven Markungsgrenze T - L, 

5. 914,
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918) Welze + NO I, 4 ? 

der Weltzin einhin Inn vierten Stain, welcher steeth ober- 

halb dem Rotenstaiglin (& 1567). 

An der Nordostgrenze des "GroBholzes". Benennung nach einer 

Schlegelwdlze: durch den Wurf mit einem Holzhammer (Schlegel) 

und dessen Weiterrollen wurden Grenzen bestimmt. - Buck 241, 

Eei 114. 

919) Wankheimer Weg, ob dem em wagkimir wgig NO I, 3 
  

(A.) unter dem Wanckemer Weg (G 1718); FK. 

k. zwischen "Stammlerhag" und "Ob dem Kustderdinger Weg"; 

hier fithrte der alte Weg nach Wankheim vorbei. 

920) Wasen + NO I, 2-3 7 

(W.) an der Brucken by dem Wasen (G 1501). 

3. 577. 

921) Wassermann En was)rma NO III, 3 
  

A. und Bi. zwischen der "Alten Lache" und den "Engelhards- 

dckern". Deutung unsicher: den PN Wassermann gibt es in L 

nicht; es ist keine Wassergeist-Sage bekannt, ebenfalls kein 

Pflanzenname, der mit dem F1N in Verbindung gebracht werden 

konnte. 

922) Weiheracker + NO I, 3 7 

G. der weyerackher (G 1594); Bg. genant der Weyeracker, 

unter der Weyerhalden (G 1718). 

  

Lag am Westende der "Weiherhalde" (s.d.); Klammerform: 

Weiher(halden)acker. 

923) Weiherbrunnen + NO II, 4 (PX) 
  

Fhemaliger Brunnen im Neckartal (identisch mit "Lausbrunnen"?); 

entstanden aus Weiher(halden)brunnen. 

924) Weiherhalde €n dr waisrhald NO II, 3 
  

in monte wigerhalden (G 1356); (Wg.) an wyerhalden (G 1390/92);
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Wg. In Wyenhalden (G 1501); Wg. ann der weyherhalden (G 1567); 

Alle Wg. an der Weyher=Halden und Contzenberg (G 1748); PK. 

Siidgerichteter Abhang (ehemals beste Wg. auf Mkg. L) zwischen 

dem Ort und dem "Bilitzle"; unterer Teil der "W." beim Rau der 

StraBe nach Nirtingen (1906) abgeschnitten. Uber das Grundw. 

g, 1043, das Best.W. s 583, 

925) Weiherhaldenkies + NO II, 4 7 
  

(W.) vf dem weyherhalder XiB (G 1567); W. die Weyherhalden 

KifwiB genant (G 1594); (W.) auf dem WeyherhaldenkieB, oder 

im Mockenh&ldle (G 1718). 

Zwischen den "Mockenh#dldlen'" und dem Neckar; lag vor der 

Neckarregulierung nordlich des Flusses unter der "Weiher~ 

halde" (s.d.). Uber den letzten Teil des Namens s. 827, 

926) Weiherle em woisrle §O II, 2 

WeiherlewieBen (Weidelb. 1716); (W.) das Weyherle heiBent 

(G 1718); PX. 

GroBenteils iiberbautes Flurstiick (WeiherstraBe). Der Weiher 

(= kiinstlich angelegter kleiner See zur Fischzucht) wurde 

wohl vom Klosterhof gepflegt. In der Zeit des groBen Rick- 

gangs der Weiherwirtschaft in #firttemberg (1750-1850; s. Jes- 

sen) auch dieser Weiher abgegangen; vgl. 583, 

927) Weiherwasen em waisrwasa No III, 3 
  

an Weyherwasen (G 1567); Weyherwasen (G 1718); auf die Engel- 

harths= und Weyher Wasens Lcker (F 1752); PK. 

Bw. und Bi. beiderseits der alten Stuttgarter StraBe ober- 

halb der "Engelhardsdcker"; ein Teil auf Markung Pfrondorf. 

Gehérte einst zur Markufig SteinvdB (s.d.). Zum Grundw. s.577, 

zum Best.W. s. 583. 

928) Weiherwasenplatz + NO III, 3 ? 
  

weiherwaaBenplatz (Weidelb. 1716); der Lustnauer wiidBen Platz 

(Weidelb., 1716).
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Der FIN tritt nur im Weidelb. auf; deshalb ist anzunehmen, 

daB es sich um einen mit der Weide zusammenhingenden Ort han- 

delt, vielleicht um einen Ruheplatz fiir das Vieh. Im gleichen 
Ib. wird eine dreigliedrige und eine Klammerform erwihnt 

(s. Belege). - EKei 105, 

929) Weiherwiesen en de weiarwiss NO I-IT, 3-4 
  

Im Neckartal unter der “Weiherhalde" (s.d.); Klammerform: 

Weiher(halden)wiesen). 

930) Weisheit d'waishaed NO I-II, 3 

am Herratsberg ... vornen auf gemeine Gassen die WeiBhardt 

genant (G 1718). 

Feldweg (Hohlweg) von der SteinbdBstraBe auf den "Herrles- 

berg". Nach einem PN (1522: Wyshart); vielleicht wegen der 

Bedeckung mit auffallend weilBen Steinen im Volksmund umge- 

bildet "D'Weisheit nuff ond Dommheit (= FriedhofstraBe) 

ronder", 

931) WeiBenerd én dr wyisangerd NO IT, 3 r-fl{ 

durch die ILuckhen in die weiB Eard (Steuerb., 1683); FK. 

4. auf dem hdchsten Punkt (391,5 m) des (hinteren) "Herrles- 

berga". Nach der Beimischung von weiflem Sand im Ackerbeoden. 

9%2) Wendackerklinge &n ar wedagerglén NO I, 4 - SO I, 4 
  

Wendackherkling (Steuerb. 1683); Windt=Ackher=Klinglein 

(Weidelb. 1716); Wend=Acker Klingen (Karte in G 1748). 

Einschnitt mit Bach, der von der Firma Braun & Kemmler zu den 

"Wenddckern® auf Kusterdinger Mkg. fast geradlinig hinauf- 

fihrt. Belege fiir die Kusterdinger "Wenddcker'": 1356 wintaker, 

1718 Windacker, mda. wedgg r. Diese A. sind dem durch die 

Klinge ungehindert aufsteigenden Nordwestwind starker ausge- 

setzt als das umliegende Land. Nach der mda. Aussprache und 

den Belegen ist eine Herkunft des FIN von "wenden" (Wende- 

platz des Pfluges) nicht mdglich, - Kei 68, Reimold 217, 

Vollm 25,
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933) Wengen + NO II, 3% ? 
(A.) zd den Wengen ... an die Aichhaldun (G 1390/92). 

An der Strafie nach Pfrondorf; Pluralform von mhd wange (fir 

liebliches Wiesengelédnde und fiir leicht gewdlbte Erhebungen); 
oder zu mhd wenke = Wendung (Wenden des Pflugs)? 

934) Wengert, wister em wid 8de wegdrd NO I, 2 
  

Drel Grundstiicke in einer kleinen Einsenkung im Sstlichen 

Usterberg, oberhalb des Brunnens an der GartenstraBe. "Wiist" 

= brachliegend; "Wengert" = mda. Form von Weingarten (mhd 

wingart). Der Grund fiir die Benennung mit einem Appellativ 

liegt wohl in der noch wachen Erinnerung an die Bebauung 

(die als letzte aufgegebenen Wg. in L). 

935) Wiesen, lange + NO IT, 3 ? 
  

de prato by der langen wiBl (G 1356); vB den langen WiBen 

(G 1501); W. die Lang WiB genant vff dem Steidach (G 1594). 

Genaue Lage unbekannt; auf dem "Steudach" befinden sich heute 

nur A. Benannt nach der Form. 

9%6) Wiesle, verbranntes em frbrend? wisle NG IV, 2-3 
  

Ehemalige W. im "Hanfrieder"; groRenteils identisch mit 

"Brandplatte" (s.d.). 

939) Winkelrain em wigklros NO II, 2 
  

Uberbautes Gebiet an der StraBe "Denzenberghalde®. Der Name 

vermutlich entstanden aus Winkelrain(weg); s. 1288. 

938) Wisbrecht + ? 

Item in Tertia Celga gen wisbrecht LXXX Morgen (G 1356) 

Nicht deutbare Zelghbezeichnung. 

939) Wohrd ufm werd, em werdle NO I, 3 

pratum, guod. dicitur in Werden (um 1240, LSchUB, S. 221); in 

den werden 4 mansmat (G 1356); sito in dem werd (G 1390/92);
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Bg. gelegen In dem Werd (G 1501); Bg. vnden vf dem Wehrt 
(¢ 1594); Bg. im Worth (F 1753); PK. 

Bg., zum Teil iiberbaut, an der Niirtinger StraBe. Deutung s5.602. 

o40) Wolfsbaum Sm wolfsbom, én de wolfsbdm NO II, 3 

der Wolffbom das man nempt das gericht (G 1390/92); Wg. gele- 
gen In den Wolfsbomen (G 1501); Wg. in dem Wolfsbohm (G 1594) 
A, an der Weyher=Halden, dato im Wolfs=Bohm genannt (G 41748); 

K. 

L. zwischen "Bangert" und "Steuwdach", Hier befand sich wahr- 

scheinlich eine Falle. zum Fang von Wolfen (vgl. Beleg 1 und 

Nr. 714); das Mittelglied (-garten-, -grube-?) unterdriickt; 

8. auch 9441, 

941) Wolfsgarten + S0 I, 3 
  

beym Wolfsgraben, zwischen der LandstraB, und dem Landgraben 

(G 1679); Wolffsgarten (F 1683, Karte); Wolfsgarten (um 1700, 

A 60, Karte 53); biB an den Wolfgarten (H 1754). 

Unter der "Schinderklinge" beim "Aschach". Wolfsgérten dien- 

ten zum Fang von Wolfen; sie bestanden aus einer Verziunung 

von Palisaden mit 2 Falltiren. Wolfe scheinen in der Umgebung 

von L hiufig gewesen zu sein (2 Stellen mit Wolffanggeridten; 

8. 940); (von 1644-1662 wurden im Schdnbuch u.a. 280 Wolfe 

erlegt; noch vor 1750 waren im Schdnbuch aber alle Wolfe aus- 

gerottet; vgl. Zeyher S. 95). - Buck 303, Fi VI, 929, Kei 141, . 

Reimold 106 f. 

942) Zeitungseiche, bei der bei dr tssiddgsgex NO V, 4 
  

Die Eiche stand bis 1911 an der alten Stuttgarter Strafle auf 

Pfrondorfer Markung. Wald und A. westlich und dstlich der 

StraBie nach diesem Baum genannt. Die "Z." diente als Ablage- 

gtelle fiir die Post nach Einsiedel (vgl. K.Walz S. 29). 

943) Zengersicker &n de tsépadsggar No TI-III, 3 

A, die Zengerssckher genant (G 1594). 
  

Anderer Name fiir die "Engelhardsidcker” (s.d.); nach einem PN?
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944) Ziegelhdule em tsIglhaele NO V, 3-4 

Waldabteilung im Schonbuch; umgeben vom Eirnbach, der "Beck- 

lesklinge", der alten Stuttgarter StraBe und der "Ziegelhdu- 

lesklinge". Stand in (unbekanntem) Zusammenhang mit der Zie- 
gelei in T. 

o A 0 
945) Ziegelhdulesklinge en dr tsiglhaelesgléy NO V, 3-4 
  

Einschnitt, in dem die Markungsgrenze L - Pfrondorf verliuft; 

s. 944, 

946) Ziegeltile em tsIgldgle NO I, 1-2 
  

das gantze Ziegelth#ddlin (Weidelb. 1716). 

Im Ammertal von der Markungsgrenze T - Ii bis zum "XKrihen'. 

Benannt nagh dem ammeraufwarts anschliefenden gleichlautenden 

Flurstiick auwf Markung T; s. 616. 

IIT) Derendingen 

947) Acker, breiter 4+ 80 III, 2 

vonderm perg ain acker, haiBt der braitte, stoBt an die stai- 

nach, ligt sunst an deB pergs brielwiBie genant (G 1535). 

  

Vielleicht darf der F1N als "Breite" gedeutet werden. Dafiir 

spricht die Lage beim "Briihl" (s. 984) und die heutige Benen- 

nung "Stiegelacker” (s. 1195; Breiten sind oft umzdunt), ob- 

wohl dem Flurteil die Bedeutung "terra salica" (Dorfherrengut) 

wegen seiner Zugehdrigkeit zu einem Einzelhof fehlt. Zu "Brei- 

te" s, 74, 

948) Ackerbiihl + ? 

A, hinden vnderm berg an der staig, der wirt genennet acker 

buhel (G 1535). 

Zum Blasiberg gehdrender A.; lag wohl am Weg zur "Blasikelter". 

Deutung des Grundw. s. 183. 

949) Lckerle + sWw IT, 1 - 80 II, 1 

das Ackherlin genanth (W 1607); Bg., das Ackerlin genannt,
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hat Hoffstattrecht, ... stost oben auf den Miihlbach, vnd 

unden an den Hertweeg (W 1689); PK. 

Lag bei der "Langen Furch". Kleiner A. (Deminutiv), dessen 
Namengebung durch das auf ihm ruhende Hofstattrecht veran- 

laBt wurde; verbunden mit dem Besitz des "L." war das Nut- 

zungsrecht des Gemeindelandes (Allmende, Wald), das nicht am 

Haus, sondern an der Hofstatt haftete. - Bader, S. 51 ff.; 

Ernst, Grundeig., S. 31. 

950) Ackerle, #uBeres + 80 11, 1 (PK) 

Nur im PK (damals W.) erwdhnt, heute nicht mehr bekannt. Klei- 

nes Flurstiick am Mihlbach zwischen der Olmiihle und der Alb- 

straBle. Den Zusatz "HuBeres" erhielt es zur Unterscheidung 

vom "Ackerle" (s.d.). 

  

951) Ackerle, wistes + Sw III, 1 7 

das wiest ackherlen genannt (G 1736); A. ... im Bintersloch, 

vor= und jetztmahls bei der Klemmat, das wileste Ackerle ge- 

nannt (G 1753). 

  

Aus unbekanntem Grund "wiist" liegengelassener (auBer Bau ge- 

kommener), kleiner (1/2 Morgen) A. im "Klimmert". Identisch 

mit "Bietersloch". 

952) Aischbach em aedbax SW IT, 1 
4., der ze Tuwingen gelegen ist enhalb des Neckers bei dem 

Espan (1333, ZGOR XXI, S. 425); bi dem Oespan (1340, LSchUB, 
S. 221); THredinger Bspan (G 1356); stosset vff den esphan 

(G 1356); (W.) bey dem Eespan (G 1565); Im obern Ayspach, 

das SeewiBlin genannth (W 1607); bey dem Eespan (G 1627); 

im Ehespach ... unnden an den Goltergraben (W 1689); (A.) im 

Aispach (W 1689); A. oben bey dem Neccar, am Espach (G 1753); 

4. im Aispach, welcher zugleich Tubingen, Weilheim und Deren- 

dingen schaidet (H 1754); PK. 

Stdwestlich der Reparaturwerkstitten an der Grenze nach Weil- 

heim. Der grdBere Teil des "A." liegt heute auf der Mkg. T, 

gehorte den Belegen nach eindeutig zu D. Deutung s. 24
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95%) Aiterlin + 2 

(A.) beim Aiterlin (Steuerb. 1681). 

Unklarer Name; wohl zu mhd eiter = Gift, vielleicht wegen 

gines unsauberen, unfruchtbaren Bodens (Kei 46, Schwarz IT, 

264); moglicherweise auch entstellt aus "Auchtert™. 

954) Aman + SO I, 12 
A. gelegen ze aman vnd sint der Herren von Bebenhausen (1340, 

LSchUB, S. 221). 

Wahrscheinlich bei den "Gruben". Fraglich, ob F1N; vielleicht 

zu mhd amtman. 

955) Anwandicker + SWI, 1 -801,1°% 

I iuger ... der anwander (G 1350); (A.) der anwender (G 1356); 

(4.,) an den anwendern stossent vff den Miihlbach (G 1535); an 

den Anwanndickhern gelegen, stoft vanden vff den alten Rouns. 

(G 1559); (A.) zwisc-hen den Anwand#ckhern und dem Wasser 

Steinach (G 1688); (A.) im Anwandel (1719, Nachtr. im Steuerb. 

1681); Anwand Ackern (G 1735). 

  

MuBf sich etwa der (spdteren) Markungsgrenze T - D entlang zwi- 

schen Miihlbach und der Steinlach hingezogen haben. Deutung 

s. A2. 

956) Atzenbach + 80 III, 1 

lit bi atzenbach (1340, LSchUB, S. 221); 1 iuger vor ahtzen- 

bach (G 1350); (A.) vor achzenbach (G 1356); vor dem Aezzen- 

bach (G 1390/92); im Atzenbach (G 1390/92); W. an der Stain- 

ach an NNs atzzenbach (1452, WR 13464); (W.) Im Matzenbach 

(H 1523); A. im Atzenbach (G 1559); im Atzenbach oder unterm 

Holtz beym Bangertlen (G 1753); FK. 

E. und W. siidlich des Gewands "Unter dem Holz". Nach einem 

der kleinen Biche, die im Wald "Bangertle™ oder im Wald 

"Schweinerin" entspringen; das Best.W. diirfte auf den PN Azzo 

zuriickzufiihren sein. Nachweise fiir die Form Atzel (Elster) 

liegen nicht vor. - Ddlker 249. - Bei Beleg 1523 handelt es 

sich um eine falsche Lautabtrennung.
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957) Au + ? 
W. in der Au (G 1679). 

Lage unbekannt. Deutung s. 39. 

058) Auchtert + 80 III, 1 7 

70 Morgen, im Bangert oder Auchtert (F 1753). 

Anderer Name filir den Wald "Bingertle". Deutung s. 534, 

959) Aufzicher em uftsiar SW III, 1 

(A.) an der Kyrsteig, mit dem vffziehend acker (H 1523); A. am 

Uffzieher (G 1604); (A.) der Auffziehendt genandt (W 1607); 

das Auffzieherlin genant (W 1689); PK. 

Wenig bekannter Name filir einige L. zwischen den "Hasenickern" 

und den "Klimmert"-Ackern. Bezeichnung fiir Grundstiicke, die 

sich an einem Hang hinaufziehen, hier im Gegensatz zu den fla- 

chen A. Jjenseits des Wegs. Die Bildungssilbe -er bezeichnet 

einen Acker; die Kulturart ist erhalten. - Kei 54, &7, 

Rheinw. 90. 

960) Béchteler + 

de prato dicti Bihteller (G 1350). 

.
 

Wohl nach einem PN (wie 457). 

961) Bingertle en bégardle 80 ITI, 1 
unterm Holtz beym Bengertlen (G 1736); 224 Morgen der Benger- 

lishau genannt, zwischen dem Wiesenthal Bengerlen, und dem 

WaBen ... oben im Wald in der Bernhalten anfahend, und sich 

iber die Steiglisklingen, bis an den Wald Neubann erstrecken. 

Hat gemischt Holz (F 1753); im Bangert (F 1753); unterm Holtz 

beyn Béngertlen (G 175%); PK: Beingirtle. 

GroBeres, nach Osten abfallendes Waldstiick; grenzt an die 

Bahnlinie nach Hechingen. Nach der mda. Aussprache und den 

Belegen ist nicht zu entscheiden, ob der F1N auf "Baumgartean® 

oder auf "Banngarten" zuriickgeht (aus dem Jahr 1753 vier ver- 

s¢c hiedene Formen iuberliefert!). Ebenfalls ist unklar, fiir 

welche Flur der Name zuerst gebraucht wurde, fiir den Wald
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oder fiir einen Teil des Steinlachtals (vgl. Beleg 2). Auch 

die "Deutung" des PK hilft nicht weiter. Am wahrscheinlich-— 

sten ist die Ableitung von Bann (mhd ban), da der im 14.Jh. 

belegte "Bann" (s. 962) in dieser Gegend gelegen haben muB. 

Dafir scheint auch das & bzw. e in der ersten Silbe zu spre- 

chen. Dagegen sind auch &hnliche Formen bekannt, die auf 
"Baumgarten" zurlickzufiihren sind, so "MtBnerbingirtlin"(g823) 

und "Rohrbangert" (864). -~ Buck 21, Kei 100, Reimold 20. 

962) Bann + S0 III, 1 ? 
A, gelegen vnder dem ban (1340, LSchUB, S. 221); A. vnder dem 

Ban gelegen (1350, WR 13426); in dem ban in den Felben, stos- 

set ... an die Stainach (1376, SpU, TB 3/4). 

Bann (mhd ban) bezeichnet meist die Holznutzung; auch nach 

der Anordnung in den Belegen und aus der Lage des "Neubands" 

darf geschlossen werden, daBl es sich hier um einen Wald am 

Steinlachtal handelte (vgl. auch "Béngertle"). Deutung s.48. 

963) Berg, roter + ? 

gelegen an zwiultimer glter vnder dem Roten berg (1340, 

ISchUB, S. 221). 

  

Identisch mit der "Roten Steige" (s.d.)? 

964) Bergacker + SW IIT, 1 ? 

(A.) genannt der Bergacker, ... stost oben vEff die Kirch vnnd 

vanden vEff die Klinngengassen (H 1569). 

Stidlich des Weilheimer Wegs; "Berg" ist hier wohl der "Kirch~ 

hau". 

965) Bergwald em bergwald 80 Iv, 2 

vnder sanct BliBis Wald (G 1535); im Bergwald (G 1769); FK: 

grofer oder Bergwald. 

Wald, der von den Bw. am Hof Blidsiberg, von den Markungen 

Immenhausen und Stockach sowlie vom "Steinlachwasen" begrenzt 

wird. Nach Westen abfallender Hang (hdchste Stelle um 410 m). 

Gehorte zum Hofgut Blédsiberg.
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966) Bernhalde €n dr bgrnhald SW II-ITII, 1 - 80 IIT, 1 

(A.) vff der Bernhalden (G 1565); auff der Beernhalden (um 

1580, A 410, B 5); A. vif der Bernhalden (1621, A 4410, B 5); 

in der Bernhalten (F 1753); FK. 

Ehemalige Wg.-Halde zwischen "Kirchhau" und "Bingertle" (Stra- 

Benname). Im 19. Jh. wurden die Terrassen verbreitert und dar- 

auf Hopfen angepflanzt; heute Bw. Obwohl das "e" des Best.W. 

ziemlich offen gesprochen wird, dirfte ihm eher mhd ber (= Bee- 

re, = Traube; mda. wire langes e zu erwarten) oder mhd bér 

(= Eber; miiBte: eigentlich zu mda. bae r werden) als mhd ber 

(= Bér; in der Mda. daran angelehnt ) zu Grunde liegen. - 

Kei 71, 79. 

967) Bettle, kleines + ? 

das Klain Bethlin (W 1607); Ein halben morgen ... das Klein 

Bettlin genannt (W 1689). 

  

A. westlich des Dorfes. Zu mhd bette = Bett, Ackerbett; der 

Zusatz "klein" zusammen mit dem Deminutiv bezieht sich auf 

die bescheidene GrdBe der Grundstiicke, die inmitten anderer 

Acker oder gar in anderem Kulturland aufgefallen sein muB. -~ 

Buck 25, Kei 59. 

968) Beund + SW IT, 1 - 80 II, 1 

1/2 iugart in der bunden (G 1390/92); A. In der Bunde gele- 

gen .., an der stat gassen (G 1505); (4.) haist die Baindt 

(G 1565); A. in der Banndt (G 1627); G. die Bainde genandt 

(G 1708); A. in der Bandt ... stost unten auf den Gstaad Waa- 

sen (G 1753). 

Lag an der heutigen Derendinger StraBe; Deutung s. 60; 

vgl. auch 970. 

969) Bietersloch + SW IITI, 1 ? 

(A.) haist das Biettersloch (G 1565); 1/2 Morgen haiBt deB 
Bietersloch (G 1627); A. ... im Bietersloch (G 1736); A. ».. 

im Bintersloch, vor= und jetztmahls bel der Klemmat, das 

wieste Ackerlen genannt (G 1753). 

 



- 25% - 

1/2 Morgen groBer A. im "Klimmert". Das Grundw. wird als 

"Vertiefung" anzusehen sein; das Best.W. ist ein PN (deubt- 

licher Genitiv bei Beleg 2). 

970) Bitze + SW II, 4 
(W.) genannt die Trockwisen, vnd das Bitzwislin (H 1523); 

(W.) in der Bitze (H 1569); Die Bitzin (W 1606); (W.) die 
Biitzin genannt (W 1689%); FK. 

G. und A. an der StephanstraBe. Bitzen (ahd bizuna: mhd bi- 

zivne, bizline = EinzHunung) sind aus dem Fluverband heraus— 

genommene , urspringlich eingezdunte Grundstiicke, meist in 

Dorfndhe. Unterschied zur "Beund": in der Bitze liegen meh- 

rere Besitzer, in der Beunde nur einer. - Buck 29, Kei 90, 

Vollm 7, 45, 

[} 

971) Bldsiberg-EKapf ufm blgsebgrgkhabf 80 IV, 2 
  

Bis zu 400 m ansteigende, bewaldete HOhe nérdlich des Gutes 

Blasiberg (s.d.), zu dem der Wald gehérte; - Kapf s. 233, 

972) Bliésikelter onddr (bai) dr bl¥sekhélder SO III, 2 
im Haag unterhaldb der Blasis Kelter (G 1769). 
  

Das Gebdude (ehemalige Kelter; heute hof im Besitz der Stadt 

T) steht auf Wankheimer Markung nshe der Grenze. Die Bw. und 

Teile des angrenzenden Waldes auf Derendinger Markung heiBen 

nach dieser Kelter, die einst zum "Blasiberg" (s.d.) gehdrte. 

972) Blasin + SW II, 1 7 

bi sant Blasins agger (1340, ISchUB, 8.221); (A.) der Hanff- 

acker am mulbach vnd an Sant BleBins gut (G 1505); (A.) haist 

der BliBin (G 1559). 

A, am "Brithl"; gehtrte wohl als Ausstattungsstick zur Kapel- 

le 8t. Blasius auf dem Blisiberg. Beziehungen zum Kloster 

5%. Blasien (Besitz in D nachgewiesen) gind aber nicht aus- 

geschlossen. 

974) Bohnenacker + S0.1I, 1 ? 

gelegen bi dem Bonagger (1340, LSchUB, S. 221); (A.) der Bonen- 

ackher genannth (W 1607); im Underwasser der Bonenacker genant 

(W 1689%. 
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Lag zwischen der WaldhornlestraBe und den "Raundwiesen". Das 

Best.®. von mhd hdne = Bohne, im Sinne von Ackerbohne, Sau- 

bohne, die als Viehfutter diente; wohl nicht von mhd boun, 

bén = Baum. - DGélker 391, Hegele 15, Kei 95, Reimold 26. 

975) Bongart + S0 III, 1 2 
(W.) der Bongardt genannt, neben der Steinlach und dem Miihl- 

bach (Steuerb. 1681). 

Zum Hof Blédslberg gehoriges Grundstiick; von mhd boumgarte, 

bdngarte = Baumgarten. 

976) Breite + ? 

A. Inn der Braicken (W 1607); (A4.) in der Braicken, stosen 

oben auff die HorstraR (W 1689). 

1607 in der Weilheimer Zelg, 1689 in der Blisiberger Zelg 

genannt; s, 977. 

977) Breite (groBe) &n dr brgede SW III, 1 
(A.) hinder der Khiirchen, die Grof Braickhen genannth (W 1607); 

(A.) die groB Braicken genannt (W 1689); FK. 

  

Die urspriingliche "B." ist wohl zwischen dem Spelterweg und 

der Grenze D - Weilheim sowie zwischen der Weilheimer Strale 

und der Fortsetzung der StephanstralBe zu suchen. Heute bildet 

sie nur einen relativ kleinen Ackerstreifen zwischen "Hinter 

der Kirche" und "Ietten". Wdhrend sie ihren westlichen Teil 

nur formell verlor (heute "Weilheimer Weg"), wurde ihr ost- 

licher Teil wegen des Kirchenbaus und der Anlegung des Fried- 

hofs abgetrennt. Die "B." ist nur in 3 Lagerbilichern iberlie- 

fert (als "GroBe B."); in allen drei Biichern (1607 und zwei 

von 1689) ist aber daneben eine weitere "Breite" sowie eine 

"Obere B." und eine "Untere B." erwihnt. (AuBerdem bestanden 

als Teile dieser Breiten die "Nerersbreite", "des von Ulme 

Gebraitun" und die "Zwiefaltener Breite"). So sind im 17.Jh. 

in D also 4 Breiten vorhanden. Da es in einer Markung norme- 

lerweise nur eine Breite oder drei (eine je Zelg) gibt, 

scheint die Zelgeinteilung schon in dieser Zeit in Unordnung 

gekommefiusein, woran die im Norden der Mkg. D stark verénder-
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ten Verh#ltnisse (8. 8. 36/37) mit beteiligt gewesen sein 

mogen. Die nasheliegendste Ldsung ist, die "Obere B.Y und 

"Untere B." als Unterteilungen einer einzigen "B." anzuse- 

hen., - Der (in T und I nicht nachweisbare) Lautersatz t-k 

hat sich in der Mda. nicht gehalten. - Deutung s. 4. 

978) Breite, obere + ? 

an der Ober Braickhin (W 1607); an der Obern Braicken ... 

unden an die Stainach (W 1689). 

  

Lag in der Wendfelder Zelg, ebenso wie die "Untere B.", so 

daf beide vermutlich zusammengehdrten; nur nach der FluB- 

richtung der Steinlach unterschieden. Vgl. 977. 

979) Breite, untere  + 2 

Inn der undern Braickhin (W 1607); (A.) in der Undern 

Braicken (W 1689). 

5. 977 und 978. 

  

080) Briicke, steinerne + 80 IT, 1 7 

(A.) bey der Steinenen bruckhen (W 1607). 
  

Im Stidosten des Dorfes; Mihlbach~ oder Steinlachbriicke 

(Zelg Blisiberg). 

S. auch 981. 

981) Briicke, (untere) steinerne + SO I, 1% 

A. bey der Steininen Brucken ... zwischen den Anwandackhern 

und dem Wasser Steinach (G 1688); A. ... bey der Steinenen 

Brucken (G 1735); (4&.) bei dem untern steinenen Briicklen 

(1756, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

  

Briicke iiber den Miihlbach oder iuber die Steinlach, etwa an 

der Markungsgrenze D - T (Zelg Wendfeld). "Steinernen" Bach- 

iibergingen (statt Holzbriicken) liegen normalerweise besonde- 

re Verhdltnisse zugrunde; enbweder herrscht starke Hochwas- 

sergefahr (Steinlach-Hochwasser war noch im 20. Jh. sehr ge- 

fiirchtet) oder filhrte eine StraBe iiber den Bach (hier Uber- 

gang des - verlingerten - "Hochwiesenwegs" zum "Heerweg" auf 

Mkg. T; bei 980 ist vielleicht an die "Heerstrale", die zum 

Bldsiberg fiihrte, zu denken).
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982) Briickle, (oberes) steinernes ém 8d0éndrn? brigle SW II, 4 

bi der staininun brucke bi sant Blasins agger (1340, ISchUB, 

$ 221); by dem bruglin contiguum dem Esphan (G 13%56); (A.) 

bey dem Steinin Briickhlin (G 1565); (A.) beim Steininen 

Briicklin ... stoBen oben auf deB Pfarrers Lerchenickerlin 

(W 1689); PK: beim obern steinernen Briickle oder Vogelesweg. 

  

Flurteil zwischen "Letten" und "Salben" (Zelg Weilheim); be- 

nannt nach einer gewdlbten Briicke, die noch zu sehen ist. Sie 

fiihrt bei der Weilheimer Markungsgrenze iiber den "Landgraben" 

(StraBenname). Die Grimde fir den "Stein"-Bau miissen hier et- 

was anderer Art als bei 980 und 981 (s.d.) gewesen sein. 

983) Brithl em brisl SW IT, 4 
W. genannt der bruel (G 1557); In Briehel (W 1607); (W.) im 

Brilel ... unden an den Miihlbach stoBend (W 1689); in der 

Hinteren Wiesen im Briel genannt (G 1753); PK. 

W., G und A. am Mihlbach etwa in der Hdhe der BrithlstraBe. 

Deutung s. 85; die Herren von D hatten um 13219 Besitz im 

"Brihl". 

984) Briihl + S0 III, 2 

W. an Sant Blisinsberg oben an den Briel stossent (1465, WR 

13372); die groR wiB vnder dem perg, die brielwiB genant 

(G 1535); PK. 

W. zwischen Blisiberg und der Hechinger Strafle. Deutung s.85. 

985) Brunnader + SWw I, 1 

(A.) in brunaderan (G 1350); in Brunnadren (G 1356); (4.) an 
der Brunnenader (G 13%390/92); (A.) In Brunnadern (G 1505); 

A, ... in Brunnadern (G 1688); A. ... in Bronn=Adern oben am 

Wérth (G 1735). 

Nicht genau festlegbares Gewand an der Grenze D -~ T in der 

Gegend des Werkstattebahnhofs. "B." bezeichnet eine Quelle 

(ahd brunneadar). - Buck 3, Kei 98. 

986) Briinnle em brenle 80 III, 1 

(A.) unterm Holz, beym Broénnlen (1730, Nachtr. im Steuerb. 

1681); FK,
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Schmaler Wiesenstreifen zwischen dem Wald "Béngertle" und der 

Bahnlinie nach Hechingen. Der F1N bezieht sich auf eine Quel- 

le im nordlichen "Bangertle". 

987) Bithl + ? 

bi dem Bithellin (G 1350). 

Lage unbekannt; Deutung s. 183, 

988) Burgsacker + SW II, 1 2 

(A.) gelegen vf der Letten vnd ist genannt Burgs agger (1340, 

ISe¢hUB, S. 221). 

  

Wahracheinlich zwischen "Breite" und "Letten" gelegener A.; 

nach einem PN (1350: Burg) benannt (Genitiv-g). 

989) BuRmannswiese + 50 11, 1-2 7 

W. genant Busmannswis (1402, Urk. bei Th. Schén in TB 3/4, 

S. 29-43); W. genant BuBmanB wiB gelegen zu Tiradinger Ban 

gen sant Nikolsds Cappellen genant wendvelt (1404, WR 13444). 

  

Nwein Mal genannt; vielleicht schon auf Mkg. T, die sich der 

Steinlach entlang in den vergangenen Jahrhunderten stark nach 

Siiden ausdehnte. Nach einem PN (Genitiv-s). 

990) Derendinger Acker en de dgrodgn?r egir SW I-II, 1-2 

Zweinamiges Gewand zwischen "Landgraben" und: der Markungs- 
  

grenze. Durchweg von Weilheimer Bauern gepachbtet; nur diese 

beniitzten diesen FI1N. Die eigentlichen Namen ("Schelmen" und 

"Lange Wiesen") sind den Pachtern nicht bekannt; sie werden 

ausschlieBlich in D gebraucht. 

991) Deyscker(le) + sw III, 1 

(A.) genannt der Tychacker (H 41523); (4.) der Dychacker ge~ 

haissen (Uni 1536); (A.) In Teichickern (H 1569); (4.) In 

Deyéckhern (G 1604); das Deyickherlin genant (W 1607); das 

Deydckerlin (W 1689); (A.) an der Kirn=Staig, an der Halden, 

gegenwartig in Deyhdckern und im Kiihlbéchlen genannt (G 1753); 

PK: Deidcker.
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Stidwestlich der "Hasenédcker". Die L. erhielten ihren Namen 

von einer Vertiefung ohne Wasser (von ahd diuhan, mhd diuhen, 

tiuhen = eindriicken), von der aber im Gelinde nichtsmehr zu 

sehen ist (vom Pflug eingeebnet?). Abschleifung und damit 

Ausfall des ch ist bei FIN eine h3ufige Erscheinung. Der all- 

gemeine Abfall des ch im Auslaut nach langer Silbe beginnt 
schon wenig ostlich von Tibingen (s. Fischer, Geogr., S. 70 

und Karte 20). - Buck 277, Fi II, 129, Kei 55. 

992) Dinkelacker + S0 IT, 1 7 

agri ... by der stainach haist Dinkelagger (G 1390/92); 

(A.) haiBft der Dinckhel Acker (G 1565); (A.) haiset der 

Dinckelacker am Hohengstadt (G 1627); der dinckel=Acker, 

dermehlen aber in der RothensStailg iliber der Steinlach ge- 

nannt, am hohen Gestad (G 1753). 

  

Alter A. zwischen Steinlach und Mithlbach, etwa beim "Gomple". 

Nach dem Anbau von Dinkel (triticum spelta; ahd dinchel, 

thincil; mhd dinkel), der allerdings in der Mda. "Korn" ge- 

nannt wird, trotzdem aber das Best.W. von vielen F1N bildet.- 

Buck 46, Fi II, 218, Hegele 18, Kei 9%, EKluge 133, Lang 43, 

Reimold 169. -~ Uber den Dinkelanbau bei den Alemannen s. R. 

Gradmann in WJB 1901, 8. 103 ff., und F.H. Schmidt "Der Din- 

kel, das schwibische Korn" in Schwib.Heimabt, Jg.1950,5.52-57. 

993) Drei Buchen b2i de drei buasx? B0 IV, 2 
  

Unter Naturschutz stehende Drillingsbuche im "Bergwald"; als 

Orientierungspunkt benilitzt. - Dickenmann, Namenf. II, S. /1. 

9%4) Diirnen + S0 III, 2 7 

Wald vnd gemaind Iennet der Stainach Inn der Dyrnnen, genannt 

die braittin Hald, zwyschen des Spittals Vonn Tuwingen, Vond 

Jungkher Jdrgen von Fhingen zu Killperg Weingart, vnnd Sant 

BldBius Staig gelegen, Stossen vnden vff die Stainach, vnnd 

oben vff deren von Wannken waldt, genant das hoch Leehen 

(& 1557). 

Nicht mehr bekennter FIN fiur den "Blasiberg-Kapf" oder fiir 

einen Teil desselben. Deutung s. 105,



- 259 - 

995) Eckenbiihl + ? 
(A.) gelegen an Ecken Bithel (1340, LSchUB, S. 221). 

Dem Best.W. liegt wohl ein PN zugrunde; iiber das Grundw. 
s. 183. Vgl. auch 1126. 

996) Egart + SW 11, 1 
gelegen bl der Egerdun (1340, ISchUB, S. 221); (&.) hinder 
der Eegart ... stoBen oben vff den Mulgraben, vannd vnnden 

vif den Hardtweg (G 1559); Inn der Egart (W 1607); (A.) in 
den Egarten (W 1689); FK. 

Nicht mehr bekannt; wird von der Bahnlinie durchschnitten; 

liegt nordlich D, westlich des Mihlbachs. Bs ist unklar, 

warum dieses glinstig gelegene Gelinde (direktkhigtgrxden 

Hiusern) mit ordentlichem Boden zur Egart werden konnte. 

In dieger auffallenden Tatsache ist aber vielleicht der 

Grund fiir die appellativische Benennung zu suchen. Deutung 

s. 487. 

997) BEgart, wiister + S0 II, 2 7 

unten an dem Greuth, bey der Derendinger wiisten Egartt (G 1679). 

  

Lag wohl in der "Hinteren Halde"; Deutung s. 487. 

998) Ehrenbach ém aerabax so IV, 2 

(W.) oben an dem Erenbach gelegen (1465, WR 13372); an den 

Brinpach (G 1535); zwischen dem Ayerbach vnnd ... (G 1559); 

W. beim PliRius Bad, zwischen dem Mayer Bach, vnnd der Stai- 

nach (G 1604); (W.) Im Aiherenbach (W 4607); Airenbach (G 1651); 

(W.) im Ehrenbach (W 1689); W. beyem Blisin Bad gzwischen dem 

Airenbach und der Steinach (G 1708); PK. 

Feuchte, ertragreiche W. zwischen "Bergwald" und dem Bach. 

Der "E." entspringt dicht bei Ohmenhausen (Kreis Reutlingen); 

er heift in seinem Oberlauf (nach Karte 1:25 000, Blatt 7520 

Méssingen) "Herrlesbach", in seinem Mittellauf "Herrenbach" 

und im Unterlauf "B.". Es ist also deutlich, da8 das anlau- 

tende h abgefallen ist (vorausgehender Nasal des Verhaltnis- 

worts!) und der Name danach umgedeutet wurde. Sowohl Ehre 

(mhd. 8re) als auch Herr (mhd hérre) haben im Mhd ein langes e,
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das in der Mda. zu ae wurde; durch diese #hnliche Aussprache 

wurde die Umdeutung begiinstigt. Nach welchen Herren man den 

Bach nannte, ist unbekannt. 

999) Enge + ? 
(A.) an der Enge beym Wolfsgraben (G 1708). 

Nach einer engen Stelle, deren Lage unbekannt ist. 

1000) Erdenburg + SW II, 1 2 

Wg. an der Erdenpurg gelegen (G 1535). 

An der "Bernhalde" oder an den "Galgenberg"-Hingen; nur hier 

befanden sich Wg. Uber eine Burg (oder Erdwille) auf Markung 

D ist nichts bekannt. Sollte es sich tatsichlich um eine Be-~ 

festigungsanlage (der Dorfherren?) gehandelt haben, wird sie 

wohl an der unteren "Bernhalde" (obere "B." erst spdt gerodet) 

bei der StraBe "Im Kippele" zu suchen sein, denn: 1.) Kirchen 

und Kapellen ("Képpeli') wurden oft auf das Geldnde der Grund- 

herren gebaut. ~ 2.) Dicht dabei wurden alemannische Griber 

gefunden, die meist nicht allzu weit vom Ortskern angelegt 

wurden. Der alte Ortskern diirfte also nicht ums Rathaus gele- 

gen haben, sondern in der Sieben-Hofe-Strafe nahe der Einmin- 

dung der Kappelstrafle. Die befestigten Hauser der Dorfherren 

befanden sich wiederum meist im oder beim Ortskern. - Endgil- 

tiges kann erst nach Bodenfunden ausgesagt werden. 

1001) Eschelbrunnruti + ? 

de prato ... der Eschelbrunn ruti (G 1390/92). 
  

Fraglich, ob F1N; nach einem PN (1350 nachgewiesen). 

1002) Felben + 80 IIT, 1 2 

in dem ban in den Felben, stosset ... an die Stainach (1376, 

SpU, TB 3/4), 

Wohl im oberen Steinlachtal gelegene W. in der Nédhe von Wel- 

denbiumen (mhd velwe), die heute noch in D "fglb " heifen. - 

Buck 65, Kei 74.
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1003) Feld, leichtes em 12ixd? feld S0 IITI, 2 (FK) 
Wald und Bw. auf wahrscheinlich erst spit gerodetem Gebiet 

siidéstlich des Blédsibergs. Worauf sich das in F1N nur sehr 

gselten vorkommende "leicht" bezieht, ist nicht zu erkliren. 

Nach der Rodung ist die Flur zuerst als Ackerland beniitzt 

worden (Feld!). Vgl. 1270. 

  

1004) Feuerhigle em fuirhggle 80 II, 1 
an Hohen Gestad ... Vvor= und jetztmahls im Feuer=Hicklen oder 

auch im Hintern=Ackerlen genannt (G 1753): FK. 

  

L. im Steinlachtal, westlich der neuen Gewerblichen Berufs- 

schule. Bezeichnung nach der Form eines Feuerhakens (umgedeu- 

tet zu -hégle durch die danebenliegende Flur "Higle") oder 

nach einem Teil des "Higle", der abbrannte oder niedergebrannt, 

gerodet wurde. - Kei 86, Vollm 39, 

1005) Feuerseele + Sw I, 1 2 

W. genant div fiirsale gelegen bi dem Glaiten Bruegel (1340, 

LSchUB, S. 221); I iuger bi dem fiirsaile (G 1350); by dem 

fiirsaile (G 1356); agri by den fiirseln (G 1390/92). 

  

Im Norden des Dorfes. BEs kann sich um einen oder mehrere klei-~ 

ne zu Feuerlodschzwecken angelegte Seen gehandelt haben (in den 

Belegen wechselt Singular und Plural), obwohl die iiberliefer- 

ten Formen zu mhd sé, séwe etwas eigenartig erscheinen. Des- 

halb ist auch ein Zusammenhang mit Fiirschwelle, Fiirschele (= 

Stick Land, das vor einem Acker liegt, eine Art Anwand) nicht 

ausgeschlossen. - Fi II, 1872, Kei 66, 89. 

1006) Flecken + S0 II, 1 7 

dato im Flecken genannt (G 1736); in der Bandt, dermahlen 

aber im Flecken genannt (G 1753). 

An der Derendinger StraBe; "Flecken" steht fiir Dorf, der Raum 

innerhalb Etters (Bader, S. 200). Wohl eines der wenigen Grund- 

stiicke: innerhalb des Etterzaunes und darum "im Flecken" be- 

sonders auffallend. 

1007) Fleckenacker + SW II, 1 7 

(W.) in der Iiizen, an der Fleckhen WieB (1732, Nachtr. im 
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Steuerb. 1681); A. im Gstadt=Letten ... stoBt ... unten an den 

Gemeinen Flecken=Acker, so zuvor ein Gemeiner Weeg gewesen 

(G 1753). 

Ein dem Flecken (= Dorf) gehdrendes Grundstiick (s.Beleg 1753) 

gwischen "Gestad" und "Letten". 

1008) FrithmeBwiese + 80 I1, 1 2 
W. haist der Fruemess gertlin vander dem Holtz (Uni 1536); 

uff der FrilhmeB girtten, so die Steinach hinweg genommen 

(G 1604); die Fruo MeB wiB, darinnen der Zeit die Stainach 

laufft (G 1627); im Unter=WaBer ... stoBt oben auf den Miihl- 

bach und unten auf die Frilh=MeB Wisen (G 1753). 

  

W., durch die spidter die Steinlach lief (s. Belege); im "Unte- 

ren Wasser". Sie war Besoldungsgut fiir den Geistlichen, der 

die Frihmesse las. 1340 sind in D viele zur Frilhmesse gehdren-— 

de Glter nachgewiesen (LSchUB, S. 221). 

1009) Furch, lange en de lagfurxeger SW IT, 1 - S0 II, 1 

(A.) in der Langenfurch (1745, Nachtr. im Steuerb. 1681); PK. 

  

Sehr gute A. zwischen LangfurchstraBe und der Bahnlinie. Die 

ortsnahen, ziemlich langen A. werden wohl zum altesten Acker- 

land um D gehdren. Zu ahd furuh, mhd vurch = PFurche. - 

Béchtold 71, Buck 75, Dickenmann, Namenf. II, 183, Kei 114. 

1010) Gairen + S0 II-III, 1 ? 

(A.) genant die Geren (1340, ISchUB, S. 221); (A.) im Gairn 

(Steuerb. 1681); A. der Gairen genant ... unden an NNs gartten, 

der Gairen genannt (W 1689). 

Ieg bei der "Bernhalde"; der "Gairenrain" durfte nach diesen 

A. genannt sein. "Gairen" oder "Geren" (mhd gér(e) = Wurf- 

spieR) werden spitzzulaufende, dreieckige Flurstiicke genannt. 

Die Form der "Bernhalde" zeigt einen deutlichen Keil zwischen 

den Waldern "Kirchhau" und "Béngertle", so daB anzunehmen ist, 

daB der "G." sich am oberen Teil dieser Halde befand. - 

Buck 82, Pi III, 380, Kei 65, Lang ©1, Reimold 49. 

1011) Gairenrain + S0 II-III, 4 

(A.) auf Bernhalden, zwischen ... und dem Gairn Rhein gelegen 
(W 1689); PK: Gairenrein. 
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Der untere Streifen der "Bernhalde" parallel zur Weinberg- 

bzw. WaldstraBe. Deutung s. 1010. 

1012) Gairle + ? 

(A.) das G8rle genandt (W 1607); am Gairle (W 1607); (4.) das 

Gairle (W 1689); am Geirlen (W 1689), 

In der Zelg Wendfeld; kleines, dreieckiges Grundstiick (s.1010). 

1013) Galgen em galg? S0 II, 1 

(A.) vnderthalp des wemuelder weges bi dem Galgen (1340, 

18chUB, S. 221); 4 iuger vnder dem galgen (G 1356); (A.) vnder 

dem galgen (G 1390/92); (A.) der Galgen=Acker iiber der Stei- 

nach gegen dem Hoch=Gericht genannt ... stolt oben auf den 

Heer oder Galgen=Weeg (G 1753); der Galgenacker genannt 

(G 1753); FK. 

A., Bg. und Bw. am westlichen "Galgenberg"-Hang, an der Mar- 

kungsgrenze D - T. 8. auch "Hochgericht" (T). 

1014) GansfuB ®m gasfus S0 III, A1 
Waldstiick im "Kohlerhau" bei den Quellen des Baches, der die 

Waldabteilungen "Bingertle" und "Schweinerin” trennt. Die 

Quelliste haben (im Kartenbild gesehen) die Form eines Gans- 

fuBes. 

1015) Ganswasen Tm ggswasa 80 III, 1 

Nahezu vollstédndig iUberbautes Gebiet ("Gartenstadt“); 

Deutung s. 154. 

1016) Gartle + ? 

(W.) das Garttle genannt (1747, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

Lage unbekannt. 

1017) Gasse, vor der + S0 II, 1 

(A.) vor der gassen (Uni 1536); (A.) vor der gassen (G 1559); 

der Vor=Morgen vor der GaBen (G 1753); PK: vordere GaBe. 

  

Etwa das Uberbaute Gebiet um die MallestraBe; "Gasse" ist der 

wohl einst mit Hecken eingefaBte Weg nach T, Wegen der Ein-
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fagsung ist eine Beziehung zum "Herdweg" mdglich, da Wege, 

auf denen Vieh getrieben wurde, zum Schutz der angrenzenden 

Felder oft eine Einfassung (mit Hecken) besaBen. 

1018) Gassenacker + S0 II, 1 

4. ... der GaBen=Acker oder Vor der StraBen genannt (G 1753); 

PK: in der Gasse. 

  

Am Weg nach T liegender A. (heute iiberbaut) an der Primus- 

Truber-StraBe, zwischen Windfeld- und BirkenstraBe. S. 1017. 

1019) Gebraitun, des von Ulme + 50 IT, 1 2 

in zelga apud patibulum ... des von vlme gebraitun (G 1350). 
  

Vielleicht ein Teil der "Oberen Breite" (s.d.); kam anschei- 

nend in den Besitz des in Tibingen ansissigen Geschlechts 

der Herren von Ulm (1272: Fridericus de Vlme). 

1020) Ger + 50 IT, 1 7 

A. ... genannt der Gere (1340, LSchUB, S. 221); A. sita by 

dem Galgenweg contigua agro Hospitalis dicta der Ger (G 1356). 

Einzelner A. in SpieBform (s. 1010). BEr lag wohl bei der 

"Gerenhalde", die ihren Namen nach diesem A. bekommen haben 

dirfte. 

1021) Gerenhalde + S0 IT, 1 ? 

haiset gern haldun (G 1390/92); A. ... vff der fordern Gern- 

halden (G 1535); (A.) vnnder Geerenhalden (G 1565); Geren- 

halden (G 1627); unter Gehrenhalden, beym Sau=Veitlen, der- 

mahlen aber in der Rothen=5taig hinter der Steinlach genannt 

(G 1753). 

Nach Westen abfallender, ehemaliger Wg.-Hang zwischen den 

"Galgen" und dem "Sauweidle". 8. 1010, 1012 und 1020. 

  

1022) Gereut + 80 11, 2 7 

oben an dem Kreut, zwischen der Spitalwaldung und der hintern 

Weingartthal- dem von Derendingen (H 1754); oben an dem Greut 

(& 1769).
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Bw. im ostlichen Teil der "Hinteren Halde". Zu ahd riut, mhd 

riute (= gerodetes Land) mit Kollektivprifix ge- (ahd giriuti, 

mhd geriute). - Buck 216, Ddlker 153 f., Kei 86, Reimold 49 f., 
Rheinw. 136. 

1023) Gereut + SW III, 1 ° 

(A.) im Gerelitt (1708, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

Wahrscheinlich sUdlich der StraBe nach Weilheim; Deutung s.1022. 

1024) Gestad. em g3dad SW II, 1 
des Leschers g&t gelegen bi dem Stade (41340, ILSchUB, S. 221); 

sito in dem staide (G 1350); agri ... in dem stade (G 1390/92); 

(A.) am Gstad (G 1569); (W.) im Gstad (W 1607); (W.) im Ge- 

stadt ... stost oben auf das Gestadt (W 1689); A. am Gestad 

(G 1736); FPK. 

GroBes Gewand zwischen dem Ort und dem "Saiben". Wegen seiner 

GroBe wurde es in verschiedene, wohl nicht durchweg volkstiim- 

lich gewordene Unterabteilungen aufgegliedert, so in "Gestad- 

acker", "Gestad-Letten", "Gestadwasen" und "Gestadwiesle". 

Deutung s. 503; hier diirfte das Ufer des Sees (vgl. "Saiben"!) 

gemelint sein. 

1025) Gestad, hohes + 80 IT, 1 7 

der Dinckhel Acker am Hohengstad (G 1565); am Hohen Gestadt 

(W 1607); der Dinckel=Acker, dermahlen aber in der Rothens= 

Staig iiber der Steinlach genannt, am hohen Gestad (G 1753). 

  

Beim "Gomple" oder beim "Feuerhdgle”; zur Unterscheidung vom 

Gestad am See (s. 1024) "hohes" genannt (wahrscheinlich 

kiinstlich erhdht als dammartiger Schutz gegen Steinlach-Hoch- 

wasser). 

1026) Gestadacker + SW II, 1 7 

(A.) der gstaad acker genannt (Uni 1536); Gestaat Ackher ge- 

nanth (W 1807); (A.) an den Letten, der Gstadtacker genant 

(W 1689). 

  

A. westlich des "Gestads" (g.4.).
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A, im Gstad=Letten (G 1736); A. ... im Gstad-Letten ... stoRt 
... unten an den Gemeinen Flecken=Acker (G 1753). 

1027) Gestad-Letten + SW II, 1 2 
  

Unterabteilung des umfangreichen "Gestads". Lag an der Grenge 

(= Spelterweg) zum "Lebtten". 

  

1028) Gestadwasen + SW IT, 1 7 
vif den gemelnen gstadt wasen (G 1565); A. in der Banndt ... 
stofit vaden vIf den gstadt wasen (G 1627); Gstaad Waasen 

(G 1736). 

Den Ortsangeben der Belege nach mu8 das Flurstiick 8stlich mom 

"Gestad" am Milhlbach gelegen haben. Deutung des Grundw. 

s. 577, des Best.W. s, 1024, 

1029) Gestadwiesle + SW II, 1 ? 

daB GestadtwiBlin (W 1607); GebadtwiBlen (W 1689),. 

  

In oder beim "“Gestad" (s.d.). 

1030) Glaiten Briihl + SW IT, 1 ? 

in Arnold Gelaiten brfigel +++ der zwischen Tvwingen vnd TEra- 

dingen an dem bach gelegen ist (1321, ZGOR XVII, S. 245); 

W. div fiirsale gelegen bi dem Glaiten Bruegel (1340, LSchUB, 

8. 221). 

  

Ein Teil des "Brithls"; nach einem PN (vgl. Beleg 1). 

1031) Golkengraben + SW I, ? 

stost oben vif Derendinger Eespach, vnnd vnnden vff den 

Golckhen graben (G 1562); Golckhen graben (G 1604); (W.) bel 

der Neiinmaden ... stoBen vnden vf den golckhen graben (G 1677). 

  

Wahrscheinlich ein Teil des "Landgrabens" an der Markungs- 

grenze T - D; vielleicht identisch mit dem &hnlich lautenden 

"Goltergraben" (s.d.), der etwa zur selben Zeit genannt ist. 

Nach einem PN (1285 in T: Golke). 

1032) Goltergraben eém golddrgrab? W II, 1 

Goltergraben (W 1607); W. ... oben am Worth, zwischen Herrn 

Matthaei Goltters Stattschreibers und ... gelegen, stosen 

 



- 267 - 

oben an Golttergraben (G 1688); stoSen oben an den Golltters= 
der Landgrab genannt (G 1735); PK. 

Stiick des "Landgrabens" beim Werkstittebahnhof und ein nach 

dem "G." genanntes Gewand. bei den "ILindern". Herkunft des 

FIN ist durch Beleg 2 nachgewiesen; Zusammenhang mit 10347 

1033) Gomple gm gemble S0 II, 1 
(4.) bi dem Gumpen (G 1350); 1 iuger by dem Gumphan (G 1356); 

agri ... by dem Gumppen (G 1390/92); (A.) in Gumppen(G 1565); 
an Gumppenackher am Dorff gelegen (1589, A 409, B 12); A. ge- 

nant der Gumppenackher (G 1604); A. ... in Gumppen=Ackern, 

oder anjetzo im Glmpplen genannt (G 1753); FEK. 

Zum Teil Uberbauter, zum Teil als Ackerland dienender Flur- 

tell stdwestlich der neuen Gewerblichen Berufsschule. 

Deutung s. 170. 

1034) Grabenwiese + sw I-II, 1 7 

die GrabenwiBen (W 1606); (W.) die Grabenwisen genannt (W 1689). 

  

Benennung wohl nach dem "Landgraben®. 

1035) Grubidckerle + ? 
das Gruobickherlin (W 1607); Viertzig Nelin Ruthen das Grueb- 

dckerlin genant, zwischen der Steinach, oben auf die Heer- 

straBen; Ligt schon lange Jahr in der Steinach (W 1689). 

  

Sehr kleines Grundstiick (rund 4140 qm; Deminutiv!) an der Btein- 

lach, wahrscheinlich bei den "Gruben" (Deutung s.d.). 

1036) Gruben én grusba 50 I, 1 

in dien Gr@iben bi der Stainach (1340, ISchUB, S. 221); sita 

in den grfiben (G 1356); an der stainach by den grfiben 

(G 1290/92): (A.) Inn der criv (H 1523); In grueben, ligh 

aingthails Inn der Stainach (G 1559); die Grueben genant auff 

EBlingers wisen (W 1607); in der Gruben vor= und Jjetztmahls 

in der EBlingers Wiesen genannt (G 1753); FK. 

Liegt jetzt zum groéBten Teil auf Mkg. T, zwischen Steinlach 

und Hechinger StraBe etwa in Hohe der Memminger StraBe. Dieses 

Gebiet gehorte frither ganz zu D. Reichte noch im 16. Jh.
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(vielleicht sogar noch etwas spédter) liber den heutigen Stein- 

lachlauf hinweg bis zu den "EBlinger Wiesen". Unter "Gruben" 

sind hier wohl Kies- oder Sandgruben zu verstehen. - 

Buck 91, Kei 55, 150, Reimold 50. 

1037) Hiderle + o 

das Héderle (W 1607); G. das Hiderlin genannt, hat Hofstatt- 

recht (W 1689). 

Lage unbekannt; Deutungsmdglichkeiten sind: 1.) PN, 2.) zu 

shd hadu, mhd:. hader = Streit, Zank), 3.) zu ahd hadara, mhd 

hader = Fetzen, Lumpen. Die Deminutiv-Bildung bezieht sich 

auf die geringe GrdBe (1/2 Morgen); ein Zusammenhang mit dem 

tickerle", das ebenfalls "Hofstattrecht" hatte, ist nicht aus- 

zumachen. - Buck 96 f., Kei 173, 174, Vollm 49, 

10%8) Hagenwiese + SO0 ITI-IV, 1 (FK) 
  

Schmale Wiese zwischen dem Wald "Schweinerin" und der Bahn- 

linie nordlich des StriBchens nach Krefibach. Die W, war Be-~ 

soldungsgut fiur den Farrenhalter;zu ahd hago, mhd hagen = 

Zuchtstier. (In T hieB eine W. flir denselben Zweck "Hummel- 

wiese" ). - Buck 97, EKei 106, Reimold 52. 

1039) Higle. ém hggle S0 II, 1 

der Higelinsackher genant (G 1679); (A.) der Higelinsagger 

(G 1708); PK: Hégle. 

Im Steinlachtal, im Norden an die LindenstraBle angrenzend. 

Bei dieser Lage diirfte das Hauptgewicht auf die: Bedeutung 

(mhd hac = ) Buschwald, weniger auf "Einzdunung" zu legen 

sein, da mit "H." bestimmt ein Rest des Auwalds bezeichnet 

wurde. 

1040) Higle, hinter dem héndirym hggle S0 II, 1 (FK) 

Beim "Haigle" (s.d.). 
  

1041) Higlin + SwW IT-III, 1 ? 

(A.) im Haglin (Steuerb. 1681). 

An der Grenze D - Weilheim; daher ist sachlicher Zusammenhang
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nit den Flurteilen "Heckle", "“Zeilacker" und "Maueracker" 

(s.d.) anzunehmen. Mhd: hac = Dorngestriuch. 

1042) Haigerbuch em haegarbudx 50 II, 1 
A. genannt Haigerblieh (4340, LSchUB, 5. 221); 2 iugera ... 
Haigerloch bi dem Milbach (G 1350); (4.) dicta die Haigerloch 

(G 1356); agri ... Haigerbuch (G 1390/92); A. ... Im Hayger- 
buch (G 1505); (A.) am Haygerbuch (G 1565); Haigerbuech ... 
oben auff die HOrstrassen (W 1607); (A.) in der Haigerbuch 
(Steuerb. 1681); (A.) im Haigerbuch (W 1689); A. am Hayer- 
buech (G 1736); PK. 

  

A, und W. zwischen WaldstraBe und dem Milhlbach, beiderseits 
der Bahnlinie (im ndrdlichen Teil iiberbaut). Die Belege 1350 
und 1556 geben als Grundw. -loch, alle iibrigen und die mda. 

Aussprache ~buch. Beides geht zuriick auf "Wald" (mhd 18ch = 
Geblisch, Gehdlz bzw. mhd buoch = Buchenwald). Das Best.W. ge- 
hért zu ahd heigaro, mhd heiger = Reiher. - Kluge 593. 

1043} Halde + SW IITI, 1 7 

(A.) vnder der Kiirchstaig an der Hallden (G 1565): (4A.) in 

der Halden (G 1651); (A.) in der Halden (G 1708). 

Nicht lokalisierbar; vielleicht beim "Kirchhau". Ahd halda, 

mhd halde bedeutet eigentlich "Bergabhang", doch weist dieses 

Wort "vor allem, wenn auch nicht immer mit Sicherheit, auf 

den Weinbau hin" (Kei 53); vgl. auch "Utzhalde" (T), bei der 

das Grundw. nicht Bezeichnung fir einen Abhang sein konnte, 

da sie in der Neckarebene lag (ebenso "Mockenh#ldlen" - L). - 

Dolker 44%, Fi III, 1062, JauB 14, Kluge 294, Reimold 52. 

1044) Halde, breite + 80 IT-I1I, 2 7 

(A.) vnder der Braitunhaldun (1340, LSchUB, S. 221); Wald ... 

Inn der Dyrnnen, genannt die braittin Hald (G 1557). 

  

Wahrscheinlich im Wald "Blisiberg-Kapf"; "Halde" hier wohl 

als"Abhang" zu verstehen. 

1045) Halde, hintere &n dr hénders hald? S0 II, 1-2 

Wg. in der hindern Halden (Uni 1536); Wg. Inn der hyndern Hal- 

den (G 4557); Wg. in der Hindern Halden (G 1604); Wg. in der 
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Hindern Halden (G 1708); zwischen der Spitalwaldung und der 

hintern Weingartthalden von Derendingen (H 1754); FK. 

Ehemaliger Wg.-Hang (s. 1043) zwischen dem BergfriedHof und 

dem "Waldhornle". Hier und an der "Vorderen Halde" lagen bis 

ins 19. Jh. die Derendinger Wg. (1867 noch 5 Morgen). Dann 

wurden die Terrassen verbreitert und Hopfen angebaut, der in 

den letzten Jahrzehnten von Obstbidumen abgeldst wurde. 

1046) Halde, kleine + SW IIT, 1 ? 

(A.) genant die Kleinen Hald (G 1604); (A.) genant die Kleinen 

haldt (G 1651); (A.) genandt die Kleine Halden (G 1708). 

  

Ortlich nicht genau festlegbar; deshalb ist keine Entscheidung 

moglich, ob Halde = Abhang oder Halde = Wg. (vgl. 1043). 

1047) Halde, vordere en dr fgrdare hald? SO IT, - 

Wg. Inn Derendinger Halden, am Rotten Rhein (G 1565); Wg. in 

der vordern und hintern Halden (H 1754); FK,. 

  

Nach Westen abfallender Hang (Wg.-Terrassen) zwischen Hechin- 

ger StraBe und dem oberen Teil der GalgenbergstraBe. S. 1045. 

1048) Hanflénder en de lend@r SW II, 1 

A. haist der Hanffacker am mulbach (G 1505); (W.) Ist yetzt 

ein Hanffland, In Sewen (H 1523); In Briehel, Inn den Hanff- 

lindern (W 1607); (A.) am Mithlbach, an Hanffdckern (W 1689). 

  

Bestes Ackergebiet zwischen dem Ort und dem "Goltergraben"; 

entspricht einem Teil der "LiB" (s.d.), der im 16. Jh. mit 

Hanf bebaut wurde. Uber das Best.W. s. 182. S. auch 1105. 

1049) Hasenscker en de has?nggar sW III, 4 

das. Hasendckherlin genanth (W 1607); (A.) genannt der Hasen- 

acker, ob der Kiirchen (W 1689); PK. 

  

Bw. am Abhang zwischen "Kirchhau" und Weilheimer StraBe/Wein- 

bergstraBe. Das Best.W. zu mhd hase = Hase (angrenzender Wald!). 

1050) Hiusern, hinter den héndar de hpisyr SW IT, 1 - 50 II, 1 

haiBet die Banndt und der Hofacker, dermshlen aber hinter den 

HiuBern genannt (G 1753); FK. 
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Kein eigentlicher F1N; Bezeichnung fir den Bw.- und Bg.-Strei- 

fen nérdlich der Hiuserreihe an der Sieben-Hofe-StraBe, bei- 

derseits der WiesenstraBe. 

10%1) Hauwiesen + SW II-IIX, 1 7 
Hawwisen (W 1606); (A.) zwischen den Hawwisen und ... (W 1689); 
im Kiihlbdchlensgraben, oder Hauwisen (1735, Nachtr. im Steuerb. 
1681) . 

W. westlich des Orts, die durch Aushauen entstanden sein k&n- 

nen oder bei einem Hau (= Wald) lagen. - Brauch 44, Fi TII, 

1228. Sehr wahrscheinlich handelt es sich aber um die "Hoch- 

wiesen" (s.d.) mit abgeschliffenem, ausgefallenem ch 

(s. auch 1052). 

1052) Hauwiesenweg + Sd II-11I, 4 ? 

(A.) am Hawwisenweeg (W 1689). 
  

Der Beleg verstarkt die Vermutung, daBl die "Hauwiesen" (s.d.) 

und die "Hochwiesen" idenbtisch sind. Der Weg entspricht dem 

"Hochwiesenweg" (s.d.). 

1053) Heckle + SW III, 1-2 

im Mauver-Aker beim Heklen genannt (G 1769); PK: im Heckle 

oder Niifle. 

L. im Gewand "Weilheimer Weg", angrenzend an die StraBe nach 

Weilheim und an die Markungsgrenze. Benannt nach einer klei- 

nen Hecke, die in irgend einer Beziehung zu einem romischen 

Gutshof gestanden haben kdnnte (beachte: danebenliegender 

"Maueracker" (s.d.), der die Markungsgrenze bildet; vgl. auch 

"Higlin"). 

1054) HeerstraBe (Heerweg) + 80 II-III, 1 2 

(A.) vnderm Holtz, dardurch der Hérweg get (H 1523); das 

Gruobdckherlin ... an der Steinach, stost oben vff die Hor- 

straBe (W 1607); der Rothackher, zwischen dem Heerweg vnd ... 

(¢ 1627); im Haigerbuch ... oben auf die Heerstral, und unden 

an ... Blisinbidern stoBend (W 1689); der Galgenackher, lber 

der Steinlach ... stoBt oben auf den Heerweeg und unten auf 

die Steinlach (G 1736); auf den Heer oder Galgen=Weeg (G 1753). 
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Der genaue Verlauf der "H," konnte nur erschlossen werden, 

wenn die Lage des Steinlachbettes, das sich mehrmals verin- 

derte, bekannt wére. Auch die Festlegung der in den Belegen 

angegebenen angrenzenden Flurteile ist nicht immer moéglich. 

So darf nur geschlossen werden, déB der Weg bei der Stuttgar- 

ter Strafe begann (s. 188) und, wahrscheinlich meist rechts 

der Steinlach, zum Blisiberg filhrte. Von dort 1iBt er sich 

- in etwa - bls Wankheim verfolgen. Deutung s. 188, 

1055) Heiligenacker + 50 ITI, 1 2 

gelegen zil dien kerben vnd genannt ist der Hailigan agger 

(13240, LSchUB, 3. 221); an der stainach vorm wald an der 

Hailgen &@ckerlin ... genent Hynar acker (G 1535):; (W.) das 

Heyligen WiBlin genannt (Steuerb. 1681). 

  

Ein Teil des "Hilhnerackers"; reichte urspriinglich weiter ins 

Steinlachtal hinein. Gehorte dem Kirchenheiligen. -~ 

Brauch 21, Eel 144, 

1056) Herdweg + SW IT, 1 - 80 IT, 1 ? 

A. bi dem Criize an dem Hertweg (1340, LSchUB, S. 221); 

(A.) am Herdtweg, genant Criitzdckerlin (H 1523); W. in der 

Egart ... Stost auf den Hertwegk (Uni 1536); vff den Hardt- 

weg (G 1559; wohl verschrieben); Nelin Fiirch strecken iiber den 

Hexrtweeg (W 1689). 

Weg, der nach Norden auf die ehemaligen D. Weidegebiete auf 

dem "Wohrd" (T) fiihrte. 

1057) Heritz o 50 II, 1-2 7 
A. genannt der Heritz (H 1523). 

Nach einem PN; oder wie 745 zu deuten. 

1058) Hinteridcker(len) + S0 II, 1 7 

A. am Hohen Gestaad, unter dem Steinacher Rain, vor und ietzt- 

mals im Feuer Hickhlen genannt, oder auch hinter Acker ge- 

nannt (G 1736); im Hintern=Ackerlen (G 1753). 

  

Beim "Feuerh#gle"; es kann nicht erschlossen werden, worauf 

sich "hinter" bezieht.
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1059) Hochwiesen €n de haoxwis? SW II-III, 4 
gelegen bi den Hohwisan (1340, LSchUB, S. 221); Dardurch der 

wylhaimer weg gat ob den HauchwiBen (G 1535); auff den Hoch- 

wisen (W 1607); (W.) genannt das HochwiBlen (W 1689); W, und 
Hanflandts ... uff der Hochwisen (G 1708): FK. 

  

L, am "Landgraben"; von diesen, den "Lettenickern" und den 4. 

am Weilheimer Weg eingeschlossen. Trotz des Grundw. ordent- 

licher Ackerboden; friher vielleicht durch Uberschwemmungen 

zu feucht. Das Best.W. kdnnte auf die (relative) HShe gegen-— 

iiber den Langen Wiesen" hinweisen., Eine weitere - wahrschein- 

lichere, well augenfalligere - Deutungsmdglichkeit ist: 

Hoch(weg)wiesen; s. 1060; vgl. auch 1051/1052. 

1060) Hochwiesenweg em haoxwisawgag SW ITI-III, 4 

bis an den Hohwiser weg (1340, LSchUB, S. 221); IX. 
  

Weg parallel zur Weilheimer Strafle in Verlangerung der Ste- 

phanstraBe bis zu den "Hochwiesen". Entweder "Weg zu den Hoch- 

wiesen" oder "iberhthter Weg". Nach Rdmer II, S. 73, verlief 

die RomerstraBRe auf diesem Weg, der schon in vorgeschichtli- 

chen Zeiten bestand. Da solche Wege (infolge Aufschiittung) 

héher lagen als das angrenzende Gelande, ist es wahrschein- 

lich, daBl der Weg urspringlich "Hochweg" hieR und die "Hoch- 

wiesen" (s. 1059) nach diesem Weg benannt wurden. Vgl. auch 

1051/1052, 

1061) Hofacker + SW II, 1 ? 

A. genant, der Hoffacker, am Milbach (G 1536); Ein Hofststatt 

und G., so disermahlen ein A. ... in Hofdckern (W 1689); 

haiBet die Banndt und der Hofacker, dermahlen aber hinter 

den HiuBern genannt (G 1753). 

7wischen dem Dorf und der "LiB". Dieser FIN gibt im allgemei- 

nen den Besitzer an; der "H." gehdrte wohl zum Herrenhof. 

Beleg 2 188t allerdings auch die Deutung "A., auf dem eins?® 

ein Hof stand" zu. - Dickenmann, Namenf. II, S. 96. 

1062) Hfleswiesen + S0 II-III, 1 2 

bi des Hivelins wisen (G 1350); situ bi des Hoflis wise(G 1356); 
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(A.) hynder HO6fflins wisen (H 1523); vB den hoff wiBen (G 1535) ; 

die Langen Letten ... hinder deB HSffelinswiBen (W 1607); der 

Bonacker ... hinder des Hofelinswisen (W 1689); hinter des 

Hoflens wiB ... stost oben auf den Mihlbach (G 1736); hinter 
des Hoflens=Wiesen genannt, zwischen der Steinlach und ... 

(G 1753). 

Zwischen Mihlbach und Steinlach siidlich der Waldh&rnlestralbe. 

Entweder nach einem PN oder nach einem kleinen Hof, iiber den 

nichts Ndheres ausgesagt werden kann. 

1063) Hofstatt + 2 
IT ivgera vffen der HUffstat (& 1350); (A.) vffen der Hofstat 
(G 1356); (A.) uff der Hoffstatt (1702, Nachtr. im Steuerb. 

1681) . 

In Dorfnshe gelegener Platz. Deutung s. 218. 

1064) Hohenstad + 8WI,1-8S01I,1°¢%7 

vf dem Hohenstad bi dem Negger (1340, ISchUB, 8. 221). 

Wohl bei der heutigen Bahnlinie zwischen Hauptbahnhof und 

Werkstattebahnhof auf Mkg. T. Deutung s. 1025. 

1065) Holz, unter dem &ndéersm holts 80 III, 1 

agri ... vnder dem holtz (G 1350); (A.) vander dem holtz 

(6 1390/92); (A.) vnderm Holtz (H 1523); (A.) under dem Holtz 

(W 1689); im Atzenbach oder unterm Holtz (G 1753); FK. 

  

K. und Wiesen zwischen dem Mihlbach und den Waldabteilungen 

(= Holz) "Bingertle" und "Schweinerin". Der Name dieses um- 

fangreichen Gewandes wurde oft auch als Zelgnage benutzt. 

1066) Holz, vor den + SwW III, 1 7 

vor dem Holz bis an den Hohwiser weg (1340, LSchUB, S. 221). 
  

Unter "Holz" ist hier wohl der "Kirchhau" zu verstehen. 

1067) Holzweg + sw III, 1 ? 

II iugera vffen holtzweg (G 1350); (A.) vif dem Holtzweg 

(G 1390/92); (A.) genant der Holtzweg (Uni 15%6); (A.) im 

Holzweeg (Steuerb. 1681).
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A. in der Zelg Weilheim; vielleicht identisch mit dem gleich- 

namigen Gewand auf Weilheimer Markung. "Weg zum Holz" (vgl. 

1066) . 

1068) Hilhneracker em hganaragar 50 111, 2 

(A.) genent der Hynar acker, hat die Stainach mer dan die 

Zwaythail hingenommen (G 1535); Waltt ... der Hiiner ackher 

(F 1683); Hilneracker (um 1700, A 60, Karte 64); FPK. 

  

W. und Wald am Hang Ostlich der Hechinger Strafe am Siidende 

der Gartenstadt. Mda. Aussprache und Belege widersprechen der 

Deutung des Best.W. als Plural von Huhn, da das Huhn in dex 

Mda. he r und in den Lagerblichern "Henne" heiBt. Deshalb wohl 

umgedeutet aus mhd hiune = Heune, Riese, was allerdings laut- 

lich nicht erklirt werden kann (mda ae zu g§ ); eine volksety- 

mologische Umdeutung ist aber durchaus méglich. Damit wire 

eine Beziehung zu vorgeschichtlichen Resten gegeben. Im 

"Hohen Lehen" wurde ein vorgeschichtlicher Grabhiigel gefunden; 

auBerdem lief die ROmerstraBe (vielleicht schon ein vorge- 

schichtlicher Weg) am "H." entlang. Diese beiden Tatsachen, 

vielleicht auch Funde von der bei Ortlieb (in Mon. Germ. X, 

8. 99; vgl. auch "Bldsibad") genannten “"ruinosa civitas", 

k6nnen als Grund zur Benennung nach Heunen = vorgeschichtli- 

che Menschen gedient haben. -~ Buck 107, Dolker 389 f., Kei 164, 

Vollm 58. 

1069) Hithneracker-Kapf ufm hgansragirkhabf SO III, 2 

Bewasldete Anhdhe Ostlich des "Hilhnerackers" (s.d.); -kapf s.233. 
  

1070) Hummelberg + ? 

(4.) vff dem Humelberg (H 1523). 
  

Lage unbekannt; nach einem PN oder nach Hummel = Farre. - 

Kei 149, 

1071) Hungerbrunnen + ? 

gelegen vf Hungerbrunne (1340, ISchUB, S. 221). 
  

Westlich oder siidwestlich von D; Deutung s. 235.
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1072) Hiirdelerinnenacker + 2 
  

(W.) div der Hailigan ze T&radingen aigen ist vnd genant ist 

der Hirdelerinun agger (1340, LSchUB, S, 221). 

Nach einem PN oder von mhd hurdeler = Krimer in einer Markt- 

bude. 

1073) Hutmacherin + 2 

W. die H@tmacherin genant (G 1535). 
  

Mit -in-Suffix als Bezeichnung fir eine Wiese. Nach einem PN 

(1489 in T: Hutmacher) oder einem Beruf. 

1074) Kachenjockele ém khaxojogale SW IIT, 1 

Nur mdl. tradierter F1N; W. mit Gestriuch zwischen "Bernhalde" 

und "Briinnle" an der WaldstraBe. Nach einem FN. 

  

1075) Kaiserbriickle em khaesprbrigle SO III, 2 
Waldabteilung am Owthang des "Hiihneracker-Kapfs". Das Best.W. 

nach einem PN. 

  

1076) EKalber + SW ITI, 1 (PK) 

Sehr schmaler Ackerstreifen im "Klimmert". Vielleicht zu mhd 

kal, kalwes = kahl (hebt sich aus der Umgebung aber nur wenig 

ab) oder zu Kalb (mhd kalbe) mit -er-Suffix als Bezeichnung 

fur Ackerland. - Kei 38. 

1 ’ 

1077) Kallee-Hbhire khalehee S0 II, 1 

Kleiner Sporn (Aussichtspunkt) zwischen "Vorderer Halde" und 

"Hinterer Halde". Benannt zu Bhren des ehemaligen Vorsitzen- 

  

den des Verschonerungsvereins, General Kallee. 

1078) Kanzel uf dr khintsl 80 III, 1 

Vorspringende Anhthe (425 m) im Wald "Schweinerin". Benennung 

nach der Form, - Buck 130, EKei 50 

1079) Esppele em khgbale sW II, 4 
(A.) bym Ksppelin (H 1523); HauB ... im Keppelin (Steuerb. 

1681); FK. 

Nach Siiden ansteigendes Gelénde unter der "Bernhalde" (StraBen-
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name). Hier dirfte die erste Kapelle in D (1350: Capelle in 

Tharadingen) gestanden haben. 

  

1080) Kelter, ob der + SO II, 1-2 7 

(W.) ob der Kelter (Steuerb. 1681). 

Die Kelter stand wohl bei der "Hinteren Halde" (vgl. "Kelter- 
wegn ) . 

4081) Kelterhau ém khgldarhao 50 II, 2 

der Keltterhaw (F 1683); 208 Morgen ... der Kelterhau oder 

Hochlehen genannt (F 1753); im Kelterhau (H 1754); PK. 

Wald, der von der HechingerstraBe (bei der Gartenstadt), der 

"Hinteren Halde", der Mkg.-Grenze T - D (beim "Schindhau") 

und dem "Hilhneracker-Kapf" bzw. dem "Hohen Lehen" begrenzt 

wird. Benennung nawh der Kelter, die wohl bei der "Hinteren 

Halde" stand. Uber das Grundw. s. 582. 

1082) Eelterweg khgldarwgag 80 II, 1-2 (FK) 

Zwischen der "Hinteren Halde" und der zum "Kelterhau" geho- 

renden "Tauchklinge"; Weg zur Kelter. 

1083) Kerbe. - S0 III, 2 7 

gelegen z8 dien kerben vnd genannt ist der Hailigan agger 

(1340, ILSchUB, S. 221); Inn den Kerben (W 1607); (A.) in den 

Ereben (W 1689; wohl verschrieben). 

Beim "Hithneracker" gelegener A.; die genaue Lage ist nicht 

bekannt. Zu mhd kerbe = Einaschnitt, Kerbe; es kann sich so- 

wohl um eine Einkerbung in der Landschaft (Tdlchen mit Steil- 

héingen im "H-ihneracker-Kapf") als auch um Kerben (z.B. an 

Biumen) als Grenzzeichen (Grenze D - Blisiberg) gehandelt 

haben. 

1084) Kiesacker o+ ? 

(A.) haist der KyBacker (G 1505); der KiBackher (8 1607); 

(A.) der KiBacker genannt (W 1689); (4.) im KiB (1721, 

Nachtr. im Steuerb. 1681). 

Nicht festlegbar; 1505 in Zelg Galgen, 1604 und 1721 in Zelg 

Blisiberg genannt. Vielleicht identisch mit 271 (s.d.).
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4085) Kiesloch gm khislox SW II, 1 
Eintiefung im Gewand "Saiben":; daraus noch um die Jahrhundert- 

wende Kies gefordert; ist im sonst ebenen Gelénde noch deut- 

lich zu sehen. 

  

1086) Kirche, hinter der heéndsr dr khirx SW II-IIT, A 
gelegen bei der kirchun vnder dem weg gen wiler (1340, ILSchUB, 
8. 221); (4.) hinder der Eerchun (G 1390/92); (A.) hinder der 
Kirche gegen den Wald (G 1537); (A.) hinter der Kiireh (G 1679); 
A. hinter der Kirchen (G 1708); FK. 

L. westlich der Kirche bis zur "Breite"; diirfte urspriinglich 

gzur "Breite" gehdrt haben. 

1087) Kirchhau, hinterer em henddara khirxhao SW IIT, 1 
71 Morgen ... der Kirchhau genannt (F 1753). 

  

Wald: sudlich des Dorfes, in der Nihe der Kirche (danach be- 

nannt); forstamtlich in "Vorderer K.", "Mittlerer K." und 

"Hinterer K." getrennt (nach der Lage zum Ort); -hau s. 582. 

1088) Kirchhau, mittlerer em midlars khirxhao SW III, 4 
S. 1087. 
  

1089) Kirchhau, vorderer em ferdory khirxhao SW III, 1 

5. 1087. 
  

1090) Eirchsteige + SW III, 1 ? 

gelegen vor dem Holtz vor der kilchstaige (1340, LSchUB, 

S. 221); (A.) vor der kirchunstaige (G 1350); for der kil- 

chun staig (G 1356); vor der Kirchstaig (G 1390/92); (4A,) 

an der Kyrsteig, mit dem vifziehend acker (H 1523); (A.) an 

der Kirchstaig (Uni 1536); (A.) an der Khiiestaig (H 1569); 

(A.) vnder der Kiirchstaig (G 1627); (A.) in der Kirrstaig 

(Steuerb. 16871 ). 

  

A, zwischen "Hasendcker" und "Klimmert"; entsprechen etwa den 

"Kiihlbdchlen" und dem "Aufzieher". Deutung: "Steige bei der 

Kirche" oder "Kirch(hau)steige". Bei den Belegen 1523 und 1631 

ist das ch ausgefallen, in dem auf H 1523 folgenden Lagerbuch 

(H 1569) dann umgedeutet. Vermutlich weitere Umdeutung s.1091.
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1091) EKirnsteige + SW III, 1-2 ? 

(A.) an der Kirn=Staig, an der Halden, gegenwirtig in Deyh- 

dckern und im Klhlbichlen genannt (G 1753); PK: in der Kirn- 

staig oder Kiihlbachle. 

  

Wahrscheinlich identisch mit "Kirchstaige"; entstanden durch 

volksetymologische Umdeutung (vgl. 1090). Zur Deutung von 

Kirn s. '/80. 

1092) Kirschbiumen, bei den + ? 

(W.) bey den Kirschbiumen (um 1710, Nachtr. Steuerb. 1681). 

  

Kein eigentlicher F1N; Bezeichnung nach auffallend grofBen 

oder seltenen Obstbiumen, 

1093) Klimmert em glemard SW III, 1 

an der Glematun (1340, ILSchUB, 8. 221); (A.) in der Glematun 

(G 1350); in der Glemat (G 1356); 4 iuger agri ... in der 

Glematun (G 1390/92); (A.) In der glemat (H 1523); (A.) Inn 

der Glemmat (H 1569); (A.) In Klemarth (W 1607); A. vor der 

Glemmat (G 1651); (A.) in der Klemmart (G 1679);: in der 

Glemmet (Steuerb. 1681); (A.) im Klemmert (W 1689); (A.) in 

der Klemmet (G 1708); A, Vor der Glemmat (G 1708); bey der 

Klemmert (G 17%6); der Klemmets Wald genannt ... oben auf den 

Crespacher Kohlerhau und .., dem Kirchhau (F 175%); im Klim=- 

mert-wald (G 1769); FPK: Krimmert. 

A. und Bw. zZwischen dem "Aufzieher" bzw. "Kihlbidchlen" und 

der Mkg.-Grenze: D -~ Weilheim. Nach den Belegen 1753 und 1769 

gehorte auch Wald (wohl der "Hintere Kirchhau'") dazu. Deu- 

tungsméglichkeiten: 1.) Zu Klemmer = groBe Waldameise, 

2.) zu nhd gleimel - Gliihwiirmchen, 3.) zu mhd klemme = ein- 

geengte Stelle, 4.) zu mhd klimmen = klettern (steiler Berg- 

pfad). Die jetzige Endung ert ist als et-Endung (Bezeichnung 

fiir Sammelnamen) aufzufassen (s. Belege); so erscheint Deu- 

tung 1 oder 2 eher mdglich als 3 oder &4, - Buck 139, JauB 62, 

Kei 56, 84, 85, Springer 123. 

1@94) Klimmertbach + SW III, 1 7 

der Glematenbach (G 1565); (A.) am Weylheimer weeg vnd laufft 

der Glematerbach dardurch (G 1627); der Glemmertsbach (G 1736). 
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Unstdndiger Bach aus dem "Kirchhau"; lzuft durch den "Klimmert! . 

1095) Klimmertgraben + SW IIT, 1 7 

an Clement graben (Uni 1537); W. ... Im Glematgraben (G 1559); 
(A.) am gleimet graben (Steuwerb. 1681); Klemmengraben(W 1689} ; 

ob dem Klemmert-Graben (G 1769). 

  

Wasserabzugsgraben im "Klimmert", Beleg 1 ist Schreiber- 

etymologie. 

1096) Klinggasse + SW III, 1 

die Clinggassen (G 1565); die Klinngengassen (H 1569); hinder 

der Kirchen ... stost ... unden uff die Klinggassen (G 1604); 

oben im Dorff ... die Klinggassen (W 1689); auf die Kling- 

gaBen (G 173%6); PK. 

  

Die heutige WeinbergstraBe; Weg zu einer Klinge. 

1097) Kohlerhsu, hinterer &m héndar? kholarhao S0 III-IV, 1 

19 Morgen, der Kohlerhau (F 1753); Laifer im Kolerhau (G 1769); 

FK. 

Unfangreicher Wald auf -den Markungen D (in "Vorderer K." und 

"Hinterer K." getrennt), KreBbach und Weilheim. Der F1N weist 

auf frihere Kohlenbrennerei; entstanden wohl aus Kohl(platten) 

hau. Uber das Grundw. s. 582. - Buck 142, JauB 182, Kei 129, 

Lang 94. 

1098) Kohlerhau, vorderer em fordars kholirhao S0 ITII-IV, A 

S. ‘1097! 

  

1099) KreBbacher GiBle em (grgfbaxar) ggsle 80 IV, 1-2 

(W.) beim KreBbacher G#B8lin (Steuerb. 1681); FK. 
  

W. beiderseits des Weges nach KreBbach von der Bahnunterfiih- 

rung bis zum Wald. 

1100) Kreuzickerle + sw II, 1 - SO0 II, 1 % 

&, ... bi dem Criize an dem Hertweg (1340, LSchUB, S. 221); 

(A,) am Herdtweg, genannt Criitzdckerlin (H 1523); das Kreita- 

dekherlin (W 1607): (A.) das Creilitzickerlin genannt (W 1689). 
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Kleiner A. im Norden von D; nach einem (Feld- oder Siihne-) 
Kreuz (s. Beleg 1), einem Wegekreuz oder einem Kreuz als 

Grenzzeichen (nahe Grenze: T - D). - Buck 145, Délker 260, 

Kei 126, 1%6, Reimold 71, Vollm 53, 

1101) Ereuzstein + 80 ITI-IV, 1 7 

(Stein) beim Creuz~-Stein im Kolerhau (G 1769). 

  

An oder auf der Mkg.-Grenze D - Weilheim; Deutung s. 1100. 

1102) Eriimmling em gremlen 80 III, 1 
A. genant der Krumming gelegen bi der stainach (1350, WR 13426); 

(W.) am Kryming (H 1523); underm Holtz, der Kremmling genannt 

(W 1689); FK. 

AL.im Steinlachtal zwischen Mithlbach und "Bingertle": "gekriimmt" 

durch Mihlbachschlingen. Die. patronymische Endung -ing gibt 

die Zugehorigkeit an. -~ Buck 147 ("krummlaufende A. heiRen 

noch jetzt Krimmlinge"), Kei 63. 

110%) EKiihlbdchlen en de kilbegx1d SW III, 1 

stosset vf den kilehbach (1%40, LSchUB, S. 221); an dem Kilt- 

bach (W 1607); (4.) der Kiillbach genannt (W 1689); (4.) das 

Kiilltbdchlin genant, zwischen ... und den Weyler Weeg gelegen 

(W 1689); Kihlbidchlensgraben (17325, Nachtr. im Steuerb. 1681); 

an der Kirn=Staig, an der Halden, gegenwdrtig in Deyhickern 

und im Kihlbidchlen genannt (G 1753); PK: Kirnstaig oder Kihl- 

bachle. 

  

L. siidlich der Weilheimer StraBe zwischen "Hasen#cker'" und 

"KlimmertEcker" unter dem "Kirchhau". Benannt nac-h einem der 

unstindigen Biche, die im "Kirchhau" entspringen. Entwicklung 

des F1N von Kilch-{= Kirche) iiber Kil-(Ausfall des ch) und 

falsch ergénztem t (nicht mehr verstanden) zum umgedeuteten 

Eiilhl- wird in den Belegen ziemlich deutlich. 

1104) Lachen en de lax? SW II, 1 

I iuger in der Lachun (& 1350); (A&.) in der Lachun (G 1390/92); 

(A.) inn der Lachen (G 1565); (A.) der Lachenacker (1726, 

Nachtr. im Steuerb. 1681); A. in der Lachen, oder ietztmals 

im Letten genannt (G 1736); FK.
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Bw. und K.nordwestlich der Kirche; von Lache = Pfiitze. 

4105) Liénder en de 16nd@r SW II, 4 
Nur mdl. tradierter FIN; ein Teil der "LiB". Wahrscheinlich 

identisch mit "Hanfléander" (s.d.). "Ldnder" sind kleine Acker-— 

stiicke unter 1/2 Morgen, von der Zelgeinteilung ausgenommen, 

meist mit Hackfriichten, Flachs und Hanf bebaut. Hier entstan- 

den aus aufgeteiltem Herrenbesitz der "LiB"(s.d.). - 

Buck 153, Kei 90, Knapp, Ges. Beitr., 394, Reimold 19. 

1106) Lénderweg + SW II, 1 (FK) 

Fortsetzung der heutigen LowenstrafBe; Weg in die "ILinder". 

1107) Landgraben (Acker am) am landgrabs SW I, 1 
W. ... stoflen oben an den Golltter= der Landgrab genannt 

(G 1735); PK. 

  

L. zwischen Milhlbach und "Landgraben", wo dieser die Markungs- 

grenze T - D bildet. Der Landgrabenbach entspringt auf Weil- 

heimer Markung, tritt zwischen den "Hochwiesen” und dem Gewand 

"Weilheimer Weg" in Mkg. D ein. Er entspricht etwa der Grenze. 

D - Weilheim bzw. D - T. Deutung s.305. 

1108) Langacker + S0 IT, 1 7 

by dem Gumppen ... der langagger (G 1390/92); (A.) haist der 

lanng Ackher in Gumppen (G 1565); der Langacker (G 1627); der 

lang=Acker in Gumppenafickern, oder anjetzo im Gimpplen ge- 

nannt (G 1753). 

Nicht mehr bekannter (langgestreckter) A. beim "Gomple". 

1109) Lehen, hohes ém haod lea 50 III, 2 

Wald, Jhenseit der stainach, das Hoh Lehen genannt (F 1556); 

das Hohlehen (F 1583); daB Hochlehen (F 1683); Hochlehen 

(F 1753); am hohen Lehen (G 1769); FK. 

  

Wald, vom "Kelterhau", der Wankheimer Grenze und dem "Hithner- 

acker-Kapf" eingeschlossen. Keine Belege vor 1556; deshalb 

sichere Deutung nicht méglich. Falls zu mhd léhen = geliehenes 

Gut, miiBten besondere Verhidltnisse vorliegen, da im Mittel-
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alter Lehengliter das Ubliche waren. Wohl eher zu ahd hléo, 

mhd 18 = Hiigel, da hier vorgeschichtliche Grabhugel gefunden 

wurden (IB 1), - Buck 159, Délker 360 ff., Kei 145, 166. 

1110) Lehmgrube + SW II-ITI, 1 ? 

gelegen ist vf der Lamgr8ben bi der Kirchen (1340, LSchUB, 

So 221)0 

Zusanmenhang mit "Letten" (s.d4.)7 

+ 1111) Lerchendckerle  + BW IT, 1 7 
  

beim Steininen Briicklin ... stoBen oben auf des Pfarrers 

Lerchenickerlin (W 1689). 

Im Gewand "Letten"; kleiner A. als Besoldungsgut des Pfarrers 

(im 18. Jh. "Pfarracker" genannt). Das Best.W. bezieht sich 

auf den Vogel (ahd l&rihha, mhd lérche, lerche), vielleicht 

auf Fang von Lerchen. - Buck 16%, Dolker 209 f., Kei 82, 172, 

1112) Lescher + ? 

Von ainer Juchart genant des Leschers (1340, LSchUB, S. 221). 

Lage unbekannt; nach dem Lescher von Kilchberg (Genitiv-s), 

der Besitzungen in D hatte; vgl. auch 3%11. 

111%) Letten em 1gd® SW II-III, 1 

gelegen vf dien Letten (1340, LSchUB, 8. 221); 1/2 iugart agri 

«es VET dem Letten (G 1390/92); A. ... Im Breitten Letten 

(H 1523); (A.) vff dem Letten (G 1565); (A.) die Langen Letten 

genandt (W 1607); (A.) oben Im Lethenackher (W 1607); in den 

spitzigen Letten (W 1689): (A.) im Letten (G 1708); in der 

Lachen, oder jetztmahls im Letten genannt (G 4753); FK. 

Unfangreiches Gewand (deshalb im 17. Jh. Versuche zur Unter- 

teilung in "Breite L.", "Lange L." und "Spitzige L." ) im 

Westen des Orts. Die Grenzen gegen die "Hochwiesen" und die 

"Breite" wechselten verschiedentlich. - Nach der Bodenart; 

mhd lette = Lehm; schwerer Boden, der schnell austrocknet und 

sehr hart wird. Abfall des Grundw. (-dcker) schon friihe, wohl 

unter EinfluB der benachbarten Flurteile "Gestad", "LiB", 

"Schelmen", "Saiben" und "Breite". - Buck 162, Keli 37, 

Kluge 436, Reimold 158.
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1114) Letten, breiter + SW II-IITI, 1 ? 
S. 1113, 

1115) Letten, langer + SW-II-IITI, 1 7 
8. 1M13. 

1116) Letten, spitziger + sW II-III, 1 2 
S. 1113, 

1117) Linde + Sw ITI, 1 ? 
(A.) bey der Linden, ob dem Weihler weeg (W 1607); (A.) bey 

der Linden (W 1689). 

Lindenbaum als Orientierungspunkt an der StraBe nach Weilheim. 

1118) Lindenacker + SW II, 1 7 

im Dorf, bey der Linden vnd des gotzhus zwifalten schuren ge- 

legen (Uni 1536); vnden Im Dorff bey der Liinden ... hinden an 

das Closter Zwifaltach Landtgarb Scheuren stossent (W 1607); 

Lindenackher (W 1607); beim Lindenacker, hinderm Dorff (W 1689). 

  

A., bei dem Lindenbdume standen; bei der "ILangen Furch". 

1119) Li8 en dr lis SW II, 1 
(K.) genannt sind die Liisse (1340, ILSchUB, S, 221); A. am 

lussen (G 1505); (A.) im Tusslin (H 1523); (W.)} Inn der LiB 

(W 1607); (W.) in der LiB genant (W 1689); W. im LieB (H 1754); 

PK. 

L. zwischen Miilhlbach und "Saiben". Name kaum mebhr bekannt, des- 

halb keine Abgrenzung zu den "Léndern" (das gesambte Gebiet heu- 

te so genannt) mdglich. Beleg 1 zeigt die Plural-Form von mhd 

luz (ahd hluz, luz) = durch Ios zugefallener Landteil des im 

hohen und spéten Mittelalter aufgeteilten Herrenbesitzes. Heu- 

te falschlicherweige als Fem. Sing. angesehen. - Buck 157, 

Fi IV, 1349, JauB 200, Kei 93, Lang 108, Reimold 123, Vollm 45. 

5. auch 1048 und 1105. 

1120) Markstein + ? 
(A.) beym Marckstein (G 1679); (A.) beym Marckstein (G 1708).
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Orientierungspunkt in Zelg Wendfeld; Markstein = Grenzstein 
(mhd mark, mareh). 

1121) Maueracker + SW ITI, 14 ? 
(4.) beim Maurlin (Steuerb. 1681); (Stein) im Mauer—Acker 
beim Heklen genannt (G 1769). 

  

Wo die Fortsetzung des "Hochwiesenweges" die Markungsgrenze 
D - Weilheim schneidet. "Mauer" bezieht sich in vielen Fillen 

auf rémische Resteq). Solche in D nachgéwiesenz). Bei der ale- 
mannischen Landname wurden Ruinen der rdmischen Gutshdfe hiu- 

fig als Grenzmarken beniibzt, die rdmischen FeldfléchenB) ge~ 
teilt. Demnach das Best.W. sicher auf Reste eines rémischen 

Gutshofs zurickzufihren. - Buck 176, Ddlker 299, Kei 116, 168, 
Reimold 206, Vollm 58. - Dicht beim "M." lagen "Heckle", 
"Haglin" und "Zeilacker", die ihre Bezeichnung von dem auf 0d- 

plétzen iblichen Pflanzenwuchs haben; auch der "Hochwiesenweg" 

(s.d.) ist wohl in dieses Namenbiindel einzubeziehen. 

1122) Mihlicker + 50 II, 1 2 

(W.) In Mildckern (H 1569); Inn Mihléckhern (¥ 1607); (A.) im 

UnderwaBer under den Miihldckern in RaunBwisen (W 1689), 

Mithl (bach)&cker oder bei einer ehemaligen Miihle. 

112%) Miilhlbach(icker) am mIlbax, &n de mIlbaxegir SW II, 1 

A. ... gelegen ob dem Mithlbach (1340, LSchUB, 3. 221); agri ... 

vif dem Milbach (G 1390/92); A. am Miilbach (G 1604); A, am Mil- 

bach (G 1651); der Rau=Acker vor= und jetztmahls beym Mihl- 

bach oder auch im Weiler=Steig genannt (G 1753); PK: am Mihl- 

bach. 

K., z.7. iiberbaut, ndrdlich des "Briihls" zwischen Bahnlinie 

und Derendinger StraBe. Der Mihlbach zweigt kurz nach dem Ein- 

tritt der Steinlach in die Mkg. D von der Steinlach ab, flieldt 

von der Olmithle ab durch bebautes Gebiet, biegt dann nach Nor- 

den um und miindet in den Tiibinger Anlagensee. In D treibt bzw. 

  

  

1) Nach ®Omer 111, 253 hingen in Wirttemberg 67 "Mauer"-Namen 
mit Rémerfunden zusammen; vgl. auch Stahelin S. 4-16. 

2) Rémer III, 294. 
3) Weller 52; Stoll 65 ff.
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trieb das Wasser des Mihlbachs eine Getreidemiihle und eine 

Olmihle. Er flieBt in einem alten Steinlachbett (stark ver- 

schlungener Lauf, nur streckenweise kanalisiert). 

1124) Miihle, bei der + SW II, 1 ? 

Bg. bey der Mylin (G 1557). 

Am Mihlbach oberhalb des QOrtes. 

  

1125) Nisse + 8W IT-III, 1 ? 

gibt vB der N&Be ... an der stainach vad miillgraben gelegen 

(6 1535). 

W., wahrscheinlich im oberen Steinlachtal zwischen dem FluB 

und dem Miuhlbach. Sehr feuchtes Gebiet mit saurem, ertrags- 

armem Boden. - Buck 189, EKei 44, Vollm 42, 

1126) Neckarbiihl + SO IIT, 2 ? 
A. haist der Neckerbiihel (G 1535); (A.) genant der Neckar- 

buhel, Zwischen dem gemeinen Waldtt, vand der Stainach ge- 

legen, Stossen oben vif die Bli#Bins Staig (G 1559); (4.) ge- 

nannt der Neckenbilhel (H 1569). 

  

A. im Steinlachtal unter dem Bl8siberg; Benennung nach dem 

Neckar ist eigentlich nicht einzusehen. Vielleicht entstan- 

den aus "Eckenbihl" (s.d.) mit falscher Lautabtrennung (vgl. 

besonders Beleg 1569) und darauf folgender Umdeutung. Da die 

mda., Aussprache (ne~ oder ng-) nicht bekannt ist, kann eine 

endgiiltige Entscheidung nicht getroffen werden. 

1127) Neckarweg + sw II, 1 7 

A. im Wylhamer Zwing am Neckarweg (1505, Schmoller in RG V, 

S. 43): Im Neckherweege Im Schelmen (W 1607); (A.) im Neck- 

herweg, in Schelmen (W 1689); (A.) im Neccaxrweeg (1744, 

Nachtr. im Steuerb. 1681). 

Weg zum Neckar; etwa dem "Landgraben" entlang zwischen "Hoch- 

wiesen" und der Grenzecke D - T - Weilheim. 

1128) Nerersbreite- + S0 1T, 1 7 

sita bi des Nerers gebraitun (G 1350); def Nerers gubraiten 

(G 1356): agri ... by des Nerers braitgun (G 1390/92); 
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(A.) haiset die Norerns Braickhen ... stossen oben vf den 
Horweg vand vnden vi die Anwandtéckhern (G 1565); Acht Morgen 
Ackhers aneinander die Neuers Branckhen oder im Galgenweeg 
genannt (G 1736); die Neuers=Prancken (G 1753). 

GroBerer A, beim "Galgenweg"; vielleicht ein Teil der "Oberen 

Breite" (s.d.); mdglicherweise schon auf der spiteren Mke. T. 
Das Grundw. der &dlteren Belege lautet "Breite"; s.977 und 74. 

Das Best.W. auf den PN Nerer (1356 in T nachgewiesen) zuriick- 

gufilhren. Der F1N wurde im 18. Jh. nicht mehr verstanden 

(vgl. Belege 1736 und 1753). 

1129) Nestel + ? 

(A.)} genant der Nestel (G 1604); der Nestel (G 1651); (A.) ge- 

nandt der Nestel (G 1708). 

Lage unbekannt; bezeichnet einen sehr schmalen A. (mhd nestel 

= Bandschleifeq), Schnirriemen). - Buck 41. 

1130) Neuacker + S0 II, 2 7 

A, auf Riedern der new acker genant (Uni 153%6). 

Neuvangelegter A. auf dem zu D gehdrigen Teil des "Galgen- 

bergs". Sachlicher Zusammenhang mit "Gereut"? 

1131) Neuband &m njiband S0 IV, 1 
das g&t das man nennt newband vnder krespach gelegen (1485, 

WR 1%372); gBtt HaiBt der Nuiband (G 1535); Hoff genannt 
Newbannd (G 1559); (Wald) Im Newbandt (W 1607); (Wald) von 

911/4 Morgen, der Neubann genannt (F 1752); der Neubann 

(F 1753); an dem Neuband (H 1754); PK: Neuland. 

Wald und einige (von Erefibach bebaute) A. am Westhang des 

Steinlachtals, dem EBhrenbachtal gegeniiber. Steht in unbekann- 

tem oder sachlichem Zusammenhang (spater gebannt?) mit "Bann" 

(s.d.); Deutung s. 48. Das 4 ist vielleicht unter dem EinfluB 

der in der wegtlichen Nachbarschaft gebrzuchlichen gelegent- 

lichen Auslassung des d - z.B. in Kin(d), fin(d)en - falsch 

  

1) Die alte minnliche Tracht der Gegend T wurde von besonders 
zahlreichen Nesteln zusammengehalten (vgl. Abb. in "Schwi- 
bische Heimat", 1953, S. 110).
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hinzugefigt. Buck (S. 17) gibt verschiedene Formen an (Bant, 
Pand, Band), die sich alle auf "Bann" zuriickfilhren lassen. 

Der F1N wohl nicht urspringlich fiir das abgegangene Hofgut, 

sondern fiur den Wald. 

1132) Neuband, unterer em ond?re ndib3nd SO IV, 4 
W. ligt vnden vnderm Nuband (G 1535); (W.) vannderm Newbanndt 

an der Stainach, vnnd geet der CreBbacher Weg darzwyschen 

hinauff (G 1559); untrem Krespacher Neuband-Wald (G 1769); FK. 

  

Wald und W, zwischen Bahnlinie und der StraBe nach KreBbach; 

reicht ins DuBlinger Gebiet hiniiber. S. 1131. 

113%) Neubandgarten + 80 IV, 1-2 % 

Wald im Newband ... zwischen ... dem Newbandtgartten 

(Steuerb. 1681). 

  

Beim "Neuband" (s.d.). 

1134) Neunfurch + 80 I, 1 2 

A, haist die Neun Furch (G 1565); 1 Ackerlin, haiBt die Neun- 

furch (G 1627); Neiin Fiirch strecken iiber den Hertweeg (W 1689);: 

Ein halb Viertel A. die Neunfurch, vor= und itztmals der 

GaBenackher oder vor der StraBen genannt (G 1736); die Neiun= 

Furch (G 1753). 

A, im iiberbauten Gelidnde zwischen Birken- und Windfeldstrafle; 

nicht mehr bekannt. Benennung nach der Schmalheit (" 9 Acker- 

furchen breit "). 

1135) Neunmaden + S0 1T, 1 ? 

(A.) bey der Neunmaden ... Stossen unden uff den Golckhen- 

graben, und oben uff den gemeinen Espach (G 1604); (A.) bey 

der Neiinmaden (G 1677); bey der Neunmaden (G 1708). 

Bein Werkstittebahnhof; das Best.W. zu der Zahl 9 oder zu 

"neu"; "Maden" ist dltere Pluralform von Mahd (mhd mit = das 

Gemihte oder das zu Mshende). Es muB eine Klammerform vorlie- 

gen, falls dem Best.W. "neun" zugrunde liegt. Das Grundw. 

méglicherweise entstanden aus dem Flichenmaf Mannsmad, d.h. 

80 viel ein Mann an einem Tag abmihen kann.
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113%36) NiBle + SW III, 1 

(A.) im Nissle (H 1569); (A.) im NiiBlin (Steuerb. 1681); am 
Weilheimer Weeg ... auch im NiBlen genannt (G 1753); (Stein) 
im NiBlen (G 1769); PK: im Heckle oder NiiBle. 

L. zwischen "Im Weilheimer Weg" und der Markungsgrenze D - 

Weilheim. Name nicht eindeutig zu kldren; wahrscheinlich De- 

minutiv zu NuB oder zum PN NiRle (in D nachgewiesen)., 

4137) Olmithle, hinter der héndir dr almile SO II, 1 (PK) 
A sidlich des "GOmple"; die Olmilhle steht am Milhlbach in der 

WaldhornlestraBe. 

  

1138) Pfarracker + SW II, 1 ? 

bey dem Oberen Steinernen Brickhlen, stost ... oben auf den 

Pfarrackher (G 173%6); hinter der Kirchen, zwischen dem Pfarr- 

acker und ... (G 1753). 

  

Identisch mit dem "Lerchendckerle" (s.d.). 

11%9) Pfarracker + S0 ITI, 1 7 

unden an den Pfarrackher (W 1607); (A.) under dem Holtz ... 

unden an den Pfarracker stoBend (W 1689). 

  

A. im Steinlachtal zwischen "Béngertle" und Mihlbach; Besol- 

dungsgut des Ortsgeistlichen. 

1140) Pfarracker + S0 1T, 2 2 

(A.) im Galgentsch, am Pfarrackher zue Derendingen (Steuerb. 

1662). 

Pfarrgut beim "Galgenberg". 

  

1141) Pfarrwiese + SWII, 1 7% 

(W.) Jennet dem Weyler graben neben der PfarrwiB (Steuerb.1681). 
  

Besoldungsgut des Geistlichen. 

1142) Plesse + SW IIT, 1 ? 

A, haiBt der pleBe, stoBt mit dem Eck an wylhaimer waller gra- 

ben ... dardurch der wylhaimer weg gat ob den Hauchwifien 

(G 1535).
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A. nordlich der Weilheimer StraBe. Benannt wohl nach einer 
auffallend kahlen Stelle; mhd blasse = weiBer (Stirn-)Fleck 
(bei Tieren). - Vollm 39 

1143) PreiBrem + SW III, 1 ? 
(A.) In Deydckhern, genant der Preifirem (G 1604); der PreiB- 

reem (G 1651); (A.) der PreiBrem (G 1708). 

Kleines Grundstiick (1/2 Morgen) im "Klimmert"; da nur wenige 

Belege vorliegen und die mda. Form fehlt, ist eine Deutung 

nicht moglich. 

1144) Rain, roter + S0 IT, 1 ? 

(A.) vnder dem Roten rain (G 1390/92); Wg. Inn Derendinger 

Halden, am Rotten Rhein (G 1565). 

  

Wohl identisch mit "Steige, rote" (s.4.). 

1145) Ramshalde + ? 

vif der RamBhallden (H 1569). 

Nicht mehr bekannt (vielleicht bei KreBbach). Deutung s. 384, 

1146) Ransberg + ? 

ITI iugera ... der Ransperch (G 1356). 

Lage nicht erschlieBbar; vielleicht schon auf Dufilinger Mkg.; 

dort gibt es einen Rahnsbach, den Springer (123) von Rams = 

steiniges Bachtal ableitet. Rans = Schafbock (Kei 107) diirfte 

entfallen. 

1147) Rauenmorgen + SWI,1-501I,1%? 

I iuger z8 den Ruhen morgen (G 1350); (4.) der Ruhmorg 

(G 1390/92); ain Morg hayB8t der Ruch Morg, ligt am andern 

Ruhen morgen, Ist bey dem Wylhaimer Weg vor dem Mulgraben 

(G 1535); (A.) In Rauhen morgen (G 1708); Ein Morgen A. der 

Rawackher (G 1736); Ein Morgen A. ... der Rau=Acker vor= und 

jetztmahls beym Miihlbach und auch im Weller=Steig genannt 

(& 1753). 

1 Morgen groBer, ehemaliger A, an der Grenze D - T zwischen 

Mithlbach und Derendinger StraBe. 1535 hat ein danebenliegender, 
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ebenfalls 1 Morgen groBer A. denselben Namen angenommen {spi- 

ter umgebrochen als der urspriingliche "R."?). Rauh (mhd rfich) 

wurde unfruchtbares, steiniges, schlechtes, mit Buschwerk 

iberzogenes Gelénde genannt. - Braun 18, Buck 212, Fi V, 180, 

EKei %6, 77, Reimold 84, Rheinw. 192, Vollm 32. 

1148) Raundwiesen én de radwis? SO III, 1 
W. in RunBwiBen (Uni 1536); W. ... die RonnBwisen genannt 

(G 1565); W. genannt die Rounswis (H 1567); Inn der Rauns- 

wisen (W 1607); bey den RuoBen, dermahlen bey den RaunBen= 

auch hinter deB Hoflens=Wiesen genannt (G 1753); FK. 

  

GroBere W.-Flache zwischen Steinlach und Mithlbach in Hdhe der 

Gartenstadt. Benennung nach alten Steinlachliufen; s. 387, 

Der Name zeigt einen unerkl&drbaren Ausfall des s, fiir das in 

der amtlichen Schreibung ein 4 eingesetzt wurde, wohl in der 

Erkenntnis, daBl irgend ein Buchstabe ausgefallen sein muBte. 

1149) Rausenbaum + ? 

Ain Morgen beim Rausenbaum (W 1606); (A.) beim Rosenbaumm 

(8teuerb. 1681); (A.) beim Rausenbom (W 1689). 

  

Lage und mda. Aussprache unbekannt. Deshalb Deutung unsicher; 

vielleicht zu mhd résenboum = Rosenstock. 

1150) Rennweg, oberer + SW ITI-IV, 1 - S0 III-IV,1 

(Stein) bey dem obern Rennweeg (G 1769). 
  

Imn "Kohlerhau" an der Markungsgrenze:; "R." hier wohl im Sinne 

von "geradliniger Weg" oder von "Grenze" (s. Kluge 596); 

vgl., auch 389. 

1151) Riedle + 80 II, 1 ? 

1 iuger ... daB Riibelin (G 1350)}; das Rietlin (G 1565); 

(A.) Im Rietlin (H 1569); (A.) haist das Riethlin ... stoBet 

oben vf den Heerweg vnd vnden vf die Steinach (G 1627); A. das 

Riedtlen ... iiber der Steinlach (G 1736); das Riiethlen vor= 

und jetztmahls der Galgen=Acker (G 1753). 

Wohl beim Flurteil "Galgen"; Deminutiv zu mhd riet; s. 3% 

und %96.
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’]152) Riedwiesle + S0 IV, 1=2 2 

(W.) genannt das RbetwyBlin (G 1559); (W.) genannt das Rieth- 
wieslin (H 1569). 

  

Am "KreBbacher G&R8le"; nur im 16. Jh. genannt. Deutung s.394. 

1153) Rohracker + 80 I-IXI. 1 ? 
der roracker (G 1535); 2 1/2 morgen A. Im Terendinger Esch. 

Der erst morg, der Roracker, Ist im galgen Esch (G 1537). 

Wohl im Steinlachtal; vom Schilfrohr. 

1154) Rohrbrunnen rorbrons SW II, 1 
(G.) beim Rohrbronnen (Steuerb. 1681); G. ... beym Rohrbron- 

nen (G 17%6); G. ... oben im Dorf, beym Rohr=Bronnen (G 1753); 
PK: Rohrenbrunnen. 

  

Immerlaufender Brunnen im Dorf an der Sieben-Hofe-StraBle. Das 

Wasser ist in Rohren (ahd rora, mhd roere) gefaBt. - 

Buck 220, Kei 137, Reimold 87. 

1155) R&ssen + S0 IT, 1 % 

A. ze den Rissen gelegen (1350, WR -13426); 1 iuger zu den 

Rossen (G 1356); (A.) by den rossen zuht uff den stainach 

(6 1390/92); agri ... zd den Réssen (G 1390/92). 

Wahrscheinlich am unteren Steinlachlauf. Name zeigt Plural- 

Form von mhd roeze = Hanfroste; s. 401. 

1156) Rotacker + SO II, 1 7 

1 iuger sub patiblo dictam der Rot agker (G 1356); Rotenagker 

(¢ 1390/92); 1 1/2 Morgen haiset der Rothackher (G 1627); 
der Roth=Acker ... in der Rothen=Staig iiber der Steinach ge- 

nannt, nichst beim Hoch=Gericht, zwischen dem Heerweg so aufs 

Blisin=Bad gehet und ... (G 1753). 

Beim "Sauweidle", in der "Roten Steige" (s.d.). 

1157) RuoBen + 80 IITI, 4 7 

(A.) bey den Roussen (G 1565); 1 1/2 Morgen bei den Ruoflen 

(G 1627); bey den RuoBen, dermahlen bey den RaunBen= auch 

hinter deB Hoflens=Wiesen genannt (G 1753).
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In den "Raundwiesen" (s.d.). Verschreibungen fiir Raunse oder 
zu einem FN; mhd ruozze, ruzze (= Abhang, an dem Steine her- 

abrieseln) entfdllt wegen der Lage im ebenen Steinlachtal; 

die Ableitung von mhd rflsch (= Binse) st88t auf sprachliche 

Schwierigkeiten (sch zu s), sachlich aber wire sie mdglich. - 

Buck 215, 224, EKei 73, 

  

1158) Ruprechtsrute + SO II, 1 2 

(A.) gelegen bi dem Bonagger genannt Rfiprehtes R8t vna div 

der Herren von Twiultfn ist (1340, LSchUB, S. 221). 

A, zwischen "Raundwiesen" und WaldhtrnlestraBe. Das Best.W. 

ist ein PN (1340: Rfipreht); dadurch das Grundw. trotz sprach- 

licher Schwierigkeiten eher zu mhd riut = Reute (vgl. 1022) 

als zu mhd ruote = Rute (vgl. 1159). Der zweite Teil des F1N 

vielleicht zu Gunsten der stirkeren Betonung des gleichklin- 

genden Anlauts umgebildet. 

1159) Rute + S0 ITI, 1 ? 
A. genant die Rfitan (1340, ISchUB, S. 221); 1/2 iugeram dic- 

tam die R8t (G 1356); agri ... das Rtlin ... vff dem Mil- 
bach (G 1390/92); A. in der rutin (G 1505); A. genannt die 

RUt (H 1523); In der Riitin (G 1535); vnnderm Holltz, inn der 
Rutten (G 1565); Inn der Reyttin (W 1607); (A.) Inn den 

Ruetten (W 1607); (A.) in der Reuttin (W 1689); A. unternm 

Holtz an der Ruthin (G 1736); an der Reuthin beym Béngert- 

len (G 1753). 

Anscheinend kleiner Flurteil im Gewand "Unterm Holz"., Nach 

den dlteren Belegen zu ahd ruota, mhd ruote = Gerte, Rute, 

Stange, auch AckerflichenmaB. Bezeichnung also wohl nach Gro- 

Be oder nach (Weiden-)Ruten, die hier am Mihlbach geschnit- 

ten wurden. Bei den Belegen 1607, 1689 und 1753 liegt Undeu-— 

tung vor. - Buck 224, Kei 96, Kluge 617- 

1160) Saiben em saeb? SW II, 1 

III Morgen in Saiben (um 1580, A 410, B 5); Im Saiben (W 1607); 

(A.) in Seyban (W 1689); A. in Saiben (G 1753); weitere Be- 

lege s. 1174 - 1177,
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GroBeres Gewand, eingeschlossen von "LiB", "Gestad", "Letten" 

sowie der Grenze D - Weilbheim und D - T, Mda. Form von See 

(s.d.) 

1161) Saustall am sauddal S0 IV, 1 (PK) 
Schmaler Wiesenstreifen unter dem Wald "Schweinerin". Dicht 

dabei die ehemalige D Schweinemastanstalt (heuet Mastanstalt 

der Kliniken), die den Namen gegeben haben kénnte. 

1162) Sauweidle. 6m sauwgedle, em spufaitle SO II, 4 
(A.) im Saufeitlen (1711, Nachtr. im Steuerb. 1681); beym 

Siw=Veitlen (G 1736); unter Gehrenhalden, beym Sau=Veilen, 

dermahlen aber in der Rothen=Staig hinter der Steinlach ge- 

nannt (G 1753); FK. 

G. und Bw. am Hang zwischen Hechinger Strafle und Galgenberg- 

straBe; nordlich an die "Vordere Halde" anschlieBend. Schwei- 

neweide. Die eigenartige (zweite) Aussprache des Grundw. nuB 

durch die amtliche Schreibweise hervorgerufen worden sein. 

1163) Sauweidlesrain + 80 II, 1 2 

(A.) im Saufeitlen, an der Gemeinen Strafl und dem sogenannten 

Saufeitlensrain (1712, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

  

Abhang iiber dem "Sauweidle" (s.d.)}. 

1164) Scheidweg + S0 IT, 1 7 

ob dem Schaidweg (H 1754); ob dem Schaidweeg (G 1769). 

An der Grenze T - D zwischen "Vordere Halde" und "Riedern". 

Das B-est.W. zu ahd sceida, mhd scheide = Trennung, Unter- 

scheidung, Grenze. - Buck 235, Kei 113, Kluge &40 f., Rei- 

mold. 89, ¥ollm 47. 

1165) Schellenacker + 50 IV, 4 2 

weiter oben im Neuband ... ohnweit dem Schellen-Aker (G 1769). 
  

An der Grengze D - KreBbach. Am ehesten zu ahd scelo, mhd schel 

= Beschil-, Zuchthengst, oder zu Schelle = Glocke (nach der 

Form; Sage einer vergrabenen Glocke 0.4.); vielleicht auch zu 

ahd scelo, mhd schelch = ménnlicher Elch. - Buck 235 f. Fi V, 

759, Hegele 32, Kei 81, 107, Vollm 37, 43.
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1166) Schelmen én de felm? SW II, 1 

A. genant der Schelm (G 1604); In Lethen, der Schelm genanth 

(W 1607);(A.) der Schelm (W 1689), 

K. westlich des Gewands "ILetten" zwischen "Iandgraben" und 
Markungsgrenze D - Weilheim. Vorwiegend von Weilheimer Bauern 

angepflanzt; bei diesen heiBen die A. nur "Derendinger K.". 

Das Grundw. (-acker) ist abgefallen. Deutung s. 444 und 442. 

1167) Schnellgalgen + 30 I, 1 ? 

(A.) im alten Rauns, oder beym Schnellgalgen (1703, Nachtr. 

inm Steuerb. 1681). 

  

Ehemaliges Gerdt (mhd sneller) des Strafvollzugs; an ihm wur- 

den z.B. Obstdiebe oder betriigerische Bicker ins Wasser ge- 

taucht, hinein- und wieder herausgeschnellt. - Kei 155. 

1168) Schraienacker + SO I, 17 

(A.) genant der Schrayenackher (G 1604); (A.) am alten Rouns, 

genant der Schroienagger (G 1651); (A.) der Schraienackher 

(G 1677); der Schrayen Ackher (G 1708). 

  

Uberbautes Gebiet im "Alten Rauns'. In sachlichem Zusammen- 

hang mit diesem; Schrai bezeichnet einen wasserfiihrenden Ge- 

lindeeinschnitt; von mhd schraejen = spritzen, stieben (Kei 56). 

Buck (248) und JauB (77) leiten den FIN ab von mhd schrage = 

Zaun aus schrigstehenden Stangen. 

1169) Schraun + SWw III, 1 ? 

gelegen vf wilerweg bi der schraun (1340, LSchUB, S. 221). 

Der F1N ist ohne Kenntnis weiterer Formen von frither und 

heute nicht zu deuten. 

1170) Schrofen und Teich &n 8rofs on(d) deix SW III,1 - SO 

Waldabteilung zwischen "Kirchhau" und "Bingertle} 5ihg7 

Schrofen (alleinstehend) anscheinend auch fiir den nordlichen 

Teil des Waldstiicks. Von mhd schrof, schroffe = rauher, zer- 

kliifteter Fels, Felswand. - Buck 249, EKei 39, Vollm 23. 

Teich 8. 1266. 
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1171) Schroffgtall + S0 III-IV, 2 ¢ 

W. haiBt der schroffstall (G 1535). 

  

Zum Blasiberg gehdrende W.; Lage nicht bekannt. Uber das Best.W. 

s. 1170. Nihere Hinweise flir das Grundw. fehlen; vielkicht 

Stelle zum Unterstellen des Viehs (bei einer Felswand). 

1172) Schweiner(a)in en dr Awaenare S0 III-iv, A 
agro ... schwinerinn (G 1390/92); im Atzenbach ... stost vnden 
vff ein W., haist die Schweinerin (G 1565); W. genant die 

Schweinerain (G 1604); W. die Schweinerin (W 1607); W. die 

Schweinerig (W 1689); die Schweinerin (G 1753); FK. 

  

GroBeres Waldstilick am Osthang des Steinlachtals zwischen 

"Bangertle" und "Neuband". Nach den Belegen urspriinglich Name 

fir W. im Tal. Das -in Suffix bezeichnet eine Wiese; wurde um- 

gedeutet zu -rain (heute teilweise so geschrieben). 

1173) Schweizerwildle em swiitsirwgldle SW ITT, 4 

Waldabteilung an der Markungsgrenze D - Weilheim, zwischen 

"Kirchhau" und "EKohlerhau', Nach einem PN. 

  

1174) See » SW IT, 1 

(A.) ze Taradingen in dem see (1404, WR 13444); (W.) ist yetzt 

ein Hanffland, In Sewen (H 1523). 

Ehemaliger See; identisch mit "Saiben" (s.d.). Vom Ende des 

16, Jh. ab nur die mda. Form "Saiben" belegt, ausgenommen bel 

den Unterabteilungen am Rande des Gewands (“Seeacker", "See- 

wiese", "Seewiesle"). 

1175) Seeacker + SWw IT, 1 ? 

(A.) haist der Sewacker (G 1505); (A.) genannt der Seeacker ... 

stoBen oben auf das Pfarrguth und unden auf den gemeinen Weeg 

im Gstad (W 1689). 

Tn Siidteil des Gewands "Saiben" (= See; s.d.); grenzte an das 

"Gestad". 

1176) Seewiesen + Sw II, 1 2 

gelegen bi der sewise (1340, LSchUB, S. 221); die SeewiBen 

(W 1607); (W.) die Seewisen genannt, zwischen dem Aischbach, 

und der Anwand (W 1689%); FK.
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Nordlicher Teil des Gewands "Saiben" (= See; s.d.); im FK 
steht "Seewiesen" fiir den gesambten "Saiben”. 

1177) Seewiesle + sw 11, 1 7 

Im obern Ayspach, das SeewiBlifg genannth (W 1607); W. im 

Obern Ehespach, das SeewiBlen genannt (W 1689). 

In oder bei den "Seewiesen" (s.d.); schon auf Markung T ? 

1178) Siechenhidusle + ? 

(A.) beim SiechenhsuBlin (H 1569); (A.) bey dem Siechenheiil- 

lin (W 1607); (A.) bey dem SiechenhauB; Solches hat die Stei- 

nach genommen, und waist niemand einige Nachricht zuegeben 

(¥ 1689). 

  

Das "S8." stand an unbekannter Stelle an der Steinlach. S.Nr.3. 

1179) Silberpappel bai dr silbarbabl S0 II, - 

Einzelstehender Baum beim Aussichtspunkt (408,5 m) auf dem 

"Galgenberg"; gilt seit einigen Jahrzehnten als Orientierungs- 

punkt. 

  

1180) Spelter em 8beld()r SW II, 1 (FK) 

A. am Slidrand des "Saiben" am Weg zum "Steinernen Briickle" 

(StraRenname). Erstmals im PE erwdhnt. Wahrscheinlich iiber- 

tragen fir kleines Stick Land zu verstehen; von mhd spelter 

= abgespaltenes Holzstick; nicht zu Spelt (Getreideart; tri- 

ticum spelta = Dinkel); dafiir mda. "EKorn". 

1181) Spitzacker + 80 II-IITI, 1 7 

(A.) am Spitzacker (H 1567). 
  

Im oberen Steinlachtal; A. mit zugespitztem Ende. 

1182) Stadtweg em 8dadwgag S0 I-IT, 1 

an der stat gassen (G 1505); Bg. ... bey der Vndern Statt- 

gassen (W 1607); Wg. vermdg Légerbuchs bey der StattgeBen 

(W 1689); PK: in der Gasse. 

GréBtenteils iiberbautes Gebiet an der Derendinger StraBe (= 

Weg zur Stadt T). "Gassenacker" (s.d.) und "Stadtwiesen" 

(8.d4.) liegen in diesem Flurteil.
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1183) Stadtwiesen + S0 I-II, 1 2 

(W.) inn der Stadtwisen (G 1565). 

  

Am "Stadtweg" (s8.d.); "Stadt(weg)wiesen". 

  

1184) Steg, beim + SO ITI-IV, 2 2 
(A.) bey dem Steg (W 1607); (A.) bey dem Steeg, zwischen ... 

Blisinbadern und ... (W 1689). 

K. bei einem Ubergang iiber die Steinlach beim "Steinlachwasen". 

1185) Steige, rote én dr raod 8dgeg SO II, A 

an der Rothunstaige (1340, ISchUB, S. 221); 1/2 iuger by der 

Roten stayg (G 1356); (A.) an der Rotensteig (H 1523); (4A.) an 

der Rottenstalg (W 1607); A. an der Rothensteig beim Hochge- 

richt (G 1708); in der Rothen=Staig (G 1753). 

  

L., und W. am "Sauweidle" beiderseits der Hechinger StraBe. 

"Steige" igt wohl zu deuten wie 507. "Rot" nach der Bodenfar- 

be; Nebensinn des Unheimlichen und damit ein Zusammenhang mit 

der Romerstrafle, die hier vorbei lief, aber nicht ausgeschlos- 

sen (s. "Rotsteigle" - L). "Roter Berg", "Roter Rain" und "Rot- 

acker" vielleicht nach der "Roten Steige" genannt. Der primire 

Name auf "rot" nicht erschlieBbar, da Belege gleichzeitig 

einsetzen. 

1186) Steiglesklinge + 80 IIT, 1 2 

in der Bernhalden anfahend, und ... iber die Steiglisklingen, 

bis an den Wald Neubann (F 1753). 

  

Wahrscheinlich der Einschnitt zwischen den Waldabteilungen 

"Bangertle" und "Schweinerin". 

1187) Steigwasen + 80 III, 2 ? 

(A.) im Staigwasen (Steuerb. 1681). 
  

Zum Blisiberg-Hof gehdriges Grundstilick; an der iiber die "Bld- 

sikelter" auf die "Hirten" hinauffiihrenden StraBe (= Steige); 

iber das Grundw. s. 577. 

1188) Steingrubenweg  + SW ITII, 1 (FK) 

Weg zu einem - heute unbekannten - Steinbruch. 
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1189) Steinholz + S0 IIT, 1 2 

158 Morgen der Bangert und Steinholz genannt (F 1753), 

Im Ib. unter D genannt; dirfte trotzdem mit dem zwischen 

KreBbach und Eckhof gelegenen "St." identisch sein. 

1190) Steinlach, obere en dr ob?r? 8d58lax S0 IV, 2 
W. oberhalb des Weges Blésibad-KreBbach; heute meist "Stein- 

lachwasen" (s.d.) genannt. 

  

1191) Steinlachrain + S0 II, 1 % 
der stainach Rain (G 1390/92); (A.) am Hohengstadt vnder dem 
Steinacher Rhain (G 1565); Steinacher Rain (G 1627); unter 

dem Steinacher Rain vor= und Jetztmahls im Feiierhicklen oder 

auch im Hintern=Ackerlen genannt (G 1753). 

  

K. beim "Feuerh#dgle" an der Steinlach; das Grundw. bedeutet 

hier "abgrenzender, ungepfliigter Landstrich" (vom Dorfetter?), 

nicht Abhang. - Buck 210. 

1192) Steinlachwasen em 83d06laxwas? S0 IV, 2 (FK) 

Das gesamte obere Steinlachtal zwischen "Neuband" und "Berg- 

wald", stdlich des Bl&asibads bis zur Grenze D - DuBlingen. 

Deutung des Grundw. s. 577, des Best.W. s. 521. 

  

1193) Steinlachwiese + 80 IV, 1 (FK) 

A., zu KreBbach; am Weg zur Steinlach: Steinlach(weg)wiese. 
  

1194) Stelzen + ? 

(A.) ob der steltzun (G 1390/92). 

Lag in Zelg Weilheim; A, mit zugespitztem Anhéngsel, einer 

Stelle, wo das Grundstiick von der viereckigen Form abweicht 

(mhd stelze). - Buck 269, Kei 65, Lang 163, Reimold 213, 

Vollm 28. 

1195) Stiegelacker em 8dirgilagiT S0 TII, 2 (FK) 

Unter dem "Blisiberg-Kapf"; Stiegel (s. 1196) vielleicht zum 

Ubersteigen des Zauns, mit dem die "Breite" (s. 947) umgeben 

war, 
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1196) Stiegelwiesen + Sw II, 1 
(W.) genant die Stigelwisen (G 1604); (W.) in Gotadt, bei der 
Stiegel (G 1651); bey der Stigelwisen ... gegen der ILiiR 
(G 1677); Stigelwisen (G 1708); PK. 

  

W. zwischen Muhlbach und WiesenstraBe bei den "Trottwiesen". 
Stiegel (mhd stigel) ist ein Steigbrett in einem Zaun (hier 
Etterzaun?), - Buck 269, Kei 113, Vollm 46. 

1197) StraBe, vor der + SO I, 1 7 

die Nelun=Furch vor= und Jjetztmahls der Gassen=Acker oder Vor 

der StraBen genannt (G 1753). 

  

k., lagen an der StraBe nach T (= Derendinger StraBe). 

1198) StraBengarten, oberer ém obars Adrgsagard SO IIT,2 (PK) 

Zwischen dem "Bldsiberg" und dem Weg zur "Bliasikelter". Das 

B-est.W. bezieht sich wohl auf die RomerstraBe, die vom Stein- 

lachtal auf die "Harten" fihrte; Fortsetzungen: "Heerweg" nach 

Wankheim und "SteinstraBe" nach Mihringen. 

  

1199) StraBengarten, unterer &m onddry Sdresagard? S0 III,2 (TK) 

Nordlich des Weges zur "Blisikelter". S. 1198. 

  

1200) StraBgartenklinge + 50 III, 2 

StraBgarttenkling (¥ 1683, Karte). 
  

Einschnitt mit Wasserlauf swischen "Blasiberg" und "Blésiberg- 

kapf". S. 1198. 

1201) Strobelsteige én dr 8drobslidgeg 80 I1I, 2 

Weg. vom Steinlachtal auf die "Hirten", nordlich des "Blasi- 

bergs". Nach einem FN. 

  

1202) Tauchklinge en dr dauxglén so 1I, 2 

Daugenhawkling (F 1683). 

Scharfer Einschnitt mit unstindigem Bach im "Kelterhau" ost- 

lich des "Waldhdrnle". Deutung wie 543 oder Zusammenhang mit 

mhd dfige = FaBdaube oder mit mhd dfigen = sinken ("eingetieft").
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1203) Tiergarten + SW II-ITII, 1 7 

(W.) im Thiergardten (Steuerb. 1681); (W.) im Thiergartten 

(1718, Nachtr, im Steuerb. 1681). 

  

Flurstiick westlich D; Deutung s. 546. 

  

1204) Trottwiesen €n de drodwise SW IL, 1 

W. die trockwiBR genant (G 1505); (W.) genannt die Trockwisen 

(H 1523); W. die ThrottwiBen (G 1536); (W.) die Drottwisen 
(H 1569)5 hinderm Dorff die Drothwisen genanth (W 1607); 

Drottwisen (W 1689); FK. 

W. zwischen den Hausern an der Sieben-Hofe-StraBe und den 

"Léndern"; oOstlich von der WiesenstraBe, westlich von der 

Bahnlinie begrenzt. Alteste Belege weisen auf mhd trocken 

(kann nicht zutreffen, die W. sind feucht). Heutige Form von 

mhd trote, trotte = Kelter; also W., an (oder auf) denen eine 

Kelter stand. - Buck 283, Kei 132, Kluge 793, 

1205) Tiibinger Steig + SWI,1-801I,1°7 

der vormorg lit an Tuwinger stig (G 1390/92); A, am Tiibinger 

Steig (G 1736); Tiibinger Steig (G 1753). 

  

Wohl beim "Alten Rauns"; FuBweg (mhd stic nach T. 

1206) Timpfel + 80 II-IIT, 1 7 

bi dem Thiimpfel (G 1350); ager by dem timffel (G 1390/92); 

W. das Dempfel gartlin geheissen, ligt auf disen Tag gentz- 

lich in der Stainach (Uni 1536); (A.) bey dem Tumpffel (G 1565); 

(A,) under Wasser underm Dempffel (G 1604); (A.) bey dem 

Timpffel, - BEr seye vor vilen Jaren in die Stainach kommen 

(G 1627); vnderm Demfel (G 1651); (A.) underm Dempfel (G 1708) : 

A. bey dem Timpfel (G 1736); bey dem Timpfel, vor= und jetzt- 

mahls am Wegweiser genannt ... ligt in der Stainlach (G 1753). 

Im Steinlachtal bei der WaldhornlestraBe; ahd tumphilo, mhd 

tiimpfel bezeichnet eine tiefe Stelle im Wasser, einen Gumpen. 

Vielleicht sachlicher Zusammenhang mit "Gdmple" (s.d.), oder 

ist ein Altwasser der Steinlach gemeint, das spater wieder 

durchflossen wurde (s. Belege 1627 und 1753). - Buck 47, 

Kel 44,
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1207) Uber(t)swildle em ibarswgldle SO IV, 1 (FK) 
Laubwald im "Kohlerhau"; grenzt an KreBbacher #. "iiber" zu 
verstehen als "Jjenseits gelegen" (von D aus). ~ Kei 67. 

  

1208) Undinger + ? 

A. genannt der Undinger (G 1557). 

Nach einem PN (1424 in T: vndinger der maller). 

1209) Urbansickerle + ? 

des Vrbansdckherlin (W 1607); Urbansickerlin (W 1689). 

  

in Zelg Bl&siberg; nach einem PN (Genitiv-Form in Beleg 1). 

1210) Veser + SW III, 1 *? 
von zwain jucharten genannt der Veser (1340, LschUB, S. 221); 

(A.) der Veser genant, ainsitz an Clement graben ... gelegen 
(Uni 1536). 

A, in Zelg Wedilheim; nach einem PN (1350: Vischer) oder von 

mhd vese = nicht enthilster Dinkel; "Fesen" ist nach F (IT, 

1436) in T noch um die Mitte des 19. Jh. = Ahre. - Kei 46. 

1211) Vierschritlin + BW IIT, 1 ? 

(A.) Im Vierschrétle (H 1569); Ein halben Morgen genant der 

Vier Schrdtlin (G 1604); (A.) im Vierschraitlen (Steuerb.1681); 

(A.) der Vierschrdtlin (G 1708). 

  

Am Weilheimer Weg, vielleicht schon in Markung Weilheim. 

Kleiner A. (Deminutiv, Maskulinum) von wohl quadratischer Form 

(mhd vierschroete = viereckig). 

1212) Vogelin + sw II, 1 7 

(A.) im Vigelin (H 1569); das Vigelin genannth Im Letten 

(W 1607); (A.) im Végelin (G 4708). 

Tm ndrdlichen Teil des "Letten"; nach einem PN (1356: Vogelin). 

1213) Vogelinsweg + SW IT, 1 

(A.) im Vdgelinsweeg (Steuerb. 1681); (A.) im Vogelinsweeg ge- 

nannt:; im alten Ligerbuch in der Iachen gehaiBen (W 1689); 

  

PK: Vogelesweg.
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Weg zum "Vogelin" (&.d4.); entspricht etwa dem "Spelterweg". 

1214) Vormorgen + SWI, 1% 

I iuger ... der vormorg lit an Tuwinger stig (G 1390/92); 

(A.) In den Formorgen (H 1523); Ain Morg haist der Vormorg 

(G 1565); A, der Vor Morg, auf dem alten Rauns genannt (G 1736). 

Im "Alten Rauns". Das Grundw. ist FlachenmaB. Das Best.W. 1iBt 

irgendwelche rechtlichen Beziehungen, Vorrechte vermuten; vgl. 

die Bedeutungen der Worter Vorgeld, Vorzins (bevorzugte Forde- 

rung), Vorhand (das Recht zuerst zu wihlen), Vormund (Rechts- 

vertreter), Vorzehnte (zu gunsten eines bestimmten Empfiingers 

vorweg gegeben). Eine weitere Deutungsmdglichkeit ist: vor = 

etwas, das sich hindernd. oder schiibzend dazwischen stellt. - 

Fi II, 1640-1690, Schweiz. Id. I, 9206. 

1215) Wacholderacker é&m waxélderagar S0 IV, 1 (PK) 

W., von Krefibach bewirtschaftet, an der Markungsgrenze. Be- 

nannt nach Wacholderbiischen (ahd wechaltar, mhd wecholter). - 

Buck 290, Kei 75, Vollm 30. 

  

1216) Wald, groBer ém graos? wald 50 IV, 2 (FK) 

Identisch mit "Bergwald" (s.d.). 
  

1217) Waldéckerweg + SWw III, 1 (FX) 

Unter dem "Mittleren Kirchhau"; Weg zu den "Walddckern"; 

diese nicht mehr bekannt. 

  

1218) Waldhdrnle em waldhernle 80 III, 1-2 

Waldabteilung siidlich der Gastwirtschaft und ehemaligen 

Brauerei zum "WaldhSrnle" (1803 erbaut). 

  

1219) Walteracker + ? 

A. genandt der Walterackher (G 1708). 
  

Nach einem FN. 

1220) Wasen + S0 II-III, 1 ? 

neben dem gemeinen WaBen (Steuerb. 1681). 

Gemeindebesitz, wohl im Steinlachtal. Deutung s. 577,
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1221) Wasser, unteres ¢€m Sndore wassr S0 II,1 
(A.) vnder wasser (G 1390/92); (4A.) an dem UnderweBer ( 1535; 

verschrieben!); (A.) vnder WaBer (G 1651): im Undern Wasser 

(W 1689); im Unter=WaBer ... stoBt oben auf den Mithlbach und 

unten auf die Fruh=MeR Wisen, darinnen der Zeit die Steinach 

laufft (G 1753); PK. 

Vorwiegend W., siidlich der WaldhSrnlestraBe bis zu den "Raund- 

wiesen". "Wasser" kann flieBendes oder stehendes Wasser be-— 

zeichnen; deshalb unsicher, ob hier die Steinlach bzw, der 

Mihlbach oder Sumpfgebiet gemeint ist. ~ Kei 43, 

1222) Wasserfurch + S0 ITI, 1 7 

(A.) in der WaBerfurch (Steuerb. 1681); (4.) in der Wasser- 

furch (1715, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

  

lag wahrscheinlich im oberen Steinlachtal. Benennung nach 

einer kleinen, (oft) mit Wasser gefilillten Eintiefung in der 

Talebene (Steinlach-Altwasser?); mhd vurch bedeutet primér 

eine "mit dem Pflug gezogene Vertiefung, dann aber auch 

"einer FPurche vergleichbare Vertiefung". 

1223) Weglanger + oW III, 1 7 

genant der Weglanger (41340, ISchUB, S. 221). 

Vielleicht beim "Hochwiesenweg". A., der an den Weg "langt", 

ihm entlang zieht (mhd weglange). - Bitzer 61, JauB 37. 

1224) Wegweiser + S0 II-11T, 1 7 

bey dem Tiimpfel, vor= und Jjetztmahls am Wegweiser genannt 

(G 1753). 

Bei der Waldhdrnlestrafe im Steinlachtal., An StraBenkreuzung 

mit Wegweiser. 

1225) Weilergraben + SWw III, 1 ? 

(A.) im Lusslin ... stoBt oben an den Wyler bach (H 1523); 

(A,) an den Wyler graben (Uni 153%6); uff den Weylheimer 

graben (G 1604); uff der Hochwisen ... stoflen unden auf den 

Weilergraben (G 1708). 

Tdentisch mit "Landgraben" (s.d.), der an einigen Stellen 

die Markungsgrenze D - Weilheim bildet. 
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1226) Weilheimer Linde + SW II-III, 1 ? 
bey der Linden zu Weilheim (1571, Urk. Stadtarch.); (A.) bey 
der Weilheimer Linden (Steuerb. 1681). 

  

Nach einem am "Landgraben" auf der Markungsgrenze stehenden 
Baum. 

  

1227) Weilheimer Weg ém wailomar wgdg SW III, 4 
gelegen bi der kirchun vnder dem weg gen wiler (1340, 1ISchUB, 

S. 221); am Wiler Weg (G 1390/92); A. am Wilhamer Weg (G 1505) ; 
(A.) am weyler weg (G 1565); (A.) am Weilheimer Weeg (W 1689); 

A. Im Weiler Weeg (G 1708); FK. 

Gehort zum besten D Ackergebiet; nérdlich der Weilheimer 

StraBe; westliche Fortsetzung der Breite (s.d.). 

1228) Weingarthalde + 50 II, 1 7 

(Stein) oben an der Weingartthallden auf Riedern (G 1769). 

  

Anderer, neuerer Name filir "Hintere Halde" (s.d.). 

1229) Weinmannshalde + S0 I, 1 7 

A. haiBRt WinmanB Hald, ligt an der clingen, die von Teren- 

dinger Waldlen daB waBer vBtragt an die stainach (G 1535); 

Wynmadshald (Uni 1536; verschrieben!); (A.) an WeinmanBhalden 

(G 1559); vnder WeinmanBhalden (W 1607); (4A.) under der Weins 

manshalden (W 1689). 

  

Ehemaliger Wg. (Halde! s. 1043); wahrscheinlich an Grenze 

"Vordere Halde" zur "Hinteren Halde", etwa beim "Waldhornle'®. 

Nach einem PN (Genitiv-s; 1559: Weinmann). 

1230) Wemfelder Furt  + 80 II, 1 2 

(4,) an dem wennfellter furth (Steuerb. 1681); (A.) an dem 

Wennfelder Furth (1745, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

  

Alter Ubergang iiber die Steinltach im Zuge des "Wemfelder 

Weges" (s.d.). Beleg 2 beweist, daB die maskuline Form des 

mhd vurt noch bis weit ins 18, Jh. hinein beniitzt wurde. 

1231) Wemfelder Weg + 80 I-II, 1 ? 

A. gelegen an dem wemuelder wege (1340, ILSchUB, S. 221); 
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an wennfelder weg (1469, WR 13378):; (A.) bey dem Wennfelder 
Weeg (G 1678); bey dem Wennfelder Weeg underm Galgen (G 1708). 

Weg von D nach Wemfeld (s. 589); lief wohl iiber den unteren 

Hang des "Galgenbergs". 

12322} Wengert en de wepord S0 II, 1 
Die zuletzt abgegangenen Weingirten (mhd wingart) an der 

"Vorderen Halde" (s.d.); heute Bg. 

1233) Widemacker + 80 III, 1 ¢ 

an dem widem akker der gen Tdradingen héret (1375, SpU, TB 3/4); 

in dem Atzenbach zwischend dem widemagger (G 1390/92). 

  

Im oberen Steinlachtal; Deutung s. 593. 

12%4) Wiese(n), hintere + Sw IT, 1 

by den Hindern wisen (G 1390/92); W. haiBt die hinder wy8 

(G 1535); in den hindern Wisen (G 1565); (W.) hinder den hin- 

dern Wisen ... stosen oben auf den Golttergraben (W 1689); in 

der hintern wiB, im Briel genannt (G 173%6); (Stein) in denen 

sogenannten Hinterwiesen ... im Scheuerlen (G 1769); FK. 

  

Ehemalige W.; heute meist G. und A. Ostlich des Werkstitte- 

bahnhofs, an der Grenze D - T. "Hinten" wohl fir "abgelegen". 

1235) Wiesen, lange En de l3ge wisy SW II-III, 1-2 

W. am Neckher, ob den Langen wisen (W 1607); ob den langen 

Wisen (W 1689); FK. 

  

GroBenteils A. westlich des "Landgrabens" bis zur Mkg.-Gren- 

ze:-D - Weilheim. Der F1N nur noch wenig bekannt, da die Fel- 

der von Weilheimer Bauern, die diesen Flurteil "Derendinger 

Acker" nennen, gepachtet sind. (s. 990 und 1166). 

1236) Winkelwiesen + ? 

(A.) in den WinckbelwiBlen (Steuerb. 1681); (W.) in Wenckhel 

wisen (1756, Nachtr. im Steuerb. 1681). 

  

Deutung s. 1289.
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1237) Winterhalde én dr wend?rhald? SO III-IV, 2 
Viertzig Morgen Egartten ... in der Wintterhalden genant (um- 

gebrochen und) vff 30 Morgen mit Dinckhell, vnd ... mit Emer 
angesehet worden, das yberig tragt noch der Zeit Nichts 
(W 1558); bey der Winterhallden (G 1769); PK: Winterfeld. 

  

Leicht gewdlbte Anhéhe (445 m) mit LK. und Bw.; Abfall (wald- 
bedeckt) nach Nordwesten. Eingeschlossen von den Markungen 

Wankheim, Immenhausen und M&hringen. Der obere Teil kurz vor 

1558 gerodet. Benannt nach der relativ starken Kilte in allen 

Jahreszeiten (dem Wind ausgesetzt; spédte Schneeschmelze wegen 

umgebendem Wald). Der Name urspriinglich wohl fiir den Nordhang 

gegeniiber den Wankheimer Weinbergen bei der "Blisikelter" ge- 

geben. - Bitzer 63, Buck 302, Kei 69. 

1238) Wohrdweg + SW I, 1 7 

1lit an dem wertweg (1340, ISchUB, S. 221). 

Weg zum (oberen) "Woéhrd" (s. T). 

12%9) Wolfsgraben + ? 

(A.) an der Enge beym Wolfsgraben (G 1708). 
  

Lage unbekannt; deshalb keine eindeutige Erklarung des Best.W. 

moglich; vgk. 940/941. 

1240) Wolfsgrube + 80 ITI, 2 

Wolffsgrub (F 1683, Karte). 
  

Tag im Westteil des "Leichten Feldes" am Waldrand. Identisch 

mit "Wolfsgraben"? Deutung wie 940/941. 

1241) Wiistin + ? 

die Wieschten (W 1607); (A.) in der Wiesten (Steuerb. 1681); 

(W.) die Wiestin genannt (W 1689), 

Zu mhd wileste = Wildnis, Ode Gegend; oder zum PN Wist mit 

Suffix -in als Bezeichnung einer Wiese. 

1242) Zangenhaldenreute + ? 

(A.) gelegen ob der zankenhaldinun Riiti (1340, LSchUB, $5.221). 
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Heinrich Zangenhalden war Dienstmann des Grafen Heinrich T. 
(unm 1329); seine Witwe hatte viele Giiter in D; zum Grundw, 

s. 1022. 

1243) Zeilacker, unterer + sw IIT, 1 ? 

A. genannt der vnder Zyl acker, Jhenet dem Wyler bach 

(Uni 1536). 

  

Lag an der Markungsgrenze D - Weilheim. Zu mhd 211l = Dorn- 

busch, Strauch, Hecke; sachlicher Zusammenhang des F1N mit 

"Heckle"” und "Maueracker" (s.d.) ist wahrscheinlich. - 

Buck 306, Fi VI, 1096, Kei 74, 167, Reimold 108. 

1244) Zwiefaltener Breite + ? 

in zwiveltlmer gebraitun bi der Stainach (1340, LSchUB, S.221). 
  

In Zelg Galgen; der A. gehorte dem Kloster Zwiefalten; zu 

"Breite" s. 977. 

1245) Zwiefaltener Gut + SW II-III, 1 ? 

gtogsent vf zwiuvelthoner gfit (G 1350); vff den letten stosset 

vif zwifeltumers gut (G 1356); in der lachun ... bonis domi- 

norum de Zwifeltun (G 1356). 

  

Nordwestlich der Kirche; gehorte dem Kloster Zwiefalten, 

IV) Waldhausen 

1246) Bcker, lange &n de lane ggar NOo III, 4 

Der siidliche Teil des "Holderfeldes"; langhingezogene Acker- 

streifen; heute ein Teil des Exerzierplatzes. 

  

1247) Acker, neue 8n de nui(e) ggor NO III, 1 (PK) 

Spidtumgebrochenes, nach Siidosten leicht abfallendes Land an 

der "Gaishalde" &stlich Waldh.; seit 1901 (Anlegung des Exer-— 

zierplatzes) nicht mehr bebaut. 

  

1248) Alber + NO III, 1 ? 

Herdtgassen, vander waldthausen hinein daselbs vber die Alber
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biB vff den Alltenn Houe (G 1567, aus einem Vertragsbrief 

von 1456). 

Wahrscheinlich Ostlich von Waldh.; wird wohl "Alberwiese" ge- 

beiBen haben, sonst wdre d 1 e “Alber" nicht verstindlich 

(ahd alpari, mhd alber stm = Pappel). - Buck 6, Kei 75 f., 
Vollm 30.. 

~ _ 1 

1249) Allee, obere en dr obdr? ale NI, 3 
Mdl. tradierter Name fir den westlichen Teil des mit Obst- 

bdumen eingefaBten Feldwegs, der den "Steinigen Weg" kreuzt. 

Erst im letzten Jh. aufgekommener Name, der einen von zwei 

Baumreihen beglelfeten Weg bezeichnet; aus franz. allée = 

Gang. 

  

1250) Allee, untere  ®n dr dnddre ale WO T, 3 
Ostliche Fortsetzung der "Oberen Allee" (s.4.). 

  

1251) Auchtertwiese én dr suxderdwis NW ITI, 1 

an dem alten Vehtat (G 1350); Item des Vehtatz (G 1356); PK. 
  

An der "Gaishalde" nordwestlich von Waldh. Es ist nicht ge- 

sichert, daB beide Belege hierher gehdren, da es um 1350 

scheinbar zwei "Auchtert" ("alt"!) gegeben hat. Deutung s.634. 

1252) Baumwiesen &n de bomwis NO III, A1 
Neuer Name fir den schmalen Streifen zwischen den Hofen und 

dem Exerzierplatz. 

  

1253) Bebenhiuser StriBle bgabihzisir 8dresle NO III-IV, 1 

FahrstraBe nach Bebenhausen; fiihrt vom Weiler nach Norden in 

die "Gaishalde". 

  

1254 ) Bienenicker, obere en de obare gmaeg?r NW IITI, 1 - 
NO III, 4 (FE) 

S8idlich des Hagellocher Wegs und des "Schafbrihls"; an die 

chemalige Markungsgrenze T - Waldh. angrenzend; ziemlich gutes 

Ackerland. Die "Oberen B." sind von den "Unteren B." durch die 

StraBe nach T abgetrennt. Die Eigenschaftsworter beziehen sich 

auf die Hohenlage: das Gelédnde steigt nach Nordwesten zu den 
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"Oberen B." leicht an. Der Name ist eine"Ubersetzung" ambli- 

cher Stellen aus "Immendcker" (1845 noch so geschrieben, heute 
noch so gesprochen); ahd impi, mhd imbe, impe, imme = Biene, 

Bienenschwarm. - Buck 121, Kei 84, 109. 

  

1255) Bienenicker, untere én de ondire gmagg?r NO III,1 (FX) 

S. 1254. 

1256) Briihl + NO IITI, 1 

der Briigel (G 1356); Item des vndern briigels (G 1356); Item 

dez hindern briligels (G 1356); (W.) der Brilel, vnnden am Hof 

(G 1567); des Hofs Waldthausen Prielwisen (G 1567). 

Der heute nicht mehr bekannte "B." lag wohl rings um Waldh.; 

1356 war der "B." in 3 Stiicke aufgeteilt, in den "eigentli- 

chen", den unteren und den hinteren Brilhl. Die Belege 1567 

diirften dem "Schafbrihl" entsprechen. Deutung s. 85. 

1257) Brunnenwiesen én de brondwisd NO I, 3 

Ehemalige W. auf dem BExerzierplatz; benannt nach der Lage bei 

dem Brunnen am Schafhaus, 

  

1258) Elfmorgenwiese én dr glfmgrgewis NW IIT, 1 

Liegt ostlich von Waldh. im heutigen Exerzierplatz. Bine ge- 

  

naue Abgrenzung der 11 Morgen grofien Wiese ist nicht mehr 

moglich. 

=)
 

1259) Engelhardswiese + 

Iten Engelhartzwis (G 1356). 
  

Nach dem PN Engelhard (1350 in I, 1535 in T belegt). 

1260) Exerzierplatz ufm eksits%rblats NO II-III, 1 

Im Jahr 1900 von den Waldhduser Bauern um 120 000 Geldmark 

verkauft und im folgenden Jahr als Truppeniibungsplatz ange- 

legt; umfaBt die Flurteile "Winkelwiesen", "Elfmorgenwiese", 

"Neue Acker", "Lange Acker", "Romergridber", sowie Teile des 

"Holderfelds", des"Schafbriihls", der "Unteren Bienendcker” 

und der "Viehweide" (T). Der amtliche Name ist "Standort- 

  

ibungsplatz".
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1261) Feld, HuBeres em ?isdre fgld NW III, 1 (FK) 
Ap westlichen Ende der alten Ackerfliche; heute z.T. W.: 
zur Deutung s. 1262 und 1270. 

1262) Feld, mittleres €m midlers fgld NW IIT,1 - NO III,1 
(¥K) 

Ausgedehntes, gutes Ackergebiet (ndrdlich Waldh,); nahm fast 
die gesamte mittlere Zelg zwischen "Heuberg" und "Holderfeld" 
ein. Es diurfte in diesem Falle Feld = {sch bzw. Zelg zu set- 
zen sein; vgl. auch "Holderfeld". Das gesambe alte Waldhiuser 

Ackergebiet scheint in inneres oder unteres, mittleres und 

guBeres Feld getrennt gewesen sein. 

  

1263) Peld, unteres + NO IIT, 14 (FK) 

Heute nicht mehr bekannt; nur im PK erwidhnter Name, der fiir 

"Holderfeld" stehen konnte. "Unten" kennzeichnet die Hdhen- 

lage: das Gelinde ndrdlich von Waldh., f#1lt leicht von Westen 

nach Osten (von 495 bis 460 m); vgl. auch 1262 und 1270. 

  

1264) Gartenicker én de gardenggsr NO III, 1 (PK) 

Bg. beim Weiler Waldh, 

  

1265) Geruten + NO III, 1 2 

(W.) in der geruten ... an dem Hertweg (G 1350). 

An der Stelle der heutigen "Schachbaumwiese" oder an der Stel- 

le der "Neuen Lcker" und "ROmergraber". Deutung wie 1022. 

1266) Graben, alter + NO III, 1 ? 

dem alten Graben oder teuch nach an dif Hofs Prielwiesen 

(G 1567). 

Graben der Hofbefestigung; der andere Name "Teuch" (mhd tich) 

bezeichnet ebenfalls eine Vertiefung, die nicht mit Wasser 

gefiillt sein muBte (im Gegensatz zum schriftsprachlichen 

Teich). - Buck 277, Kei 55, Vollm 24, 

  

1267) Hagellocher Weg &am hageloxsr wgeg NW ITI, 1 

vnder Hagenlocher weg (G 1350). 
  

Fiihrt von Waldh. nach Westen in Richtung Hagelloch,
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1268) Herdweg + NO ITT, 1 ? 
versus Lustnow an dem hertweg (G 1350); der Herdtgassen zu, 

.o+ vnnderhalb des Hofs Waldthausen Prielwisen (G 1567). 

Nicht mehr festlegbarer Weg auf dem Exerzierplatz zwischen 

Waldh. und den Weidepladtzen auf der "Viehweide" und der "Win- 

kelwiese". Auf diesem Weg wurde das Vieh auf die Weide ge— 

trieben. 

1269) Heuberg ém haebgrg NW IIT, 1 
KA. und W. westlich Waldh., die an den Alttilbinger "Heuberg" 
stoBen. Zusammen mit den "Oberen Bienenickern" bilden diese 

K. die westliche Zelg, die urspriinglich wohl "AuBeres Feld" 
(8. 1261) hieR. Deutung s. 204. 

1270) Holderfeld em holderfgld NO III, 1 
(A.) genannt der Holderacker (G 1567); FK. 
  

Unfangreiches Gewand nordlich und norddstlich der Waldhiuser 

Hofe, Ostlich des "Steinwegs". BEin groBer Teil davon wird 

heute vom Exerzierplatz eingenommen. Nach dem "H." - vorher 

vielleicht "Unteres Feld" oder "Inneres Feld" genannt -~ wird 

die dstliche Zelg des Waldh. Ackerlandes bezeichnet; (vgl. 

1261-126%), Das Grundw. -feld (mhd velt) bedeutet: ausgedehn-~ 

te, ebene Anbauflédche; es steht oft fiir Ackergebiet im Gegen- 

satz zum Wald. - Buck 65, Kei 90, Reimold 43. - Uber das 

Best. W, s. 223. 

1271) Lugtnaver Feld €m lufnemsr fgid NO I, 3 

Heute zum Exerzierplatz gehdrendes Geldnde; nach der Lage in 

Richtung L; "Feld" s. 1270. 

  

1272) Lustnauer Waldle &m luBnsmar wgldle NO I, 3 

Kleines Waldstiick oberhalb der "Tiglesklinge". 
  

1273) Neuacker &m nuiager NW III, 4 

In den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts umgebrochene 

W. siidlich des Hagellocher Wegs, im Westen der "Oberen Bile- 

nenicker".



- 313 - 

1274) Rémergriber &n de remsrgrgaber NO III, 1-2 (FK) 
Wenig fruchtbares Gebiet slidlich der "Neuen Acker", heute ein 
Teil des Exerzierplatzes. Benannt nach einem Grabhiigelfeld am 
Rande der "Gaishalde". Diese Griber wurden anfangs des lebtz- 

ten Jahrhunderts den Romern zugeschrieben: amtlicher, nicht 

volkstimlicher Ursprung.des Namens (Kei 177). - Um 1850 waren 

noch 45 Grabhiigel vorhanden, von denen bis heute der grofite 

Teil eingeebnet wurde. P. GdBler (in TB, 19%9) schreibt sie 

dem 7. Jh., vor Chr., also der Hallstattzeit zu. 

  

L 

1275) Schachbaumwiesen &n de 8axbomwise NW I11-1v, 1 (PK) 

W. und Waldstickchen nérdlich der Hagellocher Enklave 

"Schachbaum" (s. 426). 

  

1276) Schafbriihl Sm 8fbriel  NO III, 1 (FK) 
W., zum Teil umgebrochen ("Bienendcker") &stlich der StrafBe 

nach T; der "Sch." diirfte einem Teil des alten "Briihls" (s.d.) 

entsprechen; wird wohl als Schafweide benilitzt worden sein. 

  

1277) Standortiibungsplatz NO II-III, 1 

Amtl. Name flir den Exerzierplatz (s.d.). 
  

1278) Steinweg ém 8doenixs wgaeg NO ITI-IV, 1 - NW ITI-IV, 1 

Steinweg (¥ 1683, Karte); FK. 

Direkte Verlangerung der Tiibinger StraBe nach Norden zur "Gais- 

halde". Es ist an einen mit Steinen eingeworfenen oder gar ge- 

pflasterten Weg zu denken, auf dem die schweren Wagen von 

Waldh. ins Kloster Bebenhausen fuhren. 

1279) Stockwasen em 8dogwase, auch -wis? NW III, 1 

die stogwis V manzmat (G 1390/92); Zwaintzig sechs mannBimadt 

ob dem Houe, genannt die StockwiB (G 1567); FK. 

  

Wiesenstreifen ndrdlich des Hagellocher Wegs. Das Best.W. 

(nhd stoc) deutet auf eine Rodungsart; entweder:nur Lste und 

Zweige der Biume wurden abgeschlagen, die Stémme ihrer Rinde 

beraubt, damit sie abstarben, und die Stocke oder Stumpen 

blieben zunichst noch im Boden; oder: Ausstocken, d.h. auch 

die Stdcke wurden ausgegraben. Vielleicht erhielten diese W.
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ihren Namen auch von einem Bildstock, der am Hagellocher Weg 

stand. - Braun 27, 63, Buck 270, Dickenmann, Namenf. II, S.269, 

Fi V, 1785, JauB 172, Kei 87, 124, Reimold 97, 130. - 

Uber das Grundw. s. 577. 

1280) Stuchwiese + 2 

der Stuchwil vad di sulgen continua et contigua gaiBbuchel 

(G 1356). 

Ortlich nicht festlegbare W. in einer Vertiefung ("einge- 

staucht"); mhd stlche = weiter, herabhéngender irmel an Frauen- 

kleidern. - JauB 137, Fi V, 1668, Kei 55, Reimold 95 , 

Rheinw. 211. 

  

1281) Sulgen + ? 

der Stuchwif vnd du sulgen continua et contigua gaiBbuchel 

(G 1356) . 

W., die in sachlichem Zusammenhang mit der "Stuchwiese" (s.4.) 

steht. Unter Sulgen (mhd sulgen, soligen = im Kote wilzen) 

versteht man eine Stelle mit salzhaltigem Sumpfboden, auf dem 

sich gerne Tiere walzen; Zusammenhang mit "Wilze"? - 

Bachtold 87 f., Buck 260, Kei 45. 

1282) Sybrechts Brihl + NO ITI-IIT, 1-2 7 

W. by dem Winckelbrunnen, genant deg Sybrechts Briel (1450, 

WR 13354), 

Nach einem PN (1424 in T: die Sybrechtin) benannte Wiese bei 

der "Winkelwiese"., Brihl erscheint hier in appellativischem 

Gebrauch; oder sollte er zum "Alten Hof" gehort haben? 

Deutung s. 85. 

  

128%) Vogelwiese gn dr foglwis NO I, 3 

Bei den "Oberen Bienendckern"; nach einem FN? 
  

1284) Wilze + NW III, 1-2 ? 

am Hhinberg vif der weltzin umbhin (G 1567). 

Wahrscheinlich in der sidwestlichen Ecke der alten Markung 

Waldh.; deutet auf eine Stelle mit feuchtem Boden, wo sich
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gerne Tiere wdlzten (nahe Viehweide; naher Wald): sachlicher 

Zusammenhang mit 12817 Weitere Deutungsmdglichkeit s. "Wilze" 

(L). - Kei 45, 

1285) Wengert em wepard NO I, 3 
Nur kurze Zelt in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. beniitz~ 

tes Grundstiick; wurde ig den Exerzierplatz einbezogen. Einzi- 

ger F1N der Mkg. Waldh., der auf Weinbau hinweist. 

1286) Wiese, breite + ? 

2 Manzmat an der Braiten wis (G 1350). 

  

Lage unbekannt; durch ihre Breite auffallende Wiese. 

1287) Winkelacker + NO III, 1 (FK) 

Bei der "Winkelwiese"; heute nicht mehr bekannt, bereits vor 

Anlegung des Bxerzierplatzes nicht mehr als A. beniitzt; eant- 

standen aus Winkel(wiesen)acker. 

  

1288) Winkelbrunnen + NO III, 1 7 

gito an dem Hertweg ... ob dem Winckelbrumnen (G 1350); vff 

vihwaid ...winkelbrunen (G 1356); vff der Vichwaid by dem 

Winkelbrunnen (G 1390/92); W. by dem Winckelbrunnen, genant 

des Sybrechts Briiel (1450, WR 13354). 

  

Sicherlich eine Quelle, die den Gutleuthausbach speist; zu 

deuten als Winkel(wiesen)brugnen. Wegen der nahe gelegenen 

Viehweide durfte ihm als Trinke besondere Bedeutung zugekom- 

men sein. -~ Kei 41, 

1289) Winkelrain en wepklroe NO II-III, 1-2 

W. genannt der Winkelrain (G 1567); ufm So genandten Winckhel- 

rain (Weidelb. 1716); PK. 

  

Teil der Waldhsuser "Winkelwiesen" )s.d.) an der "Gaishalde® 

siidlich der "Romergriber". Das Gelédnde f&llt sanft nach Stden 

ein (= Rain). 

1290) Winkelwiesen en de wepklwisg? NO II-III, A 

Winckhelwisen vff dem Rein, vnnderhalb dem winckhelbronnen 

(G 1567); Msderwisen, bey der Thisins Klingen, die Winkelwif 
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genannt (G 1688); Walldhiuser Winckelwisen, stoBen ... unden 
vff der Statt Winckelwisen (W 1704) ;5 biB auf die WaldhZuser 
Winckel=Wiesen gehet (G 1735); PK, 

Auf dem Exerzierplatz - in einem Winkel - zwischen dem oberen 
Teil der "Taglesklinge" und der "Gaishalde", lsuft auf die 
Eberhard-Wildermuth-Siedlung auf dem "Sand" spitz zu. Auch 
ein Streifen auf der alten Tiibinger Mkg. liangs der ehemaligen 
Grenze wird - wohl nicht urspriinglich - nach den Waldhiuser 
"Winkelwiesen" genannt. - Braun 22, Buck 302, Kei 64, 
Rheinw. 229, Vollm 27, 

V) Ammern 

  

1291) Acker, wiiste én de wis8de ggor SW I, 3 (PK) 

Zwischen dem Ammerkanal und dem Hirschauer Wald; dstliche 

Fortgetzung der "Wasserfalldcker'". S. 622. 

1292) Ammeracker 8m amarager SW I, 4 (PK) 

Kleiner Acker norddstlich des Hofs:; lag bis zum Bau der 

Herrenberger Bahnlinie mit einer Seite am Ammerkanal. 

  

1293) Ammerh&fer alte Wiesen eén de alde wiga NW I, 2=3 = 
SW I, 2-3 (FPK) 

Zwischen der Ammer und dem Ammerkanal; grenzt im Westen an die 

Schwirzlocher Gliter, im Norden an den "Schaigbriihi". "AlL" im 

Gegensatz zu den anscheinend spiter angelegten "Neuen Wiesen" 

(S. '1294)1- 

  

1294) Ammerhdfer neue Wiesen &n de nuie wisp MW I, 3 - 
sW I3 (PK)   

Westlich der "Ammerhdfer alten Wiesen" (s.d.) 

1295) Ammerwald, oberer ém obory amirwald SW I-II, 4 

ain Holtz, das Ammerholtz genannt (F 1556); an dem Amer- 

holtz (F 1683); an dem Ammerholz (F 1753); FPK. 
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Vom Wurmlinger und Hirschauer Teil des "Spitzbergs" einge- 

schlossener Nadelwald iliber dem Ammerhof. "Oben" gibt die 
FluBrichtung der Ammer an. 

1296) Ammerwald, unterer &m Sndara Emerwald SW I, 2-3 (PK) 
Am Nordhang des "Spitzbergs", zwischen "Schwirzlocher Wald" 

und "Hirschauer Kommunwald"; s. auch 1295, 

  

1297) Ammerwiesle em Amarwisle SW I, 4 (FK) 
Kleines Flurstick nérdlich des Ammerhofs; liegt an der Ammer. 

  

1298) Briihl gm brizl W I, 4 -8SWTI, 4 
W., diu haisset der Stuche ... und lith in dem bruel des ho- 
fes ze Ammern (1296, WUB X); PK: Briihlwiesen. 

Feuchte W. in der Ammertalsohle; nordwestlichste Ecke der 

Markung Ammern., Deutung s. 85 

1299) Biihl ufm bil SW I, 4 (PK) 

Viehweide auf einem nach % Seiten abfallenden Ausliufer des 

Spitzberghshenzugs; Deutung s. 183. 

1300) Biihlacker em bIlagar SW I, &4 (FK) 

Einst A., Jetzt Viehweide unter dem "Biihl" (s.4.) 

1301) Eichacker ém gexagaT SWI, 3 (PK) 

Stidlich der neuen Ammer; zwischen "Wiste Acker" und "Kreuz- 

acker"; benannt nach dem Baum. 

1302) Furchtgasse + SWI, 27 

zu Amar dem Hofe an der furcht gassen angefangen (1493, Urk. 

Stadtarch. ). 

  

Ubergang iiber die Ammer beim Ammerhof; "eingefaBter Weg zur 

Furt" (mhd vurt mit Nebenform vurcht) oder aber - weil im 

Schwibischen und besonders in der Umgebung von T iiblich - von 

Furche = auffallend starke Vertiefung zwischen Ackern. - 

Buck 75, Fi IT, 1841 und 1881, Kei 114 und 139.
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1303) Gengental em gep?dal SW I, 4 
A. im Gingental (Uni 1536); A. Im Gengenthal (G 1565); A. Am 

Giengenthal (G 1565); In Amern Zehenden, Im Gengenthal 
(W 1606); FK. 

GroBeres Flurstiick der Wurmlinger und Unterjesinger Markung 
(hierauf beziehen sich die Belege 1 bis 3); auf Ammerhiéfer 

Gebiet einige A. am Westrand der Markung. Bedeutung des F1N 

unklar; vielleicht zu Gangfisch (mhd gancvisch) oder zu einem 

PN. 

1304) Gengentalbuckel ufm gépddalbugl SW I, &4 (FK) 

Westlicher Teil des "Buhl"; s. 1303, 

  

1305) Hofacker, oberer em obar? hofagir SW I, 4 (PK) 

Leicht nach Norden ansteigendes Geldnde, siidlich an die Hof- 

anlage anschlieflend. Der "Obere H." und der "Untere H." ge- 

trennt durch ein Str&Bchen. 

  

1306) Hofacker, unterer em onddrp hofagar SW I, 4 (FK) 

S. 1305. 
  

1307) Hiithnerbiihl em hga narbil SW I, 4 (PK) 

Anhche mit Bw. westlich des Hofes. Die gleichmi#Bige Rundung 

- zusammen mit dem Namen (vgl. 1068) -~ lassen hier einen vor- 

  

geschichtlichen Grabhiigel vermutenq). Uber das Grundw. s.183. 

1308) Kreuzicker en de groitsggir SW I, 2 

A. unterhalb Schwirzloch bis zum Ammerhdfer Kreuz (H 1754);PK. 

  

Zwischen der Markungsgrenze Ammern - T und dem "Eichacker™. 

Nach einem Kreuz (s. Beleg) benannt; vgl. auch 1100, 

1309) Kuhrain ém khusrge, khiarge SW I, 4 (FK) 

Schmaler, vom Hof nach Siidwesten verlaufender Flurteil. An 

einigen Stellen sehr steiler, nach Nordosten geneigter Hang. 

Teil des Ammerhofer Weidegebiets. 

  

1)} Vorgeschichtliche (jungsteinzeitliche) Funde wurden aller- 
dings nur in den "Wasserfallidckern" gemacht.
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1310) Land em 18nd SW I, 4 (FK) 
Kleine W. ndrdlich des Hofes. Der FIN (uwhd lant) deutet auf 
ehemaligen Ackerbau (mit Spaten und Hacke bestellt); s. auch 
1105. 

1311) Neuacker én nuiagir SK I, 3 (FK) 
Zwischen der Herrenberger Bahnlinie und der neuen Ammer. 

Hohl erst im 19. Jh. umgebrochen. 

1312) RoBwiese én dr roswis SW I, 4 (PK) 

Zwischen"Ammeracker" und der neuen Ammer; verlor einen grofien 

Teil ihrer Flache beim Bahnbau. Pferdeweide. 

1313) Spitzwald, unter dem OJnderom &bitswald SW I, 3-4 (PK) 

Unter der Nordostecke des "Oberen Ammerwaldes"., Liegt unver- 

standlich weit vom Wurmlinger "Spitzwald", nach dem der A. ge- 

nannt sein muB, entfernt. Entweder unfaBte das Flurstiick frii- 

her noch den "Zimmeracker" und den "Waldacker" oder hieB der 

"Obere Ammerwald" friher "Spitzwald", 

  

1314) Stangengarten em 8dagagard? SW I, 4 (FK) 

Bg. stidlich an die Hofanlage anschlieBend. Wahrscheinlich 
  

einst mit Stangen zum Schubtz gegen das Weidevieh eingefafit. 

1315) StraBacker em 8drgsagdr SW I, 4 (PK) 

Am Straflchen nach Wurmlingen. 

  

1316) Stuche + NW I.,4 -SW I,4 7 

W. diu haisset der Stuche ... und 1lith in dem bruel des hofes 

ze Ammern (1296, WUB X). 

Deutung s. 1280. 

1317) Tabakgirtle &n dabagggrdle SW I, 4 (FK) 

Ostlicher Teil des "Stangengartens"; der F1N stammt wohl aus 

der Zeit um die Wende des 17, zum 18. Jh, als in vielen Ge- 

genden Wiirttembergs auf herzoglichen Befehl Tabak angepflanzt 

  

werden muB3te.
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1318) Treppicker €n de drgbegar SW I, 4 (FK) 

Treppenformig angelegte Ai. am Hang des "Gengentalbuckels". 

  

1319) Viereck em fireg Sw I, 3 (FK) 
Bw. und A. unter dem "Unteren Ammerwald"; von der Form 

(annéhernd quadratisch). 

1320) Waldacker,(oberer) &m (obarg) waldager SW I, 4 (FK) 

Unter dem "Oberen Ammerwald"; der Zusatz "Oberer" wird nur 

bei Gefahr eines MiBverstindnisses ("Unterer W.") verwendet. 

1%21) Waldacker, unterer em ond?r waldager SW I, 2-3 (PK) 

A. und W, nordlich des "Unteren Ammerwaldes”™; "Unten" ent- 

spricht dem Gef&lle der Ammer (vgl. 1320). 

  

  

1322) Wasserfallacker Eh.wasarfalagar SW I, 3-4 (PK) 

Grofter Ammerhodfer A.; zwischen der Bahnlinie und der Strafe 

nach Schwirzloch; sicherlich altes A.-Gebiet'?. Benannt nach 
einer Wasserfalle, einer kiinstlichen VerschluBvorrachtung 

zum Aufstauven des Wassers. - Kei 158, Reimold 103, - 

Gelegentlich werden “"Erster W.", "Zweiter W." und "Dritter W." 

(von West nach Ost) unterschieden. 

1323) Zimmeracker ém tsempraglr SW I, 4 (FK) 

Zwischen "Waldacker" und "Unter dem Spitzwald". Bedeutung 

unklar. 

  

  

1) 1936 wurde hier eine jungsteinzeitliche Siedlungsstatte 
(Bandkeramiker) gefunden; s. "Fundberichte" NF 411, 5.46.
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5.) Sachlich geordnete Ubersicht iiber die Flurnamen 1) 
  

4) Naturnamen 

I) Geléndenamen 

1.) Bodenbeschaffenheit 

a) Erde: Aiterlin (?), Erden(burg, -loch), Flecken (?), Gillen(?), 
Kalber (?), Lehm, Leimen, Letten, Mus(weg), Plesse (?), Sand, 
Schmalz(markt) (7). 

b) Steine und Bodenschitze: Gips, Kalk, Kies, Mocken (?), Rams, 

Biegel, Schrofen, Stein. 

¢) Wasser: Ammern (?), Bach, Bad, Brunnen, Briinnle, Eis, Gestad, 
gomple, Graben, Gumpen, Lache, Nisse, Ried, See, Stad, Teich, 

Tumpfel, Trépfner, Wasser, Weiher. - S. auch Grundwdrter— 

liste unter "Ader". 

d) Brde + Wasser: Dreck, Horgen, Huren (?), Hurn, Kise, Sulgen, 

Sulz, Teig. 

2.) Gelsindeformen 

a) Senkrechte Bodengliederung 

aa) Erhebungen und Hinge: Aufzieher, Berg, Bollerle, Biihil, 

Burren, BuB, Halde, Hoh(berg), EKopf, Kuppel, Rain, Rik- 

ken, Schrofen, Trauf, Trepp(e), Wengen(?). - S. auch 

Grundwirterliste unter "Buckel", "Hang", "HShe", "Kapf", 

"TLeiter", "Wand". 

bb) Vertiefungen: Furche, Grube, Kehle, EKerbe, Klinge, Kret- 

ten (?), Eretz (?), Loch, Rauns, Raund(wiesen), Riislin(?), 

Schraien (?), Stuche, Tal, Teich, Tumpfel (?). 

cc) Ebene: Boden (?), Ebene, Grund, Platz (?). 

b) Waagrechte Bodengliederung 

aa) Ausdehnung und GroBe: Bletsche (?), Breite, Elfmorgen, 

  

1) UnfaBt alle F1IN; bei mehrgliedrigen FLN erfolgt die Aufstel- 
lung nach dem Bestimmungswort (adjektivische Zusdtze bleiben 
unberiicksichtigt; Grundworter wemden nur angegeben, wenn 
nicht das gleiche Wort als Best.W. vorkommt; dann wird auf 
die Grundwdrterliste verwiesen). ~ Bei der Einteilung wurde 
die Anordnung bei W. Keinath als Grundlage benitzt.
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Enge, Feld, Halbjaucherten, Jauchert, ILiitzel (?) Neun- 
furch, Platz (?), Stiick (?); Rute. - S. auch Grundwir— 
terliste unter "Morgen". 

bb) Form: Eck, Gairen, Ger, Hackmesser, Juppengern (?) 
Ke(bitzle) (7), Krimmling, Krummschenkel, Nadel (?), 
Nestel, Pflugeisen, R&#dlen (?), Spitz, Stelzen, Stiefel(?), 
Viereck, Vierschrotlin, Wanne, Winkel, Zimmer (?). 

cc) Lage, Himmelsrichtung: Anatolicus, Gassen(acker), Oster 

(berg), Sonn(halde), StraB(acker), Wind, Winter(halde). 

¢) Vergleiche 

Backofen, Belvedere, Britter(acker) (?), Elysium, Himmel- 

reich, Himmelsleiter, Kanzel, Pasteten(buckel), Schénblick, 

Wasserschapfen. 

II) Pflanzen-— und Tiernamen 

1.) Pflanzen: Alber, Apfel, Arle (Arenbach) (?), Aschach (?), 

Baum, Birke:;, Bletsche, Blume, Bohne, Buche, Dinkel, Dorn 

(Dirnen, Diirnni), Eiche, Erbse, Felbe, Flachs, Fshr(e) (?2), 

(Schaf-)garbe (?), Hag, Hanf, Hau, Hecke, Holder, Holsz, 

Hopfen, Katzenwedel, Kecken, Kirsche, Kolb (?), Kraut, Lai- 

le, Lauch (7) Linde, Linse, Sonnenwirbele (Mirbele), Moos 

("Bolstersbach" und "Tauchwiesen") (?), NuB, Pflaume, Rog- 

gen, Rosinlein (?), Rohr, Rose (?), Riibe, Salweide (Salch), 

Schach(baum), Silberpappel, Spelter, Spyrbom (?), Staude, 

Tabak, Tanne, Wackolder, Wald, Zeil. - S. auch Grundworter- 

liste unter "Busch", "Loh". 

2.) Tiere: Adler (Arenbach) (?), Bér, Biene, Elch (Schellen- 
acker) (?), Esel (?), Ferkel (Fohrberg) (7), Fohlen,Frosch, 

Fuchs, Piillen (Fillisgraben) (?), GeiB (Gais), Galt(vieh) (7), 

Gangfisch (Gengental) (?), Gans, Glihwiirmchen (Klimmert) (?), 

Hagen, Hahn (?7), Hase, Hengst, Hinde, Henne, Hetze, Huhn (7), 

Hummel, Hund (?) Imme, Kalb (?), Katze, Kauz, Klemmer (Elim- 

mert) (?), Erdhe, Krappe, Kuh, Laus (?), Lerche, Ldwe, 

Imchs, Ma(r)der (?), Meise (?), Mocke (?), Ochse, Rabe (?), 

Rappe (7), Reiher (Haiger), RoB, Sau, Schaf, Schafbock
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(Rans) (?), Schnecke (?), Schwein, Stute, Tier, Ufer- 
schwalbe (Spyrbom) (?), Vogel (2), Wild, Wolf. 

B) Nutzungsnamen 

I) Wirtschaftsnamen 

1.) Zurichtung des Bodens: Feuer(higle) (?), Gereut, Neuacker, 
Neubruch, Neufeld, Neuhalde, Reute, Ruit(wiese), Stock(ak- 
ker), - S. .auch Grundwdrterliste unter "Platte". 

2.) Bewirtschaftung 

a) Flurgliederung: Acker, Ackerle, Anwand, Bettle, Beund, 

Bitze, Butzle, Dorf (?), Feld, Flecken (?7), Fiirschele (7)), 

Gewand, Laus (?), LiB, Osch, Stiick (?), Wechsel(wiese), 

Wenke. - 5. auch Grundworterliste unter "Teil, "Wasen". 

b) Bebauung: Apfel, Au, Bangert, Baum, Bohnen, Dinkel, Eichel 

(garten), Erbsen, Flachs, Garten, Halde, Hanf, Heu, Hopfen, 

Kernen (?), Kraut, Land, Linsen, Mahd, NuB, Pflaume, Rog- 

gen, Rilben, Spelter, Tabak, Versuch(garten), Wein, Wengert, 

Wiese, Wohrd. - S. auch Grundwidrterliste unter "Baumgarten", 

"Kultur". 

¢) Weide und Nutztiere: Atz(wiesen), Auchtert, Bienen, GeiRen 

(Gais), Galt(vieh) (?), Gans, Hagen, Henne (?), Herd(e), 

Huhn (?), Hummel, Tmme, Ketti (?), Kuh, Ochse, Pfingst(wie- 

se), Sau, Schaf, Schafbock (Rans) (?), Schwaig(e), Schwein, 

Sonntag(stelle), Stall, Stelle, Vieh, Wilze (?), Weide. - 

5. auch Grundworterliste unter "Platz", "Trieb". 

d) Unbebautes Land: Egart, Wiustin. 

3.) Bauwerke und Einrichtungen 

a) Gelindeanlagen: Bahn(furche), Biburg, Burg, Fillisgraben(?), 

Galt(brunnen (?), Landgraben, Mark, Rain (?) Schénzle, 

Scheid(weg), Scheuerle, Schraien (?), Stall, Stange, Stie- 

gel, Stock(brunnen). 

b) Gebsude und Bffentliche Einrichtungen: Badschiissel, Feuer- 

seele, Flecken, Geriist, Gogerei, Gutleut(haus), Haus,
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I1) 

1. 

- 328 - 

Hauser, Herberge, Hof, Hofle, Kippele, Kelter, Kirche, 

Mauer, Pulver(hiitte), Schénzle, SchieB(haus, -mauver), 
SchloB, SchloBle, Siechen(haus), Tor, Trott(e), Viertel, 
Waldhornle, Ziegel(hlitte), Zwinger. - 8. auch Grundwérter- 

liste unter "Tor", "Tir", 

Gewerbe und Handwerk: Balier(mithle), Blaichin, Bleu(miihle), 
Graben(milhle), Kalkofen, Kessel(mithle), Kirn, Kleemeister, 

Kohler, Erdéhen(miihle), Kretten(miihle), Kupferhammer, Lehm 
(grube), Loh(miihle), Mihle, Ol(miihle), Pulver(hiitte, ~mith- 

le), ROssen, Salz (?) Schelmen, Schinder, Schlag(miihle), 
Schleif (miihle), Spital(miihle), Stampf(mithle), Steinbids, 

Steingrube, Walk(miihle), Ziegel(hiitte). - S. auch Grund- 

worterliste unter "Markt'. 

Verkehr: Allee, Briicke, Briickle, Furt, Gasse, Heer(straBe, 

-weg), Katzen(steig), Xetti (?) Kreuz (7), Renn(weg), 

Ritt(weg), Scheib(platz) (?), Steg, Steig, Steige, StraBe, 

Weg, Wegweiser. - S. auch Grundworterliste unter "Tor", 

"t 

Wasserbauten: AblaB, Aischbach, Bricke, Deichel, Feuer(see- 

le), Fillis(graben) (?7), Furt, Graben, Rohr(brunnen), Steg, 

Tranke, Wagserfall(e). 

opiel, Fest, Gottesdienst: Bild, Kiappele, Kirche, Kreuz, 

Pfingst(wiesen) (?), Renn(weg, -wiesen), Scheib(platz)(?), 

Stein(bild), Stockle (7). 

Jagd: Gericht, Lerchen (?), Richtstatt, Wolf (weitere 

Jagdtiere s. unter II, 2.). — S. auch Grundwérterliste 

unter "Bau". 

Begitzverhsaltnisse 

Bigen und Ieben: Almosen(acker), Armen(wasen), Bann, Bet- 

tel (?) Breite, Britter(acker) (?) Briihl, Frei, Fron, 

PrithmeB, Heilig, Hofmeier, Kirch(e), Lehen (?). Licht, 

1iB, Salz, Sankt Antonius, Sankt Georgen, Sankt Jorgen, 

Sankt Ottilien, Schilter (?), Spital, Stiftung, Urban (?), 

Vormorgen (?), Widem, Zehend.
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2.) Arten der Nutzer 

a) Weltliche Herren: Grafen, Herren, Hof, (Hofmeier), Kénig, 
Pfalz(grafen). 

b) Geistliche Herren und Kldater: Bebenhiuser, St. Blasien 
(Blésin), Einsiedler, Frauen (?), Gubtenzeller, Herren, 
Kloster, Marchtaler, Mdnch, Nonnen, Pfaffen, Pfarr, Pfle- 

ger, Zwiefaltener. 

¢) Berufe (teilweise Familiennamen?): Aman (?), Blirgermeister, 
Fischer, Gaiser, Geiger (?), Gerber, Hutmacher (?7), Jiger, 

Kleemeister, Kohler, Landkutscher, Mesner, Metzger, Pfei- 

fer (?), Sattler, Schinder, Schmi(e)d, Schulze, Schiitz, 
Tanzmeister, Vogt. 

d) Sonstige Personen: ElsdBer (?), Gutleute, Philosophen, Sie- 

che, StraBburger, Studenten, Verschinerung(verein),Zigeuner. 

e) Personennamen 

aa) Alleinstehend: Bichteler, Bichten, Biesinger, Breuning, 

Diemen, Eblin, Eisengriin (?), Eisenhut (?), ElsiBer(?), 

Essel (?), Freuel, Haderle (?), Helmling (?) Heritz (?), 

HeB, Horemer, Kachenjockele, Kidren, Kernen (?), Kléck- 

lin, Kretz (?), Lescher, Maler (?7), Messinger, NiRle(?), 

Ohler, Rambrecht, Riedern (?), Schonnecker, Schwanzer, 

Springer, Stammler, Swertis, Undinger, Vergerianer, 

Veser, Vogel (?), Vogelin (?), Wassermann (7). 

bb) Zusammengesetzt: Abrahamsruhe, Alberwiese (?), Atzen- 

bach, Audinssteige, Bebertiurle, Becklesklinge, Bel- 

sertor, Belthlesdcker, Bentzenplatzle, Bietersloch, 

Birlisbach, Bpppengarten, Breuningsicker, Breuningshag, 

Breuningshaus, Brunneggerhalden, Buckenloh, Burgsacker, 

BuBmannswiese, Denzenacker, Denzenberg, Diemenhalde, 

Diemenklinge, Eberhardshalde, Eberlinsklinge, Eblinsberg, 

Eblinssteg, Engelfriedshalde, Engelfriedsloch, Engel- 

hardsicker, Engelhardswiese, Enisstainach, Eppenbomgart, 

Eschelbrunnruti, EBlinger Wiesen, EBlingsloh, Geigers- 

klinge, Glaiten Briihl, Golkengraben, Goltergraben, 

Gotzenwiese, Gugellinswiese, Gundelochsberg, Hackers- 

haus, Hackersteige, Hailant (Heuland), Hailfinger Briihl,
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Helblingssteinach, Hellerbruanen (?), Hellerloch (?2), 

Helmlingsbrunnen (?), Herbstenhof, Herbstenwiesen, 

Herkutzenacker, Hippenwiese, Hiirdelerinnenacker, 
Iglersloh, Kalserbriickle, Kapitinsweg, Kasparsloch, 

Kellerhaus, Kellerloch (?) Kellersacker, Kemplers Wein- 

gart, Kiliansbricke, Klarenberg, Klemmenhalde, Klutter- 

haits Kelter, Enebelgasse, KOgelensrain, Kolbacker (?), 

Eonzenberg , Kulschersteigle, KiirisgiBle, Kiirismiihle, 
Kiurnersgumpen, Kutzenuchten, Madbachs Kelter, Mader- 

halde, Maigerinun Acker, Maislinenwiese, Martinsspitz, 

Messingerbach, Mockenh#ldle (7), Morhartsstainach, Mot- 

zerskies, Nerersbreite, Ohlerbichle, Pringzeps Tiirlin, 

Rochliswiese, Rollerbrunnen, Rithiesbaum, Ruttersbrun- 

nen, Schahunwingarten, Schetterlinsacker, Schietingers 

Wiese, Schlemppbriinnele, Schmelzlishalde, Schnarren- 

berg (?) Schnecklesklinge (?7), Schwirzloch, Schweizer- 

waldle, Stammlerhag, Stiefelacker (?7), Stoteles Giiter, 

Strobelsteige, Sybrechts Briuhl, Téglesklinge, Teufels- 

wiesle (?7), Thesisklinge, Trostenmiihle, Ulmer Breite, 

Urbansickerle (?) Ursrain (?), Utzhalde, Vogelbrunnen(?), 

Vogelwiese (?7), Walteracker, Weinmannshalde, Wemfeld (?), 

Wizzemannesberg, Zangenhaldenreute, Zengersicker. 

f) Gebilde des Volksglaubens: Hexen, Hithner (7}, Teufel (?), 

Wassermann (?), Ursel (Ursrain) (7). 

C) Ereignisnamen 

I) Geschichte: Abrahamsruhe, Brand(platte), Eberhafshohe, 

Exerzierplatz, Fecht(wiese) (?), Feldsiechenhaus, Feuer 

(hégle) (?), Franzosenbriicke, Friedenslinde, Galgen, Gut- 

leuthaus, Haderle (?), HeerstraBe, Heerweg, Herbstenhof, 

Hirschaver Tor, Hochgericht, Hithneracker (?), Hilhnerbihl(?), 

Kaisereiche, Kallee-Hthe, Earlsplatz, EKonigsrichtstatt, 

Lehen (?), Lustnauer Tor, Mauveracker, (Odenburg, ROmergri- 

ber, SchieBhaus, Schmidtor, Schnellgalgen, Schulberg, Sie- 

chenhaus, Steinbé8, Stiffurt, Streithau (?), Wilze, Welzen- 

hiusern, Welzenwiler, Wemfeld, Wielandshthe, Zeitungseiche.
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II) Zufall: Heiliger Brunnen (?), Juppengern (?), Kalte 

Iucke (7), Kropfbrinnele (?2). 

D) Nicht einzuordnende Namen mit unbekannter bzw. sehr un- 

gicherer Bedeutung: Bonroswiese, Nissel, Preifirem, 

Schraun, wWisbrecht,
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6.) Grundwdrterliste 
  

  

Acker (Acker, Ackerle): Almosen—, Alter-, Ammer—, Anwand-, 

fuBeres-, Bach-, Belthles-, Berg-, Bienen-, Bohnen-, Breiter-, 

Britter-, Breunings-, Buhl-, Burgs-, Denzen-, Derendinger-, 

Dey~, Dinkel-, Dorf-, Hich-, Engelhards-, Brbsen-, Flecken-, 

Flecken-, Frei-, Fron-, FrihmeB-, Galgen-, Gins-~, Garten-, 

Gassen-, Gestad-, GroBer-, GroBholz-, Grub-, Hignach-, Hanf-, 

Hangender-, Hasen-, Hailigen-, Herkutzen-, Hessen-, Hintere-, 

Hinterer-, Hinteres-, Hof-, Hof-, Hof-, Hofstatt-, Holder-, 

Hihner-, Hirdelerinnen-, Immen-, Kellers-, Kelter-, Kies-, 

Kies-, Klein-, Klingen-, Kolb-, Krgdhen-, Kraut-, Kreuz-, Kreuz-, 

Kreuzberg-, lLachen-, Lang-, Lang-, Lang-, Lange-, Langfurch-, 

Lerchen-, Licht-, Linden-, Maigerinun-, Mauer-, Mittlerer-, 

Miihl-, Miihlbach-, Neu-, Neu-, Neu-, Neue-, Neuhalden-, Ochsen-, 

Pfaffen-, Pfaffen-, Pfarr-, Pfarr-, FPfarr-, Pfarr-, Pfarr-, 

Reut-, Rohr-, Rot-, Rote-, Riub-, Riben-, Rilben-, Sau-, Schel- 

len-, Schetterling-, Schraien~, Schwarz-, See-, Spital-, Spi- 

tal-, Spitz-, Spitz-, Spitz-, Stein-, Stiefel-, Stiegel-, 

Stock~, StraB-, StraBburger-, Tal-, Trepp-, Urbans-, Vorde- 

rer-, Wacholder-, Wald-, Walter-, Wasserfall-, Weiher-, Widem-, 

Winkel-, Wiiste-, Wiste-, Wustes-, Zengers-, Zeil-, Zimmer-. 

Ader: Brunn-. 

Allee: Heu-, Konigs-, Obere~, Untere-. 

Au: Rosen-. 

Bach (Bichle): Aisch-, Aisch~, Aren-, Atzen-, Bebenhiuser-, 

Bettel-, Birling-, Bolsters-, Ehren~, Golders-, Hem-, K&sen-, 

K&sen-, Kilt-, Kirn-, Klimmert-, Kohlbrunnen-, Kiéhl-, Mader- 

halden-, Messinger-, Mihl-, Ohler-, Selten-, Weilers-, 

  

Bad (Bidle): Bldsi-, Rot-, Wild-. 
  

Bann (Band): Neu-, Neu-, 
  

Bau: Dachs-, Fuchs-.
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Baun (Bom, Biume): Hunds-, Kirsch-, Pflaumen-, Rausen-, 
Rithles-, Schach-, Spyr-, Wolfs-. 

  

  

Baumgarten (Baumgirten, Baumgirtle): Kern-, liesner-, Rohr-, 
Sankt Jorgen-. 

Berg (Bergle): Ammer-, Apfel-, Blisi-, Denzen-, Eblins-, Gal- 
gen-, Gips-, Gundelochs-, Herrles-, Heu-, Héh-, Hummel-, Kat- 
zen-, Kirn-, Klaren-, Kloster-, Konzen-, Kreuz-, Lichten-, 

Oster-, Pfalzgrafen-, Rans-, Rappen-, Rosinleins-, Roten-, 

Roten—-, SchloB-, Schnarren-, Schul-, Schwirzlocher-, Spitz-, 

Steinen-, Vohr-, Windfelder~, Wizzemannege. 

  

Bettle: Kleines-, 

Bild: Stein-. 

Bildstock: Sankt Ottilien-. 
  

Blick: Schon-. 

Bogen: Swin-. 

BgB: Stein~, Stein-. 

Breite: Grofe-, Nerers-, QObere-, Ulmer-, Untere-, Zwiefalte- 

IleI'— L) 

Briicke (Briickle): Blaue-, Franzosen-, Kaiser-, Kilians-, 

Neckar-, Spitals-, Steinerne-, Steinerne-, Steinerne-. 

  

Brithl: Glaiten-, Hailfinger-, Schaf-, Schwaig-, Sybrechts-. 

Brunnen (Briinnele): Blumen-, Burg-, Erbsen-, Erschen-, Gais-, 

Galt-, Hahnen-, Hasenbiihl-, Heiliger-, Heller-, Helmlings-, 

Hunger-, Hunger-, Kreuz-, Kropf-, Kilh-, ILiitzel-, Ochsen-, 

Philosophen-, Rad-, Ried-, Rohr-, Rohr-, Roller-, Rutters-, 

Sarch-, Schlempp-, Schmal-, Stock-, Unterer-, Vogel-, Weiher-, 

Winkel-. 

  

Buch: Haiger-. 

Buche (Buchen): Drei-, GroBe-. 
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Buckel: Gengental-, Katzen-, Katzen-, Linsen-, (Oster-, Paste- 
ten-, Rieder-. 

Bibl: Acker-, Gais-, Hasen-, Hihner—, Kauzen-, Neckar-, 
Zwehren-. 

Burg: Bi-, Erden-~, Oden-, 

Busch: Holder-, 

Bitzle: Lauch-, Oberes-, Unbteres-. 

Ebene: Alte-, Neue-. 

Eck: Birken-. 

Bgart: Sonnhald-, Steiger-, Steinenberger~, Ursrainer-, 

Wister-. 

Biche: Kaiser-, Zeiltungs-. 

Exrd: Weiflen-. 

Feld: ALuBeres—, Drittes neues-, Eng-, Erstes neues-, Holder-, 

Langen-, Leichtes-, Lustnauver-, Mittleres-, Neu-, Unteres-, 

Wem-, Zweites neues-. 

First: Eichen-. 

Furche (Furchen): Bahn-, Lange-, Neun-, Wasser-. 
  

Furt: Wemfelder-. 

Galgen: Schnell-. 

Garten (Girten, Girtle): Baum-, Boppen-, Brunnen-, Fischer-, 

Fischer-, Gutleuthaus-, Hasen-, H&dldles-, Herren-, Hof-, 

Hopfen-, (Xernbaum-), fifisel-, Mithl-, Neuband-, Pfleger-, 

Roter-, Salz-, Schleif-, Siechen-, Stangen-, Steinacher-, 

SteinbdBer-, Stelle-, StraBen-, Stut-, Tabak-, Tannen-, Tier-, 

Tier~, Versuchs-, Wemfelder-, Wohrd-, Wolfs-. 

  

Gasse (GsBle): Furcht-, Hecken-, Keltern-, Kessel-, Kling-, 

Knebels-, KreBbacher-, Kiris-, Schelmen-, Schmal-, Steudach-, 
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Schelmen-, Wohrd-. 

Gern: Juppen-. 

Gestad: Hohen-, Hohes-, 

Gewand: Oberes-, Unteres-. 

Graben: Alter-, Biren-, Fillis-, Golken-, Golter-, Hasen-, 
Hembach-, Kirch-, Klimmert-, Yand-, Land-, Land-, Langer-, 
Lowen—-, Pfingst-, Schwarzer-, Stelle-, Weiler-, Weilheimer-, 
Wolfs-. 

Graber: Romer-. 

Grube (Griible): Frauenstein-, Kalk-, Lehm-, Leimen-, Letten-, 
Stein-, Stein-, Teig-, Wolfsg-. 

  

Grin: Bisen-. 

Grund: Schoén-. 

Gumpen: Kirners-, Licht-. 

Gut (Giiter): Stoteles-, Zwiefaltener-. 
  

Hag (Hégle): Breunings-, Feuer~, Sau-, Stammler-. 
  

Halde (Halden, Héldle): Aischbach-, Bern-, Breite-~, Brunn- 

egger-, Diemen-, Eberhards-, Eich-, Engelfrieds-, Gais-, 

Geren-, Grafen-, Gutenzeller-, Hintere-~, Kleine-, Klemmen-—, 

Langgal-, Lindles-, Mader-, Marchtaler-, Mocken-, Neckar-, 

Neckar-, Neu-, Neubruchacker~, Obere-~, Pfalz-, Rams-, Rote-, 

Sarch-, Schmelzlis-, Sonn~, Untere-, Utz-, Vogts-, Vordere-, 

Weiher-, Weiler-, Weingart-, Weinmanns-, Winter-. 

  

Hang: Brunnen-. 

Hardt: WeiB-. 

Hau (Hiule): Burg-, Burgsteiger-, Jiger-, Kelter-, Kirch-, 

Kohler-, Rieder-, Salzgarten-, Schind-, Stock-, Streit-, 

Vordere-, Weiher-, Ziegel-. 
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Haus (H&usle): Armen-, Breunings-, Gutleut-, Hackers-, 
Kellers-, SchieR-, Siechen-, Siechen~. 

  

Hof: Alter-, Berg-, Herbsten-. 

Hohe: Eberhards-, Kallee-, Wielands-. 

Holz (HOlzle): Bilihl-, Burg-, Burg-, GroB-, Stein-.   

Hutte: Pulver-, Ziegel-. 

Insel: Zigeuner-. 

Jauchert (Jaucherten): Aufziehende-, Halb-. 
  

Kapelle: Sankt Antonius-, Sankt Ottilien-. 

Kapf: Blasiberg-, Hihneracker-, Hunds-, Landkutschers-. 

Kappe: Hunds-. 

Kehle: Hunds-. 

Kelter: Arbeits-, Blési-, Der Nonnen von Stetten-, Klubtter- 

haits-, Kreuzberger-, Lustnauer-, {sterberger-, Madbachs-, 

Neuhalden-, Sonnhalden-, Spitzberg-. 

Kies: Langes-, Monchs-~, Motzers-, Weiherhalden-, 

Klinge: Aschach-, Bach~, Beckles-, Bitz-, Diemen-, Eberlins-, 

Fohlen-, Geigers-, GroBe-, Hohl=-, Mark-, Ried-, Schinder-, 

Schneckles-, Steigles-, StraBgarten-, Tagles-, Thesis-, 

Tauch-, Wendacker-, Ziegelhaule-. 

Kopf: Krummer-. 

Kultur: Schachbaum-. 

Lache: Alte-, Alte-, Frdsch-, Eronen-, Rams, Sau-. 

Land (Ldnder): Hanf-, Hanf-, Heu-. 
  

Lehen: Hohes-.
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Leiter: Himmels-, 

Letten: Breiter-, Langer-, Spitziger-. 

TLinde: Friedens-, Weilheimer-, 

Loch: Bér-~, Bieters~, Erden-, Frauen-, Heller-, Kaspars-, 
Keller-, Kies-, Schwirz-, 

Loh: Bucken-, Eflings-, Iglers-. 

Tiicke: Kalte-. 

Mahd (Maden): Gais-—, Neun-. 
  

Mark: Unter-. 

Markt: RoB-, Schmalz-. 

Mauner: SchieB-. 

Morgen: Licht-, Rauen-, Vor-. 

Milhle: Balier~, Bleu-, Graben-, Kessel-, Krdhen-, Kretten-, 

Kiiris-, Loh-, Obere-, Ol-, Polier-, Pulver-, Schlag-, 

Schleif-, Spital-, Stampf-, Trosten-, Untere-, Walk-, 

Wasserlose-. 

Ofen: Back-, Kalk-. 

Osch (Oschle): Galgen-, Kleines—, Kleines-, 
  

Platte: Brand-, Gaisers-. 

Platz (Pldtzle): Bentzen-, Exerzier-, Felben-, Karls-, 

Scheib~, Standortiibungs-, Welherwasen-, 
  

Rain: Burg-, Burren-, Gairen-, Galgen-, Hagnach-, Hengst-, 

Kdgelens-, Kuh-, Roter-, Sauweidles-, Schaf-, Schiefi-, 

Schweine-, Steinlach-, Urs-, Vogts-, Winkel-, Winkel-, Wister-. 

Rauns: Alter-.
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Reute: Eschelbrunn- (?), Zangenhalden-. 

Richtstatt: Hohe~, Kdnigs-, Sauwasen-.   

Riicken: Langer-. 

Ruhe: Abrahams-. 

Rute: Eschelbrunn- (?), Ruprechts-. 

Schenkel: Krumm-, 

Schiissel: Bad-. 

See. (Seele): Boden-, Feuer- (?). 
  

Spitz: Martins-, Mauer-. 

Stall: Hinten-, Sau-, Schroff-. 

Stauden: Obere-, Untere-. 

Steg: Eblins-, Gaiser-, Langer-, Langer-. 

Steig: Katzen-, Reutlinger-, Tibinger-, Weiler-. 

Steige (Steigle): Acker-, Audine-, Buchholz-, Flachs-, Gal- 

gen-, Hacker-, Heu-, Hohe-, Katzen-, Katzen-, Kirch-, Kirn-, 

Kulscher-, Rote-, Rote-, Rote-, Strobel-, Viehweid-, Ziegel-. 

  

Stein: Kreuz-, Mark-. 

Steinach: Enis-, Helblings-, Morharts-, Vogts-. 

Stelle: Morgen-, Sonntags-, Waldhiuser-. 

StraBe (Str&Ble): Bebenhduser-, Heer-, Schweizer-. 
  

Stick: GroReg-. 

Tal (Téle): Ammer-, Ammer-, Ammer=, Bebenhduser-, Entringer-, 

Gengen—, Hennen-, Neckar-, Rosen—, Schwirzlocher-, Wankhei- 
  

mer~, Ziegel-, Ziegel-.
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Tanz: Hexen-, Rappen-. 

Teich: Alter-. 

Teil: Grund-. 

Tor (Tdrle): Belser-, Dreck-, Gerber-, Hag-, Heuberger-, 
Hirschauer-, Hohberger-, Holzle-, Lustnaver-, Mihl-, Neckar-, 
Ober-, Schmid-, Steinweg-, Unter-, Waldhsiuser-, 

  

Trieb: Schaf-, Schaf-, Vieh-, 

Tir (Tlirle): Beber-, Breunings-, Hau-, Neckar-, Prinzeps-,   

Wald (Wildle): Ammer-, Berg-, Bilirgermeister-, Blirgermeister-~, 
Frauen-, Krappen-, Lustnauver-, ILustnauer-, Ménchs-, Schwirz- 

locher~, Schweizer-, Seufzer-, Spital-, Spitz~, Stiftungs-, 

Studenten-, Uber(t)s-, Vogts—, Wohrd-. 

  

Wand: Jager-. 

Wasen: Armen-, Bruannen-, Flecken-, Gans-, G#ns-, Gestad-, 

Keltern-, Klee-, liirbeles~, Salz-, Sau-, Schell-, Schelmen-, 

Steig-, Steinlach-, Stock-, Weiher-. 

Weg (Wegle): Ammerhalden-, Bettel-, Bettel-, Breiter-, Brei- 

ter-, Brunnen-, Butzles-, Deichel-, Eis-, Furt-, Gais-, Gal- 

gen-, Hagellocher-, Hausles-, Hauwiesen-, Heer-, Heer-, Herd-, 

Herd-, Herd-, Hexen-, Holz, Holzle-, Horgen-, Kapiténs-, 

Kelter-, Kusterdinger-, Lander-, Mus-, Neckar-, Neu-, Renn-, 

Renn~, Ritt-, Schinder-, Spitz-, Stadt-, Stein-, Steingru- 

ben~, Tanzmeister-, Verschdnerungs-, Vogelins~, Waldacker-, 

Wankheimer-, Weilheimer-, Wemfelder-, Wiesen-, Wohrd-, 

Ziegel-. 

  

Wedide (Weidle): Aucht-, Oghsen-, Sau-, Vieh-, Vieh-, 
  

Weingarten (Wengert): Burg-, Kemplers-, Schahun-, Schwarz- 
  

locher-, Wiister-.
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Wiese (Wiesen, Wiesle): Alber-, Ammer-, Ammerhéfer-, Atz-, 

Aucht-, Aucht~, Auchtert-, Birloch-, Baum-, Bitz-, Bletschen-, 

Bleumithl-, Bonros-, Breite-, Brunnen-, Brunnen-, Brunnen-, 

BuBmanns-, Biitzles-, Derendinger-, Elfmorgen-, Engelhards-, 

Eflinger-, Fecht-, Felben-, FrihmeB-, Furt-, Gais-, Garben-, 

Gestad~, Gotzen-, Graben-, Graben-, GroBe-, Grund-, Gugel- 

lins-, Hagen-, Hau-, Haus-, Hecken-, Heiligen-~, Heiligen-, 

Herbsten-, Herren-, Hinter-, Hintere-, Hippen-, Hoch-, Hoch-, 

Hof-, Hof-, Hofles-, Holz-, Hummel-, Hurn-, Hurenwinkel-, 

Keltern-, Kleemeister-, Krdhen-, EKreuz-, Lachen-, Lachen-—, 

Lange~, Lange-, Laus-, Letten-, ILuchs-, Maislinen-, Mauters-, 

Mesnertums-, Metzgers-, Mcénchs-, Miihl-, Neckar-, Neckar-, 

Neu-, Neu-, NuR-, Pfaffen-, Pfarr-, Pfarr-, Pfeifer-, Pfingst-, 

Raund-~, Renn-, Reutlinger-, Ried-, Réchlis-, RoB-, Ruit-, 

Salz-, Sattler-, Schachbaum-, Schietinger-, Schitzen-, Schumal-, 

Schiitz-, Schiitzen-, See-, See-, Stadt-, Steinlach-, Stiegel-, 

Stock-, Stock~, Stock-, Stuch-, Tauch-, Teufels-, Triank-, 

Trauf-, Trott-, Vogel-, Wechsel-, Weiher-, Weiher-, Weiher-, 

Winkel-, Winkel-, Winkel-, Zehend-. 

  

Winkel: Katzen-. 

Wohrd: Kleiner-, Mittlerer-, Oberer-, Schulzen-, Unterer-. 

Wurzel: Obere-, Untere-. 

Foaun: EBlinger-.
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7.) Alphabetisches Flurnamenverzeichnig!’ 
  

Ablab 

Abrghamsruhe 

alter 

breiter 

grofer 

hangender 

Acker, 

Acker, 

Acker, 

Acker, 

ficker(len), hintere 
s.Hinteridcker(len) 

hcker, 

Acker, 

Acker, 

Kcker, 

Acker, roter 
s. Rotacker 

lange 

mittlerer 

neue 

rote 

Acker, vorderer 

licker, wiiste 

lcker, wiiste 

Ackerbilihl 

Ackerle 

Ackerle, HuBeres 

hckerle, kleines 
8. Kleinickerle 

Lckerle, wiistes 

Ackersteige, alte 

Ackersteige, neue 

Ackersteige 
s. Hackersteige 

Airenbach 
8. Bhrenbach 

Aischbach 

Aischbach 

  

(
B
 

i 
i
 

- 
H
E
 

a
3
 

" 
H 

HE
 

-8
 

B 
B 

3 
1 
I
 

v 
B 

=
 

B 
s 

16 
17 
18 

947 
19 
20 

1058 

1246 

22 

1247 

621 

1156 

23 

622 

1291 

948 

949 

950 

274 

951 
623 

624 

174 

998 
24 

952 

Aischbachhalde 

Aiterlin 

Alber 

Alber 

Alberwiese 

Allee, obere 

Allee, untere 

Almosendcker 

Altlach 

Altlach 
s. Lache, alte 

Aman 

Ammer, an der 

Ammeracker 

Ammexrberg 

Ammerhaldenweg 

Ammerhofer alte Wiesen 

Ammerhofer neue Wiesen 

Ammern 

Anmertal 

Ammertal, oberes 

Ammertal, unteres 

Ammerwald, oberer 

Anmmerwald, unterer 

Ammerwiesle 

Anatolicus 
s. Usterberg 

Anwandacker 

Anwandacker 

Apfelberg 

MM
 
H
E
E
 

S 
2 

s 
Q
9
3
 

B 
-
O
d
a
m
B
s
 
-
 

- 
D
I
 

T 
e
 

R 
T
 
I
 

25 
953 
625 
1248 
626 
1249 
1250 
26 
627 

802 

954 
628 

1292 

27 

28 

1293 
1294 

29 
30 

31 

1295 

1296 

1297 

568 

32 

955 

33 

1) Der GroBbuchstabe gibt die betreffende Markung (A= Ammern, 
D = Derendingen, L = Lustnau, T = 
die Zahl die laufende Nummer an. 

Tibingen, W = Waldhausen),



Arbeitskelter 

Arenbach 

Arlebach 
s, Arenbach 

Armenhaus 
5. Gutleuthaus 

Armensteige 

Armenwasen 

Aschach 

Aschachklinge 

Aschow 

Atzenbach 

Atzwiesen 

Au 

Au 

Au 

Au 

Auchtert 

Auchtert 

Auchtert 

Auchtertwiese 

Auchtwiese 

Audinssteige 

Aufzieher 

Aule. 

Kule 

Bachacker 

Bachklinge 

Bachteler 

Bichten 

Backofen 

Badsgchiissel 

Bahnfurche 

Balier Mihle 

Bangert 

(=]
 

B
 

B3
 

3
2
8
 
3
0
3
8
3
 

H
O
H
H
R
B
B
O
B
E
R
A
O
S
 

637 
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Bangert 

Bangertle 

Bann 

Biérengraben 

Biarloch, mittleres 

Bérloch, oberes 

Barloch, unteres 

Bédrlochwiese, mittlere 

Barlochwiese, obere 

Barlochwiese, untere 

Biérlochviehweide ,hintere 

Barlochviehweide, untere 

Bérlochviehweide,vordere 

Bau 

Baumgarten, wister 

Baumwiesen 

Bebenhsuser Bach 

Bebenhiuser Biitzle 
8. Blitzle, unteres 

Bebenhiduser StriBle 

Bebenhauser Tal 

Bebenhauser Viehweide, 
hintere 

Bebertirle 

Becklesklinge 

Belsertor 

Belthlesicker 

Belvedere 

Bentzenplitzle 

Berg, roter 

Berg, unter dem 

Bergacker 

Berghof 

Bergwald 

Bernhsalde 

Bettelbach 

Bettelweg 

Bettelweg 

e 
B
T
 

o 
B 

B 
e 

B 
o 

e 
I 

e 
O 

e 
O 

s 
A 

e 
= 

O 
= 
I 

B 
H 

= 
M 

B
B
 
U
U
O
U
B
H
U
B
Y
B
E
B
A
A
A
H
A
 

K



Bettle, kleines 

Beund 

Beund 

Beund 

Biburg 

Bienen&gcker, obere 

Bienenacker,untere 

Biesginger 

Bietersloch 

Bild. 

Bildle 

Birkeneck 

Birllisbach 

Bitze 

Bitzklinge 

Blaichin 

Blasibad 

Blisiberg 

Blasiberg-Kapf 

Biasikelter 

Blasin 

Blaulach 

Bletschenwiese 

Bleumithle (alte) 

Bleuniihlwiese 

Blumenbrunnen 

Bodensee 

Bohnenacker 

Bollerle 

Bolstersbach 
s. Goldersbhbach 

Bongert 

Bonroswiese 

Boppengarten 

Brandplatte 

Breite 

Breite 

Breite 

Breite (groBe) 

H
Y
Y
H
P
E
H
E
H
 
B
B
 

H
U
O
U
O
D
U
O
D
U
P
B
b
 

Y
R
l
 

U
B
E
R
r
B
E
A
O
U
X
Y
 

s 
§ 
3
0
d
 

3
0
 

D
Y
 
H
A
a
A
H
E
A
 

0
B
 

= G50 = 

967 
60 
654 
968 

61 
1254 
1255 
62 
269 
63 

6l 
655 

65 
970 
656 
66 
10 
11 
971 

9ve 

973 

657 
67 
68 
69 

70 
658 
974 
71 

716 
975 
72 
7% 

659 
74 
660 
976 
977 

Breite, obere 

Breite, untere 

Breiterweg 

Breiterweg 

Breuning 

Breuningsicker 

Breuningshag 

Breuningshaus 

Breuningstiirle 

Britteracker 

Briicke, blaue 

Brucke, steinerne 

Briicke , (untere)steinerne 

Bruckle, steinernes 

Brickle,(oberes) stein. 

Briihl 

Brihl 

Brijhl 

Brihl 

Brihl 

Briihl 

Brunnader 

Brunneggerhalden 

Brunnen, heiliger 
s. Heiliger Brunnen 

Brunnen, unterer 

Brunnengidrtle 

Brunnenhang, hinterer 

Brunnenheng, vorderer 

Brunnenwasen 

Brunnenweg 

Brunnenwiesen 

Brunnenwiesle 

Brinnle 

Buche, grofBle 

Buchholzsteigle 

Buckenloh 

Biihl 

Bihl A
 

H
H
O
R
B
E
=
E
=
H
H
B
M
H
A
A
B
B
H
R
S
 

M
O
 

P 
S
P
o
o
H
R
A
Y
 

B
0
y
 
A
B
a
A
a
E
E
 

a
8
y
 

978 

979



Biihlacker 

Bihlhdlzle 

Burg 

Burgbrunnen 

Burgermeisterwildle 

Birgermeisterwdldle 

Burghau 
s. Burgholz 

Burgholz (Burgst.Hau) 

Burgholz 

Burgholz, oberes 

Burgholz, unteres 

Burgrain 
s. Burgholsz 

Burgsacker 

Burgsteiger Hau 
s. Burgholsz 

Burgweingarten 

Burrenrain 

Bufl 

BuBmannswiese 

Bitzle, oberes 

Bitzle, unteres 

Bitzlesweg 

Biitzleswiese 

D (s.,auch T) 

Dachsbau 

Dampfel 
s. Timpfel 

Deichelweg 

Denzenacker 

Denzenberg 

Derendingen 

Derendinger Acker 

Derendinger Wiesen 

A 

H 
B 

A 
B3
 
3
3
 

o 
H
H
B
E
B
H
O
H
B
S
 

a
3
 

= 
H 

Y 
N
E
 

B 
e
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1300 

988 

100 

101 

668 

989 
669 

670 

671 

672 

102 

1206 

673 
674 

675 

990 
103 

Deyécker(le) 

Diemen 

Diemenhalde 

Diemenklinge 

Dinkelacker 

Drecktorle 

Drei Buchen 

Dorfacker 

Dirnen 

Dirnni 

Bbene 

Ebene, alte 

Ebene, neue 

Eberhardshalde 

Eberhardshdhe 

Eberlinsklinge 

Bblin 

Eblinsberg 

Eblinssteg 

Eckenbiihl 

Bgart 

EBgart, wister 

Bhrenbach 

g. Arembach 

Eichacker 

Eichenfirst, duBerer 

Bichhalde 

Einsiedler Viehweide, 
hintere 

Binsiedler Viehweide, 
nittlere 

Einsiedler Viehweide, 
vordere 

Eisengrin 

B 
U 

U
E
B
E
H
B
E
 

R 
E
E
E
 

S 
A 

) 
H 
o
3
 

B 

106 
107 
108 
109 
110 
680 
681 
682 
683 

995 
996 
997 

35 
1301 
684 
685 

686 

687 

688 

111



Eisenhut 

Eisweg 

Elfmorgenwiese 

ElsdBer 

Elysium 

Enge 

inge 

Engelfriedshalde 

Engelfriedsloch 

Engelhardsdcker 

Engelhardswiese 

Engfeld 

Enisstainach 

Entringer Tidle 

Eppenbomgart 

Erbsenacker 

Erbsenbrunnen 
5. Erschenbrunnen 

Erdenburg 

Erdenloch 

Erschenbrunnen 

Eschelbrunnruti 

Espach 

Essel 

EBlinger Wiesen(Zaun) 

ERlingsloh 

Exerzierplatz 

T (2. auch V) 

Fechtwiese 

Felben 

Felbenplatzle 

Felbenwiese 

Feld, duBeres 

Feld, erstes neues 

Feld, drittes neues 

B 
R 
E
H
R
E
 

S 
H
H
E
 

B
E
H
E
E
H
A
A
 

B3
 
=
8
3
4
 

£ 
M 

8 
0 

H 
D 

HBH
 

B 
O
H
 

Lo
 

S 
o 
B
 

T 
= 

Y 
v 

B 
e 

B 
= 
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112 
113 
1258 
114 
115 
689 
299 
116 
117 
690 
1259 
118 
691 
119 

120 
121 

692 

1000 

122 

692 

1001 

693 

694 

123 

124 

1260 

125 

1002 

695 

126 

1261 

696 

697 

Feld, leichtes 

Feld, Lustnauer 
8. Lustnauver Feld 

Feld, mittleres 

Feld, unteres 

Feld, zweites neues 

Feldsiechenhaus 
s. Gutleuthaus 

Feuerhigle 

Feuerseele 

Fillisgraben 

Fischergarten 

Fischergirten 

Flachssteige 

Flecken 

Fleckenacker 

Fleckenacker 

Fleckenwasgen 

Fohlenklinge 

Franzosenbricke 

Frauenloch 

Frauensteingrube 

Fravenwsgldle 

Freidckerle 

Freidckerle, beim 

Freuel 

Friedenslinde 

Fronacker 

Froschlache 

FrithmeBacker 

Friihme Bwiese 

Fuchsbau 

Furch, lange 

Furchtgasse 

Flirschele 
&. PFeuerseele 

Furt 

Furtweg 

Furtwiesen H
 

B 
H
a
g
J
g
 
P
U
O
B
R
U
O
D
E
H
E
H
A
S
 

I
S
 
8
3
8
3
8
8
0
0
 

3
0
 

B
H
R
B
Y
S
 
O



Gairen 

Gairenrain 

Gairle 

Gaisbrunnen 

Gaisbrunnen 

Gaisbiihl 
8. Gaishalde 

Gaisersplatte,hintere 

Gaisersplatte,vordere 

Gaisersteg 

Gaishalde 

Gaismahd 

Gaisweg 

Gaiswiesen 

Galgen 

Galgenberg 

Galgendsch 

Galgenrain 

Galgensteige 
5. Galgenweg 

Galgenweg, Oberer 

Galgenweg, unterer 

Galtbrunnen 

Gansacker 

Gansful 

Ganswasen 

Ganswasen 

Garbenwiese 

Garten, roter 

Gartenacker 

Gartle 

Gartle 

Gasse, vor der 

Gagsenacker 

Gebraitun,des von Ulme 

Gelgerle 

Geigersklinge 

M 
B
B
 

B3
 

A 
B3

 
3
3
 

B 
HE
 

O 
g
D
 

H 
B
 

O
o
H
P
H
e
A
a
A
a
e
a
s
3
 

=
 

H 
B 
o
o
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d
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1010 

1011 
1012 
141 
142 

144 
707 
708 
143 
144 
145 
146 
147 
1013 
148 
149 

150 

151 

151 

152 

153 

709 

1014 

1015 

154 

155 

710 

1264 

71 

1016 

1017 

1018 

1019 

156 

712 

GeiB ... s. Gais ... 

Gengental 

Gengentalbuckel 

Ger 

Gerbertorle 

Geren 

Gerenhsalde 

Gereut 

Gereut 

Gereut 

Gericht 

Gerist 

Geruten 

Gestad 

Gestad', hohes 

Gestadacker 

Gestad-Letten 

Gestadwasen 

Gestadwiesle 

Gewand, oberes 

Gewand, unteres 

Gillen 

Gipsberg 

Glaiten Briihl 

Gogerel 

Goldersbach 

Golkengraben 

Goltergraben 

Gomple 

Gotzenwiese 

Graben 

Graben, alter 

Graben, langer 

Graben, schwarzer 

Grabenmiithle 

Grabenwiese 

Grabenwiese O
B
 

HE
 
R
P
N
 
E
B
R
U
U
d
U
d
H
d
 
B
k
t
 

B
B
U
U
Y
g
Y
g
Y
y
Y
 
=
2
R
B
H
Y
O
U
d
H
Y
 

E
A
Y
d
 
s
 1303 

1304 
1020 
157 
158 
1021 
713 
1022 

- 102% 

74 

159 
1205 

1024 

1025 

1026 
1027 
1028 
1029 
160 
161 
715 
162 
1030 
163 
716 
1034 
1032 
1033 

164 
165 
1266 
717 

166 
167 
168 
1034



Grafenhalde 

GroBholgz 

GroBholz, unter dem 

GroBholz, vor dem 

GroBholzicker 

GroBwiese 
s. Wiese, grofle 

Grubidckerle 

Gruben 
s. Gruben 

Gruben 

Grundteil 

Grundwiesen 

Gstad 
s. Gestad 

Gsteudach 
8. Bteudach 

Gugellinswiese 

Gumpen 

Gunpen 
s. Gomple 

Gundelochsberg 

Gutenzeller Halde 

Gutleuthaus 

Gutleuthausgarten 
s. Siechengarten 

L1 

Hackershaus 

Hackersteige 

Hackmesser 

Haderle 

Hag, unter den 

Hagellocher Weg 

Hagenwiese 

Hagle 

Hzégle 

H 
A
 

B
3
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I 
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3 
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3 
A
4
 

- 343 - 

169 

718 

719 

720 

721 

595 

1035 

1036 

1036 

722 

723 

1024 

903 
724 

190 

175 

174 

175 

10357 

176 

1267 

10%8 

177 

1039 

Hagle, hinter dem 

Higlin 

Hagnach 

Hignach-icker 
s. Feld,erstes neues 

Hégnach-~-Rain 

Ha(a)gtor 

Hahnenbrunnen 

Haigerbuch 

Hailant 
s. Heuland 

Hailfinger Briihl 

Halbjaucherten 

Halde 

Halde, 

Halde, 

Halde, 

Halde, 

Halde, 

Halden, obere 

breite 

hintere 

kleine 

rote 

vordere 

Halden, untere 

Hildle 

Hdldlesgarten 

Hanfacker 
5. HanflZnder 

Hanfland 

Hanflander 

Hanfrieder (Rain) 

Hasenicker 

Hasenbihl 

Hasenbiihl, unter dem 

Hasenbihlbrunnen 

Hasengarten(Hasengraben) 

Hiulen, vordere 

Hzuser, hinter den 

Hiuslesweg 

Hauswiese 

Hautiur 

Hauwiesen 

D. 1040 

H 
g 

O 
B3
 

B3
 

H 
A 

H 
R 

B
E
H
O
D
 

O 
O
O
 
O
B
 

8 
U 
K
m
H
H
G
O
H
B
A
A
B
A
A
B
O
E
Y
E
 

U 

1041 
725 

696 

726 

178 

179 

1042: 

206 
180 
727 
1043 

1044 

1045 

1046 

181 
1047 

728 

729 
730 

751 

1048 

182 

1048 

732 
1049 

18% 

184 

185 

186 

733 

1050 

754 

735 
187 

1051



Hauwiesenweg 

Heckengalle 

Heckenwiesen 

Heckle 

HeerstraBe (Heerweg) 

Heerweg 

Heerweg 

Hegnach 
s. Hagnach 

Heiligenacker 

Heiligenwiese 

Heiligenwiese 

Heiliger Brunnen 

Helbling 
S. Helmling 

Helblingsstainach 

Hellerbrunnen 

Hellerloch 

Helmling 

Helmlingsbrunnen 

Hembach 

Hembachgraben 

Hengstrain 

Hennental 

Herberge, kalte 

Herbstenhof 

Herbstenwiesgsen 

Herdweg 

Herdweg 

Herdweg 

Heritz 

Herkutzenacker 

Herrengarten 

Herrenwiesle 

Herrlesberg 

Hessen(&cker) 

Hetzengschrei 

Heuallee 

Heuberg 
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1052 

736 
737 
1053 
1054 
188 
738 

725 

1055 

739 

240 

189 

192 

T4 

190 

191 

192 

19% 

194 

195 

42 

196 

197 

198 

199 

745 

1056 

1268 

1057 

744 

200 

201 

745 

202 

203 

746 

204 

Heuberg 

Heuberger Tor 

Heuland 

Heusteige 
8. Heuwallee 

Hexentanz 

Hexenwegle 

Himmelreich 

Himmelreich, ob dem 

Himmelsleiter 

Hindebach 
s. Hembach 

Hintenstall, oberer 

Hintenstall, unterer 

Hinteracker(len) 

Hinterwiese 

Hippenwiese 

Hirschauer Tor 

Hochgericht 

Hochwiesen 

Hochwiesen 

Hochwiesenweg 

Hof, alter 

Hof, unter dem 

Hofacker 

Hofacker 

Hofacker, oberer 

Hofacker, unterer 

Hofgarten, unterer 
Schwarzlocher 

Hofgarten, vorderer 
Schwarzlocher 

Hofle 

Hifle 

Hofleswiesen 

Hofmeier Auchtert 

Hofstatt 

Hofstattacker 

Hofwiese 
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205 

206 

746 

47 
207 

748 

749 
208 

194 
750 

751 
1058 

209 

752 

210 

211 

212 

1059 
1060 

213 

214 

753 

1061 

1305 

1306 

215 

216 

217 

754 
1062 

755 

1063 

218 

756



Hofwiesen 

Hohberg 
g8. Heuberg 

Hohberg ob der Wanne 

Hohberg Schachbaumw. 

Hohberger Tor 

Hohenstad 

Hohlklinge 

Holderédcker 

Holderbusch 
s, Holderdcker 

Holderfeld 

Holle 

Holz, unter dem 

Holz, vor dem 

Holzletor 

Hilzleweg 

Holzweg 

Holzwiesen 

Hopfengarten 

Horemer 

Horemex 

Horgenweg 

Hibhneracker 

Hilhneracker-Kapf 

Hihnerbihl 

Hummelberg 

Hummelwiese 

Hundsbaum 

Hundskapf 

Hundskapf 

Hundskappe 
s. Hundskapf 

Hundskehle 

Hundsklinge 
s. Hundskehle 

Hungerbrunnen 

Hungerbrunnen 

Hirdelerinnenacker 
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757 

204 

219 

220 

221 

1064 

222 

223 

223 

1270 
224 
1065 
1066 
225 
226 
1067 
227 
228 
229 

758 
230 
1068 
1069 
1307 
1070 
231 
232 
233 
759 

233 
234 

234 

235 
1071 
1072 

Hurenwinkelwiese 

Hurnwiesen 

Hutmacherin 

Iglersloh 

TImmendcker 
g. Bienenidcker 

Jagerhau 

Jagerwand 

Jagerwand am gestuften 
eg 

Jagerwand am Muhlwehr 

Jagerwand bel der 
Frauensteingrube 

Jagerwand, mittl,sldl. 

Jagerwand, obere sudl. 

Jagerwand, untere sidl. 

Jauchert, aufziehende 

Jenseits 

Juppengern 

K 

Kachenjockele 

Kaiserbrickle 

Kaisereiche 

Kalber 

Kalkgrube 

Kalkofen 
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B 

&
a
3
 
3
3
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9
o
 

236 

237 

1073 

238 

1254 

239 
240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

760 

1074 

1075 

249 

1076 

767 

250



Eallee-HoShe 

Kanzel 

Kapitansweg 

Kdppele 

Kéren 

Karlsplatz 

Kisenbach 

Kisenbach 

Kasparsloch 

Katzenbergle 

Katzenbuckel 

Katzenbuckel 

Katzensteig 

Katzensteige 

Katzensteigle ,mittl. 

Katzensteigle ,oberes 

Katzensteigle, unt. 

Katzenwedel 

Katzenwinkel 

Kauzenbihl 

Kebiitzle 

Kecken 

Kehle 

Kellerhaus 

Kellerloch 

Kellersacker 

Kelmen 
g. Kehle 

Eelter der Nonnen 
von Stetten 

Kelter, ob der 

Eelter am Osterberg 
8. Usterbg.Kelter 

Kelteracker 

Kelterhau 

Keltergidlle 

Kelternwasen 

Kelterweg 

Kelterwiese 

Kemplers Weingart 

H 
o 

=3
 

H 
3 

o 
e 
5
o
y
 
d
 

M
M
H
H
E
B
E
B
 
3
 
A
P
 
H
B
H
B
E
E
B
E
H
B
E
E
H
B
E
U
O
 

Q
U
 

- 346 - 

1077 

1078 

251 

1079 

252 

762 

25% 

763 

254 

255 

256 
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764 

765 

766 
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768 

769 
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258 

771 

259 
260 

261 
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260 

264 

1080 

847 

772 
108 

773 
(e 
1082 
265 
266 

Kerbe 

Kernbaumgarten 

Kernen 

Kesselgarten 

KesgelgilRle 

Kesselmiihle 

Ketti 

Kies 

EKies, langes 

Kiesacker 

Kiesicker 

Kiesloch 

Kilchbach 

s. Kithlbichlen 

Kilchsteige 
8. Kirchsteige 

Kiliansbricke 

Kiltbach 
s. Kihlbachlen 

Kirche, hinter der 

Kirchgraben 

Kirchhau, hinterer 

Kirchhau, mittlerer 

Kirchhau, vorderer 

Kirchsteige 

Kirnbach 

Kirnberg 

Kirnbergeichelgarten 

Kirnsteige 

Kirschbaumen, bei den 

Klarenberg 

Eleemelisterwiese 
5. Kleewasen 

Kleewasen 

Kleinackerle 

Elemmenhalde 

Klimmexrt 

Klimmertbhach 

Klimmertgraben 
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Klinge 

Klinge, grofle 

Klingen 

Klingenackerle 

Klinggasse 

Klocklin 

Klosterberg 

Klosterhof 

Klutterhaits Kelter 

Knebelsgasse 

Kogelensrain 

Kohlbrunnenbichle 

Kohlerhau, hinterer 

Kohlerhau, vorderer 

Kolbacker 

Konigsallee 

Konigsrichtstatt 

Konzenberg 

Kopf, krummer 

Koselgarten 
8. Kesselgarten 

Krdhen 

Krahenmihle 

Krappenwaldle 

Erautacker 

EKreben 
5. Kerbe 

KreBbacher GaRle 

Erettenmiihle 

Kretz 

Kreuz 

Kreuz 

Kreuzacker 

Kreuzackerle 

Ereuzberg 

Kreuzberg(acker), 
hinterer 

Ereuzberg(acker), 
vorderer 

Kreuzberger Kelter 
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276 

784 

785 
786 

T 288 

289 

Kreuzberger Steige 

Kreuzbrunnen 

Kreuzstein 

Kreuzgtein 

Kreuzwiese 

Kronenlache 

Eropfbriinnele 

Eriummling 

Krummschenkel 

Kuhbrunnen 

Kihlb&chle 

Kuhrain 

Kulschersteigle 

Kupferhammer 

Kuppel 

KirisgsdBle 

Kirismiihle 

Klirnersgumpen 

Kusterdinger Weg,ob dem 

Kusterdinger Weg, 
unter dem 

Eutzenuchten 

Lache, alte 

Lache, alte 

Lache, alte 
8. Altlach 

Lachen 

Lachenacker 

Lachenwiese 

Lachenwiege 

Laile 

Land 

Lander 

Lénderweg 
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1103 

1309 

798 
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500 
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1104 
503 
304 
803 
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1310 
1105 
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Landgraben 

Landgraben 

Landgraben(icker am) 

Landkutschers Kapf 

Langacker 

Langacker 

Langacker 

Langenfeld 

Langfurchidcker 
8. Furch, lange 

LanggaR(halde) 

Langwiese 

Lauchbiitzle 

Lausbrunnen 

Lauswiesen 

Lehen, hohes 

Lehmgrube 

Leimengrube 

Leimengrube, alte 

Leimengrube, neue 

Lerchenickerle 

Lescher 

Lescher 

Letten 

Letten, breiter 

Letten, langer 

Letten, spitziger 

Lettengrube 

Lettenwiesen 

Lichtacker 

Lichtenberg 

Lichtgumpen 

Lichtmorgen 

Linde 

Lindenacker 

Lindle 

Lindleshalde 

Linsenbuckel 

LiB 

H
o
Y
o
p
B
B
s
a
u
e
 |
 

= 
=B
 
-
~
 

I 
I 

R 
=
T
 

B 
O 

= 
A
~
 

I 
B 

I 
= 

I 
= 

I 
e 

— 
B
~
 

B 
e 

I 
o 
I 

™ 
I 

- 348 - 

205 
805 

1107 

306 

507 

806 

1108 

307 

1009 
808 
308 
809 
810 
811 
1109 
1110 
812 
509 

310 

1111 
311 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
813 
814 
312 
313 

214 

315 
1117 
1118 
316 
17 
815 

1119 

Lohmiihle 

Lowengraben 

TIuchswiesen 

Licke, kalte 

Liisge 
s. 1iB 

Tustnau 

Tustnauer Biitzle 
s.Blitzle, oberes 

Lustnauer Feld 

Lustnauver Kelter 

Lustnauer Tor 

Lustnauer Wialdle +) 

Tiitzel 

Lutzelbrunnen 

Lustnauer Wildle */ 

Madbachs Kelter 

Maderhalde 

Maderhaldenbichle 

M&hder 

Mahdle 

Maigerinun Acker 

Maislinenwiese 

Maler 

Marchtaler Halde 

Marchtaler Kelter 

Markklinge 

Markstein 

Martinsspitz 

Matzenbach 
s, Atzenbach 

Mauer 

Maueracker 

Mauerspitz 

Mauterswiese 
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1120 
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554 
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Mayerbach 
s. Ehrenbach 

Mesnerbaungirtle 

lesnertums Wiesen 

Messinger 

Messingerbach 

Metzgerswiese 

Mockenh&dldlen 

Monchskies 

Ménchswald 

Monchswiesle 

Morgenstelle 

Morhartsstainach 

Motzerskies 

Mithl&cker 

Miuhlbach 

Mihlbach(scker) 

Miihle, 

Miihle, 

Mihle, 

Mihle, wasserlose 

Muhlgarten 

Mibhltorle 

Mihlwiese 

Miirbeleswasen 

bei der 

obere 

untere 

Musweg 

Nadelbein 

Nasse 

Neckarbricke, alte 

Neckarbriicke, vor der 

Neckarbiihl 

Neckarhalde 

Neckarhdldle 

Neckartal, oberes 
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998 

823 

824 

335 

336 
825 

826 

827 

828 

337 

338 
829 

830 

1122 

831 

1123 

1124 

339 

340 

341 

342 

343 
832 

833 

344 

345 

1125 

8354 

835 
1126 

346 

247 

z48 

Neckartal, oberes 

Neckartal, unteres 

Neckartal, untereg 

Neckartor 

Neckartirle 

Neckarweg 

Neckarwasen 

Neckarwiese 

Neckarwiesen, 
8. Neckartal, oberes 

Nerersbreite 

Nestel 

Neuacker 

Neuacker 

Neuacker 

Neuband 

Neuband, unterer 

Neubandgarten 

Neubann 
8. Neuhalde 

Neubruch im Hignach 

Neubruchacker 

Neubruchackerhalde 

Neufeld 
s.Feld, erstes neues 

Neuhalde 

Neuhalde, ob der 

Neuhalden 

Neuhaldenscker 

Neunfurch 

Neunmaden 

Neuwiese 

Neuwiesen 

Nissel 

NiRle 

Nonnenkelter 
8. Kelter der Nonnen 
von Stetten 

Nuliwiese 
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351 
1127 
838 
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1128 
1129 
1130 
1273 
1311 
1131 
1132 
1133 

355 

839 

553 

354 

696 

355 

356 

840 

841 
1134 
1135 

557 
842 
843 
1136 

264 

844



QObertor 

Ochsenacker 

Ochsenbrunnen 

Ochsenweidle 

Odenburg 

(Odenburg, unter der 

Ohler 

Ohlerbidchle 

0lmiihle, hinter der 

Osch, kleines 

fschle 

Oschle, kleines 

Osterberg 

Osterberg 

Osterberg, linker 

Osterberg, rechter 

Osterberger Kelter 

Pastetenbuckel 

Pfaffenacker 

Pfaffenacker 

Pfaffenwiesen 

Pfalzgrafenberg 
5. Pfalzhalden 

Pfalzhalden 

Pfarracker 

Pfarracker 

Pfarracker 

Pfarracker 

Pfarricker 

Pfarrwiese 

Pfeifer(wiesen) 

Pfingstgraben 
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558 

359 

360 

561 

562 

363 

Z64 

365 

845 

366 

367 

568 

846 

369 

370 

847 

37 

372 

848 

373 

374 

374 

849 

11%8 

1139 

1140 

850 

851 

852 

375 

Pfingastwiesen 

Pfingstwiesen 
s. Pfingstgraben 

Pfingstweide 
s. Pfingstgraben 

Pflaumenbhaum 

Pflegergarten 

Pflugeisen 

Philosophenbrunnen 
s. Litzelbrunnen 

Platz 

Platzle 

Plesse 

PreiBirem 

Prinzeps Tiirlin 

Pulverhiitte 

Pulvermiihle 

Radbrunnen 

Ridlen 

Rain, roter 

Rain, roter 

Rain, wiuster 

Rambrecht 

Ramshalde 

Ramshalde 

Ramslache 
Ransberg 

Rappenberg 

Rappentansz 

Rassental 
s. Rosentile 

Ravenmorgen 

Raundwiesen 

Rauns 

Rauns, alter 
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Rausenbaum D 1149 Rotsteiger Egart 
Rennweg T 389 s.S5teiger Egart,roter T 509 

Rennweg, oberer D: 1150 Rotsteigle L 868 
Rennwiese T 390 Riibdckerle T 406 

Reutacker L 860 Riibenacker T 407 

Reutlinger Steig T 391 Ribenacker L 869 
Reutlinger Wiesen T 392 Riicken, langer L 870 
Richtstatt, hohe T 393 Riihlesbaun L 871 

Riedbrunnen T 394 Ruitwiese T 408 
Riederbuckel RuoBen D. 1157 

s. Riedern T 396 Ruprechtsrute D 1158 

Riederhau T 395 Ruslin T 409 

Riedern T 396 Rute D 1159 

Riedklinge L 861 Ruttersbrunnen T 410 

Riedle D. 1151 

Riedwiesle D 1152 

Riegel L 862 S 

Rittweg T 397 

Rochliswiese L 863 

Roggenacker T 398 Saiben D 1160 

Rohracker D 1153 Salchbrunnen 

_Rohrbaumgarten L 84 8. Sarchbrunnen T 419 

Rohrbaumgarten T 399 Salzgarten T 411 

Rohrbrunnen I 865 Salzgartenhau T 442 

Rohrbrunnen D 1154 Salzwasen L 872 

Rollerbrunnen 1 866 Salzwiese T 415 

Romergriber W 1274 Sand L 873 

Rosch T 400 Sankt Antonius Kapelle T 414 

Rosenau L 867 Sankt Georgen T 415 

Rosentile T 401 Sankt Ottilien (Kap.) T 447 

Rosinleinsberg T 402 Skt.0ttilien Bildstock T 418 

RGssen D 1155 Sankt Jorgen Baumgart. T 416 

RoBmarkt T 403% Sarchbrunnen T 418 

RoBwiese A 1312 Sarchhalde T 420 

Rotacker D 1156 Sattlerwiese L 874 

Rotbad T 404 Sauvacker T 421 

Rotenberg T 405 Sauhag T 422 

Rotenberg Saulach T 423 

s. Berg, roter D 963 Saustall D 1161



Sauwasen 

Sauwasen 

T 

L 

Sauwasen - Richtstatt T 

Sauweidle 

Sauweidlesrain 

Schachbaum 

Schachbaum, oberer, 
am Holderfeld 

Schachbaum, oberer, 
vor d.Stein.Veg 

Schachbaum, unterer 

D 

D 

T 

T 

T 

T 

Schachbaumkultur,hint.T 

Schachbaumkultur,mitt.T 

Schachbaumkultur,obere, 
a.d.Steinigen Jdeg T 

Schachbaunkultur,vord.T 

Schachbaunwiesen 

Schafbrihl 

Schafrain 

Schafsteige 

Schaftrieb 

Schaftrieb 

Schahunwingarten 

Schanzle 

Scheibplatz 

Scheidweg 

Schellenacker 

Schellwasen 

Schelmen 

SchelmengifBle 

Schelmengéifile 

Schelmenwasen 

Schetterlinsacker 

Scheuerle 

Schiefhaus 

Schiefmaver 

SchieBrain 
8. Schiefmauer 

Schietingers Wiese 

Schilter 
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424 
875 
225 
1162 
1163 
426 

427 

428 

4.29 

430 

4351 

432 
433 

1275 

1276 
434 
876 
435 

436 

437 

438 
439 
1164 

Schinderklinge 

Schinderweg 

Schindhau 

Schitzenwiese 

Schlagmiihle 

Schleifgirten 

Schleifmithle 

Schleifmiihle, ob der 

Schlemppbriinnele 

SchloB, hinter dem 

Schloflberg 

SchloBle 

Schmalbrunnen 

SchmalgidlBle 

Schmalwiesen 

Schmal zmarkt 

Schnelzlishalde 

Schmidter 

Schnarrenberg 

Schnarrenberg, oberer 

Schnarrenberg, unterer 

Schnecklesklinge 

Schnellgalgen 

Schinblick 

Schongrund 

Schonnecker 

Schraienacker 

Schraun 

Schrefen und Teich 

Schroffstall 

Schulberg 

Schulzenwohrd 

Schiltzenwiese 

Schitzenwiese 

Schwaigbrihl 

Schwanzer 

Schwarzacker 

Schwarzloch 

Schwédrzlocher Berg T
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456 
457 
458 
459 

460 
461 
462 
463 
464 
465 

466 
467 

468 
1167 
469 
880 
470 
1168 
1169 
1170 
1171 
471 

881 
472 
882 
475 
474 
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13 

476



Schwirzlocher Tidle 

Schwirzlocher Wald 

Schwirzlocher 
(Weingarten) 

Schweinerain 

Schweizerstralie 

Schweizerwidldle 

See. 

Seeacker 

Seewliesen 

Seewiesle 

Seltenbachle 

Seufzerwdldle 

Siechengarten 

Siechenh&dusle 

Silberpappel 

Sondersiechengarten 
s. Siechengarten 

Sonnhalde 

Sonnhalde, 

Sonnhalde, 

Sonnhalde, 

Sonnhalde, untere 

Sonnhaldegart 

Sonnhaldenkelter 

Sonntagsstelle 

Spelter 

Spitalacker 

Spitalacker 

Spitalmiihle 

Spitals Auchtwiesen 

Spitalsbriickle 

Spitalwald 

Spitalwiesen 

hintere 

mittlere 

obere 

Spitz 

Spitzacker 

Spitzidcker 

Spitzickerle 

Spitzberg 
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477 
478 

479 
1172 

883 

1173 
1174 

1175 

1176 

1197 
cE 
480 
481 
1178 
1179 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

438 

885 

1180 

489 

490 
491 

492 

493 

494 

495 
496 

1181 

886 

497 
498 

Spitzberg-Kelter 
s.30onnhaldenkelter 

Spitzwald, unter den 

Spitzweg 

Spitzwiese 

Spitzwiesen 

Spitzwiesen 

Springer 

Spyrbon 

Stad 

Stadtgraben 
8. Graben 

Stadtweg 

Stadtwiesen 

Stammler 

Stammler 

Stammlerhag 

Stanmlerhag, unter dem 

Stampfmiihle 

Standortiibungsplatz 

Stangengarten 

Stdudach 
g, Steudach 

Stauden, obere 

Stauden, untere 

Steg 

Steg, beim 

Steg, langer 

Steg, langer 

Steige 

Steige, hohe 

Steige, rote 

Steige, rote 

Steiger Egart, roter 

Steiglesklinge 

Steigwasen 

Stein(en) 

Steinach 

Steinacher Garten 
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1313 

499 
500 

501 

887 

888 

502 

503 

165 

1182 

1183 

504 

889 

890 

891 

505 

1277 
1314 

903 

892 

893 

804 

1184 

506 

895 

896 

507 

508 

1185 

509 

1186 

1187 

510 

897 

51



Steindcker 

Steinbild 

SteinboB 

Steinbof 

SteinboRer GHrtle 

Steinbilweg 

Steinenberg 

Steinenberg an der 
roten Steige 

Steinenberg, oberer 

Steinenberg,unterer 

Steinenberger Egart 

Steingrube 

Steingrubenweg 

Steingriible 

Steinholz 

Steinlach 

Steinlach,hinter der 

Steinlach, obere 

Steinlachrain 

Steinlachwasen 

Steinlachwiese 

Steinweg 

Steinwegtor 

Stelle 

Stelle, ob der 

Stelle(girten) 

Stellegraben 

Stelzen 

Steudach 

Steudachgasse 

Stiefelacker 

Stiegelacker 

Stiegelwiesen 

Stiffurt 

Stiftungswald 

Stockacker 

Stockbrunnen 
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Stockhau 

Stockle 

Stockwiese 

Stockwiese 

Stocfiwiese 

Stockwasen 

Stoteles Giiter 

Strafacker 

StraBburger Acker 

Strafe, vor der 

Strallengarten, oberer 

StraBengarten, unterer 

StraBengartenklinge 

Strefhau 

Strobelsteige 

Stuche 

Stuchwiese 

Stiuck, groBes 

Studentenwgldlein 

Stutgirtlin 

Sulgen 

Sulz 

Swinbogen, unterer 

Sybrechts Brithl 

T (5. auch D) 

Tabakgdrtle 

Téglesklinge 

Talacker 

Tannengartle 

Tanzmeisterweg 

Tauchklinge 

Tauchwiesen 

Teich, alter 
s. Graben, alter 

Teichicker 
8. Deydcker 
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531 

532 

533 

905 

1279 

534 

1315 

535 

1197 

1198 

1199 

1200 

536 

1201 

1316 

1280 
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Waldhauser Stelle,hintere, 
ap Tanzmeisterweg 

Waldhauser St., mittl. 

Waldhauser St., vord. 

Waldhduser Tor 

Waldhiuser Weg 

Waldhornle 
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Wiese(n), hintere 

Wiesen, alte 
s.Ammerhéfer alte W. 

Wiesen, lange 

lange 

lange 

Wiesen, neue 
8. Ammerhdfer neue W. 
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Zengersacker 
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Lebensllanutf 

Am 9. Mai 1929 wurde ich als Sohn des Oberstudienrats 

Hermann Rumpp und seiner Ehefrau Luise, geb. Fausel, 

in Nagold (Ereis Calw) geboren und evangelisch getauft. 

In Nirtingen, Nagold und GO&ppingen besuchte ich von 

1936 bis 1940 die Volksschule, in GOppingen von 1940 

bis 1949 die Hohenstaufen-Oberschule. Im Sommersemester 

1950 begann ich an der Universitat Tibingen Volkskunde, 

Deutsch und Geographie zu studieren. Ich besuchte Vor- 

lesungen und Ubungen der Herren Professoren Bausinger, 

Beiflner, DSlker, Halbach, Huttenlocher, Kluckhchn, Kuhn, 

Mohr, Moser, Schneider, Schroder, Seibold, v. WiBmann, 

Ziegler., -~ Besonderen Dank schulde ich Herrn Professor 

Dolker, der stets freundlich bereit war, mich bei der 

Abfassung meiner Dissertation zu beraten und zu unter- 

gtiitzen.
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