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Bcr Roiiidichen Gesellschaft der Wisscaschaftea aberrercht am 15. M.irz 1854

ie sorgfaltigenlUnlersuchungen welche in neuerer Zeit alien Thcilen des

deutschen Alterlhumes zugevvandt worden sind^ haben auch angefangen ul>er

die agrarischen Zustiinde unserer Vorfahren ein helleres Lichl zn verbreiten.

Lange genug freilich hat es gei^auert ehe man sich hier vgp vorgefassten

Meinungen und eingewurzellen Irrlhumern losgesagl hat Der grosse Einfluss,

den Moser durch seine Osnabriickische Geschichte lange Zeit auf die Auf-

fassung der altdeutschen Verbaltnisse ubte, ist der Grund gewesen, dass man

die gerade in agrarischer Beziehung so eigenthumlichen Zuslande Weslplialens

als maassgebend auch fur das iibr

gen, die sich anderswo finden, aui

geseben und Abw

auf spalere Entslehung zuriickgefiihrt bat, wah-

rend dort die urspriinglichen Verbaltnisse wesentlicb unverandert fortgedauert

haben sollten. Damit verbanden sich Irrtbiimer, wie sie nur bei einer volUgen

Unkenntniss der, Dinge, von denen man handelte, erklarlich sind, die aber

Buch ins andere iibertrag 1 So hat es gescbehe

L

1) Landau sagt in dem gleich anzufuhrenden Bnch (S. 61 n. 6) ganz mil Recht:

„Die Angabe mancher Schriflsteller, dass Karl der Gr. die Dreifelderwirthschaft

eingefiihrt habe, eine Angabe, fur die sich auch nicht einmal ein scheiubarer

Beleg anfiihren lasst, ist Wort — zu lacherlich, als

dass sie einer Widerlegung bediirfte." Die Sache wird auch nicht viel besser^
_ ^ _

wenn wissenschaflliche Schriflstellefj wie Knaus, der Flurzwang S. 1, die Sache

so modificiren, dass „seit Karl des Gr. Zeiten und durch dessen auf seinen

Giitern gegebenes Beispiel der sogenannte dreiflurige Anbau der Felder fast

allgemein heimisch geworden sei." Auch dass Karl neue Villen angelegt, mit

denen eine neue Epoche beginnen soli, wie noch G. L. von Maurer in sei-

nem gleich zu nennenden Buche sagt ^S. 253), beruht auf einer unrichtigen
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dass wir in Deutschland aus den Arbeiten iiber die Zustande fremder Volker

Licht gewannen iiber die der eigenen Vorzeit. Die genaueren Nachrichten

danischer Quellen und die darauf geslutzten Untersuchungen von Olufsen
*t

(Bidrag til Oplysning om Danmarks rndvorres Forfatning i de aBldre Tider,

in Del Kongel. Danske Videnskabers Selskabs phil. og hist. Afhandlinger

DeellO und namentlich Hanssen fAnsichten iiber das Agrarwesen der Vor-

zeit, in Falcks Neuem staatsbiirgerlichen Magazin Bd.lV. und VI., die langst

einen neuen besonderen Abdruck verdienl batten} gaben zuerst ein deutlicheres

Bild von dem Agrarwesen der Germanen iiberhaupt. Eine Anzahl einzelner

wichtiger Punkte aber erhielt seine Erliiulerung und nahere Beslimmung in der

gelebrten Arbeit, zu welcher die Erklarung des alten Giiterverzeichnisses vom
r

franzosischen Kloster St. Germain dem eben der Wissenschaft entrissenen treff-

lichen frahzOsischen Akaiemiker Benjamin Guerard den Anlass gab (Po-

lyptyque de I'abb^ Irminon Tome I. Paris 1844) und die er spater sowohl

in der Einleitung zu dem ahnlichen Polypticum von Rheims (Pol^^tyque de

I'abbaye de St. Remi de Reims Paris 1853) wie in seinem Commentar

zu dem Capitulare de villis pn der Bibliotheque de I'ecole des chartes und

besonders abgedruckt 18533 vervollstandigt hat. In Deutschland haben zu-

nachst die Verhallhisse der Markgenossenschaften eine besondere Theilnahme er-

Tegl, iind vor allem Grimms Arbeiten, die Rechtsallerlhiiraer und die schone

Sammltfng der Weisthiimer , haben daruber die reichsten Aufschlusse gegeben;

mit den Dorfgeraeinden hat sich E i c h h o r n bei Gelegenheit seiner beriihmten

Abhandlung ubeir die Anfange der stadtischen Verfassung schon fruher etwas

eingehender beschafligt; iiber die eigentlichen Agrarverhaltnisse der iilteren

Zeit sind in Deutschland vorzugweise von Haxthausen in seinem anregenden

Buch (iiber die Agrarverfassung in den Furstenthiimern Paderborn und Corvey

Berlin 1829} einige treffende Bemerkungen gemacht worden, welche nur nicht

die Beaehtung fanden welche sie verdienten. In neuerer Zeit hat man aber
r

auch diesera Gegenstand eine erhfthle Aufmerksamkeit zugewandl. Jacobi

Erklarung der Anfangsworte des Capitulare de villis, die Guerard in seinem

Commentar ganz richtig ubersetzt: Nous voulons que nos terres, dont nous

avons affects les revenus a noire profit, servenl integraleraent a notre usage,

et non a celui d^autriii.
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(Forschungen iiber das Agrarweseii des altenburgischen Osterlandes Leipz. 1845)

gab die genauere Beschreibung einzelner Dorffluren und regie die Frage an

nach der Verschiedenheit derselben bei den verschiedenen Nalionen, zunachst
m

den Deutschen und Slaven; Langethal ([Geschichle der leutschen Landwirth-

schaft Jena 1847 ff.} bemiihte sich die neueren historischen Unlersuchungen

auch fiir dieses Gebiet nutzbar zu niachen, und iieferle eine Arbeit die freih'ch
L

keineswegs als erschopfend gelleti kann, aber doch das filtere Buch von

Anton bedeutend hinter sich zuriicklasst. Um dieselbe Zeit fiihrten micb die

Arbeiten fiir die Deutsche Verfassungsgeschichte dazu, den VerhSllnissen des

Grundbesitzes bei den alien Deutschen niiher nachzuforschen, und ich Uber-

zeugte micb, dass es intiglich sei, aus den bis dahin nie geniigend benutztcn

alteren Urkunden ein viel deutiicheres und vollstandigeres Bild sovvohl von
T

diesen wie von den agrarischen Zustanden iiberhaupt zu gewinnen^ als man

es bis dahin angenommen halle. Die beabsichtigte Mittheilung dieser Unler-

suchungen in einer Beilage zuni zweiten Bande der Verfassungsgeschichte

iinterblieb und ward auch bis jetzt durch mancherlei andere Arbeiten hinaus-

geschoben^ Da sind fast gleichzeitig zwei grossere Werke erschienen, welche

sich wenigstens theilweise eine ahnh'che Aufgabe stellen: G, Landau, Die

Territorien in Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwicklung Hamburg und

Gotha 1854; (S. 1— 102}, die Flurverfassung

ganz, die beiden folgenden, iiber Hofverfassung und Marken, theilweise diesen

Gegenstand betrefFen; und G. L. von Maurer, Eiuleitung zur Geschichle der

Mark- Hof- Dorf- und Stadlverfassung Munchen 1854, wo bauptsachlich uber

Markgenossenscbaft und Feldgemeinscbaft gehandelt, aber in Zusaramenhang

damit auch viele andere Fragen der Rechls- und Verfassungsgeschichte ent-

weder naher erorlert oder doch kiirzer beriihrt werden ^y Neben ihnen

muss das etwas iiltere Werfc von Stiive, Wesen und Verfassung der Land-
I

gemeinden und des landlichen Grundbesitzes in Niedersachsen und Weslphalen
^

Jena 1851, genannt werden, das in seinen historischen Abschnitten manche

11 Ich verweise auf die mehr allgemeinen Bemerkungen die ich uber diese Biicher

in einem Aufsalz der Allgemeinen Monatsschrifl fiir Lileratur 1854, Februar,
- » -

niederffelefft habe.
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Beitrage zur bessern Kennlniss dieses Gegenslandes giebt und jedenfalls dazu

beigetragen hat, ein allgemeineres Interesse fiir denselben zu erwecken, ein

Interesse , welches yorher schon die Konigl. Societal der Wissenschaften betha-

tigte, da sie eine Beschreibung der wendischenNiederlassungen im Liineburgischen

zum Gegenstand einer Preisfrage wahlte, welche wohl eine nicht uninteressante

Bewerbungsschrift veranlassle, aber doch keine geniigende Losung fand.

Wenn diirch diese Arbeilen manche wichtige Frage zur Erledigung ge-

bracht worden ist, so lassen sie gleichvvohl Raura fiir weitere und genauere

Ausfiihrungen einzelner Punkte. Die Grundlage fiir alles andere, fiir die wirth-

schaftlichen und rechtlichen Verhiiltnisse des Grundbesitzes , war den alien

Deutschen die Hufe; alles was sich auf sie bezieht verdient die sorgfiiltigste
r

___
* #

Beachtung: es scheint der Muhe worth und es ist mdglicb, die Zustande, wie

sie in den alleren Zeugnissen erscheinen, im vollen Detail zur Anschauung

zu bringen.

Dabei babe ich geglaubl mich auf die alteren Quellen, d. h. die Urkunden

bis zum lOten Jahrhundert bin, beschranken zu sollen, wahrend diese friiher

?rade weniger beachtet, von Landau und Maurer wenigstens nur neben

den spateren benutzl worden sind. Die Zusammenstellung von Zeugnissen

verschiedener Zeit hat allerdings, bei der grossen Statigkeit aller agrarischen

Verhiillnisse, hier geringeres Bedenken als auf andern Gebieten der Rechts-

und Culturgeschichte. Doch wird es immer eigenthiimliche Vorziige haben,

sich genauer zu vergegenwartigen , wie der Zustand in einer bestimmten Pe-

riode war, und nur ausnahmsweise babe ich deshalb hie und da ein spateres

Zeugniss beriicksichtigt.

Es ist fur jene altere Zeit nicht iiber Mangel an Quellen zu klagen.

Besonders die Schenkungen an die verschiedenen Kloster und Kirchen mil den

anderen verwandten Urkunden iiber Precarien, Tausch und dgl. kommen hier

in Betracht, und gerade ihrer ist aus dem 9ten Jahrhundert eine grosse Zahl

erhalten. Einzelne gehen bis zum 7ten, mehre bis zum 8ten Jahrhundert

zuruck. In einigen Beziehungen zeigl sich bis zum lOten Jahrhundert bin

wenig Oder gar kein Wechsel der Verhaltnisse; in anderen freilich tritt er

hervor, namentlich in der Vertheilung des Besitzes. Hier ist auch die Ver-

schiedenheit nach den einzelnen Gegenden Deutschlands grosser; die Dinge

»
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haben sich anders gestaltel in den eroberten romischen Provinzen als da wo
die Deutschen schon von alterer Zeit her sesshafl waren, Ira allgeraeinen be-

schriinke ich mich auf die Gebiete welche wirklich deiitsch geworden sind, denen

die einvvandernden Stamme ein deutsches Geprage dauernd aufgedriickt haben;

doch fiir einzelnes scbien es unbedenklich, selbst gebolen, die Urkiinden be-
^

nachbarter Gegenden namentlich Nordfrankreichs zur Vergleichiing heranzuziehen.

Manches Eigenthiimh'che bietet Sachsen dar, doch vielleicht mebr in den Namen

als m den Sachen selbst. Aber die sachsischen Quellen sind aus dieser Zeit

die diirftigsten, da namentlich die Klosterstiftungen erst in der Zeit beginnen,

wo ich im allgeraeinen die Grenze fiir diese Arbeit gezogen babe, ausserdem

niir von wenigen reichere Sammlungen von Traditionen erhalten sind.

Die altesten und meist audi wichtigsten besitzen wir aus Alamannien.

Obenan steht der Schalz des Klosters Sangallen, vollstandig mitgetheilt in

dem Codex tradilionum monasterii Sancii Galli^ einzelnes auch bei Goldast

in den Scriptores Rerum Alamannicarura (ed. Senkenberg Vol. 11.) j ungenii-

gende Auszuge bei Neugarl (^Codex diplomalicus Alemanniaie Vol. I.}, neuer-

dings eine Anzahl nach Vergleichung der Originale neu gedruckt in dem

Wirtembergischen Urkundenbuch (Bd, I 1849}; ich benulzte fruher auch eine

Samralung von Originalen aus Goldasts Nachlass auf der Bremer Stadt-

bibliothek sowie die sogenannten Formeln des Iso in den Sammlungen der

Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde; die letzten hat jiingsl Ro-

xieres in der Bibliotheque de lecole des charles und besonders Paris 1853

abdrucken lassen. An Alter und Werlh welleifern hiermit die Urkunden des

Kloslers Weissenburg im Elsass, die Zeuss herausgegeben hat ([Traditiones

possessionesque Wizenburgenses 1842}. — Auch Baiern ist nicht arm an

alten und bedeutenden Urkunden: die Traditionen von Passau (^Monumenta

Boica XXVin, 2.}, Regensburg (Pez, Thesaurus anecdotorum I, 3.), namentlich

aber Freising ([Meiohelbeck, flistoria Frisingensis Vol I.; vgl. die Schrift

von Haberlin, Syslematische Bearbeilung der in Meichelbecks H. Fr. enl-

haltenen Urkundensammlung Thl. I. Berlin 1842}, und Salzburg sowohl des

Erzbislhums wie des Klosters St. Peter ([Kleinmayr, Juvavia) kommen hier

in Betrachl, an die sich die des Klosters Monsee anscbliessen (zuletzt in iem

Urkundenbuch des Landes ob der Ens Bd.L 1852). Bei den letzten fallt auf,

«
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dass sie in den Ausdriicken vielfach mit den niederrheinischen Denkmalern
« m

Ubereinslimmung zeigen. — Das frankische Land am Mittelrhein hat die rei-

chen Sammlungen von Lorscli (Codex diplomaticus Laureshamensis ed. Lamey

3 V0II.3 und Fulda (zulelzt bei Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis 1850,

und Traditiones et Antiquitates Fuldenses 1844) aufzuweisen, wahrend die

Gegenden am Niederrhein sparlicher bedacht sind, die am rechten Ufer be-

sonders dnrch die allerdings sehr interessanten alteren Urkunden von Werden
an der Ruhr (zuletzt bei Lacomblet, Urkundenbuch des Niederrheins Bd. I.),

das linke Ufer durch die von Epternach (aufgenommen in Brequignys Samm-
lung der Diplomala et chartae ... ad res Franco - Gallicas spectantia , neue

Ausgabe von Pardessus 2 Voll. 1843. 1849, die auch sonsl manche fur

deutsche Verhaltnisse bedeutende Urkunde zuletzt mitgetheilt hat; einzelne

Nachlrage giebt Bordier, Du recueil des chartes Merovingiennes Paris

1850}. Auf die altsalischen Gebiete an der Schelde beziehen sich die Cbar-

tulare von St. Peter zu Gent (Van de Pulte, Annales abbaliae S. Petri Blan-

diniensis 1842) und St. Omer (Guerard, Chartularium S. Bertini 1840).

Am armsten, wie schon bemerkt, ist Sachsen bedachl; von allgemeineren

Sammlungen ist fast nur die der Traditiones Corbejenses (Ausgabe von Wi-
gand 1843) zu erwahnen, die aber schon in spatere Zeiten hinabreicht und

zudem durch grosse Ktirze der Ausziige manches vermissen lasst, was andere

gewahren, welche die voUstandigen Schenkungsurkunden aufgenommen baben.

Einigen Ersatz geben die andern Sammlungen der Urkunden, so weil sie in

eine so fruhe Zeit hinaufreichen , namentlich die kritisch zuverlassige im Anhang

zu den Regesta historiae Westphaliae (Vol. I. 1847). Ebenso sind auch aus

andern Gegenden Deutschlands die aljgemeinen Urkundensammlungen wohl zu

Rathe gezogen, docl^ phne Streben nach Vollstandigkeit, da sie theils aus

alter Zeit immer nur einzelne Privaturkunden, welche fiir diesen Zweck als die

ausgiebigsten erscheinen, bieten, theils der Stoff ira ganzen reichlich genug

vorliegt, und ganze Massen von Urkunden sich gerade in den hier einschla-

gendea Angaben fortwahrend wiederholen, sq dass an eine erschopfende

Aufzahlung fast nirgends zu denken ist, und es im allgemeinen nur darauf

ankommt, die Verbreitung derselben Verhaltnisse durch die verschiedenen

Provinzen nachzuweisen oder abwelchende Erscheinungen oder doch Benen-
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nungen vorzufiihren. Auf erne genauere Vergleichung der angelsiichsischcn

Urkunden^ wie sie Kembles Codex diplomaticus allerdings jetzt leichl nioglich

macht, liabe ich hier verzichtet. Vieles hat der Ilerausgeber selbsl in seineni

spatern Werke (The Saxons in England 2 Voll. 18493 erorlerl und Iheilweise

das berichtigt, was Leo in seiner Einleitung zu den Recliludines singnlanim

personaruui (^Halle 1842} niclit eben genau und zuverlassig dargelegl halle.

Wo einer der Neueren, besonders Guerard, Landau oder Mauror^ einen

Gegensland erschopfend behandelt und hinlangliche Belege angefuhrt habcn,

durfte ich mich begniigen auf sie zu vervveisen. Einzehie Wiederholungen

dessen was auch jene haben waren des Zusammenhanges wcgen nicht zu

vernieiden. Im ganzen aber geht diese Darstellung ihren eigenen Gang. Sie

hat iibrigens nicht die Absichl, die rechtlichen und politischen Beziehungon

weiter zu verfolgen, die bei der Hufe wie beim Grundbcsilz tiberhaupt in
i

" —

Betrachl kommen. Davon habe ich Gelegenheit gehabt in der Verfassiii o

geschichle zu handeln, und nur einzelnes war auch von 'dem Standpunkl aus

zu beriihren der hier inne gehalten worden ist, und den ich wohl am pas-

sendsten als den einer antiquarischen Beschreibung bezeicbnen mag.

Auf die Nachrichlen der alten Schriftsleller uber den Grundbesilz der

alten Germanen gehe ich nicht zuriick ^). Ich halte mich an die Thalsache,

dass zu der Zeil, da wir nahere Kunde von ihnen und ihren Verhaltnissen

erhalten, uberall eiue olFenbar in beslimniter Gleichmas^igkeit durchgefuhrle

Eintheilung des Grundes und Bodens besteht. Die einzelnen Theile werden am

haufigsten von den Deulschen Hufen, von den Angelsachsen Hyden, von den

Danen Boole, lateinisch aber Mansi genannt. Die Besitzer der Hufen wohnten

regelmassig nicht zerstreut jeder auf seinem Gute, sondern in grosserer Zahl

zusamraen, in Dorfern, wie wir sagen. Die entgegengesetzte Ansicht, die eben

unter Mosers Vorgang aus den eigenthiimh'chen Verhaltnissen Westplialeus

abtreleitet wurde, kann jetzt als beseitist angesehen werden. Vgl. Verf.-G. L

1) Ich habe daruber zuletzt in einem Aufsatz in der Allg. Monatsschrift fur Literatur

1854. Febr. mil Rucksicht auf die verschiedenen Ansichten der Neueren ge-

handelt.

Hist-Philol Classe. M ^^

-4"
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S. 22 if. II, S. 261 ff. Landau 1) S. 75. Maurer S. 6 ff. Nur in einzelnen

Gegenden, eben in Westphalen, hie und da im siidlichen Deutschland, aber

auch sonst mitunter, namentlich in Thalern; findet sich der Anbau aiif Einzel-

hofen iiberwiegend; aber auch dann herrscht eine Verlheilung des Grundbe-

sitzes nach Hufen vor. Allerdings wird die Hufe in dem einen oder dem

andern Fall einen verschiedenen Charakter an sich tragen. Doch anderes ist

gemeinsam, und auf dieses kommt es zunachst an.

Vielleicht wird man hoffen aus dem Worle selbst die ursprungliche

Bedeutung zu erbennen. Aber bisher ist iiber die Ableitung, die Grimm

(Rechtsalt. S. 535} fur dunkel erklart, kein Einverslandniss erreicht. Die

alten Formen sind koba, kuoba, kuba; auch oba, hopa, horn, begegnet, das

letzte besonders in Sangaller Urkunden; anderswo hobo: Trad. Sang. S. 340

N. 37: hobones serviles. Vgl. iiber die Formen hobonia, hobmna unten. Dass

das Wort mit dem deutschen Hof identisch ist, wie Landau (^S. 4} will, muss

man entschieden in Abrede stellen; die Sprache ist dawider^}; allerdings gehen

die Formen mitunter in einander uber; aber genauere Denkmiiler unterschei-

den zwischen beiden. Mones Ableitung (Badens Urgeschichte II, S. 50} von

noban wird auch nichl zutrefFen; das h fehit doch nur in wenigen Denkmalern

und scheint wurzelhafl ^J.
Eher diirfte man geneigl sein, wie auch Graff zu-

giebt (IV, S. 7533, an eine Verbindung mit dem Stamme hab- zu denken,

1) Er hat doch kaum iioch Grund zu sagen, dass er mit seiner Behauptung einer

beinahe allgemein verbreiteten Ansicht entgegentrete, Auch andere haben das

Richtige erkannt und ausgesprochen.

2) Eine Ableitung von derselben Wurzel, wie mir MuUenhoflF mittheilt, ist allerdings

moglichj 5,der, welche im Griechischen zomuv^ Lilthauisch kapoti (hauen^ hackenj^

Slav. Serbisch kopati [hacken, graben) vorliegU Damit hangt Litth. kdpas (auf-

geworfener Erdhugel) zusammen^ welchem Griechisch x7;7to^ (Garten) vollkammen

entspricht, und hiermit stellt Pott, Etymol. Forschungen 1, 141 mittelhochd. Awofie,

Grimm, Gesch. d. D. Spr. S. 407 Ao/* zusammen Die Zusammenstellung von

ifii]nog und hof ist aber wegen der Verschiedenheit des Vokals sehr zweifel-

haft... wahrend die Gleichheit desselben fur die von Tiijnog, kdpas ^ und huobe

spricht; denn goth. 6, althochd. uo entspricht griechisch ^ («). Dennoch glaube

ich ist diese Vergleichung unhaltbar."

3) Ganz unbegrundet sind Haxthausens Erklarungen (Agrarverfassung S. 95) das
^

Ausgehobene oder der Haufen, oder gar die von Meyer (Das Colonalsrcchl S. 19)

das zum Hauen (Abhieb) angewiesene Land.
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vielleicht das Wort geradezu erklaren als das was ciner hat, besilzL Mullen-

hoff aber schlagt eine Ableitung von hefan^ huob^ gilwbmi Qieben} vor: dann
I .

Iriirt der Name darait zusammenj dass die Hufe zunachst das Ackerland be-

zeichnete (s. unten}, erst iu iiberlragener Bedeutunjj den Gesammlbesilz, der
r

mil dera Ackerland regelmassig verbiinden war* ??JeneSj wovon die Erndlo

wie man das Kornerhoben wird^ konnte man ebenso gut kuobe nennen,

Getreide (gilragidi) oder *ein Grundstuek das einen Erlrag abwirft oder anch

das Einkommen, den Erlrag selbst, urbor nannle.f Das Wort isl tibrigens ein
n

neues, dem Angelsiichsischen und Nordischen fremd. Dort sagt man eben h

(^hyde), bier bol;

ganz in derselber

fLoos) entspricht

Maurer S.79 ana

ts
Grimm Rechlsalt. S. 538

se den Ausdruck sors.

Quellen brauchen

d wied d de

3

ir die Belege schon Verf.-G. 11, S, 654. Landau S. 11

worden sind ^3- Ebenso wird das unbeslimmtc portio

: Antheil, oder genauer der regelmassige, ein fur

Mai feststeliende Antheil , den der einzelne am Lande bat Auch

andere Ausdrucke fmden sich, die wie Ilufe selbst eine noch nahere Beziehung

I

zu Ackerlande baben von denen spater gesprochen werden soil.

Hier lege ich zunachst Gewichl darauf, dass jene Worte

vielen Fallen gebraucht werden als Bezeichnung fur den Complex von Land

und dazu gehorigen Rechtenj den regelmassig der einzelne hat und dessen er

fiir seine Bediirfnisse darf, wie ich mich friiher ausgedriickt

babe (Verf.-G.

oder zwei Knee

S.185) o o die Arbeit Landbauers mil einem

Anspruch zu nehmen und um ihn und die Seinen aus

Nur
Westreiches Dass

sors und portio auch haufig Erbtheil

S. 194 n. bemerkl. Vgl. jetzl iiber die Bedeutung „Theil" die feinen und cin-

driiigenden Untersuchungen Homeyers t)ber das germanischen Loosen (Aus den

Monatsberichten der Berl. Akademie 1853, Dec.) S. II IF., der freilich auch Be-

lege beibringt S. 29, wie spat noch gerade bei gewissen Yermessungcn von

i

braucht worden ist.

2} aprisio, was Maurer auch hier anfuhrt, bezeichnet dagegen nur eine besondere

Art des Landbesitzes, von der er selbst S. 184. Ib7 handelt

2
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chend wie es die Gewohnheit forderte zu ernahren Vgl. Land S

»Das Wort Hufe bezeichnel ein landwirlhschaftliches Gut, welches mit einem

Pfluge beslellt werden kann und deranach der Arbeilskraft einerFamilie entspricht.

«

Die Vergleichung sowohl der Verhaltnisse , wie sie sich bis zur Gegen-

wart erhailen haben, wie unzahlige Stellen in den Urkunden aller Gegenden,

lassen keinen Zweifel, dass zu einer Hufe in diesem weitern Sinn regelmiissig

ein dreifacbes geborte, der Hof mit dem Wohnhau*, das Ackerland und das

Nutzuugsrechl an einem ungetheilt belassenen Theil des Grundes und Bodens.

So ist es wenigstens wo sich Dorfer fmden; fiber die Abweichungen bei den

Einzelhofen soil spSler die Rede sein. Vgl. StUve S. 25. Landau S. 11 ff.

Maurer S. 125.

Es wird darauf ankommen die einzelnen Theile naher zu belrachten.

Zuersl die Wohnung oder richliger der Hof. ^s iinterliegt keinem Zvvei-

felj dass der Ausdruck, den die lateinischen Quellen regelmassig als gleich-

V

bedeutend mit Hufe brauchen, mansits, urspriinglich Wohnung

und den Wohnplatz bezeichnet ij
; Guerard S. 578. Verf.-G. II, S. 265. Landau

S. 4 ff. Andere Formen sind mama fTrad. Weiss. N. 1 steht auch: cum

'}, statt: mausis} mansnra (Trad. Weiss. N. 123. Trad

S. 89}; mansellus (Brequigny II, S. 178}, mansionilis oder mansionile (Trad.

Bland. S. 75 ff. Trad. Eptern. Bfequigny II, S. 298}, mansionale (Guerard

S. 591}. Auch manentesj das regelmassig die Inhaber von Mansen bezeichnet

(Verf.-G. II, S. 153

S. 42 c. 13: mansi 5

wird fur diese selbst gebraucht; Not

ppendicio
7
andere Stellen

ebenda sind weniger deutlich, lassen aber doch kaura eine andere AufFassung

ZU. Der Gebrauch erhiilt seine Eriauterung besonders aus den angelsachsischen

r;

1) Die alteren Ansichten fiihrt auf Knapp, tiber die ursprungliche Bedeutung von

Mansus und Huba, in (Steiner) Archiv fiir Hessische Geschichte und Alterthums-

kunde Bd. II, S. 368 IF. Seine eigene Ansichl, dass es in den roinischen Nieder-

lassungen in Gallien und am recbten Rheinufer den Antheil der einzelnen An-

siedeler bezeichnet habe und spater ohiie rechtes Verstandniss und bestimmte

Bedeutung beibehalten sei, entbehrt aller Begriindung.

2) Ebenso bei Kemble N. 93 in einer freilich zweifeihaften Urkunde. massaricia und

massalicia finde ich nur aus italienischen und spateren bairischen Urkunden

angefiihrl; Maurer S. 275. 276,

W
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Urkunden, wo diese Form nebe besonders hiiulig vorkoninil,

z. B. N. 8: quandam terrain ... id est 10 raanentes ex ea;' N. 12: 100

manentes; N. 103: aliquam terrain portionem quasi 30 manentiiim habentem;

.i*

N Stellen kann schon

liche Bedeutung staltfinden »Land der manentes", uud wir sehen nun, dass

ebenso terra casatorum, tributariormn
,

gebraucht wird, daneben aber auch

casati fiir das Land selbsl; N. 56: terram 12 cassalorumj N. 69. 79: lerrani

6 cassatorum; N. 19: tres cassatos ... necpon terram in alio loco 2 manentes;

N. 18: terram ... 10 tributariorum ; N. 36: terram ... 15 tribulariorum ; N. 159

(zweifelhaftj : 90 tributaria terrae bipartita in dnobus focis. Dass die Aus-

driicke gleicbbedeutend, zeigen mehrere Urkunden aufs deullichste; N. 232:

drei Schwestern ' theilen 10 manentiiim terram •.. unusquisque illarnni accepit

3 cassatos et quarte tertiam partem; N. 140: terram septies quinos tributario-

rum jugera continenlem ... est autem rus praefatum in 4 villulis separatum,

hoc est Teoltinghem ... 5 manentium, huic adjacet viculus ... 10 cassa-

torum, tertius viculus est ... aequo 10 mansionum et quartus viculus ...
J

10 manentium. Vgl. im allgemeinen Ducange ed. Henschel IV, S. 237 S.^ wo

andere zum Theil freiJich spatere Steljen und auch noch abweichende Fornlen

beigebracht sind, — Mitunler steht maiisus ad commanendumy vvenn auch vie!-

leicht schon als Bezeichnung einer besonderen Art (^Trad. Weiss. N. 150. 185.

Form. Bign. 9). — Uber die Ableitung von mmiere, die scbon Eichhorn und

Grimm annehmen, kann kein Zweifel sein (^Landau a. a. 0. Maurer S. 269},

wahrend freilich tiangelhal (8.139} noch eine Ableitung yon Mann »eines freien

3Iannes Besitzthum^ oder von mensus rein abgemessenes Land" fiir moglich

halt, und 3Ione (H, S. 49) nach seiner Weise an einen keltischen Ursprung

denkt^}- — Es ware nicht ohne Interesse zu wissen, wann das Wort zucrst

1) Wenn er bemerkt, von manere konne nicht die Bedeutung Gut, sondern nur

die Wohnung abgeleitet werden, so hat er eben verkannt, dass dies die ur-

spriingliche ist. — Eine Beziehung auf den Bcsitz des Unfreien, HorigeUj wie

Maurer S. 269. 273 anuimrat, Worte. Er

hat Unrecht, wenn er meint, dass es vor dem 8ten Jahrh. nicht vorkornmt;

Grimm, der dasselbe sagt, Rechtsalt. S. 536, fiihrt doch selbsl die Stellen aus

Marculf an.
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fffekom Guerard bemerkt, dass er es zuerst in dem Testament

Perpetuus vom Jahr 475 gefunden hat, und eine altere Stelle vermag ich auch

nicht nachzuweisen. Jene Urkunde isl an sich unverdachtig; allein es fallt

auf, dass das Wort sich in echten Diplo d hslfolgend nicht

findet. Die Urkunden bei Brequigny I, S. 117. 164 aus den Jahren 558. 593

sind wenigstens zweifelhafter Echtheil, bei der S. 146 ist das Datum nicht

sicher, ob 579 oder 678. Bedenken habe ich auch bei der Urkunde, welche

Bordier nachtragt, aus dem Jahr 573, wo man liest (S. 32}: curtim de

Siciaco et mansum de Columbes de Vultuziaco et mansum de Faorgiis de

Alaciaco. Seit dem 7ten Jahrhundert ist aber das Wort allgemein in Ge

branch, in den Urkunden und Formeln. Dass es

deutscben Ausdrucks sei

,

die Ubersetzung eines

braucht nicht angenoramen zu werden i}. Die

Quellen verwenden es, wie gesagt, oft gleichbedeutend mit Hufe; und alte

Glossen (^z. B. Lindenbruchs bei Haupl, Zeitschrift V, S. 571} geben : mansus

hoba; vgl. Graff IV, S.753. Maurer S. 272 n. 71.

Andere Ausdriicke, die dasselbe bedeuten, stellen Landau S. 12. Maurer

S. 21 zusammen. Besonders haufig sind die lateinischen Formen area, arealis^^

foder areale; die eben angefuhrlen Glossen geben S. 566 ariola hoba};

mrtiSy curtile^ curticlis (^das letzte in Epternacher Urkunden^ s. unten^. Auch

curtifer wird gebraucht, besonders in bairischen Urkunden, wie schon die

von jenen angefuhrten Beispiele zeigen; ich fiige bei Trad. Patav. N. 46. 74.

)n. Salzburg, c. 4 S. 34, und verweise auf Haberlin S. 186.Notiliae d

Ausdruck findet sich ahEin norddeutsches Beispiel giebt Landau. Der

in einem alten Tractat uber Maasse, bei Guerard S. 957: ad curtiferos ad

vmeas m

247. 465

iurand

Hier

d in franzosischen Urkunden, Brequigny I, S. 141.

begegnet auch factus; Brequigny II, S. 10: factus ille ubi

B • « raansisse visus est; Grimm Rechtsalt. S. 538. Guerard 600

Landau fiihrt ein Beispiel aa, wo auch casale in diesem Sinne gebraucht wird,

"^

1) Die Ableilung von einem angeblichen deutschen Idtan^ als das Gut eines Laten^

hatte Maurer nicht nach Schaumann aufnehmen soUen, S. 273.

2) arealis und mansus wird unterschieden Trad. Fuld. N. 94 : unam arialem cum

duabus mansis id est cum duabus casis. Es ist die Rede von einer Sladt und
+

der Fall der, Wohnplatz zwei Wohnh
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und so isl es auch in manchen alteren Urkunden der Fall; Trad. Eplern,

Brequigny 11, S. 300: casales cum ediOciis desuper posilis; Trad. Sangall. S. 174

N. 318: casale cum 20 juchos; Trad. Fuld. N. 179: schenkt Knechte cum

casalis el aedificiis eorum; ja man hat Grund es fiir die allere Bedculung zu

halten i); es bezeichnet den Platz zur casa, wie areale eigenllich den Plalz

zur area, und wie der Plalz zu einer vinea auch eineale genannt wird (Trad.Laur.

N. 1000: vineale unum el in ipso vineali vineain factam; vgl. N. 1008}. Oft

aber bezeichnet es auch bios das Ilaus; Trad. Weiss. N. 121: casale cum

curtile; oder die Nebengebaude; Trad. Sang. S. 60 N. 11: casa cum casale

uno; bei Goldasl N. 69: casa cum casalibus; vgl. Brequigny 11^ S, 407: Iiobani

unam . . . cum casalibus. Fiir den Hof, den mansus, wird auch casata ge-

braucht; Trad. Sang. S. 259 N. 73: unam casalam cum pomario el lerram;

vgl. S. 176 N. 100. S. 287 N. 122; Formel eines Rheinauer Codex (herans-

gegeben von Wyss, Miltheilungen der Antiq. Gesellschafl in Zurich VII, S. 26):

casadam unam sepe circumcinclam cum una domo el uno granario vel scuria.

Andere Stellen auch aus den Capitularien s. Ducange a. a. 0. S. 212. Auch

casiB^s, was Landau anfuhrt S. 8 (n. 2), wird wohl so verwandt, bezeichnet

aber regelraassig den mit einem Landbesitz angesiedellen Knechl oder Hurigen

(vgl. was vorher iiber den Ubergang der einen Bedeutung in die andere

namentlich in angelsachsischen Urkunden beigebrachl ist), und auch casala

sleht fast immer mit Beziehung eben auf diese Art der Hofe; vgl. Verf.-G. 11,

S. 153. 154 n. 1 und unten. Die meislen der angefiihrten Worte bezeichneu

sonsl einen Hof oder Hofplalz, wie er sich auch bei den alien Volkern fand; sie

werden in den lateinischen Urkunden auf die deulschen Verhallnisse angewandt

Die deutsche Benennung aber war hot^astat^ hotesleti^ auch hubesta^^ die sich

bei fast alien Slammen findet, namentlich bei Franken, Schvvaben und Baiern.

Zu den Beispielen aus Sangaller und Fuldaer Urkunden bd Landau fiige ich

hinzu: Trad. Prising. N.242 S. 140: duo loca quod dicimus hovasleti ... hovasteli

una* Trad. S. Petri Salzburg. S. 294 N. 22: quemdam locum curtilem id

est howastat Die Form hubestat begegnel in den Tradd. Laureshanienses

J) In italienischen Urkunden dagegen bezeichnet es einen kleinen Orl, Wohnplafz

Ducange ed. Henschel II, S. 212.

\
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N. 1266. 1557. 1565. 1599. 1726 etc. locus curtis, curte locus (id* est

hovastat, Trad. Fuld. N. 180) ist offenbar nichts als worlliche Ubersetzung.

Hofraite, das spater in Gebrauch ist, habe ich in keiner alteren Urkunde ge-

funden. Die Ausdriicke Niederdeulschlands fiir die Hofstatle giebt Sliive an;

eins der altesten ist wohl Wurth. Die Nordlander sagen toft.

Zu einer solchen Hofstatle srehdrten nun verschiedene Stucke, wie Maurer

S. 23, kiirzer Landau S. 12 anfiihren. Die Sache Verdient noch eine etwas
? ':,

nahere Darlegung.

Die Hauptsache ist eben das Haus mit den Nebengebauden, Scheuern
L

und Stallen, insofern diese nicht, wie in einem grossen Theil des nordlichen

Deutschlands, mit dem Wohnhause verbunden waren. Beispiele sind zum
L

Theil schon vorgekommen und lassen sich aus alien Urkundensammlungen zahl-

reich anfiihren. Trad. Weiss. N. 228: curtile ad commanendum et casa desuper

ubi ego ad presens commanere videor; N. 185: raanso ad commanendum

hedificio super ipso N. 190: areale 1 cum casis et casalis

y

et quicquid supra ipsa areale stabilita est; Trad. Sang. S. 56 N. 5: casas cupinia

spicariura curti clausa cum domibus edificiis et officinis earum ; abend. S. 59

N. 9: casa casale cranarlum his edificiis con curtes cinctis; ebend. S. 397

N. 26: curtile cum domo et foenile; Trad. Patav. N. 11: terram domoque el

horreo cum curte cum casale; Trad. Lauresh. N. 763: et duas casas m ipsis

mansis et 1 cellarium et quidquid in ipsis mansis cbnstructum est; N. 1068:

1 mansum cum casa et scuria. Vgl Maurer S. 270 n.
*

Das Haus, welches der Herr bewohnt, heisst mit dem deutschen tech-

nischen Ausdruck sala; Trad. Weiss. N. 17: de intus sala mea; Trad. Sang.

S. 22 N. 15: dono sala mea cum curtile circumcinctum cum omnis edificiis qui

ibidem esse videntur; Trad. Eptern. Brequigny H, S. 280: cum sala et curlicle

meo quern ad praesens habere visus sum, und so oHer; vgl. S. 284: casa

cum curticle meo; Trad. Fuld. N. 59: aream in qua ego commanere videor

cum sala desuper stabilita; ebend. N. 145: aream unam cum sala et omni

aedificio. Vgl. Guerard S. 488. Man sagt auch casa satica, Trad. Sang.

S. 205 N. 5. 206 N. 6; domus salica, ebend. S.324 N.9. In demselben Sinn

scbeinl in einigen Denkmalern curia gebraucht zu werden; Trad. Laur. N. 952

mansum cum curia et aedificio; ebend. N. 1186: mansum cum casa desuper



iJBER DIE ALTDEUTSCHE HIFE. 193

et curia et campis; N. 1238 petiolam

ubi nostra N. 1591: 1 domuni et curiam; ygl N. 1250. 1340

etc. Oft aber steht auch bios casa; Trad.Sang. S. 24 N. 18: quidquid inChisincas

habeo^ hoc est casa curtile; Trad. Fuld. N. 39; curta dominicato et casa ubi ego

manere videar; und ahnlich haufig. Uber hoba salica, terra salica s. uuleiL

Die Gesamnilbeit der BauHchkeiten wird auch mil dem W castitia

be/eichnel, das jedoch meisl nur 'in westfrankischen Gegenden vorkommt.

Chart S. Bertini S-59: manso cum omnia castitia superposila; form. Bign. 9^

mansus ad commanendum cum castitia superposila; vgl ebend. 14. 16. Ducange

ed. Henschel a. a. 0. S. 225. Mitunter werden aber ebenso wie unter dem

Ausdruck casale nur die Nebengebaude verslanden; Trad. Sang, bei Goldasl

N. 68

:

doniinicala casticiis; Trad. Lauresh. N. 1608: domo

^edificiis et casticiis.

Zu dem Hause kommt der Garten und in den siidlichen nnd wesllichen

Gegenden Deutschlands nicht selten ein Weinberg. Trad, Weiss. N. 148:

curtilia 1 cum casa super ipsa stabilita et ortum excultum; die angefiihrle

Stelle der Trad. Palav. fahrl fort: cum horlo et -cum pomerio; Trad. Laur.

N. 225: 1 mansum cum casa et scuria et pomario; ebend. N. 443 : unum

mansum cum omni aedificio superposfto et vineam in ipso manso; N. 595:

mansos 2 et in mansis vineam 1 et pomaria ambobus: N. 1068: 1

Diemansum cum casa et scuria et omni aedificio et 1 vinea et pomifera.

Stellen sagen nicht alle deutlich, dass der Weinberg auf der Hofstatte lag,

doch bei einigen ist es ausdriicklich angegeben, bei andern aus der Art der

Aufzahlung deutlich oder doch wahrscheinlich.

Auf einer solchen Hofstatte kann auch eine Kirche slehen ; Trad. Fuld.

N. 52: ecclesiam S. Salvatoris ... cum ipsa areola in qua aedificata est; ebend.

N. 181: illam arialera id est hovaslat et ipsam ecclesiam et omnem aedificium

quod ibi est ; Trad. Laur. N

sita est. Das ist wohl die urspriingliche

mansum in quo ipsa basilica

inff von Kirchbof.

Es kann aber eine Hofstatte noch unbebaut sein, gleichwohl wird sie

schon als solche bezeichnet; denn sie ist einmal abgesteckt, und die Aniage

der Hauser oder der andern Einrichtungen kann in jedem Augenblick erfolgen.

So heissl es Trad. Weiss. N. 148: 2 curtilia ubi poles casa et super

HisL-Philof. Classe. VI. Bb

y
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ipsas stabilire et ortus excoli ; ebend. N. 83 : manso 1 ubi casam et scuriam

vel ortum stabilire potest, und in diesem Sinn ist wobi von einer arealis vacua

die Rede, Trad. Weiss. N. 167. Dagegen muss ich entschieden widersprechen,

wenn Landau (S. 8. 9} den Gegensatz der mansi absi und vestiti hiermit in

Verbindung bringt, den mansus absus oder die hoba deserla fiir die Hufe

oder Hofstatte ohne Gebaude bait; s. unten.

Die Hofstatte war regelmassig umzaunt und auf die Weise gescblossen,

wie die Urkunden aller Orten es hervorheben und Maurer S. 23 es welter

gefuh Riicksicht auf Verhallnisse , welche sich manchen

Gegenden spater eben hieraus enlwickelt habeii. Des Zaunes (^sepis} wird

schon in der Lex Salica gedacht, XVI, 4. XXXIV, 1, vgLLVIUl. Statt des-

selben kommt auch schon friihe eine Mauer vor; Trad. Sang. S. 240 N, 35:

curtem cum casa ceterisque aedificiis muro sepeque circumdata: Darum heisst

die curlis clausa^ circumclausa ^ circumcincta] der eingehegte Platz wird als

circiimcinctum oder clausura auch noch neben der curlis genannt; Trad. Weiss,

N. 133: curtile una cum ipso perti Wohl mit Recht

bringt Landau S. 13 hierher den deulschen Ausdruck piunt. Beunde; eine

Glosse bei Graff III^ S. 342 giebt es als Ifbersetzung von clausura; doch

bezeichnet es dann jedes umschlossene Land, und scheint nach den von Landau

und Graff angefuhrten Stellen haufig von einer Wiese oder spater von einem

Garten vor dera Dorfe gebraucbt zu werden; vgl. Maurer S. 262. Ein

anderes deulsches Wort fiir clausura ist bizunij Graff V, S. 678. Trad. Fuld.
h

N. 413 neunt neben der area: unam bizunara^}, cujus longitude 30 virgarum

et latitude vero 15.

Es wird ofter eine bestimmte Grosse der Hofstatte angegeben, freilich

in verschiedenen Urkunden eine verscbiedene
^J- Et ipse cortilus habet in

longitudine pedes 120 et in latitudine pedes 56, heisst es Trad. Werth. La-

comblet N. 30, das sind 6720 DFuss. Dagegen wird eines mansus von nur

36 Fuss, wohl ira Quadrat, gedacbt Trad. Laur. N. 505, eines andern, tenentem

1) Dronke hat falsch bizuinam druckeii lassen, wie schon Rolh in seiner Anzeige,

Munch. Gel. Anz. 1849 S. 79. geriigl hat.

2j Eine Maassbestimmung einer arealis, die zugleich auf die Verhallnisse zu einer

Kirche Riicksicht nimmt, Trad. Fuld. N. 259, ist mir nicht ganz deutlich.



tBER DIE ALTDEUTSCHE HUFE. 195

in longitudine pedes 35 el in latitudine 24, ebend. N. 1347; einer ist 19 Rulhert

lang und breil: mansum unum 19 perlicas in longum et latum similiter habentem,

abend. N. 3741. Die Tradd. Fuld. N. 303 erwahnen: unam areolam in longi-

tudine N. 408 dageffen: unam areolam in Ion

giludine 24 virgas, in latitudine 7 virgas habenteraj N. 413 gar: unam aream

habentem in latitudine virgas 24 et in longitudine 35; N. 463: aream unam

70 virgas longum el unius virgae lalam. Vgl. Trad. Weiss. N. 169: ariolo ...

habet in longitudinem pertegas 14 el in latitudinem 6. Damit kdnnen bur-

gundische Grossebestimmungen verglichen werden: 16 Ruthen 3 Fuss lang,

5 Ruthen breit; 10 Ruthen lang, 5 breit; in einer Frkunde 4 Mansen zugleich,

der ersle 19 1. 11 br. i}, der zweite 12 1. 5y2 br., der dritte 20 I. 3 br, dcr

vierte 37 1. IV2 br. (Guerard S. 607 n. 23 aus P^rard}. Wir sehen wohl,

dass es weniger auf die Gestalt als auf den Flacheninhalt ankam; doch will

sich auch fiir diesen kein bestimmtes Maass ergeben. Ich weiss nicht wie

weit eine Notiz hierher gehort, dass zu Salmansweiler und Uberlingen in

Raden das Sechstel eines Morgens Hofstatt hiess ([Mone I, S. 10}. Viel grosser

sind einige Hofstalten die in einer Freisinger Urkunde erwahnt werden,

Meichelbek N. 984: curiam jugera 2 et dimidiura in mensura habentem ...

curtam jugeribus 5 mensuratam; allein zu jeder derselben gehoren auch mehrere

Hufen Land, und es liegen hier also schon Verhaltnisse spaterer Zeil vor.

Kemble (The Saxons in England I, S. 114} erraittelt, dass in England bei
F

einer Grosse der Hyde von durchschnittlich 33 Acres auf die Hofstatte etwa

3 gekommen sind. Uber die eigenthiimlichen und wenig deutlichen Stellen

schvvedischer Gesetze, nach denen das Maass, die Veitheilung des Ackers

nach dem Toft bestimmt warden^ oder wie es heissl, das Tofl des Ackers

Mutter werden sollte, und die dabei angefiihrte Sonnentheilung s. Grimm,

Deutsche Grenzalterthumer S. 16.

Auf eine in bestimmten Gegenden feststehende Grosse bezieht sich wohl

der Ausdruck arealis legitima (^Trad. Weiss. N. 167: arealem legitimam, casam

in ea et granicara}, curfile legiHmum, casata legitima (]vgl, Maurer S. 2

areola legalis ("Trad. Fuld. N. 379). Doch kdnnen die Worte auch einen weitei

1) Ich m5chte glauben, dass statt XI zu lesen sei III

Bb2
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Sinn haben, indem sie sich darauf beziehen/ dass der Hof, wie vvir fiir das Gut

berhatipl sagen im Besitz der vollen Gerechlsame ist die ihm zustehen

Trad S. 381 N d

Darauf komrae ich noch

. legilimis curtilibus talein usum habuimus.

Aber mansus legitimus (s. unten} bezeichnet

wohl einfach die voile Hufe.

Hier ist zu benierken, dass eine solche Hofstiitte getheilt werden

konnte ibsq una dimidia areola legali

,

Fuld. N. 379 j tertiam par

tern unius mansi, Trad. Laur. N. 176; quartam partem unius curtis, Trad.

Sang. S. 248 N. 50; quarlam partem unius areae, ebend. N. 381; areae unae

sextam partem et aliae areae tertiam partem, Trad. Fuld. fed. Schannat ^3 N. 139;

unam petiam de curtili, Trad. Laur. N. 320; unam petiolam de uno manso,

ebend. N. 327; vgl. N. 334. 346. 594. 604 etc., auch 657: 1 perdicam de uno

manso, circa quem jacet res mea

tres virffas hovasteti in latum et d

Morgen") ; Trad

partem Wenn

N. 354

I halbei

mansus die Rede ist rTrad. Laur. N. 408. 474. 547), haben wir es zunachst

hierauf zu beziehen

Theilunff der Hufe. 5

Doch hing die Theilung der HofsUitle oft mit einer

B Laur. N. 344: dimidiam huba m
D. et dimidium mansum. Aber immer war es nicht der Fall.

'^ Die Hofstatte wird regelmassig nach ihrer Lage genau bestimmt, und

diezwar so, dass die Nachbarn aufgefiihrt werden an

geschieht in fast alien Gegenden Deutschlands und ist von Wichtigkeit

Trad,

Auch dies

die

g und des Zusammenwohnens zu erkennen

N. 190: areale 1 ab uno latus tenit Sigibaldus, ab alio lalus pergit in

campo, ab uno fronte tenit Milone, et ab alio viro fronte tenet ipse vende-
I

ture; ebend. N. 215: manso 1 et habet ipse mansus exterminacionem, de uno

latus Gaussaltus tenet, de alio latus racio ad Sancta Maria, de uno fronte

fluvius Sala currit, de alio vero fronte strata puplica; Trad. Fuld. N. 15: aream

unam cum casa et aedificia in quibus ego vlsus sum habitare, hec sunt adlaleres,

de una parte strata, de alio latere Pippini regis

comitis ; ebend. N. 42 : area una cum casa

,

tertio latere Hagilgancii

ubi ego hec

1) In dem Abdruck bei Dronke N. 150 scheint diese Stelle durch ein Versehen

ausgefallen zu sein.
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sunt fines ; de una parte Roipolen, de alia parle Witharii, lertia parte ipsius

Saiicli Bonifaciij quarta parle Hrihboto; Trad. Laur. N. 183: unum mnnsum^ cm*

subjungitur ex uno latere ratio Sancli Nazarii, de alio Erlolfi, de tcrtio Rachulfi;

ebend. N. 348: mansiim meura .... et idem niansus situs est in Mannenlieim,

de cujus uno latere tenet FoIcholduSj de alio ipsius fratris, de prima fronle

ipse donator, de alia fronte adjungitur dominicum beneficium; vgl, ebcnd.

N. 597. 602. 636.

Hieraus ergiebt sich, dass die Hofstiittcn haufig zusamraenlagen, ISngs

einer Strasse, einige auf alien vier Seilen von anderen begrenzt, so dass

nur ein Nebenvveg zu ihnen hiiigefubrt haben kann. Die Landbesitzer wohnen

nicht auf ihren Feldern, rings von dem eigenen Land umgeben, sondern nur

der Hof und Garten der Art nieh b

Wo aber Einzelhofe vorkommen, werden diese mil denselben Aus

driipken bezeichnet, haben auch, so viel wir erkennen, im ganzen dieselb

Einrichtun Giebt es von jeher Hofe oder werden spater

gebildet, so gebraucht man bier mit Vorliebe, doch nie ausschliesslich , die

B » s. Landau S. 103. S. 20 ff. und vgl unlen.

Der zweite Haiiptbestandtheil der Hufe ist das was im engereo Sinn

Wort bezeichnet; das Ackerland H
Hof und Hufe neben einander, indem sie bald

Hauptstuck betrachten o

massig nennen die Quellen

eine bald das andere als

f oder der Hof zur Hufe.

je wie man es ansiehl. Beispiele giebt Landau S. 4 n. 2. 5 n. 1, die sich leicht

Oabei kann man Maurer fS. 127. 136) zugeben. dass

Hauplsache, als das Haupt, wie er sagl, ange

vermehren liessen*

die Wohnung spater

sehen wurde. Jedenfalls ist es eine Verriickung der alien Verhiiltnissej wenn

Mansen und Hufen in verschiedener Zahl zusammen aufgefiihrt werden, wie

es freilich schon in Denkmalern des 9ten und lOten Jahrhunderls geschieht,

^

1) Dagegen den Hof, die Hofstatte, im Gegensatz gegen das Ackerland bezeichnet

hoba nie. Die Stelle, welche Landau {S. 5 n. 3) dafur anfiibrt: mansum unum

cum huba el hominem qui in ipsa manet, beweist das nicht, da manere nicht

bios von dem eigenllichen Wohnen, sondern uberhaupt von dem Innehaben^

Besitzen, gebraucht wird. Vgl iiber andere Stellen, wo vom Bewohnen der

Hufe die Rede isl, Maurer S. 272 n. 70.

^
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und zwar nicht bios in der Weise, wie Landau S. 10 anfiihrt, dass zu weni-

ger Hdfen (^Hansen} melir Hufen genannt werden (Trad. Fuld. N. 249 : unam

arialem et tres hobas; ebend. N. 267: duas hobas et unam arialem), sondern

aoch uingekehrt; Trad. Laur. N. 213: 3 curtes et 2 hubas; Trad. Fuld. N.289:

diias huobas et tres ariales.

Ein Ausdruck ftir Hufe d sich auf das Ackerland be

eht

r

Pflug. aratmm, der mir freilich in keiner ganz alien Urkiinde

gekoramen ist^ sich spater aber ziemlich haufig findel (in Holstein ist er spater

t). Die Beisp welche Landau S Maurer S anfiihren

nd aus Sachsen Niederrhein und dem benachbarten Gebiet d

Mosel und waiter westlich; dem entspricht der Gebrauch bei den Angel

sachsen und nordlichen Frankreich Die altesle Stelle sch die aus

Urkunde fiir das Kloster Mollenbek an Weser 896

Wipperraann Reg. Schaumburg. N. 2 Vgl. jedoch Trad N c
J. 816}: in villa quae Munrichestat quo propri

ptis (exceptis?} servorum suorum bonis, wo der Sinn mir nicht g

ch Das Wort bezeichnet eben das Land, welches Pflug

beslellt werden kann Salzb. S. 15 55 steht: lerritorio ad

Es fragt sich wie das Land das zu einer Hufe gehorte beschaffen war.

Besonders auf seine Lage und seine Grdsse kommt es an. Man wird von

vorne herein geneigt sein anzunehmen, dass hier bedeutende Verschiedenheiten

stattfinden konnten, vielleicht dass hier iiberhaupt alles dem Zufall Will

kiihr iiberlassen war Bei einer naheren Betrachtung der Verhaltnisse in

alterer und neuerer Zeit wird aber bald geben, dass das keinesw

der FaU sondern eine gewisse Regelmassigkeit der Verhaltnisse bestand

ohne dass freilich Unterschiede fehlten

Landau hat gerade diesem Gegenstand eine besondere Aufmerksamkeil

eine fiinffache Form der Hufe unterscheiden zugewidmet und hat geglaubt,

mussen (S. 15 if.}. Ich habe aber schon an einer anderen Stelle i} bemerkt,

der Lage der Dinge entsprechend erscheint,dass mir diese Aufstellung nicht

indem Landau auch selbst zu dem Resultate gelangt, dass bei den Germanen

^

1) AUgem. Monalsschrift 1854. Febr. S. 111.

#
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in alterer Zeit eine beslimmle Form die allgemein vorherrscheude war, die

anderen dagegen mehr oder minder als Ausnakmen oder spatere Zusliinde er-

scheinen oder gar nicht als eigenlliche Hufe angesehen werden kunnen, son-

dern nur auf einer abgeleiteten Bedeutung des Worles benihen. Jene allere

und selir allgemein verbreitete, auch bei den Danen und anderen gerniauischen

Vdlkern sich findende, BeschaCTenheit der Hufe beschreibt Landau (S. 32}:

5, Das gesammte Pflugland ist in cine bald grossere bald kleinere Anzahl von

Vierecken gelbeilt, und zwar dergeslalt, dass der Boden jedcs dersclben

moglichst von gleicher Beschaffenlieil isl, und jedes dieser Vierecke ist in

ebenso vieJe Ackerslreifen zerschnillen , als die Flur Ilufcn enlhuU.« Vgl.

Haxthausen S. 28 (^iiber die Faderbornische Hufe}: »Die um das Dorf liegende

Feldmark von Ackerland, Wiesen und Kampen ist in lauter kleine, 1 — 3

Morgen grosse Stiicke zerschnillen, und wird nach der altcn Dreifeldcrwirth-

schaft in Winlerfeld, Sommerfeld und Brachfeld eingelheilt. Eine gewisse

Anzahl dieser kleinen Stiicke, in alien drei Feldern zerslreut, bildet ein un-

zertheilbares Ganzes, einen Complexus, und wird Hube genannt Am gleichen

Orte sind sie meist von gleicher Grosse." Vgl. auch Hanssen a. a. 0. VI,

S. 21 ff. KnauSj Flurzwang S. 1 — 3. Dass der Grundbesitz nur in drei Fel-

dern zerstreut liegt; ist die Ausnahme, wahrend allerdings die kleinereu nach

der Beschaffenheit des Bodens gebildeten Acker zugleich nach der allgemein

ublichen Dreifelderwirthschafl regelmiissig in drei grossere Felder zusammen-

gefasst werden. Landau S. 31. 52i}. Den Gegensalz ge<

liche Hufenart bilden alle die Falle, wo das Ackerland ein zusammenhangendes

Ganzes bildet, mag es nun bei einem EinzelhoF liegen, oder nach der eigen-

thiimlichen Weise des Baues einzelner Dorfer, besonders in Thalern, in langen

Streifen sich von dem Hofe aus in das Feld crslrecken.

In den letzteren Fallen bielel die Ackerllur wenig Besonderes dar.

Mehr nimml jene eigenthumliche Vertheilung unsere Aufmerksamkeit in An-

spruch.

gewohn

ohne die Hofstatte. nach

1) Dass Maurer beides verwechselt , babe ich schon Monatsschpft a. a. 0. S. 112

bemerkt.

#L
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den Nachbarn bezeichnet wird, nie Hufe n. Nur bei kleiheren Landbe

sitzungen. die sich neben dem eigenlUchen Hufenland find (s. untenl

warden hie und da, doch auch verhaltnissmassig sellen, Grenzen angegeben;

eines campus, Trad. Weiss. N. 230, eines campus und einer silva, ebend.

N. 244. 263, einzelner (2. 3. 4} jurnales, ebend. N. 206. Trad. Laur. N. 181.

212. 237. Dass das nicht zufallig ist, diirfte sich schon daraus ergeben, dass

bei Weinbergen/ Garten / welche bestimnite Nachbarn haben; diese auch regel-

massig aufgefuhrl werden, wie namentlich die Urkunden von Fulda unzahlige

Belege geben.

Auf ein bestimmtes zusammenhangendes Gebiel konnle man wohl den

Ausdruck territormm beziehen^ der sich mitunter besonders in bairischen Ur-

kunden findet. Trad. Salzb. S. 127 c*3: hobam I cum territorio et pratis et

incisione hgni; doch scheint er kaum eine solche Beziehung zu haben, son-

dern bios allgemein das Land, Ackerland^ zu bezeicbnen. Vgl. Trad. Sang.

S. 154 N. 58: aliquod territorium in marca situm Uzzinwilaris nuncupata; S. 208

. hoc est 13 juchos; S. 250« •N. 10: aliquod territorium in confmio villae

N. 56: de optirao et medio quod habuit territorio jucchos' 4. In den Salz-

burger Urkunden steht auch S. 172 c. 89: territorii hobas 3 et dimidiura sil-

vamque pascualem porcorum; S. 175 c. 95: territorii hobas 4 et jugera 20.

AIs Glosse fiir finde ich erdmarcha ^^ ^ GrafF II, S aus den

Glossen des Hrabanus; Trad. Fris. N. 242 aber: territorium quod dicimus

kapreitta; dies Wort kennt Graff nicht

Gewohnlich wird ganz allgemein von der terra aratoria^ aratka^ arabilis^

gesprochen ; vgl. araluria jugera , Trad. Fuld. N. 26 ^~)
; auch heisst es wohl

1) Man konnte dagegen Trad. Fuld. N. 147 anfiihren: aream unam cuin omhi aedi-

ficio et illam hobam quam noster homo Adalharlus habuit, quod est Iribus

lateribus meum^ quarlo latere via publica, et quicquid ad ilia area et ad ilia

hoba pertinet, terris araturiis campis silvis pratis pascuis etc. Aber offenbar

beziehen sich die Nachbarn auf die Hofslalte,

captura^ bifang) in Trad. Fuld. N. 317^ wah-2) Man vgl. hohmarca fur ambitus (:

rend die Glossen des Hraban nach Graff a. a. 0. dafiir areale, prata geben,

3) terrae, campi sationales, finde ich nur in angelsachsischen Urkunden, Kemble

N. 27. 52.

\
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agricuUura; Trad. Fuld. N. 212: tertiam partem omnis agricullurae suaej

ebend. N.' 166: quidquid in villa et in marcu ejus de possessione

agriculfura proprietatis habemus; vgl. N.215: de agricuUura terra; — oder cullura,

cuUurae; Trad. Lunael. N. 1: casa mea cum cultura mea; Trad. Bland. S. 103:

cum culturis, pratis; ebend. S. 104: in domibus, culluris, pratis etc.

Von den deutschen Bezeichnungen der Felder, in denen das Ackerland

6 ohnlichcn Hufe vertheilt liegt, kommt am hiiufigsten in altcren

Wort zelga vor: es bedeulel das grossere welches einer uiid der

selben Bestellung in einera Jahr unterliegt. Ausser den von Landau S. 33

aus Neugart und Kleinmayr angefiihrten Stellen giebt der Codex tradd. Sangail.

auch noch andere Beispiele, wie S, 69 N. 25: ad proximam cortcm vestram

in unaquaqne zelga ebdoraedarii jurnalem arare debeamus; vgl. Goldasl N. 69:

in omne zelga jornale uno arare. Ganz ebcnso wird dort aber aratura gebraucbt.

S. 52 N. 1 : per singulas araluras singulas juches arare el seminare el colle-

gere; S. 346 N. 47: et in unaquaque aratura jurnalem unam aramus. In einer

interessanlen Urkuiide, die eiiie bedeutende Schenkuiig belrilTt^ ebend. S,212

N. 18, behalt sich der Schenker einen Theil seines bisherigen Besitzes vofy

namentlich: in unaquaque aratura jurnales 3. Vgl. 3Iaurer S. 74. Stall aratura

findet sich auch sicio. Trad. Sang, S. 19 N. 10: in quisqua sicione saigala una

ares et hoc medas (]iiber saigata s. unten}. Ebenso slehl plaga in einer Urkunde,

die allerdlngs recht deutlich die Vertheilung des Landes nach diesen drei Fel-

dern angiebt; Trad. Fris. N. 1112: hobam 1 legalem, id est in tribus plagis

jugera 15. Auch campus scbeinl mitunler so gebraucbt zu sein, Maurer

a. a. 0.; oder ager, Trad. Salzb. S. 293 N. 15: sex jugera in unoquoque agro;

wieder anderswo wird bios gesagt, es liege das Land in tribus locis, Landau

n. 2. Das scbwabische Oesch (ezzisc) habe ich in alien UrkundenS.35

nicht gefunden. Jetzt braucht man haufig Schlag in dieser Bedeutung. — Da-

gegen heissen die kleineren nach der Beschaffenheil des Bodens gebildeten

Acker von denen regelmassig mehrere zu einer

in Norddeutschland Kamp. Kan konnte meinen, jenes in dem Worle

Zelge gehoren, Gewanne,

fwang) zu finden dem GraiF bemerkt (1, S. 894}, dass der

Composition holzvvanga und in Ortsnamen vorkomme (]vgl. Grimm Recht

S. 499}, das aber auch in einer Formel, die neulich Rozieres

Hist-Philol. Classe. 17. Cc ^

^
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burger Handschrifl hat abdrucken lassen (^Bibliotheque de lecole des charles

3. serie II; S. 519}, erhalten ist: unum wane qui in occidental! parte ipsius
r

rivi . . . adjacere videtur. Hier bedeutet es aber ein Feld, das ganz in dem

Besitz eines Mannes sich befindet, also weder das was Zelge noch was

Gewanne ausdriickl.— Bemerkenswerlh ist die Bezeichnung analies terris in

einer Urkunde des Cod. tradd. Sang. S. 123, auf die Maurer S. 8 aufmerksam
r

macbt. Schon Neugart versteht, wie es auch wohl nicht anders moglich ist,

annalis terra, und erklijrt es fur das jabrweis in Anbau genommene Land im

Gegensalz des Gemeinlandes.

Eine andere Frage, welche die Aufmerksamkeit fast noch mehr in An-

spruch nimmt, ist die nacb der Grosse der Hufe. Man konnte freilich, gerade

bei der Beschreibung welche wir von der BeschafTenheit der alteren germani-

schen Hufe gegeben haben, zii der Meinung veranlassl sein, dass von einer

bestlmmten Grosse derselben immer nur in einem bestimmten Dorfe die Rede

sein konne. Je nacb der Zahl der Gewanne oder Kampe die in Anbau ge-

noramen, nach der Grosse die sie batten, scheint es hat der Besitz selbst
\

verscbieden sein, auch im Fortgang der Zeit in eineni und demselben Dorf

fortwahrend wecbseln miissen. Dennoch ergiebt sich leicht aus alteren und

spateren Nachrichten, dass fast iiberall eine beslimmte Grosse vorausgesetzt

wird.

S. 471; mansus legitimus, Brecpigny II, S. 346; koba legitime dimensa, Trad.

Sang. S. 363 N. 9; hoba plena et legitime mensurata, ebend. S. 322 N. 5;

Wir lesen von hoba legalis, Trad. Frising. N. 1098 S. 467. N. 1112

hoba plenUer emensa, ebend. S. 336 N. 29; hoba plena, ebend. S. 266 N. 86

331 N.22. 363 N.9. Lacombl. I, S.5; mansus pi Trad.Patav. N

Trad. Ratisbon. S. 49. Vgl. auch Trad. Fuld. S. 288 : quicquid in ilia mensura

proprielatis habeo in villa, und im allgemeinen Maurer S. 78. 135. Die Grosse

wird auch regelmassig in bestimmten Zahlen angegeben. Landau sagt S. 36:

^

Bei dieser Hufenart zeigt sich bestimmtes ziemlich allg durch

Deutschland iibliches Normalmaass", und er setzt hinzu: »und dieses Maass

sind 30 Morgen.'' Ich muss dem ganz beistimmen, nur so dass ich, wie

fruher (Verf. - Gesch. II, S. 185) so auch jetzt daneben 40 Morgen als eine

in gewissen Gegenden vorherrscbende oder doch ebenfalls haufig vorkom-

mende Grosse nenne, und dem noch das Maass von 20 hinzufuge.
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Landau giebt fS. SS) aus verschiedenen Theilen Deulscblands Beisp

fur die Zahl 30 Maurer S. 129. Stuve S Ich will paar beson

ders aus alteren Urkunden nachtrag Trad. Weiss. N. 156: hobam 1 idem

Cid

N.

3 jurnales 30 .

15 jucbos et d

curtil. 2 et ad ipsas 60 Trad. Sang. S. 2

30. Vgl. m
quod est 30

mag

midium casala; Not. don. Salzb. c. 15: jugera in agris

entlich die Stelle der Trad. Fuld. N. 66: una arialis et una hoba,

igera terrae araluriae. Ein besonders sprechendes Zeiigniss aber

abmsweise aus eincr spiiteren Urkunde Platz iinden; Walken-

Urk. vom J. 1217 fUrkundeubucb des

n, N. 100): 1 mansuui in Ofstede 30 jugerum, quae secund

edersachsen

communem

legem mansum constituunt. der Urkunden, in dencn 30 Morg

Grosse des Landbesitzes genannt werden, ist schr b Tradd

Laur aus denen Landau ein p ipatere Nummcrn anfubrt, habe ich mir

bemerkt N. 226. 482. 491. 515. 518. 690. 691. 793. 830. 873. 893. 965 u. s. w.

aus den Tradd. Corb. N. 24. 30. 31. 42. 44. 45 C60 fur 2 familiae). 53. 54. 58

59. 63. 64. 69. 75. 93 etc. Ab auch die Zahlen 20 und 40 koramen so

g dass man sie nicht als blosse Ausnabmen oder in spalerer Zeil

entstandene Unregelmiissigkeiten betrachten und mit anderen der Art zusam-

menstellen kann. Fur die ZabI 20, die Landau ganz iibergehl/ gebe ich

. . . et quicquid ad ipsa hobaB

aspicere videtur,

Trad N. 125: hoba i

ipsa hoba sunt jurnales 20 Sang. S. 320 N

hoc est 20 jugera S.318 N.174

Trad. Laur. N.412 dquid ad ipsam hobam altingit et 20 jurnales de

aratoriaj sind die Beispiele besonders hauGg N. 359. 473. 614. 645. 670

fijsre ich Landa681. 682. 713. 736. 855. 882. 905. 946. 992 etc.

Beispielen noch bei Trad. Sang. S. 413 N. 50: hobam 1 hoc est 40 jugera;

N. 470. 492
auch diese Zahl ist in den Lorscher Urkunden niclit selten,

597.629.630.689.692.776 etc.; vgl. Trad. Corb. N, 43. 44.78.83. 91 Unter

in

Zahlen die sonst vorkommen erscheinen

einer gewissen Regelmassigkeit.

Es fragt sich wie die Yertheilung zt

efuhrten Freisinger Urkunde", die einer

fin Sachsen)

denken ist. Nach vorher

hoba legalis von 45 Morgen ge-

denkt, lagen hier in jeder plaga CZelge)15 Mor und auch in einigen

Cc2
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anderen Stellen wird eines gleichen Ackermaasses in jedem der drei grossen

Felder gedacht. Das war danii ohne Zweifel der Fall ^ wenn diese wirklich

von gleicher Gr5sse waren, was sich aber haufig anders fand; s. Landau S. 33.

Schwieriger war ohne Zweifel die Vertheilung auf die einzelnen Gewanne,

die wir doch, nach dem iibereinstimmenden Zeugniss aller die sich naher mil

der Beschaffenheit der alien Feldfluren beschaftigt haben, nicht wie Maurer

thul, mit den Zelgen'verwechseln diirfen; ihrer waren regelmassig mehr, sie

waren nach der BodenbeschafFenheit angelegt^ und zwar so, dass Stiicke von

ungefahr der gleichen Lage und Qualitat dazu genoramen wurden und dann
I

an jedem derselben jede Hufe ihren Antheil hatle. Dabei ist schwerlich daran

zu denken, dass ein seiches Stuck immer eine in Morgen ausdruckbare Grosse

enthalten habe. Die Hauptsache aber ist, dass es offenbar eigenthiimliche

Schwieriffkeiten batte. in den verschiedenen Dorfern b solchen

theiiung zu der ungefahr gleichen Grosse des Ackerlandes zu gelangen, da

ein raumiich gleiches Maass bei verschiedener Qualitat des Bodens naliirlich

ein sehr ungleiches Verhaltniss ergeben hiilte.

Es komml darauf an was man unter einem Morgen versteht. Landau

fS. 44 ff.} und Maurer (]S. 129} haben dariiber schon befriedigend gehandelt.

Offenbar hat b deutschen Stammen urspriinglich Bestimmung der

Landmaasse nicht nach reinen Messungen und Zahlen, sondern nach ge-

wissen natiirlichen Verhaltnissen staltgefunden: was man an einem Tage

Oder Morgen mit einem Pfluge und Joch beackern konnte, nahm man

Maass; dafur werden die lateinischen Ausdriicke jugum, jugerum, jurnalis,

Morgen y Taaewerky Mannwerk und an-dinrnaliSn anch bourn, deutsch

dere i) andt. In Urkunden vor dem lllen Jahrhundert sind mir die

1) Dahin gehort das auffallende wera in Salzburgischeu Urkunden, Landau S. 47.

Andere Ausdriicke, die dasselbe wie Morgen zu bedeuten scheinen, die ich

aber bei Landau und Maurer niclit beriicksichtigt finde, sind: Trad. Fuld. N. 128:

20 motales id est jugeres; ich weiss nicht ob man damit zusammenstellen darf

Trad. Weiss. N. 181: de terra araturia miius 1;— Trad. Sang. S. 19 N. 10: in

quisqua sicione saigata una ares et hoc medas et intus ducas; S. 26 N. 21: raihi

tradiderunt ad pertica mensurata saicadas 23, eine Slelle die Guerard S. 178

ganz missverstanden hat, wenn er meint, es sei von einer pertica zu 23 saicadae

die Rede; Neugart (Cod. dipl. Alara. I, S.95) erklart saicada als das, was der

y
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deutschen Ausdriicke allerdings nicht begegnet, allein keiner, der ihre spatcre

allgeraeiue VerbreUuDg sieht, kann bezweifcin, dass sie uralt sind, und dass imr

rdeshalbj weil man die eiilsprechenden laleinischen Worte vorfandj die Scbreibe

der Urkunden hier weniger ais anderswo Aniass fanden die deutschen zu

vervvenden. Auch ist es durcbaus Wahrscbeinlich, dass die Deutschen dies©

Art der Messung rail andern Volkcrn^ den Romern und Kelten, gemein gehabt

haben. ohne dass deshalb Grand ist an eine Enllehnunff von den einen oder

dern zu denken. wie Mone anzunehmen haben sp^te

allerdings eine besliramle GrOsse, 3600 DFuss, 240 lang^ 120 breit, zur

setzlichen Norm gemacht, und es ist moglich, dass diese in einigen der von

Deutschen eroberten Provinzen beibehalten wurde, oder wenigslcns Einfluss

Grossenbestimmun aber zeiirt sicb in Deutschland

wie in Frankreich die grosste Vcrschiedenheit in dein wirklichen Flachenraum

der Morgen. Guerard (S. 173 IT.) hat einen Versuch gemacht denselben fur

Gallien in frankischer Zeit zu bestimmen und sich dabei besonders der An-

gaben bedient, welche burgundische Urkunden darbieten. Allelu diese slim-

raen keineswegs unler einander uberein, sondern ergeben ein 31aass bald von

80; bald von 106y2, 140, 152 DRuthen; aus solchen Zahlen eine Mitte zu

Ziehen, durfte aber raehr als bedenklich sein, und gerade die Angabe der

jedesmaligen Grosse nach Lange und Breite zeigt, dass sich mil dem Worte

selbst kein fester Begriff verband.

Ich kaun daher auch keinen sonderlichen Werlh auf Angaben legen,

die sich hie und da schon in alteren Quellen finden. Trad. Sang. S.228 N. 14

\

Horige ex servilio diurno metere (secare) debebat, doch wohl wenig befriedi-

gend. Moglicher Weise kann das Wort auch ein anderes Ackermaass bezeich-

nen, D
/•t

VglTrad,Corb. N.341. bunuarium

appada, riga unJ anJere Bezeichnungen, fiber die ausftthrlich Gu6rard

gehandelt hat, fiber die mappada besonders in dem Commentar zum Polypt

xxxYiiff- In et sunt ibidem inter

terram arabilem el silvam el pratum plus quara capita 100; vgl. S. 77: et

in(ter) terram arabilem et prata sunt capita 25; auch S. 78 bios: de silva

capita 10.
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Jahr 849: unum juchum 30 virgis in longiludine mensuratum et 3 in

c. 14: jngera 5 in longo el in lalo vJrgas 12;

ugerura 6 virgarum latum 30 longum: also einmal

Not. don. Salzb

Trad. Fuld. N. 349

90, das andere Mai 60, das dritte Mai 180 DRuthen
wofiir andersvvo perti

Die virga, Ruthe

war selbst von sehr verschiedener Grosse, bei

Baiern betrug sie 10 Fuss, Lex Bajuv. IL 14,2, anderswo aber 12. 15
20 und mehr (Guerard S. 177.959} der Not. don. Salzb. wird kurz vorher

3 Ruthe zu 261/2 Fuss erwahnl.

selbst mitunter als Flachenmaass gebraucht wird

Ich will bemerken, dass perlica

; Trad. Weiss. N. 244: de
ipso silva sua

pralo . . . quod

portione perticas 91; Trad. Laur. N.832: dimidiam partem d

perticas Guerard S Doch
Ausnabme und komml nur bei Wiildern und Wiesen vor, bei denen

Lange und Breile in Ruthen angegeben wird

unum tenentera in

Trad. Laur. N. 956 : pratum

go perticas 30 et lato perticas 20,

Man iibertrug aber auch die Worte jugerum und iurnalis auf Weinber
und Wald und es ist auch nicht richlig, wenn Grimm fRechtsalt

S.951} mit Wigand behauplel, dass dies nur bei iurnalis der Fall

dagege

allerdings beide unlerschieden

Ackerland gebraucht werde. In den Tradd. Corbej

neben einer grossen Zahl (30 jugera

finden sich wohl einzelne jurnales, doch ohne Angabe der Verschiedenheit

des Landes auf die sie sich beziehen. Aber es heisst Cong.Arn. S.21: jugeres

vinearum duas; Trad. Patav. N. 65: de pralis jugeras 12; Trad. Sang. S. 416
N. 56 14 jugera silvae; Trad. Fuld. N. 352: 30 jugera, 15 jam
stirpata et ad arandum in planitiemque campi parata et alia 15 adhuc

pata. Dies setzt allerdino voraus, dass man nun unler Morgen ein be-

wo an die
stimmtes Flachenmaass verstand, welches man auch da anwandte
ursprungliche Bedeutung nicht gedacht werden konnte. Wir werden nachher
bemerken, dass selbst mit dem Worte Hufe etwas ahnliches geschehen ist.

Aber das Maass war offenbar in verschiedenen Geffenden, in verschiedenen
Durfern verschiedenes, und man kann fragen, ob das nicht selbst

und derselben Dorfflur der Fall

Morgens fest, so ebt sich

Halten wir an dem urspriinglichen Begriff

dass

nd

auf schw
leichl pflugen ISssl, kleiner ausfallen musste, als auf leichlem

Boden, der sich

Es

I
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ware nicht uninteressant zu wissen, ob die hipraus enlspringeiide Differeiiz

vielleicht mil der Differenz des Werlhes in Verhiiltniss stand, so dass was man

Yom leichlen Boden au

dem ffleich kam was ai

Tage mehr zu pfl erraochle Ih

schweren die gleiche Arbeilskraft iind Arbeits

erforderte.

troffen haben : aber war es aucb nur anniiheninssweise der Fall

Ganz kaim das bei den mannigfacben Abstufung

erkl

es sich, wie eine solche Grossenbestimmung aufkommen konnle, spiilcr aber

als die Verhaltnisse statig und starr warden, grosse Ungleichheilen bervor-

auch elwasIraten, wabrend es urspriingb'ch gerade auf eine wen

robe Ausgleichung abgeseben war.

Unter einer solchen Vorausselzung wiirde eine Ilufe von 30 Morgen ur-

spriinglicb einen allerdings seb'r verschiedcnen Flacbenraum, vlelleicbt in jedeiii

Dorfe einen andern gebabt haben; allein die Meinung wiire doch immer ge-

wesen, bei der Vertbeilung jedem eben einen solchen Besitz zuzuwendeu,

der ungefabr denselben Werth halte und den er mit der gleichcn Arbeilskraft

bestellen konnte; die 30 oder 40 Morgen sollten eben das sein, was einer

mit einem Pflug und einem Gespann und den dabei ubh'chen Knechten be-

wlrthschaften konnte, die Grundlage einer einfachen bauerh'chen Existenz, wie

es der Beffriff der Hufe ist.

Es ward aber das Wort Hufe aucb auf solches Land welches

nicht der Cultur unlerlag, ganz in derselben Weise, wie es mit dem Ausdruck

Moro-en der Fall war. Hatte die Hufe einer Gegend oder doch eines Dorfes

eine bestimmte Zahl Morgen, wie wir saheu haufig 30, so konnte man ein

Land von der Grosse dieser wQhl unbedenklicb als eine Hufe bezeichnen.

finden sicb zunachst Bezeichnungen wie Trad. Laur. JN. 410; occupatione

decern hubas, ein Land wo 10 Hufen angelegl werden kOnnen.

So

fig ist dann die Anwendung auf Waldland

Ziemlicb

S.216 N.25 rWirt

Urk.104): hobae

hobae 2 de

de arabili terra et octo in silva ..., vertauscht gegen:

I silva hobe duae el diraidium el ad L. silvam unaiu

habentem bobas 5 el in 0. ad sublementum hobae decimae jurnales 10 de

arabili terra mensuratae ..., zusamraen: sicut probatissimi el fidelissimi viri noslris

et vestris partibus eslimaverunl in arabili terra et silvis incullis hobe 10;

eine Stelle die sicb selbsl und andere erlautert; vgl. ebend. S. 263 N. 10:
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Trad. Fuld. N. 300 : duas hobas silva et alle

ram in terra et unam areolam; ebend. N. 310: duas hobas unam in campis

alteram in gilvis. Man wird auch hier die Hufe noch nicht als gentliches

Landmaass betrachten konnen, und auch andere Stellen beweisen das nicht,

z.B. die welche Guerard (S. 578 n. 5} anfuhrt aus Kleinmayr S. 196: hobam
jugere spto, Oder Trad. Laur. N. 1603

was allerdings ein ungewdhnlicher Ausdrucl

mansum de terra aratoria,

aber doch nur heisst: das

Maass

Morgf

er Hufe in Ackerland.

wo diese vorkommen

Schon Landau bemerkt (8.36), dass die 30

nicht immer bios aus Ackerland bestehen.

sondern mitunter die Wiesen eingerechnet werden; ebenso durfen wir vielleicht

annehmen, dass, wenn wir einmal lesen, Trad. Sang. S.,393 N.19: 5 juchos de

silva et 25 juchos inter

30 Morgen wiederfinden, aber noch vertheilt auf Ackerland Wiesen und Wald
allerdings dann Wiesen und Wald die im Privatbes

arativa terra et pratis, wir hier die durchgehenden

Als reines Land

maaSs begegnet die Hufe erst spater in einzelnen Gegenden; vgl. Landau S. 38

Ebenso erscheint als spateren Ursprungs die grossere Hufe von 60 Mor-

gen, die als Konigshufe, Hagenhufe, Marschhufe, vorkommt (Landau S.2lff.)

ofTenbar spatere Aniagen. Das iilteste Beispiel der

gekom isl Trad. Fuld. N. 329: Adalbert schenkt sex

das mir vor-

gales mansos

lenzc bezieht, kann

66 mancipiis; da es sich aber auf das
' ;, oppidum Cobe

,
oh hier schon die. spatere Bevielleicht zweifeln

Man

deutung des Wortes statlfindet.

Der Bestand der Hufen blieb nun aber nicht unmer unverandert

hebl es hervor, wenn sie noch ganz ist: Trad. Weiss. N.19: hobas integras;

Trad. Werth. bei Lacomblet I, N. 7 : hovam integram. Haufig genug finden

sich schon in alten Urkunden halbei), drittel, zweidrittel Hufen; Trad. Weiss.

1) Ob die scoposa, Schupose, in Schwaben, gerade so. viel ist wie eine halbe
Hufe, wie Landau S. 41 annimmt, bleibt doch sehr zweifelhaft; vgl. Mone in
der Zeitschrifl fur Gesch. des Oberrheins I, S. 351—353. Puttikofer in der histor.
Zeitung (Bern) 1854. S.30. Nach Fortsch, Wetzlar. Beitrage I, S.375, soli

sadall in rheinischen Gegenden V* Hufe bezeichnen. Uber niederdeulsche
Bezeichnungen von Ackermaassen s. auch Nordewier, Nederduitsche Regtsoud-
heden {Utrecht 1853) S. 231.



iJBER DIE ALTDEUTSCHE HUFE. 209

N. 54: dimidia hoba ad W.; ebenso Trad. Sang. S. 97 N. 70. Tijul. Laur. I, 5.

N. 78. 1771 etc.;— Trad. Weiss. N. 19: terliam partem de una hova;

Trad. Sang. S.72 N. 31: duas partes de una hoba. Vgl. die vorhcr angefuhrtcii

Stellen iiber Iialbe, driltel u. s. w. Mansen. Daraus erkltirt cs sich auch, dass wir

oft eine kleinere Zahl von Morgen zusammengenannl linden: wie 20 31orgenj

die als die Halfte von 40 erscheinen konnen, auch 10, z. B. Tnid. Laur. N. 191.

204. 277. 398. 468. 487. 545. Wir sehen aber auch, dass der Verkauf einzelner

m nicht vervvehrl war and wenigslens spaler ofl genug vorkam. Mogcn
es auch hiiufig seiche sein die ausser der alten Feldgemeinschan higeu so

scheint es doch nicht ganz an Verausserungen auch hicr gerehlt zu hahen;

dabei ist dann freilich vorauszuselzen dass soiche einzejne Morgen mit dcm

Morg
I

Antheil an einem oder ein paar Feldcrn (Gewannen} zusaniinenHcltii. Auf

soiche Weise aber konnte eine Ilufo verminderl wcrden, cine andere Zuwuchb

erhalten, und die alte Regelmassigkeit der Zustiiiide ward durchbrochen ; so

dass es fast raehr zu verwundern ist, dass aus spiitercr und selbsl neuerer

Zeil noch so viele Belege von

Abweichunsen finden.

derselben ubrig sind, als dass sich zablreiche

4 •

Uber die Benutzung des Ackerlandes nach den Regeln der Feldgemein-

schaft geben die Urkunden dieser alleren Zeit keiiieu bestiniralen Aufschiuss;

da sie rait der Art der Vertheiiung des Landes in engslem Zusammenhan"

sleht, kann aber kein Zweifel sein, dass die Zustande, die wir spater finden

bis in die fruhste Zeit hinaufreichen. Ich kann denen freilich nicht beistimmen,

vvelche die Feldgemeinschaft ausdriicklich schon von Tacitus heschrieben finden,

aber ich bin allerdings der Meinung, dass seine Beschreibung der deutschen

•arverhaltnisse ihre voile Erlauterung nur unter der Vorausselzunjr dersel-As
ben erhalt, und zwar unlcr Voraussetzung der gewohnllchen Feldgemeinschaft

bei der jeder an dem einzelnen Felde (Gewanne) seinen ein fur aJle Mai bc-

Antheil hat nach welcher

bft ein Feld in Anbhu genommen wurde, der gleiche, nicht nothwendig dcrselbe

Antheil dem einzelnen zugewiesen wurde. Vgl. Allg. Monalsschrift, 1854.

Februar. S. 112. Die Urkunden dieser Zeit geben daruber keinerlei Aufsclilus;

dagegen enthalten sie vvohl einzelne Notizen, welche bestimmter auf die Drei

felderwhthschaft hinweisen, und die von Landau S. 56 ff. schon zusammei

Hist-PkiloL Classe. VI.
'

Dd

J
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slellt worden sind; vgl. auch das Giiterverzeichniss von Medlach^ bei Hofer

Zeitschrift fur Archivkunde H, S. 120 ff.

Neben dem Ackerland finden sich haufig auch Wiesen im Privatbesitz.

Mitunter werden sie dann auch in die Gesaramtzahl der Morgen eingerechnet,

wie oben bemerkt ward. Haufiger aber sind sie fiir sich anfgefiihrt und ihre

Grosse nach dem Ertrag gemessen: wie viel Fuder (carradae^ Heu sie lie-

fern. Es giebt aber auch eine Grossenbestimmung die ganz der nach Morgen

auf dem Ackerlande entspricht: wie viel einer in einem Tage mahen kann;

das heisst Tagmath, bei den Friesen Dematk, das Landau S, 45 nicht richtig

mil Morgen zusammengestellt hat; vgl. Heimreichs Nordfries. Chronik, herausg.

von Faick II, S. 201. Noordewier S. 231; ebenso wird Mannmatk gebraucht,

Landau S. 47. Solche Wiesen bilden dann ein zusammenhangendes Gebiet,

dessen Lage man naher bezeichnen tann, wahrend das bei dem rings auf den

Gewannen zerstreul liegenden Ackerland einer Hufe nicht moglich ist. Bei-

spiele finden sich Trad. Sang. S. 258 N. 69: uno prato inter etc.; ebend.

S. 257 N. 68: uno prato juxta casam Adalfridi; Trad, Laur. N. 195. 197. 235.

236. 240 etc. Damil steht es welter in Zusammenhang, dass, wie oben bemerkt

ward, piunti fclausura) dfter von Wiesen, die eingehegt waren, gebraucht wird.

Auch Walder koramen friih schon ira Privatbesitz vor, wie schon die

vorher angefiihrten Stellen zeigen, in denen eine Messung des Waldes nach

Morgen vorkomml; Tgl. Trad. Lunael. N. 49: silvam hereditatis raeae; Landau

S. 174. 175. Doch ist es im ganzen als Ausnahrae, als Abweichung von dem

alten Zustand zu betrachten.

Ein dritter Hauptbestandtheil der Hufe im weitern Sinn des Wortes ist

aber die Theilnahme an der Nutzung des gemeinen Landes. Sehr ausfiihrh'ch

hat dariiber Maurer S. 138 — 171 unter Eingehen auf manche rechtliche Ver-

haltnisse, kiirzer Landau S. 163— 185 gehaudelt. Beide beriicksichtigen auch
J
V

das was spatere Quellen in reichem Maasse iiber die Bedeutung und die ein-

zelnen Verhaltnisse der Markgenossenschafl ergeben; aber es wird nicht

ohne besondere Vortheile sein, auch hier einmal nur das zusammenzustellen

was schon die alteren Urkunden enthallen, was vielleicht nicht ausreicht um

ein voUstandig deutliches Bild von der Sache zu geben, aber doch jedenfalls

beslaligt, wenn es denn dafiir nocb eines Beweises bediirfen sollfe, dass das

«
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meiste sclion in dieser friiheren Zeit vorhanden war, was uns danii in reichem

Detail in den spiileren Quellen, den Weisthiiniern u. s. w. enlgegenlritt.

In verschiedener Weisfe fuhren die alien Urkunden das Zubeliur einer

Hufe auf, Beispiele giebt Maurer S. 125 n. 20. Ich hebe ein anderes lienor,

Trad. Sang. S. 397 N. 26: curfile cum domo el foenile, vinea el marcliis, pralis

et. agris, pascuis el silvis, cum omnibus videlicet quae ad possessores ipsiu?

curlis jure legali perliiiere debent.

Wie hier wird auch anderswo neben Weiden (pascuis oder pralis) und

Waldern (^silvis) von marchis gesprochcn. 31arclia isl im aligcmeinen die

Grenze oder vielmehr das begrenzte Land, das Gcbiet; es wird aber das

Wort oil mil Vorliebe da gebraucbt, wo es sich von dem noch ungcfheillen

Lande handell, und zwar eben dem welcbes mil Wald bedeckl isl, obgleicJi

Maurer S. 41 mil Recht bemcrkt, dass dies nicht als die ursprUnglicbe Be-

deutung angesehen werden kann; vgl. Landau S. Ill IT. 163. -Ilier sind eine

Anzahl Stellen anzufuhren, w^o es in der angegebenen VVeise begegnet:

pascuis marchis silvis, Trad. Sang. S.213 N. 20. S.217 N. 1. S.222 N.4; pratis

ebend. S. 237 march

ebend. S. 225 N. 10. S. 237 N.30. S. 238 N.32. S.258 N.70. S. 283 N. 117.

S.284 N. 118. S.295 N. 136. S.312 N, 163. S.318 N. 173. Bestimmter heissl

es: silvis alque silvarum marchis, ebend. S. 371 N. 22. S. 424 N. 71; silvalicis
i

marcliis, ebend. S. 331 N. 22; marca silvalica, Trad. Weiss. N. 69; marca de

silva, ebend, N. 186. Vgl. aiich Mon. B. XI^ S. 14: cum omni marca seu silva.

In andern Gegenden ist von communiis die Rede. So in den Urkunden

von S. Berlin, communiis perviis, S.59; pascuis communiis perviis, S, 61. 62;

farinariis communiis, Bouquet IV, S. 665. Auch in den Tradd. Werth. und

anderswo stehen die Worle in solcher Weise zusammen: communiis pascuis,

Lacomblet I, K 3; perviis communi(i3s que ad illas viJlas adtinent, ebend.

N. 8; vgl. pascuis communiis, form. Lind. 57. 58. Vielleicht ist hier eine Bei-

behaltung romischer Formeln auzunehmen ^}; auch wird das Wort .weniger

auf Wald als auf Weide oder andere Gerechtsame zu beziehen sein.

1) Eine Stelle der Lex Burg. Add. 1, 1, 6: Silvarum raontium et pascuonim uni-

cuique pro rata suppetit esse communionemj ist aus der Lex Romana Burg

XVII, 6 entlehnt. Vgl Gaupp Ansiedelungen S. 346 o.

Dd2

If
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In soweit diese in der Benutzung von Wegen, Wassern und dergleichen

beslehen, hab Betrachtung ein geringes Interesse. Ich mache

aufmerksam auf den Ausdruck waterscap Trad. Werth. Lacomb

N. 3; wadriscapis, Chart. S. Bertini N. 59. 61. 62. 66, neben perviis und dgl;

et uatriscampis, Trad. Bland. S. 75 vgl. 76; egressu vel ingressu et watrischafo,

Trad. Eptern. Breqiiigny II, S.280; et watriscafo, ebend. S.284. 291. 293; cum

watriscapo S. 289 widriscapis, Trad. Prum. ebend. S. 329; vel vatriscafa

S Im inuern Deutschland finde ich das Wort den Tradd. Lunael

wo es aber unrichtig in zwei Worlen geschrieben ^vird: wadris, capis, com-

muniis, N. 98; vgl. 116.124.134. Es scheint Zugang zum Wasser, Wasserlauf

I. zu bedeuten. So heisst es Trad. Weiss. N. 127: viam publicani

) nostro indominicato exire in silvam, ad aquam, et ubicumque vohierint

dd

servitores usque evum

Mehi- kommt die Weide in Betrachl; aber genauere Bestimraungen iiber

diese finden sich In (Trad S. 304

N. 150} heisst es: ut ipsa familia in ilia cellula manens polestatem habeat

eadera cellula sunt,materiam el ligna cedendi et pasturam animalibus qui in

hoc est in jumentis et bubus et ovibus et porcis atque capris; ahnlich, doch

weniger ausfuhrlich, ebend. S. 235 N. 26: pastum porcorum aliorumque peco-

rum seu incisionem ligni omniaque necessaria in diversis utililatibus pleniter

habeat; vgl. ebend. S. 256 N. 66: ut habeamus in ipsa marcha licentiara et

polestatem ad ligna cedenda et aedificia construenda ac pascua necessaria et

omnia talia quibiis indigemus;

s. auch eine Dotalurkunde

,

Trad. Bland. S. 79 pascua

sagt, er gebe de

), Rheinauer Formeln N. 16,

proprii mei juris juchos 150, und

WO der Aiissteller

weiter: commuiiem

pascuam communescjue silvarum usus ^y

Viel genauer noch ist in manchen Stellen von dem Recht an den Ge-

1) Bfan konnle zvveifeln^ ob hier von wahren Gemein- weiden und -waldern die

Rede ist, oder bios von der Gemcinschaft zwischen dem Schenker und der

Empfangerin (so Iheilen einmal zwei Erben, excepto ut pascua communia in

agris habeamus, Trad. Sang. S.236 N. 28; ja es kommt vor, Trad. Fuld, N. 445;

unius pueri communis duae partes). Doch scheint das erste nach den Aus-

drucken entschieden der Fall.
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rtleinwalderii die Rede. Schon die Lex Rib. 76 nennt eine communis silvn;

hiiufiger sind die Zeiignisse der Urkimden ; Trad. Weiss. N. 200: silva in com-

muniis que possunt porci saginari numero 200; Trad. Sang. S. 419 N. 60: el

in silva usus ad focos et ad sepes et ad aedificia, (junntum sufilccreut ad

curtile^ quod concambiavi^ porcis eliara in ipso curlili enulrilis soginam quan-

documque proveiierit; ebeiid. S. 244 N. 44: ul in praefato saltu .... omneni

ulilitalem, id est in pascuis, in aedificalionibus, in lignis caedendis el in

omnibus quibus homo in communi sallu uli potest ulendi potestalem habeamug;

et si quid in eodem saltu adhuc minime sit comprehensum, absque uUius infc-

slatione coniprehendi potestateni habeamus; Trad. Salzb. S. 227 N. 17: cum

6mni communione adjacentis silvao novalibus pro voluntatc capiendis . . • cl

comraunione simili adjacentis silve novalibus capiendis; Trad. Laur. I, S. 69:

et sylvam in quam mittere possuraus mille porcos perfecte saginari ct

nullam aliam utiUtatem sive ad extirpandum sive in usura ligni; (cbrnd.

N. 1236: de ilia silva communi quantum jure beredilario ad me perlinePe

videtur^ gehurt wohl nicht hierhin); Trad. Bland. S. 78: et communilatem sil-

Tae; Trad. Lunael N. 130: et silva coinmunia.

Das Recht zur Schv^reinemasl komnil auch ofl allcin vor; Trad. Weiss.

N. 146: et ad 20 porcos pascendos de silva; ebend. N. 4: el silva ibidem

mihi aspicienlem ad porcos crassare plus minus 15; ebend, N. 273: silva quarto

partis .... juris mei ad saginandum 200 porcos; Trad. Wcrlh. Lacomb. N. 45:

tradimus ad saginandum porcos 20; vgJ. ebend. N. 47. 49. 56. 65. Das be-

zeichnel mastunga, Landau S. 176, wahrscheinlich auch in folgender Stcllc,

Trad. Laur. N. 245: unum bivangum vel mastunga, wo man das ,,vp\<^ nicht

erkliirend nehmen darf.

Die verschiedenen Rechle, die dergestall einzeln aufgezahlt vverden, ver-

steht man wenn von dera usus communium silcarum gesprochen wird; Trad.

Sang. S. 415 N. 55; vgl. S. 296 N. 137. Das nennt man geradezu com-

munionem in silcam; Trad. Werth. Lacomb. N. 6; vgl. N. 8: et in oranem

communionem mecum in sllvam que dicitur Suiftarbant. Das heisst auch

poteslas in siha, doniinatio m silcam; Trad. Sang. S. 287 N. 122: omnem

polestatem quam habuerunt in Goldahunmarcha et in eadem silva; Trad. Werth.

Lacomb. N. 5: dominalionem in silvam que dicitur Sitrolh; ebend. N.20: domi-

tf
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nationemque in silvas ad supradictam villain perlinentes. Vgl. Landau S. 171.

Anderswo wird der Ausdruck scara gebraucht, als Bezeichnung bald eines

bestiinmten Walde (Laconiblet N 28 60

Landau S. 170) bald des allgemeinen Rechts (Lacomblet N. 7: illam hovam

inlegram et "scara in silva juxta formam bovae plenae 1

Jederzeit wird ein solches Recht eben an die Hufe oder an den Hof ge-

bunden fvgl. Grimm Rechtsalt. S. SOS}. Diesen steht dasselbe zu und geht mil

ihnen, wenn es nicht besonders vorbehalten wird, auf jeden Besitzer derselben

iiber. Dies wird in verschiedenen Slellen aiifs deiitlidiste gesagt. Trad.

Werth. Lacomblet N. 22: curtile unum el duodecimam partem in silvam quae

dicitur Braclog cum pascuis et plena dominatione quae jure legali ad illud

curtile pertinere compertura est; ebend. N. 20: cum ceteris omnibus que ad
r

ipsuin curtile legaliter respiciunt, hoc est pascuis, perviis, usibus aquarum

dominationeraque in silvas ad supradictam villam pertinenteS, cum pastu ple-

nissimo juxta raoduluni curtilis ipsius; Trad, Sang. S. 381 N. 1: de justis et

usum habuimus, qualem

liber homo de sua proprietate juste et legaliter debet habere, in

campis, pascuis, silvis Hgnorumque succisionibus atque porcorum pastu, pratis,

publicis Iraditionibus atque legitimis curtilibus talem

unusquisque

vus aquis aquarumque decursibus, piscationibus ^l , exitibus et reditibus

Diese Behauptung des Klosters, dass demselben die Rechte anderer freier

Grundbesitzer bestatigen die Aussagen von Zeug sagen: quod

de legitimis curtilibus usus omnes isti, ut praedicti sunt, et nobis ad mona-

slerium nostrisque mansis in nostris territoriis in pago praenuncupalo com-

manentibus cum illis ubique civibus absque contradictione esse communes......

Andere Stellen driieken die Sacbe anders aus: Trad, Sang S.296 N

1) Das Wort bezeichnet auch die Arbeit Oder Leistung eines Horigen, Grimm

Rechtsalt. S, 317. Graff VI ^ S. 528. Damit hangt es wohl ziisammen, wenn es

heisst Men. Boica IX, S. 532; porlio agri que walscare dicitur, dazu die Glosse;

kisker, jugeris, unius diei opus araloris. Vgl. die scharhuhey die Grimm a. a. 0.

aus Gudenus anfuhrt.

2) Diese werden auch sonst erwahnt, z. B. Trad. Sang. S. 331 N. 22: 2 hobas el

casas cum curtis caeterisque aedificiis atque unam silvulam ad eundem locum

pertinenlera necnon et piscationis usum illius loci qui supradicto loco conliguus

fore videtur.

%
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et de communi silva quantum ad porlionem nostram perlinel el de silva

juxta estimatioiiem noslrae portionis in communi silva; ebend. S. 331 N. 22:

5 hobas de terra arabili et casas cum curtis caelerisque aedificiis atque cum

silvalicis raarchis ad easdem perlinenlibus.

Unter den verschiedenen Rechten, die der Hufenbesilzer am Gemcinwalde
' F

hat, nimmt eiiis aber am meislen die Aufmerksamkeit in Ansprucli, die Be-

fugniss einen gewissen Theil zu roden und in Ackerland zu vervvandeln,

woriiber Maurer S. 157 AT. auch aus anderen Quellen inleressante Zeugnisse

beibringl; vgl. Grimm Reclilsalterthiimer S. 525. Allerdiugs kann es nie ohne

alle Beschrankung gegolten liaben, und je mehr der Wald sich lichlete, deslo

grosser musste diese werden.

Die allmahlige Verwandelung der gemeinen Mark in Ackerland dnrch Ro-

dung und Einhegung ist auch sonst ein Gegens^and von grossem Inleresse,

indem sie am meislen dazu beilrug, die alien Besilzverhiillnisse und Zusljinde

uberhaupt zu verandern. Es gab den Anlass zur Entstehung von Ackerland

das nicht in der Feldgemeinschaft begrilFen war, deshalb fiir die Bewirlhschaf-

tung und den Verkehr minderer Beschrankung unlerlag. Es sind auch nicht

bios einzelne Morgen oder kleinere Landstucke nrbar gemacht, sondern ganze

Hufen wurden auf solche Weise neu angelegl, ja ganze Dorfer neu begriindet.

Des letzten Falles ist hier nicht weiler zu gedenken; aber auch wegen der

andern kann ich auf Landau und Maurer verweisen, von denen jener {S. 153 fF.)

die wirthschaftlichen Verhaltnisse ausfiihrlich behandelt und die einzelnen Aus-

driicke erlaulert, dieser (]S. 183 ff.} besonders die rechlliche Bedeutung der

neuen Anlagen ausgefiihrt hat. ^
Die Gesaramtheit der zu einer Hufe gehorigen Rechte und Befugnisse

am Gemeinlande wird in sachsischen Denkmalern spater mil den Worten TFere,

Echtwort bezeichnet. Es ist moglich, dass Schaumann Recht hat, wenn er

fGesch. des niedersachsischen Volks I, S. 65} annimmt, dass dies ursprunglich

das o"anze Besitzthum imDorfe, in der Mark bezeichnelej wenn auch weder die

Ableitung die er vorschlagl, noch andere Beziehungen die er daran kniipft,

sich bewahren. In alteren Quellen ist mir kein entsprechender deutscher
n

Ausdruck vorgekommen. Lateinisch wird in niederrheinischen Urkundeu der

Ausdruck dominatio gebraucht, wie speciell von dera Recht am Walde (^s. oben)
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dem Geraeinlande; Lacomblet I, N. 13: excepto quod 'k

L. dominalionem/ qfne ad illam hovam respexit, raihi retiniii/seu in silva sive

aqiiis et pastii vel [prehens inteffritate: ebend. N

cum pasciiis et plena dominatione quae jure legali ad illud curtile pertinere

leich ein Beispiel von der friih schon vor-

es von der Hufe. Landau S. 184. Stuve

conpertum est ^}. Das ierste ist zuj

kommenden Trennung des Echtwor

S. 31.
'

x^ndere Ausdriicke beziehen sich auf die Gesammtheit dessen was iibei

haupt zu eineni Landbesitz gehort, wenn auch vvohl mit besonderer Riicksicl

I

auf (

pertir

unam

Rechte am Gemeinland. So heisst quaecunque ad ipsam hobam

cum omni scilicet integritate, Trad. Sang. S. 285

I casa cum omni stabilitate. Trad. Fuld. N. 26: mans

1 9 : aream

omni termino suo, Mon. B. XI, S. 15. Hier sind Worle auf die Hufe oder die

I

Hofstatte iibertragen, die anderswo haufig von einer villa oder auch einem

grossern Gut gebraucht werden ; z. B. cum omni integritate vel merito , Bou-

quet IV, S. 629; cum omni integritate vel adjacenliis, Bouq. IV, S. 630; cum

integritate et soliditate sua, Bouq. IV, S. 650; cum omni merito vel soliditate

ad se pertinente, Bouq. FV, S. 696; cum omni merito vel adjacenlias, Bouq.

BezeichnenderIV, S. 638; cum omni merito el termino, Trad. Weiss." N. 2.

ist: cum omni lege, Trad. Salzb. S. 192 €. 5. 196 c. 14; cum omni legalitate,

— Dem Worte terminus entspricht es, wenn in einzel-ebend. S. 229 c. 27. —
nen Stellen von der marcha der Hufe gesprochen wird. Trad. Sang. S. 258

N. 70: unam hobam in Hohinco cum omni marcha ad eandem tantum hobam

pertinente; ebend. S. 314 N. 167: El ut manifesliora forent adjacentia illius

hobae ... decreverunt idem reclores praedicti monasterii, ut sicul a Thiedolfo

in omnibus adjacenliis ad marcham illius hobae comprehensum fuerat, meae

Subjacere poteslati; vgl. Trad. Lunael. N. 29: schenkl sein Gut in villa Ch. cum

omne marcha atque jacencils suis, casatis, servis, mansis etc., wo man meinen

konnte, dass die ganze villa geschenkt sei; dass dies nicht der Fall, zeigen aber

andere Schenkungen in demselben Ort; ebend. N.38 heisst es: er sclienke cidla-

rios meos 2 servos, unus est liber et alter est servus • # cum ipsa marca

1) Maurer S. 282 n, 27 deutet es unrichtig von der Grnndlierrschaft.



V

tJBER DIE ALTDEUTSCHE HUFE 217

qui ad ipsum ([d. h. den Besilz der beideu, was aber niclil ausgespro

chenj pertiuel, hoc est de Gaginpah usque in CLaftorapah; und ahnlich dfler

in Urkunden KI 39

Dass einzelne Hufen audi eigene Nanien fiiliren nach einem friiheren

und zeigen dieBesilzer oder anderen Urastiinden, bemerkt Landau S. 39,

Namen, welche Graff IV, S. 829. 830 verzeichnel, einige freilich von -hof,

nicht von -hufe (^hoba) abgeleitet. Jener gelil aber gewiss zu vveil, wenn

er dies als allgemeine Kegel ansieht; ware das der Fall gewesen, so wiirde in

den unzahligen Urkunden, die sich auf Verkauf, Schenkung u, s. w. einzehier

Hufen beziehen, ohne Zweifel ofter der Name genannl, ais es nun gescln'eht.

Am haufigsten finde ich es in den Tradilionen von Werden.

Ich habe friiher (]Verf.-G. 11, S. 180} die Verniullnuig gejiusserl, dass

zwischen dem Werth der Hufe und der Grosse des Wergcldcs cin Zusam-

menhang bestand; meines Wissens ist sie seitdem in Dculschland vvedcr bc-

stritten noch bestatigt worden

hat sich einiges dafiir anfiihren lassen; vgl. Kemble, The Saxons in England

I, S. 156. Gott. Gel. Anz. 1850. St. 98. 99, S. 889. Es hat allerdings grosse

Schwieriffkeiten iiber die Sache ins KJare zu kommen.

;
nur aus den angelsachsischen Verhaltnissen

Ob es damit zusam-

inenhangt. dass rwara^ sowohl den Hof, die Hofslatte als das zum

Hofe gehorige Recht an der geraeinen Mark bedeutel, Landau S. 170, muss

wohl dahingestellt b

nach so vielen Seil(

das Handgemahl ein.

meae fTrad. Sangal!

3 Dagegen sehlagen bier vielleicht die scbdnen.

wohl

Untersuchungen Homeyers iiber

jt sein, die hobara compositionis

S. 229 dem praed liberlalis, das jener aus

1

J

einer spalern Urkunde beibringt (S. 193, an die Seite zu stellen, bei dem

;,freien mil einem etwa wehrhaften Wohnsitze vcrsehenen Grundsliick eines

VoUfreien, welches als Haupl- und Slammgul des Geschlechtes" gait, an die

ursprungliche Hufe zu denkeu, und dafur einen Werth zu fordern, der wenig-

slens dem Betrag des VVergeldes gleichkam.

Zu den Eigenschaften, welche fur diese Art des Grundbesitzes erforderl

1) iJber ware vgl. auch Noordewier, S. 214. Man unlerscheidet den „volwarigen

und halfwarlgen" wie den Vol!- und Halbspanner.

Bht.-Philol Classe. VI. Ee

I
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werden, gehorl auch, dass der Eigenlhiimer ihn selbst bewohnt und bewirth-

schaftet, im Gegensatz gegen den welchen er an Horige oder Knechte gegen

Zins und Dienste ubertragt. Uber diese Verschiedenheit , die bis in die Zeiten
4

des Tacitus zuruckreicht (Verf.-G. I, 8.183} und spater fortwiihrend an Be-

deutung gewinnt, sind hier noch einige Bemerkungen hinzuzufugen.

An sich ist eine Yerschiedene Art der Landanweisung an Horige ' und

Knechte moglich, bald so dass ein Theil des zur Hufe gehorigen Ackers einem

solchen iiberlragen wird, der dann auf dem Hofe des Herrn neben diesem
i

wohnl; pder in der Weise, dass ihm spater urbar gemachtes gerodeles

Land zutheil wird/ wo er dann entvveder auf diesem auch seine Wohnung
F

empfangt, oder gleichwohl ein Haus auf der alien Hofstatte im Dorfe hat.

Das erste hat fiir uns geringeres Interesse, da es in den alten Verhaltnissen

vvenig anderte; oft kann es nicht vorgekommen sein, da die Hufe ja doch

nur einem Haushalt genugle, eine

Umstande veranlasst sein kann. E

eilung also nur durch besondere

schon moslich, dass der Knecht

die Wohnung auf der Hofstatte des Herrn erhielt und dazu etwa Land das
I

durch Rodung neu gevvonnen war^); ein solcher Fall scheinl in der oben an-

gefuhrten Urkunde der Tradd. Fuld. N. 147 vorzuliegen, wo die Hofstatte des

Knechts auf drei Seiten an die des Herrn , auf der vierlen an die Strasse stosst.

Ebenso haufig war ohne Zweifel das andere, dass beides, Land und HauS;,

vor dem Dorfe lagen: auf solche Weise entstanden wohl neue Hufen, die

dann aber nicht in dem Verband der Dorfschaft, der Feldgemeinschaft standen.

Es ist wahrscheinlich, dass einzelne Ausdriicke, die mit Vorliebe fiir

den Besitz horiger Leute gebraucht werden, sich vorneralich hierauf be-

ziehen, casata, colonia, auch hobunna. — Von der casata war schon oben

die Rede; recht deutlich ist freilich die Bedeutung nicht ^ und oft scheinl eben

nur der Besitz in den Handen eines Horigen iiberhaupt so genannt zu wer-

-H__

1) Ich trage nach zu dem^ was oben iiber die Schuppose bemerkt ist, dass sie

Mone jetzt, Zeitschrifl V, S. 130, als den Besitz eines solchen Hauslers, wie er

sagl, deutet, der dann freilich auch anderswo seine Wohnung haben konnte.

Zu beachten ist auch was er S. 131 iiber eine eigenthumliche Art der Theilung

von Haus und Hofslatle beibringl, wo die Scheidungslinie mitten durch das Haus

hindurchlief.
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den;

sunt

Trad. Sang. S. 9 N. 8 : casatus undecira cum omnc quomofdo)

servienles casalus Qui (luouiodo vesliti Dasselbe

bei colonia oder colonica der Fall; Guerard S. 624. Maurer S. 274. Landau

S. 6 n. 10. Obschon das Wort, das sich am hiiufigsten in friiher rtimischcn

Gegenden findel, ofTenbar von coloniis abgeleitet ist und zuniicbsl den Besily,

eines solchen bezeichnet, so wird es doch auch in allgcmeincrer Bedeulung
ft

verwandt; ich finde einmal bei Brequlgny If, S. 373 einc colonia dominicalis.

Ahnlich wird auch sedile ffebraucht in einem Giilerverzelchnisse von S. Vannes

117: de aliis mensis fl.:

D

Verdiin (bei Guerard, Polypticum S. Remigii) S

3 et de sedilibus 27 ; vgl. S. 119. 120: 1 1 sediiia exccplo

d. N. 85 giebl die Bcmerkung : noveniindominicato.

Irado colonias, hoc sunt hobunnae, integras, cum omnibus adjacenliis el fini

bus

bar

rapis H es

Hufen der Knechle, bei denen es freilich immer noch zweifelbafl scin

kann, ob sie ausser eine

die Aufzahlung des Zubeh

Dorfverband oder solchen auirehoren

aber fiir das letzlere zu sprechen Diese

hobunnae komm auch anderswo vor. Trad. Fuld. N. 37 una hob

N. 100: absque tribus hobunnis; N. 143: extra duas hobunnas: Trad. Eplern.

bei Brequigny II, S. 332: duabus hobimias i}. Dasselbe ist wohl hobonia, Trad.

Lunael. N. 17. 19. 130. 134, obschon dies auch einfach fur hoba stehen kann.

Deutsche Glossen geben fiir colonia hreiti kuoba, reiti huoba, GrafflV, S. 753.

Unzahlige Male wird aber der Besitz des Horigen oder Knechtes geradezu

Hufe hoba, genannl, ja dieser Ausdruck wird sogar mil einer gewissen Vor-

liebe hierfur verwandt. Man schenkt zusamraen die Hufe und den Knecht,

1) Auch II, S. 289 in dem vvenig verslundlichen: 10 servienles garergarias hoc

bofmnas, durfle vielleicht hieran zu denken sein. — Ich will hier einen Ausdruck

anftihren, den ich nirgeiids aiiders erlaiHerl finde, haftunna. Trad. Fuld. N. 185:

exceptis vero haflunnis; Trad. Laur. X256: excepta una haflunna; Trad. Weiss.

N. 69: excepta ilia ecciesia et ilia haftunna el Ires partes de ilia niarca silvalica.

Was das Wort bedeulet weiss ich nicht. Graff ubergeht es ganz; Grimm Rechls-

alt. S. 535, fler nur eine Stelle anfiihrt, halt es fur eine andere Schreibung als

hobuuna, schwerlich richtig. In derselben Weise werden von grosseren Schen-

kungen wohl einzelne Besitzsliicke , auch Hufen ausgenommen. Trad, Laur.

N 524 sleht • exceplo uno warido, was ich ebenso wenig verslehe.

Ee2

%
'i
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den Knecht und seine Hufe. Geniigende Belege sind schon Verf.-G. 11, S. 653

angefiihrt. Diese Hiifen sind nun olFenbar haufig genug solche, die sich ur-
I

0*t9

spriinglich in den Handen eines Freien befunden haben^ nun aber bei der

Vereinigiing grosseren Grundbesitzes in einer Hand von dem Eigenthumer an

) Leute ausgethan werden. Das erbellt deutlich ans der Angabe, dass

jeinand seinen Besitz, auch wobl, wie es ausdriicklich heisst, seinen ganzen

Besitz in einera Dorfe schenkt, der danu aus solchen einem Knecht oder

Hdrigen uberlassenen Hufen besteht. Trad. Sang. S. 10 N. 12: quicqiiid in

istas villas visus sum habere ... servum meum nom. Nandeng et oxorem ejus

Bruna et cum oba sua et cum omnia quo vestiti sunt . . . et alium servum

meum nom, . , , cum oba sua et cum omnia quo vestitus est. Solche Hufen

heissen dann hobae (mansi) serviles^ oder, nach der Verschiedenheit der In-

haber oder doch ihrer urspriinglichen Bestimmung fur verschiedene Inhaber,

hobae (mansi) lidiles^ ingenuiles^ auch tributales^ Ausdriicke^ iiber deren Ge-

brauch am genauesten Guerard S. 584 IT. gebandelt hat; vgl. Verf.-G. II^S.IGT n.

An einer Stella scheint hobae mansionariae in demselben Sinn gesetzt zn

sein, Kleininayr S. 191: cum hobis mansionariis ad illas duas cortes pertinen-

tibus, was wohl darait zusamnienhilngt, dass raansuarius nnd mansionarius den

Knecht als Inhaber einer Hufe bezeichnet.

Hierhin gehort der Gegensatz zwischen dem mansus vesUtus und absus.

Wenn friiher oft und auch neuerdings von Landau unrichtige Ansichten iiber

die wahre Bedeutung dieser Ausdriicke aufgestellt vvorden sind, so hat da-

gegen Guerard S. 589 das Riehtige im ganzen genugend dargelegt; vgl. auch

Haberlin S. 189. Henschel in der neuen Ausgabe des Ducange I, S. 36. Der

mansus absus ist derjenige^ welcher keinen festen regelmassigen Inhaber hat,

der vestitus dagegen umgekehrt derjenige, bei welchera dies der Fall ist.

Auch abgesehen von dem ausdriicklichen freilich spatern Zeugniss des Caesarius

Heisterbacensis (he\ Guerard S. 591 n. 13), ergeben das raanche Stellen der

Urkunden, z. B. das Congestum Arnonis bei Kleinmayr S. 24: lerriloriura (juan-

tumcumque possidere visus fuit quod nunc jacet apsum, weil der bisherige

Besitzer es nichl mehr hat und auch kein anderer noch an seine Stelle ge-

(reten ist. Vgl. auch Capil. de villis c.67, wo der Gegensatz der ist: Hufen

ohne Knechte und Knechle ohne Land. Diese heissen beim Caesarhis ahsi

$t
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homines^y Manche Stellen zeigen, wie ohne weiteres angenommen vvird, dass

sich auf einem mansus vestitus Horige befinden; Trad. Fris. N. 280: duos
\

mansos vestitos cum omnibus utensiliis, quorum servoruui (von solchen war

vorher gar nicht weiter die Rede) nomina Hiltifrid et alius Vulfilo. Allerdings

komnit vesUlus aueh in anderer raelir allgemeiner Bedeuluug vor, z. B. Trad. Laur.

Slelle di milN. 1077: mansum indominicatum cum edificiis vestitum (]eine

einigen ahnlichen Landau zu seiner oben angefiihrlen Ansicht gebracht habcn

mag); alleiu dann ist stets angegeben, worauf sich das nveslitus'^ beziehl,

wahrend in hunderten von Stellen der mansus vestitus j die hoba vestila, ohne

weiteren Beisat:S steht, w^eil hier jeder die Bedeutung wusste. Ich benierke

noch , d Hufe eines Helren so heisst; wohl aber eine c

oben}, hobae servorum (^Trad. Weiss. N. 19), mansi serviles pion. B. XI

S. 108} In derselben Bedeiituns: slebl hoba oossessa, wabrend koba deserla

milimter dasselbe ist absa. Deulsch wird sie legarhuoba genannl, Graff

IV. S Sie kann liegen, aber auch in Cull

Wenn Iloriger od eine alle Hufe in einem Dorfe enipfuig

trat er obne Zweifel regelniassig wenigstens in alle Nutzungsrechte ein, die

vgL Landau S. 299. Sfiive, Osnabriickischeverbund waren

;

Gescbichte S. 76. Aber es rausste freilich auch dem Herrn freistehen, hier

Beschrankungen vorzunehraen uud nach seinem Belieben ein grdsseres oder

geringeres Rechl zu iiberlragen. So schenkt ein Graf Ansfrid einen bedeu-

tenden Besitz, exceptis tribus hobis, deren Inbaber das Recht haben, 10

Schweine in den Wald zu schickenj el nullam aliam utilitatem sive ad exlir-

pandura sive in cesura ligni, Trad. Laur. I, S. 69. Ebenso scheint es sich

zu erklaren, wenn auch sonst schon friib nur ein bescbrankles Rechl einer

Hufe vorkommt, z. B. Wirlemb. Urk. N. 176: curtile unum • duo jugera

continens cum via, exilu et adilu, tallque usu silvatico, ul qui illic sedent

sterilia el jacentia ligna licenter coUigant.

Die abhiingigen Inhaber der Hufen waren dem Herrn regelmiissig zu

1) DerAusdrucka65a/7««kommt erst, und so viel ich weiss nur, in der falschen Conslit.

de exped. Romana vor, Pertz Legg. II, 2, S. 4. Es braucht naturlich nichl den

Inhaber eines mansus absus zu bezeichnen, sondern kann sich auf den beziehen

der enlweder gar kein Land hatte oder keins in regelmasslgem feslem Besitz.
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gewisseu Leistungen und Dieusteu verpflichtet, iiber die ich hier nicht zu

handeln habe. Diese waren aber spater wohl in solcher Weise an den be-

slimmten Besilz, den Hof des Herrn, gekniipft, dass die hdrigen Hiifen selbst

als ein Zubehor von diesem angesehen wurden. Sb heisst es in der vorhin

angefiihrlen Urkunde der Tradd. Laur. I, S. 69 : mansum indominicatum cum

aedificiis atque omnibus ulensilibus, habentera hobas 3 at hobas serviles 19;

Oder in einer auch schon angefiibrten Stelle bei Kleinmayr S. 191 c. 1: cum

hobis niansionariis ad illas duas corles pertinentibus; vgl. Trad. Laur. N. 1077:

et ad ipsura mansum dominicum pertinel de terra arabili jurnales 36 et serviles

niansos duos; Trad. Fuld. N. 188: curlile indominicato et ad ipsa curia perti-

nent homines 13 hobas 20; Wirt. Urk. N. 147: et ad eandera curlim dominicam

pertinent jurnales 80, insuper hobae serviles 19 ... et ad extirpandum hobas

14; Reg. hist. Westf. I, N. 15: mansum dominicalum ... cum aliis mansis viginti

ibidem aspicientibus ac deservientibus ; abend. N. 23: casas dominicalas duas

cum territorio dominicali . . . uecnon et mansos 30 pertinentes ad loca prae-

nominata. Besonders haufig und wichtig wurden solche Verhaltnisse, wo ein

grosserer Grundbesitz in einer Hand vereinigt war, besonders bei den Kirchen

und Klostern, die bald zahlreiche Giiter zusammenbracbten und nun regel-

massig eine Anzahl zinspflichtiger Hufen zu einem solchen Haupt- oder Herren-

hofe legten. Doch sind dies immer abgeleitete Verhaltnisse; die man nicbt in

die alteren Zeiten setzen darf^}. Der Besitz des Herrn, der Hof, ist in

vielen Fallen nichts anders, als cine der mehreren Hufen i^ Dorfe; weder

eine andere Grosse noch sonst eine Ausnahmsslellung wird sich in friiherer

Zeit nachweisen lassen. Altere Urkunden fiihren deshalb auch oft genug beide

einfach uehen einander auf^ die Hufe des Herrn und der Horigen, z,B. Trad.

1) Ich kann nicht ganz rait Landau in der Schilderung tibereinstiminen, die er

S. 103 ff. von dieser Sache giebt, sehe freilich nicht einmal deutlich, wie er sich

das Yerhaltniss der von ihra sogenannten Hofinarken zu den Dorfern und Dorf-

niarken denkt. Unter Hofmark versteht er namlich den Complex von Land der

niit einer Herrenhufe verbunden war, theils so, dass er von dieser bewirth-

schaflet, theils in der Weise ^ dass von ihm an deu Hof Zins gegeben ward.

Aber dieses bildete natiirlich sondern bestand

doch nur aus so und so vielen Antheilen an einer oder mehreren Dorfmarkefij

wie Hufen einem Herrn aehorfen

y
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Sang. S. 22 N. 15: dono in villa que dicitur Agringas casatus luos (fiir: duos)

cum hubas suas et cum omni peculiare eorura, et similiter dono sala mea cum

curtile circumcinclum.

Die Herrenhufe wird aber wohl durch besondere Namen unlerschieden.

Milunler umschreibt man: ubi oder in ahnlicher W
Dann scheint der Ausdruck mansus ad commanendum (s. oben} hierhin zu

f

gehdren und wenigstens vorzugsweise denjenigen Hof zu bezeichnen, den

der Herr bewohnt. Vgl. Trad. Weiss. N. 228: curtile ad commanendum et

casa desuper ubi ego ad presens commanere videor. Beslimmler ist die Be-

nennung mansus (curtis, hoba etc.; der Ausdruck wird angewandt auf alle

moglichen Gegenstande des liindlichen Besitzes: terra, vinea, prata, silva, clausa

bei Guerard, Pol. S. Reraigii S. ll?) dominicus, dommcalis, dominicatus,

indominicatus , oder wie die Ausdrucke ahnlich lauten^}; vgl. Guerard S. 482.

579. Maurer S. 227. Sie sind, wie dieser bemerkt, allerdings haufiger in

karolingischen als merovingischen Urkunden; doch linden sie sich aucb hier

noch in andern als den angefiihrlen Beispielen; z. B. Brequigny 11 , S. 155:

mansos dominicos ubi ipsa A. mansilj S. 184: curtes nostras iudominicatas

;

S. 356: loca indominicata; S. 366: domibus indominicatis; S. 373: in colonia

dominicale et extra sunt terras et vineas dominicales; Bordier S. 60 (yom J.

749}: villares cum ipsa casa indominicata; Trad. Weiss. N. 3 (vom J. 739):

excepta terra indominicata; ebend. N. 1 fvom J. 742): et terras indominicatas;

altere Urkunden, die den Ausdruck haben und den friiheren merovingischen

Kdnigen beigelegt werden (Brequigny I, S. 35. 38. 39. 132), miissen freilich

fur unecht gelten 2). Man wird jene Worle alle wohl nur von ^ominus ablei-

ten konnen; obschon man allerdings geneigt sein mdchte, an einen directeren

Zusammenhanff mit domus zu denken.

1) Wenn spater mitunter wieder mehrere hobae dominicales zu einer curtis ge-

horen (Mone, Reg. Bad. N. 17 : in villa K. curtem unam cum decern dorainicalibus

hobis in eodem loco et in aliis locis ibi in circumcirca jacentibus iHuc perti-

nentibus, in einer kOniglichen Schenkung), so ist das wohl so zu erklaren, dass

diese Hufen von 3er curtis aus bewirthschaflet wurden, keioe Besitzer batten.

2) Dass das Guterverzeichniss von Ouk, welches Troya in den 2. Band seines Cod ice

diplomatico Longobardo (Storia d'lialia IV, 2] S. 489 aufgenommen hat, nicht der

Mitte des 7. Jahrhunderts angehort, bedarf fiir den Kundig«i ieiner Bemerkung.

* ,

*
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#

Denn ganz in derselben Weise wird nun hoba salica, terra salica,

abgeleitel von sala, Hans, gebraucht Es ist bekannt genug, wie viel iiber

meinerdie Bedeutung des Worles seil lange verhandelt worden ist.

Ansichl hat Guerard S. 482ff. vollig iiberzeugend nachgewiesen,

anders bezeichnet, als die Hufe des Herren, das Laud, welches von diesem

Nach

dass <

von seiner sala aus, bewirthschaftet wird: ein Paar besond schlagend

Stellen habe ich nachgetragen Verf.-G. H, S und Walter, Deutsche

Rechlsgeschichte §. 84, auch Landau S. 104 und andere sind dein beigetrete

Manrer ist nicht eben Mei nur kehrt d

Oder

den Ansicht zuriick, dass der Ausdruck zugleich das Stammland, die terra

ie sie sonst heisst, bezeichnen kdnne; er findet bier zugleich

gegen das Gemeinland (S. 15-17. 79. 82. 228}. Auch Grimm

)x Salica noch einmal der lange iiblichen

einen Gegensatz

hat mit Rucksicht auf die Stelle der L

AufFassung das Wort geredet (Vorrede zu Merkels Lex Salica S. Lxxxni},

und es scheint mir deshalb nicht unnothig^ die friiher versprochene ausfiihr-

lichere Darlegung des Sprachgebrauchs der alteren Quellen auch jetzt noch

nachzutragen.

Die Urkundensammlungeu sind fast iiberreich an Belegen fiir die ange-

gebene Bedeutung; keine niehr als der Codex IraditiOnuin Sangallensiumj in

dem der Ausdruck sich fast in alien moglichen Beziehungen findet. Terra
'a

salica, als Land das von der sala aus bewirthschaftet wird, steht in der

Urkunde S, 22 N. 15: dono sala mea cum curtili circuracinctuni ... et lerram

salicara et (^que ad?} ipsam salam colitur, neben 2 casati rait ihren Hofen in

einem und demselben Dorf; ebenso S. 24 N. 18 (Wirt. Urk. N. 9} casa

curlile et terra salica, neben 2 Knechten; S. 205 N. 5 (Wirt. Urk. N. 98}:

curia clausa, casa salica cum terra sua salica, hobas tres vestitas; S. 206

N. 6 (ebend. N. 99} : cnrtara clausam cum casa atque cum terra salica , dazu

extra curiam

pfangt , soil

N. 9: exceptj

eadem villa hobas d vestitas: der es als Pi em

Zins zahl ad eandem pi casara salicam; S. 324

nachher: excepla salica terra, nisi 4 jugera ex ipsa

S. 424 N quicquid nos juste hab

mus

Mon

« cum . . . terra salica omnibus bid

Reg.. Bad. N

ere videbi

ipicientibus

curtem cum sepe circuincinctam, casam dominicara

•
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I

cum ceteris aedificiis ibi adsistenlibiis el lerram salicani seu mansos 18; vgK

Wirt. Urk. N. 121: capellam unam cum quiiiuu

wo die Capelle gevvissermaassen die Stelle der curtis einmnimtj s. auch die

Formel aus der Saugaller Handschrift des Iso, iu der Bibliolbeque de lecole

des chartes IV, S. 474 : curlcm clausam cum ceteris edificiis cum terra sahcc.

Andere Stellen geben bios deu Gegensatz der terra salica und der horigeii

Hufeu; Trad. Sang. S. 47 N. 60: 2 Knecbte/ jeder cum lioba sua et de terra

salica jucbes 30; S. 251 N. 57: terra salica und dann eine Anzabl Knecble

niit ibren Hufen, zuletzt et iiiler salika terra et hopas 40 jurnales (d. h. Sal-

land und Hufen zusammeu 40 Morgen); S. 295 N. 136 : duorum annorum

fructum de terra salica* el tributa scrvorum ad omnia supradicia loca perti-

nenlia; S. 354 N. 64: in Mechingun cum salica terra el hobis el iu Ilom-

minbovun cum salica terra el bobis et in Goldabuii de snlica terra simul cum

ilia hoba quae ibi adjacet. Ahnlich stebt im Gegensatz gegen mebrere iru

Besitz von anderen befindliche Hufen S. 181 N. 108: unum aarum salicam,

und ebenso S, 246 N. 46: alium agrum ad salica, in dera romanischeu Raetien,

wo auch die bekannte Urkunde des Erzbischof Hatto (zuletzt bei Mohr, Cod.

dipl. von Graubiindlen S. 59j salicarum terrarum possessores und alpes salici

juris erwahnt. — Seltener ist die Bezeichnung hoba salica, so viel ich ge-

funden, nnr in einer fruher (Verf.-G. II, a. a. 0.} angezogenen, aber beson-

ders lehrreichen Sangaller Urkunde S. 84 N. 50 (Wirt. Urk. N. 44): hobas

5 excepto ea que in usus proprios colere videtur quod dicilur hoba sih'ga.

In anderen Denkmalern iindet sie sich mehrmals, z. B. Mon. B, XXVIII, 2

S. 202; hoba salica 1 ... hobas salicas novem; Lacorablet I, N. 81: hobani

salicam et ecclesiam et 11 mansos serviles ... hobam salicam cum aliis 12 ...

hoba salica et alios 20. — Wie terra salica deutsch als sellant gegeben ward

Not. don. Salzb. bei Kleiimiayr S. 46: dimidiefatem territorii sui quod dicitur

sellant, Lacomblet N. 189: cum 2 mansis et tertia de sellande, so sa£t man

fur hoba salica entsprechend selihoca; Lacomblet N. 14: Ires hovas ... altera

in Manheri ilia selihova; vgl. N. 211: ad dominicatos mansos quod vulgo dicitur

seiehova; Reg. hist. Westf. I, N. 40: quidquid ad ipsum mausura pertiuet qui

dicitur selihova . . . cum orani integritate ilhus selihova quae ad ipsam curlem

pertinet. Vielleicht ist an eine Zusammensetzung mit -hof zu denken; vgl.

Bist.-Philol. Classe. VL Ff
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die Stelle, welche Maiirer S. 246 n. anfuhrl: curlis que Francorura lingua

selehof dicitur, AUein im Cod. tradd. Laur. steht auch selehuba^ selhuben.

Davon abgeleitet isl ohne Zweifel die Ortsbezeichnung die sich in einer Ur-

kunde bei Kleinmayr S. 165 N. 78 findet: ad Selihobon. — Einzelne Urkunden
T

geben statt terra salica auch terra (vinea) salarUia; Trad. Lunael. N. 19: kasas

cum salaricias ... kasa scurlcia cum terra salaricia; ebend. N. 70: casas cum

terra salaricia cum mansibus ibidem manentibus vel aspicientibus ; ebend.

N. 130: ecclesia et curie cum casa et orrea et terra salaricia. Andere Bei-

spiele, die schon Maurer a. a. 0. anfiihrt, sind aus etwas spatern Urkunden

bei Lacomblel ^~).

Dass bei dem so allgemeinen und constanten Gebrauch des Ausdrucks terra

alica in dem angegebenen Sinn daneben die ganz andere Bedeutung als Erb-

land, terra aviatica, sich fmden soUte, scheinl mir durchaus nicht wahrschein-

ch^"): ebenso weniff aber, dass das Wort, wie Maurer annimmt, beides neben
^

einander bedeutet babe 3). Das Hofland war nicht immer Erbland oder um-

gekehrl, und wenn auch anzunehtnen ist, dass man jenes weniger leicht als

anderes veraussert haben wird, so fmden sich doch auch davon eben in den

Urkunden Beispiele genug: der Begriff der terra, hoba salica erhiell sich auch

wenn sie in die Hande eines Stifts oder des Konigs Ubergegangen war; hier

ward sie auf ihre Rechnung bewirthschaftet, im Gegensatz gegen die, welche

1) Merkels eigenthumlicher Ansicht , zur Lex Alam. S. 83 n. 96, dass das besonders

auch in der Malbergschen Glosse vorkommende Wort texaga dasselbe sei wie

salland, hat schon Walter, Reehtsgesch. S. 425 n. 5, widersprochen.

2) Wenn Grimm a, a. 0. sagtj die Urkunden berucksichtigten den spateren Sprach-

gebrauch, nicht den des 4ten Jahrhunderts, so erinnere ich, dass eben die al-

testen Handschriften der Lex Salica den Ausdruck nicht haben, (iberhaupt keine

die so alt ist wie die alteren hier angefuhrten Urkunden,

3) Maurer S. 17 itihrt auch den Ausdruck t>emacula terra an, der sich in 3 Sari-

galler Urkunden findet (Cod. S. 3 = Neugart 7. Goldast 41; S. 4 = Neug. 9.

Gold. 36 Wirt. Urk. 3; S. 8 = Goldast 38). Er scheinl mir aber bios allge-

mein das Eigenthum zu bezeichnen; es heisst stets: vernacula terra juris mei;

einmal, S. 4, wird besonders hervorgehoben dass der Schenker das Land als

Erbgut besessen, in einer andern Stelle, S. 8, wird es geschenkt cum servis et

anciUis, so dass weder der Begriff des Erbgutes noch des Hoflandes in jenem

Worte enthalten sain kann.

•

.^

./



Cber die altdeutsche hufe. 227

an Zinspflichtige verliehen waren; und auch ein reicher Weltlicher koniile

Besitz mehrerer soldier Hufen sein
;

sehen, Darum fallt

men, wenigstens nur

wie wir das aus manchen Schenkungeii

b

die hoba salica nicht

solchen. die eben in

deni Handgemahl zusam-

r Weise nicht melir als

Hufe besitzen. Das Handgemahl muss iimner Erbhuid sein, aber

lich hat auch nicht alles Erbland d Charakter D alles drei zusam

nienfalitj Jst ein Zufall, auf den man kein Gewicht legen kann.

Mehrere Hufen in einer Hand werden spater iibrigens fast als Regcl

oder doch als sehr hilufig angesehen werden raiissen. Nur so erkliirt es sicli,

wenn in den bekannten Gesefzen Karls des Grossen iiber den Kriegsdiensl die

personliche Verpflichtung an einen Besitz von 3—
Diese Verhaitnisse selbsl liegen aber ausserhalb der Grenzen die diese Ab-

handlung innezuhalten hat.

5 Hufen gebunden wird.

Sie mag noch daran erinnern, wie in mancher Beziehung eigcnlhuraliche

Verhaitnisse sich da haben ausbilden miissenj wo von Anfang her eine zahl-

reiche Bevolkerung von Horigenj Liten, vorhanden war, wie es namentlich

von einigen Theilen des Sachsischen Landes bezeugt wird, und uberall da an-

genommen werden muss, wo unter den Deulschen eine altere Bevolkerung im

Lande sesshafl blieb,

Sieger zahlen musste.

b von Grund Boden

Wi sich da im einzelnen

eine Abgabe an die

Verhaitnisse gestaltel

haben ist freilich wenig deutlich; ob auch dann die letzteren einen Theil des

Landes fiir sich bauten. ob Liten freie Eigenthumer neben einander in ei-

nem Dorfe wohnlen. ob sie gleiche Hufen batten oder ob von vorne herein

L an einen Hof ffebunden wird sich

jetzt nicht mehr mit Sicherheil ermitlein lassen. Verf. G. I, S. 179

II, S ff. 2

Uber die Zahl der Hufen in

Zeugnisse. In Urkunden

Dorfe finden wir wenig bestimmte

villae genannt mit ei-d ofter

Anzahl Hansen, die aber sehr verschieden isl, 10, 14, 15, dfter 20

auch 24, 30, 38, 40, einmal 60, Kleinraayr S. 2 28 es ist aber auch

nicht klar, ob nun daniit alle Hufen in dem Dorfe aufgezahlt soUen,

doch scheint das allerdings meislens der Fall zu sein; es sind dann aber sol-

che die dem Herzog gehorten und an Knechte oder Hdrige, einige auch an

Ff2
%
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Freie ausgetlian wareii (inter tributales et serviles; inter servos el liberos;

inter exercitales el barscalcos). Bestimmter heisst es in den Tradd. Fuld.

N. 84: locum paluni Bib cujus marca sunt 30 hob ab m einer

Stelle bei Dronke Antiq. Fuld. S. 125, steht: in villa Tinninga familia

sunt 23 et dominicales hubae 50 . . lidi cum hubis suis 28, molendine

ecclesiae 3 cum hubis suis. Stellt man die Nachrichten zusammen uber Er-

werbungen welche ein Stift in einera und demselben Dorfe gemacht hat, so

ergeben sich gieichfalls sehr verschiedene Resultate. Doch ist man, nach den

Verhaltnissen die wir noch in spaterer und

nahme genothigl; dass im ganzen

fmd
;

An

die Zahl der Hufen urspriinglich so sehr

gross nicht war, und wo von 50 und niehr die Rede ist, wird man wohl

voraussetzen niiissen, dass hier auch solche verstanden werden die durch Ro-

dung enlstanden und deni ursprunglichen Besland spater hinzugefiigt worden sind.

I
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