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Vorwort 

Als Ergebnis mehrjähriger Forschung lege ich Studien zur Geschichte der spätmittel-
alterlichen Agrarverfassung im Oberrheingebiet vor und gebe mit der Wahl des Titels 
zu erkennen, daß ein weiter gestecktes Ziel, nämlich eine Gesamtdarstellung der Ge-
schichte der spätmittelalterlichen Agrarverfassung dieser Landschaft zu erarbeiten, vor-
erst nicht erreicht werden kann. Meine Untersuchungen betrachte ich als notwendige 
Vorarbeit auf dem Weg zu diesem Ziel. 

Die hauptsächliche Quellengrundlage dieser Studien bilden die spätmittelalterlichen 
Urbare, die im Oberrheingebiet in überaus großer Fülle entstanden und überliefert 
sind. Es war für die Gewinnung bestimmter methodischer Grundsätze und neuer Ge-
sichtspunkte zur Interpretation der Urbare erforderlich, eine goße Zahl von Urbaren 
und Rodeln durchzuarbeiten. Eine Reihe dieser Materialien findet in den Studien direkt 
keine Verwertung. Es handelt sich um folgende Archivalien: 

i . Staatsarchiv Aarau: «Verwaltungsbuch» des sanktblasianischen Propstes für 
das Amt Klingnau 1 4 0 9 f r . Aa 293i . 

Fortsetzung, 1449 ff. Aa 293i . 

2. Staatsarchiv Basel: 

3. Arch. Départ. Colmar: 

4. Generallandesarchiv 
Karlsruhe: 

Urbar St. Alban, 
Urbar St. Alban, 
Urbar St. Alban, 
Urbar St. Alban, 
Urbar St. Clara, 

Rodel Lucelle, 
Rodel Lucelle, 
Rodel Lucelle, 
Rodel Lucelle, 

Urbar Thann, 
Rodel Münster i. Gregoriental, 
Rodel Münster i. Gregoriental, 
Rodel Münster i. Gregoriental, 
Rodel Münster i. Gregoriental, 
Rödel v. Rappoltstein, 
Urbar St. Pierre de Colmar, 
Urbar Habsburg, 
Urbar Marbach, 
Urbar Schönensteinbach, 

Urbar Allerheiligen, 
Urbar Allerheiligen, 
St. Blasien: Urbar über Höfe 

in Hochemmingen, 
Rodel d. Großkellers, 
Rodel Rotweil, 
Rodel d. Kustodie, 
Rodel d. Infirmarie, 
Urbar über Fahrnau etc., 
Urbar Hof Buggingen, 

1 2 8 4 fr. D-a St. Alban 
1 3 6 3 D St. Alban 
1 3 6 6 E St. Alban 
1395 F St. Alban 
14. Jhdt. B St. Clara 

1 3 6 3 H 1 4 0 

1 2 8 7 H 101 
1 2 8 7 H 101 
1 2 9 9 Voies extra-

ordin. Nr. 
488 cart. 19 

14. Jhdt. C 8 5 4 

1337 H 1 3 8 

1397 H 1 3 8 

14. Jhdt. H 1 3 8 

14. Jhdt. H 1 3 8 

14. Jhdt. E 2 8 5 8 

1334 Cart. 11 
1394 C 47 
1433 H cart. 15 
1 4 3 6 H conv. 2 n. 1 

14. Jhdt. 6 6 / 5 6 

14. Jhdt. 6 6 / 5 4 

1 4 2 3 ff. 6 6 / 3 7 4 2 

14. Jhdt. 1 1 / 2 7 
14. Jhdt. 1 1 / 2 7 
14. Jhdt. 1 1 / 2 7 
14. Jhdt. 1 1 / 2 7 
14. Jhdt. 6 6 / 7 2 0 6 

1474 6 6 / 1 4 9 2 
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V o n dieser M a t e r i a l f ü l l e her gelangte ich d a n n zur Untersuchung v o n E i n z e l p r o -

blemen der agrargeschichtlichen Forschung. A n erster Stel le steht eine auf repräsenta-

t iven Einzelbeispielen a u f g e b a u t e Studie über F o r m e n der F lurverfassung, in der auch 

die methodische Frage d e r A u s w e r t u n g historischer F l u r k a r t e n eine R o l l e spielt - und 

z w a r besonders unter d e m Gesichtspunkt der V e r b i n d u n g v o n F l u r k a r t e mit dem spät-

mittelalterl ichen U r b a r m a t e r i a l . Z u diesem K a p i t e l gehören in engstem Z u s a m m e n h a n g 

die aus den F l u r k a r t e n erwachsenen K a r t e n s t u d i e n der G e m a r k u n g e n H ü g e l h e i m , G a l -

lenwei ler , Obereggenen/Bürge ln und Sitzenkirch. Z u diesen G e m a r k u n g e n sind die im 

Farbdruck gehaltenen K a r t e n b e i l a g e n heranzuziehen. 

Ein Tei lgebiet der A g r a r t e c h n i k ist m i t der Studie über die B o d e n n u t z u n g s - u n d 

Zelgensysteme angeschnitten. Diese Untersuchung geht auf der Basis v o n U r b a r e i n t r ä -

gen der V e r b r e i t u n g der verschiedenen Bodennutzungssysteme nach. 

Im drit ten K a p i t e l , das sich mit der kleinen Klostergrundherrschaf t W e i t e n a u b e f a ß t , 

soll d a r g e t a n w e r d e n , w a s die Urbar interpreta t ion gerade z u r Frage v o n G r u n d h e r r -

schaft u n d Landesausbau z u leisten v e r m a g . Dieses K a p i t e l ist als ein Beispiel f ü r eine 

auf der G r u n d l a g e eines Gesamturbars aufgebaute D a r s t e l l u n g einer klösterl ichen 

Grundherrschaf t gedacht. E in weitere wicht ige R o l l e k o m m t in diesem K a p i t e l der 

Interpretat ion des besonders instruktiven W e i t e n a u e r Weistums z u . 

Einige Abschnitte sind i m Interesse der thematischen K o n z e n t r a t i o n herausgenom-

men w o r d e n . D a z u g e h ö r e n : «Probleme und Stand der U r b a r i n t e r p r e t a t i o n » 1 und 

«Das U r b a r als Q u e l l e f ü r die Wüstungsforschung» 2 . 

Bei meinen Studien f a n d ich w e r t v o l l e U n t e r s t ü t z u n g , f ü r die auch an dieser Stel le 

g e d a n k t w e r d e n soll. D a ß das wei tgehend unveröf fent l ichte und in mehreren A r c h i v e n 

verstreut l iegende U r b a r - u n d R ö d e l m a t e r i a l mir bei meinen Untersuchungen präsent 

sein konnte , v e r d a n k e ich dem K u r a t o r i u m der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Frei-

burg, das 1963 f ü r die A n f e r t i g u n g v o n P h o t o k o p i e n eine n a m h a f t e Beihi l fe bereitstellte. 

D e n A r c h i v v e r w a l t u n g e n in Basel, C o l m a r , Donaueschingen, Fre iburg und K a r l s r u h e , 

den G e m e i n d e v e r w a l t u n g e n v o n H ü g e l h e i m und G a l l e n w e i l e r g i l t mein D a n k für stets 

großes E n t g e g e n k o m m e n . Diese A r b e i t w ä r e nicht zustande g e k o m m e n ohne die k o l l e -

giale Z u s a m m e n a r b e i t m i t den D a m e n und H e r r e n des Instituts f ü r geschichtliche 

L a n d e s k u n d e , germ. A b t e i l u n g . Ich gedenke m i t D a n k b a r k e i t der v ie len A n r e g u n g e n , 

die ich aus den Gesprächen mit H e r r n Dr . KLEIBER g e w o n n e n habe. 

G a n z besonderer D a n k gilt meinem Lehrer , H e r r n Professor CLEMENS BAUER, der 

mich auch bei dieser wissenschaftlichen A r b e i t mi t g r o ß e m Verständnis und kritischer 

A n t e i l n a h m e leitete. E r h a t mir M u ß e g e w ä h r t f ü r das H e r a n r e i f e n meiner Studien, 

und f ü r sein geduldiges W a r t e n d a n k e ich a m meisten. 

D e n H e r r e n Professoren WILHELM ABEL und GÜNTHER FRANZ danke ich f ü r die A u f -

nahme meiner A r b e i t in die Reihe. D i e D r u c k l e g u n g hätte ohne die e n t g e g e n k o m m e n d e 

U n t e r s t ü t z u n g der Deutschen Forschungsgemeinschaft nicht er fo lgen können. D e r F a r b -

druck der F lurkarten w a r nur möglich, w e i l das Regierungspräs id ium S ü d b a d e n aus 

W e r b e f u n k m i t t e l n einen namhaf ten Zuschuß gewährte . N i c h t z u l e t z t möchte ich die 

vers tändnisvol le Z u s a m m e n a r b e i t mit d e m V e r l a g G u s t a v Fischer, Stut tgart , d a n k b a r 

e r w ä h n e n . 

1 Erscheint in Z A A 1970. 
2 Inzwischen erschienen in: Z G O 116, 1968, 1 -19 . 
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I. K A P I T E L 

Flurverfassungsformen 

Z u r Flurformenforschung in agrarhistorischer Sicht. Überlegungen zur Methodik der 
Rückschreibung von der Besitzstruktur vor den neuzeitlichen Flurbereinigungen bis zum 
mittelalterlichen Besitzgefüge. 

A. Methodische Überlegungen 

I . Z u m S t a n d der F l u r f o r m e n f o r s c h u n g 

ERICH OTREMBA, der von der geographischen Forschung her kommt, 1 hat zutreffend 
die gegenwärtige Situation im Forschungsbereich der Flurformen gekennzeichnet, wenn 
er ausführt: «Die geographische Flurformenforschung arbeitet - und das w a r bislang 
auch notwendig und richtig - im ganz großen Maßstab auf kleinen Flächen. Die agra-
risdie Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist in ihren Ergebnissen nach dem augenblick-
lichen Stand noch zu großräumig. Z u r Zeit passen diese Maßstäbe beider Forschungs-
bereiche nicht zusammen. Daraus ergeben sich einige Sorgen. Die geographische Sied-
lungsforschung gerät leicht in die Sphäre der Vermutungen, was dem Fach nicht sehr 
zuträglich ist. Au f der historischen Seite dagegen wächst die Skepsis, die leicht die un-
bedingt notwendige Zusammenarbeit verbaut. Diese ist aber gerade jetzt notwendiger 
denn je zuvor. D e r Historiker muß jetzt die unerläßliche Archivarbeit treiben. Die 
Siedlungsgeographie kann dabei helfen, die strittigen Räume zu erkennen und die For-
schung darin soweit zurückzuführen, wie es ihm mit seinen Methoden gelingt. Dann 
muß die Arbeit delegiert werden, sofern nicht eine gute Personalunion vorausgesetzt 
werden kann.»2 

Mit diesen programmatischen Darlegungen versuchte OTREMBA, die siedlungsgeogra-
phische Forschung stärker und wesentlicher als bisher in die historische Forschung ein-
zuordnen und mit ihr zu verflechten. Wenn schon nicht eine Symbiose erreicht werden 
kann, dann doch zumindest eine möglichst enge Kooperat ion! Er stellte auch ein Schema 
der großen Phasen der Strukturwandlungen innerhalb der Agrarwirtschafl: und der 
Siedlungsweise auf , das er sich folgendermaßen dachte: 
1 . Die frühmittelalterliche Landnahme. 
2. Die karolingische Staatskolonisation. 
3. Der mittelalterliche Siedlungsausbau. 
4. Die große Wüstungsperiode im späten Mittelalter. 
5. Die Zeitalter der Wiederbesetzung kriegs- und seuchenbetroffener Gebiete, besonders 

in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. 
6. Die Ze i t der großen Verkoppelung und der Agrarreformen. 
7. Die Ze i t der Flurbereinigungen. 

1 Vgl. Die Entwicklungsgeschichte der Flurformen im oberdeutschen Altsiedelland, Berichte 
z. dt. Landeskunde 9, 1951 . 

2 Lange Streifen, Berichte z. dt. Landeskunde 31, 1963, 197-208, hier S. 206. 
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Daneben müßten die Phasen berücksichtigt werden, in denen neue Wirtschaftssysteme 
eingeführt wurden: 
1 . Der Übergang von der Feldgras-Wirtschaft zur geordneten Dreifelderwirtschaft. 
2. Zeiträume marktbedingter Schwergewichtsverlagerungen von der Getreidewirtschaft 

auf Viehwirtschaft oder umgekehrt. 
3. Konzentrationsvorgänge in der Flur bei Heimfal l der Fluren wüstgelegter Orte. Diese 

Vorgänge hätten in Anbetracht der Gemarkungs- und Flurerweiterungen zu neuen 
Ordnungen geführt. 

4. Die Phase des Einsetzens spezifischer Vererbungsformen. 
j . Die Zeiten der Intensivierung durch Einführung neuer Agrarprodukte oder Arbeits-

methoden.3 

OTREMBA schwebt angesichts der erwünschten Zusammenarbeit zwischen Agrarhisto-
rikern und Siedlungsgeographen die Erarbeitung größerer regionaler Übersichten vor, 
die Erstellung «neuer Korrelationen zwischen Agrarsozialstruktur, Agrarverfassung und 
Flur- und Besitzform».4 

Uberblickt man den Stand der gegenwärtigen Flurformenforschung, dann fällt als 
erstes auf: die höchst kontroverse Situation in Zielsetzung, Methodik und Ergebnissen 
auf seiten der geographischen Flurformenforschung. Es kann in diesem Rahmen selbst-
verständlich nur eine umrißhafte Darstellung dieser Forschungslage gegeben werden. 
In einem zweiten Teil möchte ich versuchen, von der Urbarforschung her etwas zur K l ä -
rung beizutragen. 

Auf der einen Seite steht die mit großem Elan vorgetragene Forschungsrichtung der 
Frankfurter Schule um ANNELIESE KRENZLIN, die in einer rigorosen Revision der 
Gradmannschen Thesen von der Ursprünglichkeit der Gewannflurformen im Altsiedei-
land und der sehr stark modifizierten Betrachtungsweise der sogenannten Eschkern-
theorie, der Theorie der primären Langen Streifen, besteht. Mit aller Deutlichkeit wur-
den in einem Vortrag von A. KRENZLIN in Vadstena anläßlich des 19. Internationalen 
Geographenkongresses i960, der der Morphogenese der Agrarkulturlandschaft gewidmet 
war, unter dem Thema «Zur Genese der Gewannflur in Deutschland nach Untersuchun-
gen im nördlichen Unterfranken» diese Positionen dargestellt.5 Dieser Beitrag bietet 
den Extrakt aus einer großen, mit reichem kartographischem Material versehenen Un-
t e r s u c h u n g , d i e A . K R E N Z L I N z u s a m m e n m i t LUDWIG REUSCH 1 9 6 1 v o r l e g t e . 6 

Das Interesse des Agrarhistorikers wird besonders durch die Tatsache geweckt, daß 
hierbei in großem Maße mit historischen Methoden gearbeitet wurde. KRENZLIN setzte 
ihre Untersuchung in einem Gebiet typischer Gewannflurformen an mit dem Ziel, die 
Genese der geschlossenen bäuerlichen Gewannfluren zu eruieren, d. h. herauszufinden, 
ob primäre oder sekundäre Formen vorliegen. Sie ist der Ansicht, daß zur Lösung dieser 
Fragestellung die vor allem in der nordwestdeutschen und ostdeutschen Siedlungsfor-
schung angewandten Methoden nicht genügten, bei denen Besitz- und Sozialverhältnisse 
um 1800, also in der Zeit vor den großen Agrarreformen, Einsichten in die quantitative 
und qualitative Genese der Siedlungen erlaubten. Die besitzrechtliche und soziale Kon-
tinuität der mittelalterlichen Agrarstruktur sei dagegen im süddeutschen Raum nicht 
gegeben. KRENZLIN entwickelt für dieses Gebiet die Methode der sogenannten Rück-
schreibung, die darin besteht, die in Urkunden, Akten und Lagerbüchern verzeichneten 
Besitzeinheiten der Hufen kartographisch zu fixieren und auf diese Weise Vorformen 

3 E b d a . , 205 . 
4 E b d a . , 203 f . 
5 I n : G e o g r a f i s k a A n n a l e r 43 , 1 9 6 1 , 1 9 0 - 2 0 4 . 
6 D i e Ents tehung der G e w a n n f l u r nach Untersuchungen im nördlichen U n t e r f r a n k e n 

( = F r a n k f u r t e r G e o g r . H e f t e 35 , 1 9 6 1 ) . 
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der Gewannflur zu erhalten. Sie geht dabei von der Annahme aus, daß die mittelalter-
lichen Hufeneinheiten zuletzt in den Lagerbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts faßbar 
sind, ehe die Umschichtung der Besitzstruktur erfolgte. Das für ihr Untersuchungsgebiet 
vorliegende Lagerbuchmaterial gibt detaillierte Auskunft über Parzellierung, Größe 
und Zuordnung der Parzellen, sogar Aufschluß über die frühere Zuordnung der Parzelle 
zur mittelalterlichen Hufeneinheit. Falls nun die Besitzer bis zum Beginn des 19. Jahr-
hunderts, also bis zu den modernen Flurkarten und Flurbüchern fortgeschrieben sind, ist 
das ältere Besitzgefüge der bäuerlichen Betriebe feststellbar. Mit dieser Methode der 
Rückschreibung kommt KRENZLIN ZU folgenden Ergebnissen: Das Besitzgefüge der 
bäuerlichen Hufenbetriebe des Mittelalters ist nicht in der Form der Gewannflur, son-
dern in der Gestalt der Blockflur oder Breitstreifenflur zu fassen, wobei die Blockflur 
die ältere Form darstellt.7 

Als Ursachen der Vergewannung, der Ausbildung einer sekundären Flurform, sieht 
KRENZLIN die Bevölkerungsbewegung und die wirtschaftliche Dynamik an, etwa die von 
wirtschaftlich besonders günstig gelegenen Gebieten ausgehende Umstellung von Wech-
selwirtschaft auf zeigengebundene Mehrfelderwirtschaft mit Vergetreidung. So könne 
man durchaus eine Periode der älteren Vergewannung im 1 1 . bis 1 3 . Jahrhundert er-
kennen, die in verkehrsmäßig vorteilhaft gelegenen Landschaften wie der oberrheini-
schen Tiefebene, dem Moselgebiet, der Wetterau und den schwäbischen Gäulandschaften 
ihre Schwerpunkte gehabt habe, während andere im Verkehrsschatten und in der wirt-
schaftlichen Provinz gelegenen Landschaften erst nach den großen Wüstungsvorgängen 
des Spätmittelalters den Prozeß der Vergewannung durchlaufen hätten.8 Diese kurz 
skizzierten Darlegungen riefen eine heftige Kontroverse innerhalb der deutschen Sied-
lungsgeographie hervor.9 

Zunächst stellte sich heraus, daß der Begriff der Rückschreibungsmethode schillernd 
war und nicht eindeutig gefaßt wurde. A . KRENZLIN entwickelte ihn unter Absetzung 
von der Methode der analytischen Kartenauswertung. Rückschreibung sei nicht eine 
Analyse der Flurkarten nach den Besitzverhältnissen vor oder um 1800, auch nicht 
eine genetische Deutung aufgrund der Unterscheidung sozialer Schichten in ihrer Lage 
innerhalb der einzelnen Gewanne, vielmehr sei diese Methode von einem bestimmten 
Ziel zu bestimmen: die flächenmäßige Erfassung der Hufen, deren Struktur in den ver-
gewannten Fluren Südwestdeutschlands seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr erkennbar 
sei, mit Hi l fe einer Kombination von Lagerbüchern des 17 . Jahrhunderts, die noch die 
Zuweisung der einzelnen Parzellen zu bestimmten rechtlichen und wirtschaftlichen Gü-
tereinheiten enthielten, und Fortschreibung bis zu den Liquidationskarten des 19. Jahr-
hunderts.10 

Dem gegenüber steht die Ansicht, daß eben diese Methode der Rückschreibung in Ver-
bindung mit der Analyse von Karten vor der Verkoppelung bzw. Flurbereinigung 
schon sehr lange von der Siedlungsforschung angewandt wurde und nicht erst von der 
Frankfurter Schule entwickelt worden ist. 1 1 Liegt hier lediglich ein Spiel mit Worten 
vor oder steht dahinter tatsächlich ein wesentlicher Unterschied der methodischen Arbeit? 
Mir will scheinen, daß der Unterschied nicht wesentlich ist, daß lediglich Differenzie-
rungen vorgenommen wurden und Verfeinerungen der Methode erfolgten. 

Des weiteren betrifft die Auseinandersetzung den sachlichen Kern der Ergebnisse. 

7 KRENZLIN, 1 9 1 f f . 
8 KRENZLIN, 194 f f . 
9 A m besten zusammengestellt in: Kol loquium über Fragen der Flurgenese am 24.-26. O k -

tober 1 9 6 1 , in : Berichte z. dt. Landeskunde 29, 1962, 1 9 9 - 3 5 0 . 
" Ebda. , 220 f . 
1 1 MÜLLER-WILLE, ebda., 227. 
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A . KRENZLIN vertritt den Standpunkt, daß alle Rückschreibungen eine Blockgemenge-
flur oder Breitstreifenflur ergeben. 12 

Für die Flurformenforschung Süddeutschlands, besonders Südwestdeutschlands, hat 
KARL-HEINZ SCHRÖDER, auf eigenen langjährigen Studien und auf Arbeiten seiner 
Schüler aufbauend, die Ergebnisse zusammengefaßt. 13 SCHRÖDER tendiert, was die Gene-
sis der Gewannflur des Altsiedeilandes angeht, in Richtung der von FRANZ STEINBACH 
1927 erstmals entfalteten Vorstellungen einer Entwicklungsreihe von Einödflur-Block-
flur-Gewannflur,14 und er sieht eines der von der Siedlungsgeographie zu lösenden 
Hauptprobleme in der Klärung der Herkunft und Rolle der Langstreifenkomplexe, die 
er zu den älteren Flurteilen zählt und die bei «Gewannfluren ohne erkennbare Altblöcke 
als alleiniger Ausgangsbereich der Flurentwicklung gelten müssen». Freilich seien gerade 
für Südwestdeutschland die Probleme der Langstreifen-Entwicklung noch völlig offen. 
Man muß wohl in Obereinstimmung mit SCHRÖDER festhalten, daß von der Siedlungs-
geographie her noch mehr konkrete Ergebnisse erzielt werden müssen, daß darüber hin-
aus die siedlungsgeographischen Erkenntnisse weitgehend von exakten historischen Be-
funden zu unterbauen sind. 

A u c h K A R L SIEGFRIED B A D E R sieht f ü r S ü d w e s t d e u t s c h l a n d d a s G e w a n n d o r f a l s e in 

«Spätprodukt der Zusammenlegung verschiedener Klein- und Hofmarkengebiete» an. 
Aus eigenen Untersuchungen von Dörfern der Baar, seiner Heimat, resümiert er: «Die 
Siedlung der ersten Jahrhunderte nach der Seßhaftwerdung wird danach am besten als 
"Weiler bezeichnet. Nicht die extremen Formen, Einzelhof oder Großhof, sondern diese 
Weilerformen bestimmen das Bild der Frühzeit. Je weniger wir von einem fertigen 
Siedlungssystem ausgehen, um so leichter wird es, die spätere Entwicklung zu ver-
stehen.»15 

Alle diese Ergebnisse haben die für Jahrzehnte bestimmenden Ansichten des Alt-
meisters der deutschen, vor allem der süddeutschen Siedlungsgeographie, ROBERT GRAD-
MANN, umgestoßen und entkräftet. 16 

II . Karte und Agrargeschichte 

Mit diesem Titel ist ein Aufsatz von FRIEDRICH WALTER überschrieben, in dem aller-
dings ein Plädoyer für die moderne Karte der verschiedensten Maßstäbe gehalten wird. 1 7 

Mir scheint die Tendenz, die Auffassung abzuwerten, «daß die ältesten Karten immer 
die wertvollsten seien», reichlich einseitig zu sein. Selbstredend ist, daß alle siedlungs-
kundliche und agrarhistorische Forschung mit der modernen Flur- und Katasterkarte 
und den Meßtischblättern zu arbeiten hat, und wir werden auf den Wert dieser Karten 
noch ausführlich einzugehen haben. Daß daneben, oder besser gesagt, in erster Linie, 
historische Karten, wo sie vorhanden sind, eine entscheidende Quelle für agrar- und 
siedlungsgeschichtliche Einsichten darstellen, dürfte auf der Hand liegen und vor allem 
auch durch die nachfolgenden Ausführungen unterbaut werden. 

12 E b d a . , 2 2 1 . 
1 3 D i e G e w a n n f l u r in Süddeutschland, in : Die A n f ä n g e der L a n d g e m e i n d e und ihr Wesen I 

( = V o r t r ä g e und Forschungen V I I . Kons tanz-S tut tgar t 1964) , 1 1 - 2 8 . 
1 4 FR. STEINBACH, G e w a n n d o r f und E i n z e l h o f . Historische A u f s ä t z e ( A l o y s Schulte zum 

70. Geburts tag) . Düsse ldor f 1 9 2 7 . 
1 5 D a s mittelalterl iche D o r f als Friedens- und Rechtsbereidi . W e i m a r 1 9 5 7 , S . 4 f f . , S . 2 0 . 
1 6 Zu le tz t R . GRADMANN, S ied lungs formen als Geschichtsquelle und als historisches Problem, 

Z W L G . 7, 1 9 4 3 , 2 5 - 5 6 . V g l . U r t e i l v o n F. STEINBACH, U r s p r u n g und Wesen der Landgemeinde 
(Vorträge und Forschungen V I I ) , S . 249. 

1 7 Z A A 1 , 1 9 5 3 , 8 9 - 1 0 4 . 
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Für unsere an ausgewählten Beispielen der oberrheinischen Landschaft dargestellten 
Bemühungen ist es zunächst erforderlich, die methodischen Fragen kartographischer 
Quellenauswertung zu durchdenken. Aus der großen Zahl der gerade auch in metho-
discher Hinsicht wichtigen Arbeiten zum Thema «Karte und Agrargeschichte» möchte ich 
herausgreifen: 

I. HANS BACHMANN, Z u r Methodik der Auswertung der Siedlungs- und Flurkarte fü r 
die siedlungsgeschichtliche Forschung. 18 

Z. WOLFGANG PRANGE, Holsteinische Flurkartenstudien. D ö r f e r und Wüstungen um 
Rheinbek. 1 9 

3. KARL A . HABBE, Das Flurbild des Hofsiedlungsgebietes im mittleren Schwarzwald 
am Ende des 18. Jahrhunderts.2 0 

Auf ein besonders schönes Beispiel einer vorbildlichen (gerade in kartographischer 
Hinsicht) Darstellung einer historischen Gemarkungskarte und ihrer Auswertung ver -
weise ich vorweg : die einschlägigen Blätter des «Atlas der deutschen Agrarlandschaft».2 1 

1 . 

HANS BACHMANN legt seine Ergebnisse anhand Nordtiroler Materials vor (oberes 
Inntal mit Seitentälern), d. h. er beschränkt sich bewußt auf einen überschaubaren R a u m . 
Diese engräumige Forschung ermöglicht am ehesten die Einbeziehung von Nachbarwis-
senschaften und die Verarbeitung von möglichst viel schriftlichen Quellen. BACHMANN 
setzt den Hauptakzent auf die Siedlungsgeschichte, impliziert jedoch, ohne das beson-
ders herauszuarbeiten, auch agrargeschichtliche Fragestellungen. Entscheidend scheint 
mir zu sein, daß er eine f ü r sein Untersuchungsgebiet spezifische Methode entwickelt, 
das bedeutet: er kann von einem Siedlungsgebiet mit geschlossenen Dörfern, mit offenen 
Weilern und mit ausgeprägter Hofsiedlung ausgehen. Sein Siedlungsraum trägt noch im 
Flurbild Relikte römischer Feldvermessung (dazu kommen Ortsnamen, die auf römi-
sche praedium-Namen zurückgeführt werden können). 

BACHMANN geht nun v o n den 18 5 J angelegten Katastermappen einschließlich den 
Bau- und Grundparzellenprotokollen aus und kann damit den Ende des 18. Jahrhun-
derts angelegten sogenannten Theresianischen Kataster kombinieren, in dem häufig 
nachtragsweise bei der Verzeichnung des Grundbesitzes auch die dann 1855 noch gültigen 
Grundparzel len und Bauparzellennummern vermerkt wurden, in der Weise, daß die 
grundherrschaftliche Zugehörigkeit jeder einzelnen Parzelle feststellbar ist. Von dieser 
sehr günstigen und ziemlich einheitlichen Uberlieferung her ver fährt BACHMANN im 
wesentlichen nach zwei Methoden: 1 . nach der Verteilung des Grundbesitzes, durch die 
ein Ergebnis bei hochmittelalterlichen Rodungssiedlungen erzielt werden kann, wenn 
im Wege der Rückschreibung, unterstützt durch schriftliche Überlieferung, die ursprüng-
lichen Besitzeinheiten rekonstruiert werden können. Bei früher Besiedlung versagt diese 
Methode; 2. nach der Methode der grundherrschaftlichen Besitzverteilung, mit deren 
H i l f e BACHMANN Ergebnisse bei sehr alten Grundherrschaften erreichte, wenn die 
schriftlichen Quellen ergiebig waren. 

BACHMANN hat, um es noch einmal hervorzuheben, seine Methode speziell für ein 
Gebiet erarbeitet, in dem frühe römerzeitliche Besiedlung vorliegt (jedoch nur in Form 
der praedium-Siedlung nachzuweisen ist), in der weiterhin frühmittelalterliche Siedlung 

« Z A A 8, i960, 1 - 1 3 . 
1 9 In: Gottorfer Schriften zur Landeskunde Schleswig-Holsteins 7. Schleswig 1963. 
20 = Forschungen z. deutschen Landeskunde 118. Bad Godesberg 1960. 
2 1 Hrsg. v. E.OTREMBA. I .Lieferung Wiesbaden 1962 (Teil IV, Blatt j : Agrarsozialstruktur 

der Gemeinde Altheim b. Biberach, Oberschwaben, 1787). 
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nur in der Form der exklusiven grundherrlichen Siedlung erfolgte, bei der, naturräum-
lich vorgegeben, die klare Abgrenzungen ermöglichende Talsiedlung bestand.22 

2. 

WOLFGANG PRANGE, der sich durch eine Arbeit über die mittelalterliche Siedlungs-
geschichte des Landes Lauenburg23 als Kenner der schleswig-holsteinischen Landesge-
schichte ausgewiesen hat, versucht in der oben angeführten Untersuchung, bei ständiger 
Uberprüfung der methodologischen Fragen die Möglichkeiten der auf Flurkarten ge-
stützten siedlungsgeschichtlichen Forschung auszuloten. Auch für ihn ist, wie es bei 
BACHMANN angeklungen ist, von vornherein klar, daß nur über den engen Raum ge-
arbeitet werden kann, daß eine Generalisierung der ermittelten Befunde methodisch 
unzulässig ist, und daß jede Karte jeweils in den Gesamtzusammenhang der ganzen 
Uberlieferung einzuordnen ist. In diesem speziellen Fall ist von PRANGE auch der 
Aspekt der Wüstungsforschung herangezogen worden, den wir hier jedoch nicht weiter 
verfolgen wollen. 

PRANGE hat ein Gebiet ausgewählt, das heute vom Großraum Hamburg bestimmt 
und geprägt ist, das keinesfalls mehr das alte Landschaftsbild ahnen läßt. Einen ersten 
Schritt, eine größere Ursprünglichkeit des Landschaftsbildes zu gewinnen, stellt die 
Heranziehung der alten Meßtischblätter von 1880 dar. Diese Karten konservieren na-
türlich die Struktur der Landschaft, wie sie seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
durch den berühmten Reform-Vorgang der Verkoppelung sich herausgebildet hatte. 

Die Agrarstruktur unmittelbar vor der Verkoppelung wird durch lückenlos über-
lieferte Flurkarten gesichert, die von 1765 bis 178 1 aufgenommen wurden. Es handelt 
sich um die typische katastermäßige Vermessung mit den Meßprotokollen, von denen 
her über Größe, Nutzungsart und Besitzer der Parzellen Einsichten gewonnen werden. 

Das schriftliche Material umfaßt Erdbücher, Feldregister, Amtsbeschreibungen und 
Amtsrechnungen und reicht nicht über das 16. Jahrhundert zurück. Mittelalterliche Ur-
bare etwa fehlen völlig. So kann natürlich keine Rückschreibung in die spätmittelalter-
liche oder hochmittelalterliche Zeit vorgenommen werden. Gleichwohl gewinnt PRANGE 
eine größere Zahl von gesicherten Ergebnissen bezüglich der mittelalterlichen Flurformen 
und der frühneuzeitlichen Feldnutzungssysteme. 

Ihren besonderen Wert hat die Studie in der vorsichtigen, methodisch sauberen, prä-
zisen Behandlung und Auswertung der Quellen und in der individuell gehaltenen An-
passung von Flurkarte und schriftlicher Überlieferung. 

3-
Den Stand der Erforschung des Flurbildes für einen Teil des oberbadischen Raumes 

hat KARL A . HABBE in seiner Untersuchung über das Flurbild des Hofsiedlungsgebietes 
im mittleren Schwarzwald am Ende des 18. Jahrhunderts dargestellt. Im Gegensatz zu 
anderen Räumen, auch benachbarten, wie z. B. Württemberg, können für den badischen 
Raum hinsichtlich siedlungsgeographischer, siedlungsgeschichtlicher, flurmorphologischer 
- und hier kann hinzugefügt werden: agrargeschichtlicher - Fragestellung wenig Unter-
suchungen nachgewiesen werden,24 Freilich: auf der Skala von Siedlungskunde bis zur 

2 2 F ü r die Einordnung dieses Gebietes in die größeren historischen Zusammenhänge möchte 
ich auf die auch die neueste Literatur verarbeitende Studie von HEINRICH BÜTTNER verweisen: 
Frühmittelalterliche Bistümer im Alpenraum zwischen Großem St. Bernhard und Brennerpaß, 
in: H J 84, 1964, 1—33. 

2 3 Siedlungsgeschichte des Landes Lauenburg im Mittelalter ( = Quellen und Forschungen z. 
Geschichte Schleswig-Holsteins 4 1 , i960). 

2 4 Vg l . HABBE, 7 f f . 
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Agrargeschichte ist viel P latz , und die Fragestellungen sind höchst different. Jedoch sind 
die Richtungen der Untersuchungen und die Quellengrundlagen oft verwandt oder gar 
gleich. 

Betrachten wir die von rein geographischer Zielsetzung herkommende Arbeit HABBES 
etwas näher, so ergibt sich eine erstaunlich starke Af f in i tät in methodischen Überlegun-
gen zu unseren Bemühungen. HABBES Forschungsziel w a r die Herausarbeitung des Flur-
bildes nach dem Stand zu Ende des 18. Jahrhunderts - also vor den großen Umschich-
tungen - , und z w a r in einem geographisch geschlossenen größeren Gebiet (Methode 
GRADMANNS im Sinne der Übersichtsuntersuchung) in Verbindung mit lückenloser Uber-
prüfung der Einzelzellen dieser so gesehenen Kulturlandschaft. Die Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes geschah nach rein geographischen Gesichtspunkten, historisch be-
dingte Grenzen blieben völl ig außer Betracht - lediglich soweit geschlossene Herrschaf-
ten im Rahmen des Untersuchungsgebietes liegen, fanden sie eine äußerliche Berück-
sichtigung. Gleichwohl liegen Berührungspunkte vor, und z w a r im Methodischen. 

HABBE hat seine Arbeit fast ausschließlich auf der Basis von Kartenmaterial erstellt 
und mußte deshalb die Quellengrundlage besonders sorgfältig erforschen. Er k a m zu 
folgendem Ergebnis fü r unseren R a u m : als einzige lückenlose Grundlage für den badi-
schen Bereich steht nur der Gemarkungsatlas von Baden zur Verfügung, der das Ergebnis 
jahrzehntelanger Vermessungen gemäß bad. Gesetz über die Vornahme der stückweisen 
Vermessung sämtlicher Liegenschaften des Großherzogtums v o m 2 6 . M ä r z 1 8 5 2 ist.25 

N u n ist zu sagen, daß dieser Gemarkungsatlas höchstens in den Fällen für den Agrar -
historiker brauchbar ist, in denen die Entwicklung seit 1800 keine allzu großen Verän-
derungen gebracht hat, wie etwa im Bereich des Hofsiedlungsgebietes des Schwarzwaldes. 
Für die übrigen Agrarlandschaften unseres Untersuchungsgebietes ist der Gemarkungs-
atlas nur sehr bedingt verwendbar, weil er einen Flurzustand festhält, von dem aus nur 
mit methodisch höchst schwierigen Untersuchungen und vom Ergebnis her nicht zu recht-
fertigendem Ze i taufwand Rückschlüsse auf frühere Verhältnisse gezogen werden können. 

Das erkannte auch HABBE, der die nur bedingte Brauchbarkeit für sein d a f ü r noch 
günstiges Untersuchungsgebiet konstatierte, und auf anderes, freilich nur mangelhaft 
überliefertes, Kartenmaterial sich stützte: auf die Gemarkungskarten und Flurpläne 
des 18 . Jahrhunderts. HABBE gelang es, f ü r sein Untersuchungsgebiet für die meisten 
Gemarkungen genaue nach einzelnen Flurstücken vermessene Pläne unterschiedlichen 
Maßstabes zu finden, die er dann auf den Nenner der Grundkarte 1 : 1 0 0 0 0 brachte. 
Freilich ist ihm entgangen, daß bei diesen präzisen Bannrissen in der Regel als unent-
behrliches Komplement das Vermessungsprotokoll dazugehört, und daß diese Pläne nur 
in Verbindung mit dem Protokoll auswertbar sind - zumindest gilt das fü r den Agrar-
historiker.26 

Die Brauchbarkeit von Übersichtsplänen des 18. Jahrhunderts (meist im Maßstab 
von etwa 1 : 1 0 0 0 0 ) ist f ü r den Agrarhistoriker in der Regel nur gering zu veranschla-
gen, da hier keine exakte Flurvermessung vorliegt, die Kulturarten meist höchst schema-
tisch verzeichnet sind und f ü r die Agrarverfassung wenig herauszuarbeiten ist. Die 
Uberlieferungslage ist dabei sehr unterschiedlich. Für die ehemals vorderösterreichischen 
Orte liegen meist lückenlose Kartierungen vor, sehr lückenhaft war dagegen die K a r -
tierung der ehemals fürstenbergischen und markgräflich-badischen Orte sowie der ritter-
schaftlichen und geistlichen Herrschaften. 

Im übrigen ergibt sich in diesem Zusammenhang ein gewichtiges Desiderat agrar-
historischer Forschung: die Erarbeitung einer Gesamtübersicht über die archivalischen 
Bestände an Bannrissen. Diese Erfassung muß sich auf die staatlichen und nichtstaat-

2 5 Großherzogl. Bad. Reg.-Blatt 50, 1852. 
28 Dazu unten die von mir untersuchten Orte. 
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liehen Archive sowie auf die kommunalen Archive erstrecken. Ohne Zwei fe l wird auch 
eine derartige Erfassung f ü r weite Gebiete Lücken ergeben, aber das Material dürfte 
ausreichen, um systematisch Übersichtsuntersuchungen größeren Stils mit H i l f e des 
Kartenmaterials des 18. Jahrhunderts betreiben zu können. HABBE erstrebte nur eine 
Erfassung des flurmorphologischen Zustandes am Ende des 18. Jahrhunderts. Die histo-
rische Dimension fehlt. 

Doch die methodischen Probleme bei der Kartenauswertung stellen sich dem Histo-
riker erst in vollem Umfang , wenn er sich bemüht, die Karten und Pläne zum Ausgangs-
punkt historischer Recherchen über die Entwicklung des Flurbildes und der Flurstruktur 
sowie der Agrarstruktur zu machen. 

B. Die Flurverfassung 
einiger ausgewählter rechtsrheinischer Gemarkungen 

H ü g e l h e i m 

Die Gemarkung weist heute eine Fläche von 543,3 ha auf. 1 Nach einer 1794/95 vom 
Geometer F. Menzer durchgeführten Vermessung2 belief sich die Gemarkungsfläche 
auf 1 3 5 o Jauchert, 69 Ruten, was bei Zugrundelegen von 0,36 ha pro Jauchert einer 
Fläche von ca. 486 ha entspräche, bei Zugrundelegen von 0,40 ha pro Jauchert jedoch 
der heutigen Hektarzahl fast gleich käme (ca. 540 ha).8 Damals waren Dorf und zu-
gehörige Gemarkung folgendermaßen aufgeteilt (nach dem Maßschema: Jauchert/Vier-
tel/Ruten): 

I . D o r f und Gärten: 41/75/62. 
z. Ackerland: 963/50/27. 
3. Wiesen: 241/50/52. 
4. Weinberge: 1 0 3 / - / - . 

Insgesamt w a r die Gemarkung in 3628 Parzellen vermessen. 

Feststellbar sind 96 vollbäuerliche Betriebe unterschiedlicher Größe. Allmendbesitz 
fehlt völlig. Wir haben eine der vielen Oberrheintalgemeinden ohne Waldbesitz vor uns. 
Die geographische Situation der Gemarkung ist einmal durch die Zugehörigkeit zur 
Rheinebene, zum andern durch die Zugehörigkeit zur Vorbergzone der flachen, etwa 
5 km breiten Lößmulde nördlich von Müllheim gekennzeichnet. Der Teil der Gemar-
kung, der zur Lößriedellandschaft gehört, ermöglicht den Weinanbau, von dessen E x i -
stenz w i r wissen, seitdem wir von dem Ort Hügelheim historische Nachrichten haben.4 

Der Ort liegt im Altsiedelgebiet in der Nachbarschaft alter Siedlungen, nämlich 
Buggingen, Müllheim, Zunzingen und Dattingen. Überdies gehören in die Nachbarschaft 
von Hügelheim einige Wüstungen, über die in meiner Studie «Das Urbar als Quelle 
f ü r die Wüstungsforschung» nähere Ausführungen gemacht sind.5 

1 Vgl . Katasterplan, Übersichtsplan 1 : 1 0 0 0 0 , V A Müllheim, Gemeinde Hügelheim. 
2 Gemeindearchiv Hügelheim: Karte Nr. 1 und 2; Meßprotokoll (2 Bände). Diese Quellen 

werden z. Zt. von meiner Schülerin A . MACH für die Erarbeitung der Sozialstruktur von H ü -
gelheim vor 1800 ausgewertet. 

3 Es läßt sich vorerst nicht klären, in welcher Relation der von MENZER verwendete J a u -
chert zum metrischen Flächenmaß steht. 

4 Vgl . OTT, St. Blasien, S. 80 ff. 
5 Wüstungen <Höhingen>, <Hofen>. Vgl. OTT, Urbar als Quelle der Wüstungsforschung. 
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Der Ort tritt erst ins Licht der schriftlichen Überlieferung im Zusammenhang mit der 
Dotation von St. Blasien und von St. Peter im Schwarzwald im 12. Jahrhundert. Der 
Rotulus Sanpetrinus überliefert für das 12. Jahrhundert, zeitlich nicht genau fixierbar, 
zwei Traditionen.6 Für St.Blasien bestätigte Papst Hadrian IV. am 8. Juni 1 1 5 7 die 
«ecclesia in Högelheim»,7 was kurze Zeit später der Bischof von Konstanz, Hermann I., 
bekräftigte.8 Woher der sanktblasianische Besitz rührte, ist nicht bekannt. Vielleicht 
stammt er aus üsenbergischer Schenkung, denn diese hochadlige Familie war in Hügel-
heim reich begütert und dürfte im Raum Hügelheim vielleicht, ihren Kernbesitz gehabt 
haben, wie in meiner Wüstungsstudie wahrscheinlich gemacht wurde.9 Einen konkreten 
Hinweis haben wir für den Hof von'TerinenFach in Hügelheim, der 1246 von den 
Üsenbergern an die Zisterze verkauft wurde, 1 0 in welchem Zusammenhange es lebhaften 
Streit um die Frage des Kirchenpatronats der Kirche von Hügelheim zwischen St. Blasien 
und dem Kloster Tennenbach bzw. den Herren von Osenberg gab, da die Usenberger 
dem Kloster St. Blasien das Recht auf das Patronat bestritten und es dem Kloster Ten-
nenbach zusprechen wollten. 1 1 Da sie bereits einen aus Freiburg stammenden Kleriker 
auf die vakante Pfründe präsentiert hatten, war die stritte Angelegenheit in ein delikates 
Stadium getreten. Die Eindeutigkeit, mit der St. Blasien sich durchsetzte, beweist zur 
Genüge, daß die päpstlichen und bischöflichen Konfirmationen ihre Wirkung nicht ver-
fehlt hatten. Andererseits wird klar ersichtlich, daß Rudolf und Burkard von Osenberg 
bzw. deren Vorfahren irgendeinen Rechtsanspruch an der Hügelheimer Kirche besessen 
haben mußten. Das führt uns zu der Annahme, der sanktblasianische Besitz samt Kir-
chenpatronat stamme vielleicht von der Familie der Üsenberger. Obgleich 1246 Kloster 
Tennenbach und die Üsenberger auf das Patronat verzichtet hatten, verkauften 1248 
Burkard und Rudolf von Osenberg ihren Hof einschließlich <ius patronatus> an die 
Zisterze Tennenbach.12 Doch hatte dies keine rechtlichen Auswirkungen, denn Tennen-

6 FLEIG, 106 n. 3 1 : «Wernherus de Buggingen vineam unam, quam manuwerc vocamus, in 
v i l la Hougelheim sitam pro redemptione animc sue s. Petro donavit.» FLEIG, 109 n. 53 : «Coun-
radus de Zonchoven cum uxore sua Mathi lde predium suum apud Hugelheim cum maneipiis 
tribus s. Petro donavit . Huic donationi liberi interfuere isti: Bernhardus et Wolmannus de 
Sevelden neenon de domo ducis: Berhtoldus de Mulenheim et filii eius Roudol f , Berhtolt, Hein-
ricus, Counrat et nepos ipsorum. H u g o de Hugelheim et filii Roudol fus , Routhardus quoque 
et Lancelinus de Mulenheim, Bernardus de Heitrisheim et alii quam plures.» Zum nicht gelö-
sten zeitlichen Ansatz dieser Belege vgl . FLEIG, 2$ f. O b das zähringische Ministerialengeschlecht 
von Hügelheim in Zusammenhang mit der nur durdi Flurnamen belegten Burg (vgl. TILLMANN, 
Lexikon der Burgen I, 437) gebracht werden kann, ist fraglich. Die Existenz einer zähringischen 
Ministerialenburg in Hügelheim nimmt ALFONS KOHLER, Die Burgen des mittelalterlichen 
Breisgaus (Freiburg i .Br . 1940), S. 1 1 , an, ohne allerdings d a f ü r irgendeinen Beleg anzuführen. 

7 G P II , 1 n. 23. Vgl . OTT, St. Blasien, 80. 
8 OTT, St. Blasien, 80. 
8 Vg l . Wüstung «Höhingen» (wie Anm. $). Nach Ausweis des sogenannten Liber construc-

tionis monasterii ad s. Blasium (ed. F. J . MONE, in: Quellensammlung z. bad. Landesgeschichte 4, 
c. 14, p. 92) trat zwischen 1 0 6 8 - 1 0 8 6 ein Udalrich de Uesenberg in das Schwarzwaldkloster ein. 
Bedenkt man diese Zusammenhänge, dann lassen sich für viele noch ungeklärte Besitzursprünge 
ansprechende Vermutungen aufstellen. 

1» F r U B I 93 n. 108. Vol ler Text F U B 1 , 1 9 1 , n .420. 
1 1 F r U B I 77 n .90. Vg l . OTT, St. Blasien, 92. 
1 2 D e r Widerspruch zwischen den beiden Urkunden von 1246 und 1248 läßt sich vorerst 

nicht lösen. Möglicherweise liegt f ü r die Urkunde von 1248 eine Fälschung der Datumszeile vor . 
Ich konnte bislang das Original daraufhin nicht überprüfen, um gegebenenfalls eine solche von 
mir vermutete Verunechtung festzustellen, werde jedoch im Zusammenhang mit der Edition 
des Urkundenbuches des Klosters St. Blasien dieser Frage noch nachgehen. Allerdings läßt eine 
Formulierung der Urkunde aufhorchen: « . . . curtim nostram de Hugelnheim cum Omnibus ap-
pendieiis et accessoriis tarn in rebus quam in personis quovis modorum ad ipsam curtim perti-
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bach vermochte sich niemals in den Besitz des Patronates zu bringen. 1 3 9 7 war die 
Kirche in Hügelheim zudem dem Kloster St. Blasien inkorporiert worden, 1 3 das Kloster 
blieb bis zur Säkularisation Kirchenherr - auch nachdem 1 5 5 6 Hügelheim als zur M a r k -
grafschaft: gehörig zum neuen Glauben gekommen war . 

Freilich beanspruchte das Kloster Tennenbach noch um 1 3 4 1 bei der Abfassung seines 
im Formalen so großartigen Urbars in Hügelheim neben dem Recht über den ganzen 
Bann, also der ganzen Ortsherrschaft, auch das Patronat, das mit dem H o f - Grangie -
verbunden sei, wobei sich die Tennenbacher ausdrücklich auf die K a u f u r k u n d e von 1248 
beriefen. 1 4 Gerade die Pertinenz der Ortsherrschaft beweist die Bedeutung des Üsen-
berger Hofes . Wir könen sehr wahrscheinlich Hügelheim ohne großes Bedenken zum 
Üsenberger Altbesitz rechnen. 15 

Tennenbach erweiterte in dieser Zeit seine Besitzgrundlage in Hügelheim recht be-
trächtlich durch den Kauf eines zweiten Hofes , den es im 14. Jahrhundert von einem 
Neuenburger Bürger erwarb. 1 6 

Alter und Herkunft des Besitzes des ehemaligen cluniacensischen Priorates St. Ulrich 
im Schwarzwald sind nicht näher bekannt. Es mag sich durchaus um Altbesitz bzw. 
sogar um Ausstattungsgut des Priorates handeln, sicher ist das jedoch nicht. Wir sind 
über die Anfänge dieses neben St. Alban (Basel) einzigen Priorates cluniacensischer O b -
servanz am Oberrhein bisher nur unzureichend im Bilde. 1 7 Sicher w i rd sich mehr sagen 
lassen, wenn es gelingt, die bei der Gründung der Zelle Rimsingen-Grüningen, der 
Vorläufer in der Vilmarszelle (St. Ulrich im Schwarzwald), maßgeblich beteiligten Herren 
von Rimsingen näher zu fassen und sie in ihrer Rol le innerhalb des breisgauischen Hoch-
adels besser zu begreifen. 1 8 

Die Urbarquellen für Hügelheim sind sehr umfangreich. Es liegen urbarielle Aufzeich-
nungen von St. Blasien, Tennenbach, St. Peter und St. Ulrich vor. Die Auswertung wi rd 
zu zeigen haben, daß damit der entscheidende Sektor der Gemarkung Hügelheim erfaßt 

nentibus cxceptis dum taxat feodis ibidem, que vulgariter dicunter manlehen, ecclesie ordinis 
Cysterciensis de Tennibach pro centum et tredecim marcis vendidimus. Sed et ius patronatus 
ecclesie de Hugelhein, sicut ad nos pertinere dinoscitur, cum universitate predictorum transtuli-
mus omnino in ecclesiam de Tennibach memoratam. Ceterum omncm actionem, que nobis com-
petebat vel nostris antecessoribus competere poterat pro recuperatione iuris predicte curtis 
cessimus eidem ecclesie, ut in Omnibus proprium commodum consequantur . . . » (Druck Z G O 9, 
327). Im Zusammenhang mit dem Streit um das Patronatsrecht gesehen, kann die Cessio-Formel 
nur gedeutet werden, daß die Üsenberger dem Kloster Tennenbach den Anspruch auf das 
Patronat der Hügelheimer Kirche abtraten. Wenn das Datum der Urkunde stimmt, dann war 
1248 für die Herren von Osenberg der Streit mit St. Blasien noch nicht zu Ende. 

13 Vgl. OTT, St. Blasien, 101 . 
14 Tennenbacher Urbar, 234: « . . . ac primum curia sive grangia nostra cum Omnibus per-

tineneiis suis et iuribus, que empta fui t a dominis de Uesenberg, sicut litteras sigillatas habe-
m u s . . . Ad quam curiam pertinet schütze und ban ac ius patronatus, sicut eam nobiles domini 
de Uesenberg habuerunt et antiqui nostri ab ipsis emerunt titulo proprietatis possidendam . . .» 
Zur Frage des Zwings und Bannes, der Dorfherrschaft: St.Blasien beanspruchte den halben 
Bann nach Ausweis des Urbars von 1352 (G1A 66/7213) und 1432 (GlA 66/7208): «Item in den 
hof hört och der halb ban.» 

15 Diese Beobaditung fügt sich gut in den größeren Zusammenhang der Herren von Osenberg 
und ihrer Besitzlandschaft ein, worüber auch in der Wüstungsstudie einiges gesagt ist (wie 
Anm. 5 ) . 

Tennenbacher Urbar, 240: «Nota bona curie nostre in Hugelnhein site prope ecclesiam 
cum resideneiis: domus, horreum, ortus ac pomerium, quam emimus pro Gylg Brenner de 
Ndwenburg pro 50 marchis . . .» 

17 Vgl. OTT, Sankt Ulrich, in: LThK 29 177; DERS., Ulrich von Zell ebda. 10, 459 f. Vgl. für 
die Herren von Rimsingen vorerst H . J. WOLLASCH, St. Georgen, 28 f. 

WOLLASCH , S t . G e o r g e n , 28 f . 
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ist. Aus den Anstößernennungen erfahren wir von einer größeren Zahl Neuenburger 
und Müllheimer Bürger, deren Besitz natürlich nicht schriftlich niedergelegt worden ist 
und sich damit einer Verwertung für unsere Fragestellung entzieht. 

Aber auch nicht aller Besitz von geistlichen Grundherrschaften ist uns in urbarieller 
Form überliefert. So hatte das Frauenkloster Rheintal bei Müllheim vermutlich umfang-
reichen Besitz in Hügelheim - übrigens auch in den Nachbargemarkungen wie einige 
umgrenzbare Flurstücke vermuten lassen.19 

Auch das von St. Blasien abhängige Frauenkloster Sitzenkirch hatte Besitz in Hügel-
heim, ohne daß wir aus dem 14. Jahrhundert Nachrichten über Umfang und Lage dieser 
Besitzungen vorliegen haben. 

Von allen im Mittelalter nachgewiesenen Grundherren behauptete allein St. Blasien 
noch im 18. Jahrhundert eine einigermaßen gesicherte Position. Das Meßprotokoll regi-
strierte den Umfang des sanktblasianischen Hofgutes - also des ehemaligen Meierhofes -
und des sanktblasianischen Lehengutes - also des Besitzes, der nach dem Recht bäuerlicher 
Leihe ausgetan war. Die Geltung des Obereigentums sonstiger Grundherren, die sicher 
auch 1794 bestanden hatte, ist bereits so weit zurückgedrängt, daß dieses Obereigentum 
im Meßprotokoll nicht mehr der Erwähnung wert war. 

Im Sinne der Betriebseinheit existierte der sanktblasianische Meierhof allerdings nicht 
mehr. Nicht einmal die Wirtschaftsgebäude standen mehr im Zusammenhang mit den 
Hofländereien. Dieser Befund führt natürlich zur Frage, welche Ergebnisse wir aus der 
Methode der Kombination von Karte des 18. Jahrhunderts einschließlich des Meßpro-
tokolls und von schriftlichen Quellen des späten Mittelalters für die Gemarkung Hügel-
heim zu erzielen vermögen. Etwa 725 Jauchert lassen sich mit Hi l fe urbarieller Quellen 
bzw. nach kartographischer Fixierung belegen, d. h. mehr als die Hälfte der Gemarkung. 

Im einzelnen: 
1 . Meierhof des Klosters St. Blasien 144 Jauchert 
2. zu St. Blasien gehöriges Zinsgut 167 Jauchert 
3. Meierhof des Klosters Tennenbach 154,y Jauchert 
4. Hof (zwei) des Klosters Tennenbach 65,5 Jauchert 
5. zu Tennenbach gehöriges Zinsgut 7 1 Jauchert 
6. zu St. Peter gehöriges Zinsgut 66,5 Jauchert 
7. zu St. Ulrich gehöriges Zinsgut 44 Jauchert 
8. Flurstücke, die zum Kloster Rheintal gehörten 7,25 Jauchert 
9. Flurstücke, die zur Widern gehörten 4,75 Jauchert 

724,5 Jauchert 

1. Der Meierhof des Klosters St. Blasien und die Reste einer alten Villikation 

Überprüfen wir zunächst den Meierhof des Klosters St. Blasien, dessen Umfang erst-
mals aus der genauen Beschreibung des ersten Generalurbars von 1 3 5 2 hervorgeht.20 Die 
erste Erwähnung summarischer Art liegt im sogenannten Breisgaurodel von 1337 vor, 
der zu Hügelheim vermerkt: «item curia in Hiugelenhein dat 10 maltera farris, 15 mal-

1 9 Vgl . unten, S. 1 2 u. 15 . 
2 0 G L A 66/7213 . Auf fä l l igerweise fehlt in der Aufzeichnung des Breisgauamtes der originale 

Eintrag des sanktblasianischen Besitzes in Hügelheim, der, wie das z. U r b a r von 1 370 f f . be-
weist, äußerst umfangreich und höchst differenziert war . Nachgetragen wurden von einer 
H a n d des 2. Urbars lediglich zwei Summen von Zinsen a) für den Meierhof , b) f ü r sonstiges 
zinspflichtiges G u t in Hügelheim. Offensichtlich hatte es dem zuständigen Breisgaupropst 
Schwierigkeiten bereitet, den unübersichtlichen Hügelheimer Besitz zu erfassen, während er die 
Ausdehnung des Meierhofes konstatieren konnte. 
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tera siliginis, I J m a l t e r a ordei mensure Thüricensis . I t e m unum m a l t e r u m siliginis, 
q u o d tenet v i l l i cus ib idem de uno prato . I tem 8 s c o p p o z z e dant octa m a l t e r a siliginis 
usualis mensure et 8 seumas a lbi v i n i et qual ibet 20 o v a . » 2 1 D a r a u s tritt ein k la rer A u f -
b a u entgegen: D i e S t r u k t u r einer V i l l i k a t i o n mit M e i e r h o f und 8 Schupposengütern, die 
ursprüngl ich einen V i l l i k a t i o n s v e r b a n d gebi ldet hat ten , 2 2 dessen A l t e r hier nicht zur 
näheren E r ö r t e r u n g stehen k a n n . Bedenkt man jedoch, daß auf dem sanktblasianischen 
M e i e r h o f das «ius pat ronatus» radiz iert w a r , dann l ä ß t sich unschwer vermuten , daß 
in dieser V i l l i k a t i o n sich ein sehr alter grundherr l icher V e r b a n d fassen läßt , der v ie l -
leicht noch in die karol ingische Z e i t zurückreicht; denn das Patronatsrecht ist nur noch 
die A b s c h w ä c h u n g des Rechtes einer ehemaligen E igenki rche , die mit dem grundherr-
lichen H a u p t h o f v e r b u n d e n w a r . Z u r Z e i t der Niederschr i f t des R o d e l s dür f te der P r o -
zeß der V e r r e n t u n g der grundherrl ichen V i l l i k a t i o n bereits beendet gewesen sein. 

D i e A u f z e i c h n u n g des sanktblasianischen 2. G e n e r a l u r b a r s v o n 1 3 7 0 f f . erst vermitte l t 
einen u m f a s s e n d e n Überbl ick über Z ins- und Schupposengut St . Blas iens in H ü g e l h e i m 
u n d zeigt zugleich, w i e k o m p l i z i e r t die rechtlichen u n d wirtschaft l ichen Verhä l tn i s se be-
reits g e w o r d e n w a r e n . W i e die A n l a g e ( 1 ) erkennen läßt , hatte der R e n o v a t o r nicht 
w e n i g e r als 245 Pos i t ionen unterschiedlicher Q u a l i t ä t u n d Q u a n t i t ä t zu registrieren 
gehabt . Bezeichnend f ü r die S i tuat ion , in der er sich b e f a n d , scheint m i r die N o t i z am 
E n d e der A u f z e i c h n u n g , eine zwe i te der <dos ecclesiae> zugeordnete Schuppose betref-
f e n d , zu sein: « D i e a n d e r schüppüs, die och an die ki lchen höret , hett d e r v o n B r a m b a c h 
verschrieben u n d k ö n n e n d die geburen dem probst nut t gewisen, daz er sie verschriben 
k o n d . D o c h v i n d e t m a n sie als si der von B r a m b a c h verschrieben hat geben. D i drig v o r -
geschriben hofstet u n d v o n den R i n t a l horent d a r z ü . D i e erberen lüt v o n Hüge lhe in 
sprechent och, w a m a n uff der schuppus g u t e m eins kome, die sint och f e l l i g . » 2 3 D i e 
F r a g e stellt sich: Lassen sich die 1 3 3 7 so u n i f o r m a u f g e f ü h r t e n acht Schupposen aus dem 
k o n f u s e n M a t e r i a l v o n ca. 1 3 7 0 herauslösen? 

Schupposengut w a r stets f a l l b a r e s Gut . D e r erste Schritt besteht also dar in , aus den 
2 4 5 Posit ionen das F a l l - G u t zu mark ieren . D a s E r g e b n i s : es lassen sich zunächst drei 
k o m p l e t t e Schupposen fassen (Posit ionen 2 0 2 - 2 0 4 u n d 2 4 5 ; 2 0 6 ; 229—244), und z w a r 
1 . eine Schuppose, die a l lerdings nicht als f a l l b a r qua l i f i z ier t w u r d e , deren zugehörige 
Parze l l en auch nicht a u f g e z ä h l t s ind, die aber in der A b g a b e n h ö h e u n g e f ä h r dem S a t z 
v o n 1 3 3 7 entspricht: 1 M a l t e r R o g g e n , Wein- und E ierz ins s ind durch G e l d z i n s v o n 
7 Schil l ing abgegolten. Dieses G u t stellt noch eine Betriebseinheit d a r u n d hat nur 
einen T r ä g e r . 2. E i n e sogenannte Kirchen-Schuppose ( insgesamt sind z w e i d e m W i d e m -
gut zugeschlagen) mit genauer Stücke-Beschreibung: y 2 l s J aucher t A c k e r l a n d , 3 M a n n -
w e r k ( = 3 Jauchert ) R e b e n . 1 M a n n s m a h d ( = 1 J aucher t ) Wiesen, au fgete i l t in 1 5 
Pos i t ionen. D a s Schupposengut , die H o f s t e l l e eingeschlossen, ist auf r 1 Personen verteilt . 
3 . E ine schwer rekonstru ierbare zwei te Kirchenschuppose, zu der drei H o f s t ä t t e n ge-
schlagen w u r d e n , deren Parze l l en in Mül lhe imer G e m a r k u n g lagen mit insgesamt 7 J a u -
chert A c k e r l a n d , 2/s Jauchert Wiesen. Inhaber dieser k o m p l i z i e r t a u f g e b a u t e n Schuppose 
ist das F r a u e n k l o s t e r Rhe inta l , v o n dessen Besitz oben bereits die R e d e w a r . O b diese 
Schuppose in dieser F o r m ohne weiteres in unsere Untersuchungen einbezogen werden 
k a n n , bleibt f rag l ich . Vermutl ich hing die kompl iz ie r te S t r u k t u r m i t i rgendwelchen 
Tausch- oder K a u f v o r g ä n g e n zusammen. 

D i e Zersp l i t te rung der v o l l s t ä n d i g überl ieferten Kirchenschuppose hinsichtlich der 

2 1 G L A 2 7 / 1 7 . V g l . S C H Ä F E R n r . 5 3 . 
2 2 Vgl . unten die ähnlichen Verhältnisse in Gallenweiler und Obereggenen. 
2 3 G L A 66/7214, fol.£>3r. Demnach lag der Abfassung eine Aufzeichnung eines <von Bram-

bach), sehr wahrscheinlich einer von den Hügelheimer Kirchherrn, zugrunde. Der damalige 
Breisgaupropst hat jedoch die Aufnahme des Urbarbesitzes völlig neu erarbeitet, wie auch die 
<vacat>-Marginalnotizen beweisen. 
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Trägerschaft gibt zugleich den Schlüssel für die Ermittlung der übrigen Schupposen: 
wir müssen eine ähnlich starke Aufteilung zugrundelegen. 

Neben diesen drei Schupposen lassen sich 52 Positionen ermitteln, die mit Sicherheit 
zu Schupposen gehörten, darunter befinden sich 5 Hofstätten, die sicher jeweils den 
Kern einer vorher integren Schuppose bildeten. 

Dabei stellen die Positionen 183—186 noch einen zusammenhängenden Rest einer 
Schuppose dar: 1,5 Jauchert Ackerland und 0,5 Jauchert Wiesen neben 1 Schupposen-
hofstätte in einer Hand. Abgaben: 9 Schillinge. Freilich ist im Stadium der Urbar-
Aufnahme dieser Schupposenrest bereits durch Handänderung gewechselt worden (Posi-
tion 186) : « . . . Hett nun Henni Wildenstein und git den zins und ist fellig. Die vor-
geschrieben gut hett Clewi Liniger zu siner hand und verfallet es och zu siner hand, 
diewil er es als hett.» Die Parzellen ergeben ungefähr 37 Jauchert Landes, so daß auf 
eine Schuppose ungefähr 7 Jauchert fallbares Land kommen; damit wäre ein unterer 
Schupposen-Durchschnitt erreicht. Insoweit kann von einer Rekonstruktion gesprochen 
werden. Jedoch ist die Zuordnung der Parzellen zu den einzelnen Schupposen nicht 
mehr möglich. 

Der sanktblasianische Besitz in Hügelheim ist 1370 ein Rentenbesitz. Die rechtlichen 
Unterschiede sind geblieben. Fallpflichtiges Gut wird genau registriert. Die Betriebs-
struktur ist - wohl erst in den Jahrzehnten zuvor - völlig verändert worden. Lediglich 
der Meierhof ist in einer Hand geblieben, und eine Schuppose.24 

Wenden wir uns weiter der Flurstruktur im Zusammenhang mit der eben bespro-
chenen Villikation zu. Für die Gemarkung Hügelheim liegt, wie eingangs festgestellt 
wurde, eine genaue Katasteraufnahme von 1794/95 vor mit Katasterkarte und Meß-
protokoll.25 Glücklicherweise wurde bei den Parzellen, die zum sanktblasianischen Hof-
gut zählten (also zum ehemaligen Meierhof) oder sonst vom Schwarzwaldkloster in 
bäuerlicher Leihe ausgetan waren, ein Vermerk angebracht. Dieser erfreuliche Umstand 
macht es uns möglich, beide Gruppen kartographisch zu markieren. Das Kartenbild der 
Flurkarte gibt diese Fixierung wieder. 

Das Ergebnis für die Frage nach der spätmittelalterlichen Flurform: der Herrenhof 
liegt zum größten Teil in Blockgemengeflur. Daneben existiert auch die kleinparzellige 
Gewannflur. Die nachfolgenden Untersuchungen werden zeigen, daß in Hügelheim die 
Gewannflurstruktur bereits im Spätmittelalter sehr stark ausgebildet war ; aber der 
Herrenhof - und das gilt, wie wir noch sehen werden, auch für den Hof der Zisterze 
Tennenbach - liegt dominierend in wenigen großen Blöcken in der Flur. 

Die Kontinuität vom Umfang des Meierhofes und die Kontinuität der Flurlage 
der einzelnen Hofländereien soll uns weiter beschäftigen. Nach den Hofbeschreibungen 
von 1 3 5 2 und 1 4 3 2 2 6 umfaßte der Meierhof 144 bzw. 146 Jauchert, und zwar 124 bzw. 
126 Jauchert Ackerland, 18 Jauchert Wiesen und 1 Jauchert Reben. Nach der Vermes-
sung von 1794/9 j ergibt sich für das Meierhofgut eine Größe von 144 Jauchert. Diese 
frappierende Kontinuität des Umfangs korrespondiert mit der auf nahezu gleicher Ge-
nauigkeit beruhenden Kontinuität der Flurlage. Wir können bei der Kombination von 
Flurkarte (1794/95) u n d Hofbeschreibung genaue Ubereinstimmung konstatieren. 

Allerdings können wir für die 1794/95 als sanktblasianische Lehen qualifizierten Par-
zellen nicht ohne weiteres dieselbe Ubereinstimmung mit den Urbareinträgen des 
14 . Jahrhunderts finden. Es ist schwierig, im einzelnen festzustellen, ob die insgesamt 
51 Jauchert umfassenden Parzellen den Umfang - wenigstens rudimentär - der ehema-

2 4 G L A 66/7214. 2 5 Vg l . Anmerkungen 1 u. 2. 
2 6 G L A 66/7213 und 66/7208. Die Di f fe renz beider Beschreibungen ist minimal. 1 3 5 2 wurden 

3 Jauchert berechnet, die im benachbarten Bugginger Bann lagen, 1 4 3 2 dagegen 5 Jauchert. 
Sonst sind die Parzellen nahezu konstant vermessen. 
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ligen Schupposen darstellen oder sonstiges zinspflichtiges Gut repräsentieren. Überprü-
fungen haben ergeben, daß in den seltensten Fällen Schupposengut gemeint ist. In dieser 
Gruppe ist demnach keine Kontinuität vorhanden. Hier kann auch eine methodische Er-
örterung eingefügt werden: die Rückschreibungen der Schule A. KRENTZLINS hatten, wie 
eingangs dargelegt wurde, zum Ziel, abhängige Hufengüter in ihrer mittelalterlichen 
Flurstruktur zu erarbeiten. Diese Methodik versagt zumindest in den von mir unter-
suchten Gemarkungen und vermutlich auch für das ganze oberrheinische Gebiet des Alt-
siedellandes vollkommen, weil i . die Quellen fehlen, z. die grundherrschaftlichen Schich-
tungen dafür zu stark und zu undurchdringlich sind. Abhängiges Schupposengut, das 
parallel zu dem Hufengut gesetzt werden darf, ist zwar in den schriftlichen Quellen zu 
fassen, läßt sich aber nicht mehr rekonstruieren. Das kann noch präziser gezeigt werden 
am Beispiel der Gemarkung Obereggenen, die im Rahmen dieses Kapitels behandelt 
werden wird.27 

Der Weinbau ist aus der Produktion des Meierhofes bis auf i Jauchert Rebgelände 
völlig ausgeklammert - aus verständlichen Gründen. Die Arbeitsintensität war zu 
stark, als daß in der Zeit bereits paralysierter Villikationsverfassung Weinbau innerhalb 
eines großen Hofes hätte betrieben werden können. Nun läßt sich aus dem zinspflich-
tigen Gut eine Gruppe herauspräparieren (Positionen 1 5 7 - 1 6 7 ) , die als Rebgelände im 
Teilbau ausgetan war, und zwar in der üblichen Form des vierten Teiles des Weinertra-
ges: 6,5 Jauchert Reben. Wir gehen nicht fehl in der Vermutung, daß diese Reben ur-
sprünglich zumindest enger zum Hofverband gehört hatten, wenn nicht gar zum Her-
renhof, zur terra salica, selbst. 

Ähnlich lagen die Verhältnisse beim Meierhof des Klosters Tennenbach. Bei der A u f -
zeichnung des Tennenbacher Urbars wurden im Anschluß an die Hofländereien die meist 
in Teilbau ausgetanen Reben angeführt, deren Zins unmittelbar zum Meierhof ging,28 

und zwar waren es 26 Jauchert. Diese Gruppe ist eindeutig abgetrennt von den nach-
folgenden Zinsgütern, die, wie gleich gezeigt wird, zum Hufengut gehörte. Diese 26 Jau-
chert lagen teilweise in einem Tal , dessen Bann - also Rebbann - ganz zum Tennen-
bacher Hof gehörte.29 

2. Der Meierhof der Zisterze Tennenbach in Hügelheim 

Der Hof ist mit etwas mehr als 155 Jauchert größer als der Meierhof des Klosters 
St. Blasien.30 Im Tennenbacher Urbar sind die Flurstücke nach der Einteilung der Drei-
zelgenverfassung aufgezeichnet, was, wie anderweitig ausgeführt wird, eine Bereiche-
rung der Einsicht in die Flurstruktur von Hügelheim und der Umgebung ist. Die Flur-
struktur des Hofes wird, soweit noch zu rekonstruieren, auf der Gemarkungskarte ver-
deutlicht. Es hält schwer, den Tennenbacher Hof nach seiner Flurstruktur zu rekonstru-
ieren, d. h. die Flursituationen kartographisch zu fixieren, weil das Meßprotokoll keiner-
lei Hinweise mehr auf die mittelalterlichen Besitzungen Tennenbachs enthält. Wir muß-
ten deshalb versuchen, in mühevoller Detailarbeit mit Hilfe von Angrenzernennungen, 
die im Tennenbacher Urbar selbst sehr spärlich, dafür im sanktblasischen und St. Ulricher 
Material häufiger sind, das Kartenbild des ehemaligen Tennenbacher Hofes zu erarbei-
ten. Längst nicht alle Positionen konnten lokalisiert werden, doch ließen sich immerhin 
die großen Blöcke festlegen. Das flurmorphologische Bild entspricht genau dem des 

27 Siehe unten, S. 28 ff. 28 G L A 615/8553, f o l . 1 3 5 v . ss. 
2 9 E b d a . : « E t nota , quod amissa sunt et deberet census dar i nobis de hoc, sed non datur et 

cetera iugera v i n e a r u m in dem obern tal an dem hindern berge et sunt o m n i a 46 jugera v i n e a -
rum et plura .» 

3 0 D a v o n ca. 1 4 1 Jauchert A c k e r l a n d und 1 4 Jauchert Wiesengelände. 
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