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Die hällifthe Mantheg
Von Karl Schumm

Die Haller Landhege umschlieszt ein Gebiet Don der Grösze des ehemaligen 
Oberamtes Hall, wie es Dor der Aufteilung des Oberamtes Weinsberg war.

Bei der Einteilung Württembergs in Oberämter wurde auf historisch ge- 
wordene Territorien Rücksicht genommen. Das Gebiet der ehemaligen Reichs- 
stabt Tall blieb im Oberamt Hall beisammen unb die Oberamtsgrenze tonnte 
sic in großen Strecken an die ehemalige Landhege anschlieszen. So hat bie 
Landhege noc heute ihre Bedeutung als Grenze beibehalten. Als solche mar 
ber Grund unb Boden, auf welchem sie errichtet mar, ursprünglich das Eigen- 
tum ber umgrenzten Gesamtheit. Im Laufe ber Sahre fam er aber in Privat- 
besitz. Teils mürben bie Stücke um bas Sahr 1800 von ben angrenzenden 
Grundstückseigentümern ermorben, teilweise mürben auch größere Stücke sonst 
verläuft. Sm Amt Ilshofen taufte ber Bürger Happold aus Slshofen bas 
grobe Gebiet um 6000 fl.

Der ehemalige Verlauf ber Heg ist hier unb dort (Neunkirchen) jetzt noch 
in mehreren Metern Breite besonders ausgesteint, unb in ben Katasterkarten 
ber angrenzenden Gemeinden umzieht er als schmales Band bie Markungs- 
grenze. Durc eine Bestätigung Kaiser Maximilians II. (siehe Glasersche 
Chronik, Handschrift in ber Bibliothet des Historischen Vereins für Württem- 
bergisc Franken, Hall, S. 424) erfahren mir bie ursprüngliche Tiefe unb 
Breite des Grabens. Er wird bort als 10 bis 12 Schub tief unb 10 Schub 
breit angegeben. Ein Zettel aus bem Nachlaß bes Oberamtmannes Fromm 
um 1840 berichtet von 9 bis 10 Fufz Tiefe.

8. Hauszer schreibt in feiner Landheg-Abhandlung in ber Zeitschrift bes 
Historischen Vereins für Württembergisc Franken VII, Heft III, 1867: „Nac 
ben Überresten, mie sie vor 30 Bahren ba unb bort noc zu sehen maren, beftanb 
bie Landhege aus einem Graben, 10 bis 12 Schub breit unb ebenso tief." 
Glaser berichtet: „Der Graben ist mit Stangen unb Schlagholz dicht besetzt." 
Der Frommsche Nachlafzzettel weisz: (Der Graben) „mar mit Haselnusz, meist 
Rauhbuchen besetzt".

Nicht überall mürbe bie Grenze bes höllischen Gebietes von Graben unb 
Hecke gebildet. Alle möglichen Grenzbezeichnungen (siehe Knapp, Theodor, 
„Über Marksteine unb andere Grenzbezeichnungen", in Württembergische Sahr- 
bücher für Statistit unb Landeskunde 1909) mürben zur Markierung beige- 
zogen. Doc mirb immer ber ganze Grenzverlauf als Landhege bzw. als 
Hegrecht besitzend bezeichnet.

Sm städtischen Archiv Hall ist eine Handschrift vom Sahre 1639, bie eine 
Grenzbegehung beschreibt. Der Kocher gilt als Grenze, „hat Hegrecht" bis 
oberhalb Westheim. Andere Wasserläufe merben gerne als Grenzlinie einbe- 
zogen; so bie Not Don ber Obermühle bis zur Scherbenmühle, bie Bühler 
„Dom Kerlewecker Gemeinde Recht in dem Bühler Flufz hinuff” zur Mühle
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Neunbronn und zur Mühle Anhausen; der Bentzenbrunnenbac oberhalb 
Schuppac und die alte Fischach. Steile Schluchten und Hänge sind ebenfalls 
grenzbildend, wie dies der Steilabfall des Keupers ins Ohrntal bei Neunkirchen 
und an ber Gliemenhalde bei Gailentirchen war. Das Kupfermoor und der 
©chmeracher Sumpf werden in den Hegverlauf einbezogen. Sm Gebiet des 
Junkers von Vellberg werden 15 Marksteine gesetzt. Alle gewöhnlichen Hilfs- 
mittel einer Grenzsetzung werden zur Hegbezeichnung herangezogen. Landheg 
unb Grenze werben immer gleichgesetzt, wie dies schon in ber oben angeführten

Haller Landturm unb Landheg an der Roten Steige an der Straße 
nac Mainhardt (abgebrochen), nac handgemalter Karte des Michel- 

selber Gemeindeholzes von 1702.

Handschrift aus bem städtischen Archiv hervorgeht, die folgende Einleitung hat: 
„Defz Heil. Römischen Reichs Statt, Schwäb. Tall am Kocher Territorium, 
iiöeces, Cent unb Obrigkeitlic Gebiet würdt begriffen in ber Landwehr, wie 
sie mit ber Häng unb Flügelhäag, Bächen, Flüszen, Selsen, Gräben, Bergen, 
Riegeln, Fallen unb Hecken terminiert."

Die äußere Landheg nimmt folgenden Verlauf: Sie beginnt „uf ber Haliteig 
am Shürmlein gegen Comburg, im Fluß des Kochers hinauf an Hteinbac, 
gen Sulla unb weiter Unter Attenhoffer Gemeind bis oberhalb Weitheimb ... 
Anderhalb Ottenborff zu ber Landheeg vom Kocher heraus" (Flurnamen: 
Landgraben). Die Heg gebt „hinan an ben Breetzenberg (Flurnamen: Brenn- 
tenwald), von bannen hinan gegen ben Dillberg (Flurnamen: Diehlberg) und 
hinein zum Dendelbach, zu beren mit Limpurg Schmidelfeld (Schloß bei Sulz- 
bacb a. K.) habenden Jagensgrentz; ferner ben Dendelbac uffwärts ... (Sran- 
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fenbergs gränt fallen in ber toten Klingen)" (Flurnamen: Totenwald). Die 
Hege zieht sic bann ben Fluszpfad hinauf „gen Frankenberg. In diesem Flecken 
vornen bei Linhardt-Wielands Scheure am Loc in ber Miststatt steht ein 
Markstein, welcher bie hallische Landgrentz berüret, zugleich das Limpurgisc 
unb hallische Sagen scheiden tut ... Von Frankenberg unb selbigem Markstein 
ausgeht bie hällische Landgrentz an Riedener Gemeinde zur Rechten des Fusz- 
pf abt hinab bis zum Waldt Wolfsberg." Der Bac am Fusze bes Wolfsberges 
wird Grenze bis zu feiner Mündung bei der Obermühle in bie Not. Die 
Not hat „Hegrecht". Von ber Obermühle aus „geht bie äuszere höllische 
Landtwehr ben Flusz Nhot hinauf zwischen Kornberg unb einem alten Burg- 
ftabel zur Bürg genannt (Flurnamen: Schloszberg), an ben Kornhalden Feldern 
aufs unb auff bis ber Rötendac in bie Nhot läufst". Die Not als Grenze 
gebt bis zur Scherbenmühle. „Die hallische äuszere Landtwehr continuiert sic 
in bem Flusz ber Nhot, als ber Nhötendac hereinkommt, bei ber Limpurg. 
Scherbenmühle unb zur rechten unter bem Württemberg. Gehölz des Winkel- 
bergs unb Hüttener hallischen Hölzern ufwärts bis zur Hambertsmühle. Setzt 
bei ber Rechten, daß Klinglein hinauf, bisz zu ber hällischen Landheeg, Riegel 
unb Fallen an ber Dobelhütte. Allda ber alte See (bei Stock) auszerhalb liegt, 
gegen ben Württembergischen unb hohenlohischen Wirtshäusern (an ber 
Strasze)" (Neuwirtshaus). Die Limeslinie wird auf einer furzen Strecke als 
Grenze benützt. „. .. Diesze äuszer Heg zieht sic hinab zur Mainhardter Falle 
bis hinab in ben Bac Brettac unber Mainhardt, an Ziegelbronner Hol 
stofzend." Die Grenzlinie gebt bie Brettac aufwärts, bis zu ber Einmündung 
bes Baches von Ziegelbronn her. „Von Dannen zwischen Gailspacher unb 
Ziegelbronner Holz hinauf bis zur Falle unb Lachweiler Fuszpfad, hinfort 
Gailspacher Viehe Riegel. Und aufwärts zwischen Ziegelbronner unb Lac- 
Weiler Veldung, zu ber Fallen an Lachweiler Landstrasze, wo gegen Gleichen 
zugehet. Stern gebet bie äuszere Landwehr hinaus zu ber Hägenhofer Falle unb 
fort im Schillingsfürster Holz (jetzt Hohenlohe-Bartensteinischer Besitz) zu ber 
Wolfseiche unb babei stehender Falle ... Dann gehet bie Heeg am tiefsten 
Klinglein aus (beim Bentzenbach), bis hinab an ben Bac bie Ohrn genannt. 
An ber Ohrn bat es Niegel unb Reitschlupf, ben einen gegen Maibac unb ben 
anbern gegen Blindheim hinuff." Fast einen Kilometer weit abwärts wirb bie 
Ohrn als Grenze benützt. Oberhalb Schuppach, bei ber Mündung bes Katzen- 
baches, diesen noc ein Stüc aufwärts gehend, verläszt bie Hege bas Tal unb 
benutzt bie steilen Hänge des Ohrntales als Grenzlinie. „Von diesem Ohrntal, 
das Flegelholz hinauf gegen Neunkirchens Gemeinde geht bie Heeg aus, an 
dessen Statt grofze Steinfelsen unb Klüften vorhanden." Hier ist bie Heg 
immer in halber Bergeshöhe. Zwischen Neunkirchen unb Büchelberg wirb ber 
Köhlerbac als Grenze benützt, verläszt diesen unb zieht sich nac rechts einen 
Bacheinschnitt herauf, bis zur Hochfläche. Auf ber Hochfläche fängt bie Heg 
wieher an, „zieht sic gegen ben Flecken Neunkirchen zu bem Riegel unb Fallen 
(im tiefen Schlag; Flurnamen: tiefer Schlag unb Fallenrainle), ba ber Weg 
auf Sailac hinaus wenbet". Die Heg zieht bann ben Berghang entlang 
oberhalb Gnadental unb zieht sic bann fast senkrecht hinab „bis an bie Mauern 
bes hohenloh. Klosters Gnadental". Von ben Mauern bes Klosters Snadental 
zog sic bie Hege um bie Ninnener Markung herum auf bie Höhe zur Rinnener 
Ebene unb auf ihr bann vor bis zum Abfall ber Keuperberge an ber Sliemer
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Halde, „allda die Haag umb etwas ausgehet". Sie geht dann oberhalb des 
Steilabfalls entlang über bas angezapfte Tal, bas sic nac Gnadental Dor- 
zieht, unb bann wieder hinauf zum Waldteil „Alte Aue". „Von ber alten 
Aue gebt die ufzere Landheg in die Ejelsflinge hinab, bem Mohr zu’ (Kupfer- 
moor). Das Moor wird in bie Grenzlinie einbezogen. Die Grenze »erläuft 
bann über ben Bahnhof Kupfer über bie Kupfer hinüber unb bann in ziemlich 
geraber Linie bem abgebrochenen Landturm an ber Strafte Antermüntheim— 
Westernac zu, wo bas Sträfzlein von Brachbac einmündet. Die Stelle, auf 
ber ber Landturm errichtet war, hebt sich jetzt noc deutlich als Erhöhung ber 
Gtraszenlinie im Gelände ab. 8m Überbau unb Eichhölzle, zwischen Brachbac 
unb Bauersbach, ist bie Landhege noc gut wahrnehmbar. An der Straßen- 
tnickung, unmittelbar vor Einweiler, überschreitet sie bie Strafte Eichental 
Brachbac unb zieht sic bann in schnurgerader Linie hinunter zum Eschentaler 
Bach. Dieser wird nun merkwürdigerweise nicht zur Grenzgebung benützt, 
sondern neben bem Bac unb ibn teilweise überschneidend läuft ber Graben. 
Er schliefet bann bie Rückertshäuser Markung ein unb gebt durc ben Wald 
oberhalb Döttingen („Heich" genannt). Dann geht bie Hege „von bannen 
rechter Hand herum gegen Braunspacherrain . ■ • hinab durc bas Brauns- 
pacher Gemeindeholz, unter einem (abgegangenen) Cäpellin Enningen genannt 
(Kapelle zu ben sieben Geschwistern) bift in ben Kocher unb hinüber jenseits 
Kochers, underhalb Braunspac vor Crailsheim gefeiten Markstein ftoftenb . 
Die nicht höllische Markung von Braunsbach wird in bie Hege eingeschlosen. 
Die Hege geht bann um bie Markung Orlac herum, macht bort, wo sie auf 
ben Grimbac stöfzt, ein scharfes Knie unb zieht sich in östlicher Richtung auf 
ben Landturm zu. „Unter bem Schmeracher Hoff ist anstatt ber Landwehr 
ein morastischer Graben ausgeschlagen. Weiterhin gebt diese Landgrenß ... 
benen zwischen ben Bunker von Bellberg unb ber Statt Hall ... gesetzten 
15 Marksteinen nach." Die Hege schloß bas Amt Bellberg aus unb ging 
„zwischen Grofz Altdorfer, Stadelhofer unb Kerlewecker Hut, Trieb unb Ge- 
meindt Rechte ... bis ben Kerlenwecker Berg hinab in ben Fluß Bühler". 
Die Bühler bilbet bie Grenze von ber Mühle Neunbronn zur Mühle An- 
hausen. Der Bach, ber lints von ber Martung Buch herab kommt, wird als 
Grenzlinie benützt „hinuff zu Riegel unb Fallen zwischen Sulzdorffer unb 
Buchener Feldern. Weiter zum Haupt-Riegel unb Werren an Büdftrafte 
allba bie gemeine Land- unb Glaidstrasze hindurch auf Dörrenzimmern zu 
gebet ... Fortan zieht sic bie Heeg ben Berg hinuff zur Fallen uff ber 
Ebene ... bis ben Berg unb Höh hinab an ben Bac bie altte Sischac ge- 
nannt, etwas oberhalb Herlebach, allba ber Hag mit einen uff gerichteten Fallen 
sic enbet. Bon bannen gehet bie Landgrent unb baft Heeg Recht denselben 
Bac bie altte Vischac genannt uff unb uff durc diesen Wieszgrund bift zu 
bem siebten Brücklein (gleic wol jetzt eingefallen). Bon hier bas Klingle unb 
Hessentaler Gemeindt Recht hinuff zu einem Markstein (zu ben 7 Wegen ge- 
nannt, ba ber Einkorn uff eine halbe Stunb uf ber linten Spanb stehet), bann 
durc Hessentaler Hut unb Trieb hinab bis zu ben Steinen Brüden am Kalt- 
ofen." Bon hier aus waren wieder Marksteine gesetzt. „: • • unterhalb Hesjen- 
tal bis jenseits uf ber Strafte gegen Somburg bis wo bas Limburger Hoc- 
gericht gestanden. Buch baft Klingle hinunter bis zum Land-Thörlin uff ber 
Saalsteige bift an ben Kocher, allba ber Anfang gemacht worden."
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Diese Grenzlinie war ungefähr 120 km lang und umschloß das reichs- 
städtische Gebiet in den Ämtern Kochereck, Rosengarten, Schlicht und Bühler. 
Sie zog sic über Berg und Tal, Felsengelände und Ebenen dahin. Natürlich 
gegebene Grenzlinien, Wasserläufe unb Felsschluchten, wurden einbezvgen.

Innerhalb der äuszeren Heg gab es noc mit „Flügelhegen" bezeichnete 
Grabenzüge:

1. Von ber Jiegelmühle oberhalb ber Bibers-Mündung bis zur unteren 
Mühle nach Weben „die Bibers uffwärts".

2. Von oberhalb ber Obermühle an ber Rot; ben „Dier-Bach" hinauf 
(jetzige Oberamtsgrenze), um bie Sittenhardter Markung herum zum 
„steinin Wachhäuszlin" am Hülbenbach.

3. Webener Kelterberg—Sanzenbacher Landturm—Sittenhardter Haal- 
steige.

4. Stabwirtshaus (an ber (Strafte nach Mainhardt), Brettachbach, Main- 
harbter Mühlen.

5. Bubenorbis im Klettenberg zum Bac Brettach.
6. Bubenorbiser Landstrafze gegen ben Egelsee, Bubenorbiser Mühle, 

Hüttener Falle, Bubenorbiser Landstrasze (nach Mainhardt).
7. Riegel gegen Ziegelbronn, Krebssee, Falle am groszen See — Maibacher 

Falle — äuftere Landheg.
8. Oberhalb bem Egelsee (Teilung ber Heg) — Siegelbronner Falle; Falle 

zwischen Maibac unb Bubenorbis.
9. Steinernes Wachhäufzlein (Hülbenbach), Simber Hang, Rötesberg 

(Röthelberg).
Teilung ber Heg:

a) Hintere Rücksteig zur Unholder Klinge;
b) Vordere Rüdsteig— Michelfelder Landstrafze.

10. Saalsteig unter Sittenhardt — vordere Rüdsteige, Homburger Halde 
„allda ber Weg durc bie Heeg mit Riegeln beschlossen ... fein sollte, 
laut Vertrag Anno 1570, Don bannen uf bie Höb zum Landturm".

11. Michelfelder Landturm—Sonnensteige, „ob bem Berg entlang", durchs 
Spitalholz „hinab in bie Klinge ob bem Beuerbach, allba ein Riegel im 
Bächlein ist", hinauf zu ben Neunkirchener gelbem. „Ov gehet ein 
Flügelheglein herab, bis nah am Berg in bie Bibers, nechst unter ber 
Metzners Mühle."

12. Vom Riegel auf Neunkirchener gelber in bie Schepptlinge zu „Kloster 
Snadentals Gemäuer".

13. Alte Aue (Gailenkirchen)—Sperbersbac—unterer Damm bei Wittich- 
hausen—klinge—Untermünkheim.

14. Kupfermoor—Untermünkheimer Steige.
15. Messersmühle (Bibers), zwischen Semberg unb Wagrain hinauf zum 

Ninnener Riegelhau.
16. Rinnen — bis zur äufteren Heg an ber Sliemerhalde.
17. Zwischen Gliemerhalde unb ben Comthurijchen Hölzern.
18. Comthurijc Schlegelwalz—Mördersteige gegen Gottwollshausen, hinter 

Gottwollshausen hinab in bie (Schleiftlinge — zum Kocher.
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Rechts des Kochers wird nur eine Flügelheg besonders vermerkt.
„. .. oberhalb Markung Neunbronn unb einem Burgstadel in der Sperbers- 

ec uff ber Höhe (zwischen Kerlewec unb Hohenstraszer Burgstadeln) gegen 
Hohenstatt zum Riegel, uf derselben Steige gegen Oberscheffac hinunter, burd) 
bie Otterbacher Klinge. Oberhalb Oberscheffac durc ein Riegel am Fuszpfad." 
„. .. zur ... Oberscheffacher Steige, uff ber Debelins Höhe ... zu ben 
Krippen ... Höpfacher Berg—Brunnen Rain zum Riegel unter Wolpertsdorf 
her." „Finau—Bielriet — Cröffelbacher Steige zum Riegel uff Geifzlingen." 
(Hier geht bie Heg aus.) — „Sltlinge" (Heg geht aus). „Oberhalb bem Die- 
pac geht bie Heg wieder an bis zur Enslinger Gemeinde. Gegen Erlac unb 
Eltershoffen ist fein Niegel noc eine Heeg."

Merkwürdig ist ber Ausdruc „Flügelheg". Man unterschiebt dieser 
Bezeichnung unwilltürlic eine strategische Bedeutung. Sv hat auc Hauszer 
(a. a. O.), ber es von Haspel übernommen hat,’ gedacht, wenn er schreibt: 
„Von ber äußeren Heg liefen Flügelhegen in verschiedener Richtung nach 
innen." In Wirklichkeit, wenn man sich nur bas Kartenbild vergegenwärtigt, 
bestehen aber zwischen äußerer Heg unb Flügelhegen überhaupt feine Be- 
ziehungen. Ein einziger zusammenhängender Zug ber Flügelhegen ist zu be- 
merfen. Unb zwar bie Verbindungen ber Flügelhegen 1 — 3—10 — 11
15 — 16—17 — 18 ergibt eine Linie: Bibers „uffwärts" bis Nieden— San- 
zenbac—Haalsteige unterhalb Sittenhardt—Rücksteige- -Michelfelder Land- 
turm—Messersmühle—Rinnen — Gliemerhalde—Kocher. Auf dieser Strecke 
ist bie Landhege jetzt noch in größeren Strecken zusammenhängend zu sehen. 
Auffallend ist bann wieder bie Häufung biefer Flügelhegen Sittenhardt- 
Bubenorbis—Mainhardt. Was haben sie nun zu bedeuten? Aufichlufzreic ifi 
ber Vergleich ber äußeren Heg unb ber Flügelheg an ben Markungsgrenzen 
des Ortes Neunkirchen. Hier verläuft nämlich bie eine Markungsgrenze genau 
mit ber äufzeren Heg, während bie anbere sic an bie Flügelheg anichlieszt. Da- 
durc wird bie Bedeutung beiber Hegen als Grenzlinie klar. Während bie 
äußere Heg bie Grenze des später endgültig gewordenen hällischen Territoriums 
anzeigt, sind bie Flügelhegen bie Grenzen des schon früher zur Stadt ge- 
kommenen Besitzes. 3n ber zusammenhängenden Linie (siehe oben) ber inneren 
Flügelhegen haben mir also bie ursprüngliche Grenze des Haller Stadtgebietes. 
Unter bestimmten Voraussetzungen wird um bas neuerworbene Gebiet immer 
wieder eine Heg als deutlic wahrnehmbare Umgrenjung gezogen.

Vier feste Türme betonen bie Bedeutung ber Heg. Zwei davon sind an 
wichtigen Geleitsstraszen errichtet, ber eine oberhalb Michelfeld an einer 
Flügelhege, ber anbere an ber Geleitsstrasze Müntheim—Ohringen bei Kupfer. 
Die zwei anberen Türme, ber Sanzenbacher unb ber Hörlebacher, lagen nicht 
unmittelbar an besonders wichtigen (Straften.

Überall bort, wo eine Öffnung ber Heg, so 3. B. an wichtigen Straszen- 
zügen, zum Zwecke des nachbarlichen Ortsverkehrs, ober bort, wo bie Ge- 
meinben noch Weid- unb Triebrechte aufzerhalb ber Heg besaszen, notwendig 
waren, war ein „Riegel unb Fallen" angebracht. Den „Riegel wird man 
sich, ber bereits althochdeutschen Bezeichnung nac (siehe Fischer, Schwäbisches 
Wörterbuch), als Querholz zum Verschlieszen einer Lücke zu denken haben. Die 
„Galle” biente hauptsächlich nur bem Personenverkehr unb war dement-

10 Württembergisc Franken
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Tprechend kleiner. Sie war auc nicht zum Aufschieben wie der Riegel, sondern 
zum bequemeren Auf- unb Zuflappen eingerichtet. An ber Geleitsstrasze bei 
Dörrenzimmern wird ein „Hauptriegel unb Werren" erwähnt.

On ber Bezeichnung „Werre" könnte man eine Verteidigungsanlage ver- 
muten. Dieses Wort ist aber noc heute im hällischen Oialett gebräuchlich. 
Wenn das Viehhüten auf einem Grundstück nicht allgemein erlaubt ist, so steckt 
ber Besitzer des Stückes einen mit einem Strohbüschel versehenen “fahl ober 
auc nur ein Zweigstüc in ben Übergang von ber Strafte zum Grundstück unb 
nennt dies „eine Werre machen". Auc Fischer („Schwäbisches Wörterbuch") 
bezeichnet Werre als eine „Sperre ... an ber Einfahrt in ein Feldstück, einen 
verbotenen Weg". So bars man vielleicht die Werren innerhalb ber Landhege 
als ein Hoheitszeichen auffassen, bas bas unberechtigte überschreiten ber 
hällischen Grenze verwehren sollte.

Die Niegel unb Fallen waren nicht immer geschlossen. Sn ber oben ex- 
wähnten Handschrift wird als Ausnahme hervorgehoben, baft bie Riegel unb 
galten an ber Teufelssteige (siehe unten Nr. 16 am Grimbach) immer ver- 
schlossen worden feien.

Anno 1569 „vergleich sic Brandenburg mit Hall, baft bie 2 Riegel in 
ber Teuffelsklingen unb uff ber Ninnwiszen nicht beschlossen: .. werden sollen".2 

1592. „Oberhalb Hagenbacher Staigen, mag Hall ein Rigel machen, unb 
soll bas Stifft einen schlüssel dazu geben, es soll auc bem Stifft ber äuftere 
Rigel bep Hainbac geöffnet werden." (Extractus.2)

Die Fufzwege durchbrachen bie Hege in einem Schlupf. An Reitwegen 
waren „Reitschlupfe" gelassen.

Auswärtige Herrschaften hatten Rechte unb Besitzungen innerhalb ber Heg 
„Stem zum gebrauch ber jagens gerechtigkeit, bauung ber guter, unb besuch bes 
weidgangs innerhalb ber Landtwehr, soll Hall etliche mannhafte Schlüpf, mit 
zwein Fallriegeln versehen zu lassen". (Extractus.2)

3n ber Handschrift von 1639 werden folgenbe Übergänge besonders 
erwähnt:

a) An ber äufteren Heg

1. Unterhalb Ottenborf „Riegel unb galten". Die Markung des hällischen 
Westheim geht über ben Kocher hinüber, so baft auch bas Hegrecht hier jenseits 
bes Kochers ivar. 2. Eine „gatte" bei granfenberg. 3. Riegel unb gatte an 
ber Dobelhütte (bei Hütten). 4. Mainhardter gälte. 5. gälte am Lachweiler 
guftpfab (Lachweiler—Mainhardt). 6. Gailspacher Viehriegel. 7. gälte an 
ber Lachweiler Landstrasze (gegen Gleichen). 8. gälte an ber „Wolfseiche" im 
„Schillingsfürster Wald" (jetzt fürstlich Bartensteinischer Besitz). 9. Brücken- 
falle im Büchelberg (bei Maibach). 10. Riegel unb Reitschlupf an ber Ohrn 
„gegen Maibac ... unb gegen Blindheim hinuff". 11. Riegel unb galten im 
„tiefen Schlag" (Strafte Neunkirchen—Sailach) „ba ber Weg auf Sailac 
hinaus wendet." 12. Niegel unb Fallen an ber Mauer bes Klosters Gnaden- 
tat. 13. „Rinnener Kuhrigel". 14. Sand-Rigel auf Waldenburger Straft" 
(bei Laurach). 15. „Rigel gen Dottingen". 16. „Rigel an ber Teufelssteige 
am Grunbacher Rain". „Diese Steigen sind wegen ber Fuhrleut Zvllabfahrt 
jederzeit mit Nigel unb Werhen verschlossen geworden halten." 17. Riegel unb 
galten „zwischen Sulzdorffer unb Buchener gelbem". 18. Haupt-Riegel unb
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Werren an der Rückstrafze, „allda die gemeine Land- und Glaidtstraßze hin- 
durc uff Dörrenzimmern zu gehet". 19. Falle auf der Höhe bei Dörren- 
zimmern. 20. Falle an der alten Fischach.

b) An den Slügelhegen
1. Riegel und galten „der Kornberger Rigel genannt". 2. Falle an der 

Sittenhardter Heusteig. 3. Riegel bei Sittenhardt „oberhalb der Reinold- 
wiese". 4. Riegel und galten beim „steinin wachhäuszlin am Hülbenbach". 
5. Riegel und galten am Sanzenbacher Landturm. 6. Sanzenbacher Kuhriegel. 
7. Riegel zwischen Bubenorbis und Ziegelbronn. 8. gälte beim groben Gee 
(zwischen Bubenorbis und Ziegelbronn). 9. gälte zwischen Maibac und 
Bubenorbis. 10. Sandriegel bei ber Michelfelder Landstraßze (gegen Buben- 
orbis). 11. Falle an ber vorderen Rücksteige. 12. Bibersfelder Biehriegel. 
13. Niegel unb gatte unter ber vorderen Rücksteige. 14. Riegel unb gatte an 
ber Gonnensteige (alter Weg von Blindheim, Witzmannsweiler nac Michel- 
selb). 15. Ein „Riegel im Bächlein bei Baierbach". 16. Riegel bei Neun- 
tirchen. oberhalb Baierbach. 17. Riegel in ber Schöppenflingen. 18. Riegel 
bei Wittichhausen. 19. Ein Riegel an ber Müntheimer Steige. 20. Ein Riegel 
bei Rinnen gegen Lemberg. 21. „Falle ob ber Glimmer Halde". 22. Gailen- 
firmer Sandriegel. 23. Riegel unb Falle in ber Schleiftlinge (bei Gottwolls- 
bansen), 24. Riegel an ber Oberscheffacher Steige (von Hohenstatt her). 
25. Riegel am Fuszpfad Oberscheffac— Otterbach. 26. Siegel unter Wolperts- 
borf. 27. „Riegel uff Geiszlingen zu" (von Cröffelbac her).

c) Schlüpfe
1. Neitschlupf an ber Ohr (äufzere Heg). 2. Reitschlupf gegen Bäumlis- 

selb (Flügelheg). 3. Reitschlupf beim Seebüchel (Maibac — Flügelheg). 
4. „2 Schlüpfe in ber Flügelheg vom Kupfermoor zur Müncheimer Steige."

Die Aufzählung ber Durchlässe aus ber Handschrift von 1639 wird wohl 
nicht votlftänbig fein. Merkwürdigerweise fehlt die Auszeichnung auf ber 
Strecke vom Landturm bei Kupfer bis nac Döttingen.

1568. „Stem werden bie Ao. 1561 verglichen 35 Schlüpf von ber Libers 
an über ben Wald, daß Kochenec ein unb ein, bis gehn Braunspac in 
Kochen spezificiert." (Extractus.2)

Reste bes Heggrabens haben sic in ber Gegenwart nur noc in Wäldern 
erhalten. Die äuszere Landheg ist noc gut sichtbar am Fufzwege vom Bahn- 
hof Kupfer nac Brachbach, bann in ben beiben Wäldern zwischen Brachbac 
unb Bauersbach, von Einweiler bis hinunter an ben Eichentalerbac, auf ber 
Höhe von Rückertshausen, tvo bie drei Oberämter zusammenstoszen. Besonders 
schön erhalten ist auc bie Strecke von Rückertshausen ben Kocherhang hinab 
bis an ben Kocher unb am jenseitigen Talhang entlang zwischen Schalhof unb 
Orlac unb an ber Grenze ber Orlacher Markung.

Reste ber Flügelhegen finbet man noc häufig in ben Keuperwäldern 
zwischen Kocher unb Bibers. Ein grosses zusammenhängendes, noc deutlich 
sichtbares ©tuet wird von ber Noten Steige durchschnitten unb zieht sic hin- 
über bis oberhalb Erlin. Ebenso sind Reste oberhalb ber Viehweide Baierbac 
unb am Biberstalhang zwischen Wagrain unb 2emberg wahrzunehmen.

10*
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Die angrenzenden Besitzer haben ihr Gebiet teilweise mit Grenzsteinen in 
unmittelbarer Nähe, häufig sogar auf bem Hegverlauf bezeichnet. Sehr schöne 
(Steine stehen im Gebiete ber Markung Braunsbach, bas zur Zeit ber Stein- 
setzung ben Herren von Crailsheim gehörte. Sm Mainhardter Wald stehen 
Grenzsteine unb Bagdsteine ber Herrschaft Württemberg unb im Osten wird bie 
Grenze zur Markgrafschaft Ansbac mit (Steinen festgelegt.

Fast überall ist bie Heg vielmehr noc in Flurnamen erhalten. Den Aus- 
drud „an ber Heich" finbet man fast in jeber angrenzenden Markung. Zu- 
sammensetzungen mit „Fallen" unb „Riegel" finb häufig.

II.
Die Anfänge höllischer Territorialpolitit gehen auf bie Zeiten Ludwigs bes 

Bayern (1314—1347) zurück. Sm Kampf mit bem Papst unb ben Habs- 
burgern (Karl IV. von Frankreich wollte sic mit Hilfe bes Papstes ben 
deutschen Königsthron aneignen unb verband sic deshalb mit ben Habs- 
burgern —- Vertrag in München 1325) fanb er feine Hauptstütze in ben empor- 
kommenden Städten. 3n Ulm brachte er einen Bund aller schwäbischen Städte 
zusammen, um fein gefährdetes Königtum zu schützen. Das bürgerliche Element 
in ben (Stäbten fanb feine befonbere Beachtung. 1340 in ber 2. Zwietracht ber 
Haller Bürger entschied er zugunsten ber Zünfte (siehe Oberamtsbeschreibung 
Hall, S. 161).

Unter feiner Regierung (bas Extract nennt bas Sahr 1317) wird ben 
Hallern gestattet, bafe sie feinen neuen Burgenbau in ihrem Gebiet zu bulben 
hätten. In ben vorausgehenden Regierungsjahren Rudolf von Habsburgs 
mürben bie meisten Burgen in ber Umgebung Halls in Trümmer gelegt. Den 
Wiederaufbau verhinderte bas Dekret Ludwigs. „Kayzer Ludwig gebeut, 
bafe wo iemanb ein zerriszen schlofz in bem Hallischen gebiet, miber uffbawen 
wollt, bie von Hall solches mit Hilf ber benachbarten Städt miber sollen, im 
Nahmen ihrer Majestät, abschaffen." (Extractus.2)

3n bem Bedürfnis, klare Grenzlinien zu schaffen, erscheint bie Erwähnung 
einer Landhege zum erstenmal bei Grenzstreitigteiten in ber Leofelser Gegend, 
1352. Seit 1333 setzte sic Württemberg hartnäckig in Besitz ber bortigen (Segenb.

Um bas Bahr 1400 scheinen bie Grenzen bes Haller Gebiets allmählich an- 
nähernd feftgelegt zu fein. 3m Jahre 1401 erlangte bie (Stabt von Kaiser 
Ruprecht ein Privileg (Orient, (Sonntag vor Allerheiligen 1401):

„Ao. 1401 ... haben bie von Hall einen starten landthag ober Landwehr, 
mit Rigel, merren, thürmen unb gräben auszgebracht, umb ihr land zu führen." 3

Mit diesem Privileg tritt bie Landheg in bas Licht ber höllischen Geschichte. 
3n späteren Zeiten mirb immer mieber an dieses Privileg erinnert unb alle 
juristischen Gutachten beginnen dieses Privileg unb bie Jahreszahl an ben 
Anfang ihrer Betrachtungen zu stellen. Mit bem Bekanntwerden bes ’Trivilegs 
beginnen bie Proteste ber Grenznachbarn.4

Die Nachbarn sahen sic in ihren Rechten durc bie Heg benachteiligt. Sine 
Beschwerde nach ber anbern erfolgt unb Hall bemüht sich, nicht nur bas alte 
Privileg von einem jeweiligen Kaiser erneut zu bekommen, fonbern auch mit 
jeber Erneuerung eine Erweiterung ber Rechte zu verbinben. Wichtig ist be- 
sonders bie klare Rechtsstellung in ber Wiederherstellung bes Privilegs Kaiser 
Ruperts durc Friedric III. vom Sahre 1479.
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„Ao. 1479 confirmirt Friederig III. des Ruperti Privilegium mit fernerer 
gnad, dasz solcher Landhaag durc aus herrische nit zerriszen auc niemand fein 
Eingang, bann bie gemeine Straszen, mit Schranken verwahrth, gestattet wer- 
ben; sondern solcher umgelegcncn guter besser in. bie Cent gehen, grabengelt 
geben, nacheilen, unb in anberer weeg gehorsam leisten, ober als Ungehorsame 
von ber Stadt Hall gestraft unb gemustert werden sollen."

Die Übertretung soll mit 50 el Gold gestraft werden.
Die Bestimmung, dasz auswärtige Untertanen, bie innerhalb ber Heg saszen, 

auc bürgerliche Pflichten ber hällischen Untertanen leisten mussten, schreibt 
Hauszer bereits bem Privileg Kaiser Ruprechts zu. Thnlic auc Glaser.

3n ben Höllischen Artundenbüchern aber wird diese Bestimmung bem 
Privileg Friedrichs III. zugeteilt. Die Bestätigung Kaiser Maximilians I. 
(Biberach, 28. Dezember 1503) bringt, dasz alle inliegenden ®üter ber Stadt 
Hall gerichtbar, steuerbar ... fein sollen. (Extractus.2)

Ebenso einschneidend unb ber bestimmten Territorialpolitit Halls ent- 
sprechend war bie weitere Verfügung, bie besonders durc bie Bestätigung 
Karls V. (Regensburg, 20. Juni 1541) verbessert wurde.

„Ao. 1541 bestättiget Kenser Carolus V. alle diese Freyheiden über bie 
Landheeg, so ihr Majest. selbst gesehen, mit bem Zusatz, bas sie solche in art 
unb enben ergenzen, doc frembber Herrschaften, umb ihr grunbt unb boben 
ein willen machen feilen." (Extractus,2 S. 177.)

„Diese Heeg hat auc Carolus V. beftättigt unb befohlen, wo sie nit ganz 
aneinanber lange, so solle mans ergänzen, unb wo grunb unb boben anberer 
Herrschaft, soll dieselbige so weit sie bebürfen benen oon Hall zu fauffen geben 
unb wir bie zween Praelaten, ber Apt zu Schöntal unb ber Apt zu Murrhardt 
solches am gelt anzuschlagen verordnet." (Extractus,2 S. 310.)

Es war dadurch also ohne weiteres möglich, kleine Besitztümer, bie in bas 
Haller Territorium hereinragten, mit ber Heg zu umgeben. Schiedsrichter in 
ben sic daraus ergebenben Händeln sollten bie Mbte oon Murrhardt unb 
Schöntal fein.5

Durc biefe vom Kaiser erhaltenen Rechte war es ber Stadt Hall möglich, 
sic ein Territorium zu schaffen, innerhalb dessen ihr ein einbeutiges Recht zu- 
stand. Es „bildeten sic aus jenem ^rioilegium so viele Gerechtsame heraus, 
dasz Hall, freilich im fortwährenden Kampfe mit feinen Nachbarn, im Wesent- 
liehen bie Landeshoheit innerhalb feiner Häge behauptete". (Moser, „Oberamt 
Hall", 1847, S. 109.)

Die Innwohner, gleichviel welcher Herrschaft sie angehörten, waren ber 
Stadt gerichtbar (centbar) „unb steuerbar".6 Unb ber fremben Herrschaft war 
es unmöglich, ihren Besitz innerhalb ber Landheg auc nur im geringsten für 
eine eigene Kolitis auszubauen. Durc bas Privileg Friedrichs III. 1488 
(Kempten, 13. Dezember) wurde jeber äußere unb innere Aufbau unterbunben. 
„Wir geben zu wissen, also baf} nun fürbaszhin, niemanb, inn was wirden, 
ftantts, ober wesens ber ober bie weren, inn ber gemelten Statt Hall Landt- 
weher, noch aufs unser unb des Reichs Gründen unb Güthern, barinnen ge- 
legen, fain Babtftuben, Täfern, Wirthschafft, Mülen, Schloß ober Be- 
oefetigung, nit halten, auffrichten, machen ober bauen, unb ob jemanndt soliche 
Gtüd, ihr ains ober mehr barinne, als jetzt berürt ist, umb bie Statt Hall 
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hielten, und uffgericht und gemacht hetten ober hinfür uffrichten unb machen 
würden, das bann disgenannten von Hall unb ihr Nachkommen, macht unb 
gemalt haben, das wiederumb abzusprechen unb abzuthon ..." (Haspel,1 S.109.)

Trotz bes Protestes von Hohenlohe, Limpurg, Murrhardt unb Somburg im 
Sahre 1491 (Extractus,2 S. 222) maren bie juristischen Voraussetzungen zum 
Ausbau unb zur Befestigung eines Haller Territoriums einbeutig. Doc stauben 
sie ost ben althergebrachten Rechten ber Nachbarn gegenüber. Fast ein Saht- 
hundert lang bauern bie Verhandlungen unb Vergleiche. Sm Sahre 1553 
mußten zwei kaiserliche Notare bie Heg aufnehmen.

Der Streit mit ben schwächeren Nachbarn mürbe in einfacher Weise burd) 
reichsgerichtlichen Schiedsspruch beigelegt.

Braunsbach mar in dieser Zeit reichsritterlicher Besitz. Der Besitzer 
Heinric oon Spiess verbot seinen Untertanen, bie Haller Anordnungen, bie 
Heg betreffend, zu erfüllen. Hall erhob gegen Heinric von Spies eine An- 
Hage beim Reichsgericht. Der Entscheid lautete:

1563, 6. Oftober. „. .. daßz beflagter Spieß unb feine Erben ihre 3inß 
Leut unb Zugehörigen in ber Höllischen Landwehr gesessen, so oft es Noth- 
burfft erforbert, unb bie Heeg baufällig morben, in biefelbige zu gehen, an ber 
Landwehr zu arbeiten, zu Erhaltung ber Gräben, Grabengeld zu geben, dazu 
auc nac Orbnung ber Zennt, nachzueylen, unb uff Gebot unb Befehlic 
berer oon Hall, oermög angezogenen Kaiser!. Freyheiten ... Dienst unb Arbeit 
zu thun unb zu leisten, auc biefelbige hinfürter baran nit zu verhindern noch 
abzuhalten, schuldig unb pflichtig seyn sollen." (Haspel, S. 28;Extractus,S. 178.)

„Ao. 1567. Crailsheimisc oertrag, bie Landheeg umb Braunspacher 
Markung soll also oerbleiben, oersteinet merben, unb bie oon Crailsheim gar 
nichts zu thun haben, es sollen aber bie Riegel an ben gutem unb jagten un- 
verschlofzen sein." (Extractus.2)

Der reichsritterliche Besitz Braunsbach mürbe in bie Heg einbezogen. Nicht 
so einfac maren bie Schwierigkeiten mit ben mächtigen Nachbarn zu lösen. 
Nac ber Privilegsbestätigung burd) König Ferdinand I. 1529 regten sich bie 
Herren oonSimpurg. „Umb diese Zeit hat sich Limpurg unb Elters- 
hoffen, megen ihrer Unberthanen barmiber gesetzt, aber bie Spän fein burd) 
bie güet beigelegt morben." (Extractus.2)

Zwölf Sahre später mürben bie Schwierigkeiten mit ber Herrschaft Lim- 
purg durc ben Ankauf ber Burg ... samt ben Reichslehen, bie bie hohe 
Malefiz unb bie Hälfte an ben Zöllen unb Geleiten mit bem Dendeldacher 
Wildbann einschlossen, in ber Hauptsache beigelegt. Die späteren Streitigfeiten 
(siehe Zoll) maren nur noc geschickte Rechtszüge, um ben oollen Besit aller 
Rechte zu erhalten. Fast allen reichsritterlichen Herrschaften ging es so wie 
Limpurg. Rechtsstreitigkeiten, aus benen Hall als ber Stärfere hervorging 
unb durc bie ihnen ein Recht nac bem anbern oerloren ging, verschuldeten 
ben Besitz unb brängten schliefzlic zum Verkauf.

Ernsthafte Gegner maren nur bie Mächte, bie noch fähig maren, grosz- 
zügige Territorialpolitif zu treiben. Sm Nordosten reichte bas Gebiet bes 
MartgrafenvonAnsbach bis an höllisches Gebiet. Dem Markgrafen 
gegenüber sonnte Hall aber feine anbere Rolle spielen, als sie bie fleinen 
reichsritterlichen Herrschaften Hall gegenüber gespielt hatten. Tall sonnte nur 
mit großen Opfern fein Recht gegen ben Markgrafen behaupten. Glücklicher- 
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weise trieb Ansbac auf dieser Seite feiner Besitzungen feine affine Boden- 
politit; es war durc feine mächtigen Nachbarn im Osten und Norden abge= 
lenst. Hall sonnte trotzdem nie in den erworbenen, bem Brandenburger Gebiet 
benachbarten Ämtern ein eindeutiges Recht erlangen. Die Oberamtsbeschreibung 
sagt barüber:

(Amt Vellberg.) „. .. megen Ausübung bes Blutbannes, bes Sagdrechtes 
usw. treten nun aber zwischen Brandenburg unb Hall alsbald vielfache 
3rrungen unb Streitigkeiten ein, bei welchen bie Reichsstadt in ber Regel zu 
kurz fam, bis bie Rechte durc einen Recesz von 1678 geregelt mürben, bie 
aber durc bie Abtretung ber brandenburgischen Fürstentümer an bie Krone 
Treuszen von ber letztern ber Stadt Hall endlic so sehr verkümmert mürben, 
das ihr aufzer ben grundherrlichen Rechten unb ber Patrimonialgerichtsbarkeit 
nichts mehr gelassen mürbe unb sie daher bie 1628 vertragene fraischliche 
Jurisdiction, ihre Grenzen, sowie bas Besteuerungstecht verlor." (S. 300.)

Die Streitigkeiten in diesen Besitzungen mürben endgültig erst in ben 
großen Gebietsverschiebungen im Anfang bes 19. Jahrhunderts beenbigt.

Hall ist auch auf biefer Seite mit feiner Hegziehung samt ben baran sic 
fnüpfcnbcn Rechten sehr zurückhaltend. Mit ber Markung Lorenzenzimmern 
hört bie Heg in Form von Hecke unb Graben auf.

Die Hauptriegel an ber Strasze hinter Sulzdorf bürfen überhaupt nicht 
geschlossen merbcn, „auch diese Riegel allmegen mit vorwiszen Brandenburg 
erneuert merbcn sollen". (Extractus, S. 179.)

Im Westen mar bie Kräfteverteilung zwischen Hall unb ben Nachbarn 
gleichmässiger. Hier sonnte Hall Ecrritorialpolitif mit ber Festhaltung aller 
privilegierten Rechte betreiben. Fast alle Hegstreitigkeiten mürben auf biefer 
Seite ausgefochten. Der Verlauf ber Hege ist hier auch bis auf jeden Grenz- 
stein unb jedes Grenzzeichen genau feftgelegt.

1365 erhielten bie Grafen von Württemberg von Karl IV. ben 
Schutz über das Kloster Murrhardt. Damit hat sic Württemberg in unserer 
Gegend festgesetzt. In genialer Weise verstaub Württemberg Serritorialpolitif 
zu treiben. Erfahrungen im Kampfe mit ben Reichsstädten hatten bie Grafen 
genug. Gleichzeitig als sie bie Albübergänge in ihren Besit brauten unb 
bamit bie oberschwäbischen Reichsstädte aufs empfindlichste schädigten, schoben 
sie ihren Besitz langsam gegen bas höllische Gebiet vor. Mit bem Erwerb von 
Böhringsweiler 1504 maren einstweilen bie Grenzen bes Möglichen erreicht. 
Böhringsweiler mar ursprünglich Reichsgut, fam bann durc Erbschaft zur 
Kurpfalz, 1504 besasz bie ganze Herrschaft Württemberg. Dieses hat sich damit 
nun ein geschlossenes Gebiet geschaffen, bas von Murrhardt heraufog unb 
durc bie Rot begrenzt mürbe, bann, mit ber Herrschaft Böhringsweiler ver- 
einigt, bie Wartungen Hütten, Mönchsberg, Württemberger Hof, Bäumlens- 
selb, Neuwirtshaus unb Stoc einschlosz. Hütten war immer strittiger Befi 
(4 württembergische, 8 limpurgische Untertanen; Handschrift F 825 bes Disto- 
rischen Vereins), alle Gegner maren bort besitzend: Der bortige comburgische 
Besitz fam 1521 an Hall, 1504 hatte sich Württemberg schon durc Böhrings- 
meiler bort festgesetzt; bie Pfarrei Mainhardt, bie Hohenlohe gehörte, mar 
bort reich begütert unb Limpurg fauste sich 1370 an. Noc in ben späteren 
Kartenbilbern zeigt sich bie Unklarheit bes Besitzes. Sn Ducates Wurten- 
bergici von Lotter ist Hütten württembergisch, ebenso in ber Homann-Karte:
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Circuli Sueviae 1742, ebenso in „Fränkischer Kreis" ropst. 1789. Sn der 
Karte Homann 1762 gehört aber das ganze Gebiet in den höllischen Besitz.

Einen bauernben Streitfall bildeten auc bie württembergische Schmiede 
unb das Zollhaus in Bubenorbis. Mit bem Erwerb ber Böhringsweiler Herr- 
schaft kam auc bie Schmiede mit ber dazugehörigen Gerechtigkeit in Buben- 
orbis zu Württemberg. Die Schmiede liegt auszerhalb des Ortes an ber Strafsze 
nac Hall unb ist jetzt noc äuszerlic als ein stattliches Bauwert, mit bem es 
eine eigene Bewandtnis haben musz, bemerkenswert. Durc bie isolierte Lage 
glaubte nun Württemberg, ba es ja auc bas Geleitsrecht auf ber Strasze 
besafz, sic an dieser Stelle eine Art Exklave grünben zu sonnen. Es machte 
aus bem Geleitzoll einen Grenzzoll unb setzte einen Salier in bas Nachbar- 
haus ber Schmiede. Einen weiteren Ausbau liefe aber Hall nicht zu unb berief 
sic auf bas Privileg Friedrichs III. 1488 (S. 149), nac bem in ber Haller 
Landwehr jeglicher Neubau wirtschaftlicher Art nur mit Genehmigung eines 
Haller Rates möglich war. 1532 kommt es zu einem Vertrag mit Württem- 
berg, „bafe uff befe Zollhauses zugehörige guter zu bubenurbife weiter feine be- 
haufzung gebaut, sondern bep ben zweyen Hoffstädten befe Zollhauses unb 
Schmidten gelafeen werden soll" (Extractus, S. 224). Der Zoller unb Schmied 
selber müssen gemeinen Dienst unb „weg, steg unb schleeg zu machen schuldig 
seyn" (Extractus, S. 179). Württemberg versucht im Hinblick auf bie Bau- 
fälligfeit des alten Hauses ein neues zu errichten. Auc barüber mufete ein 
Vertrag gefertigt werden. „Ao. 1558 schreibt ber Keller zu weinsperg, bafe 
alte Zollhaus ober Schmidt nac uffrichtung befe Newen, soll abgeschafft wer- 
ben, also bas nur zwey Häufzer alba seyn sollen". (Extractus, S. 225.) Unter 
ber Bedingung jeglicher Bauunterlassung wird bann im Sahre 1559 bem Zoller 
von ber Stadt Hall bie „fällige" (völlige) Wirtschaft erlaubt (Extractus, 
S. 225). Sm Sahre 1590 wird bem Zollhaus eine „völlige"* Wirtschaft zu 
treiben „vergönnt". Der Zoller bars aber feine Kirchweih unb feine Hochzeit 
halten, auch nicht „mezeln" unb baden (F 82,8 S. 35); „hingegen hat Würt- 
temberg bie Frevel zum halben Teil ber Stadt Hall bewilligt, so uf bem Zoll- 
gutb gefrevelt gericht worden; so hat bie Stadt ben Beysitz im Ruggericht, 
wann aber diese Special frevel Sache expediert, so mufe ber abgesandte von 
Hall abtreten" (F 82,8 6. 342). Die dingliche Obrigkeit („über bie Güter", 
Extractus, S. 193) ber Zollstätte in Bubenorbis wird vertraglich 1532 Würt- 
temberg zugestanden, ebenso hohe unb „niedergerechtliche Oberfeit", aber nur 
auf ben württembergischen Gütern, auf „ben Gatzen hat es Hall allein" 
(Extractus, S. 193). Hall hat auf diese Stätte immer besonders fein Augen- 
merf gerichtet. Anno 1541 holten sie ben württembergischen 3oller gefänglic 
nac Hall unb haben ibn „mit bem Feilthüren unb pranger, gemeiner Gottes- 
läfterung halber strafen lafeen". (Handschrift F 82 bes Historischen Vereins, 
6. 37.) Auc bie Schlägereien vor bem Wirtshaus liefe Hall, laut „Vertrags 
von 1555", gerichtlich ahnden (Handschrift F 82, S. 37). Da bie württem- 
bergische Schankstätte feinen Kirchweihtanz, dessen Beaufsichtigung zu ben 
Hoheitsrechten Halls gehörte, abhalten bürste, wurde 1554 ein „Spieler, weil 
er ufm Zollgut trotz eines E. E. Nats Verbot gepfiffen, in Hall thurmieret" 
(F 82, S. 38). 1665 finb Spielleute unb Tänzer, „so vorm daselbstiqen Zoll- 
häufe gepfiffen unb getanzt, allhier carceriert worden" (F 82, S. 222).

* Völlige Wirtschaft = übernachtungsrecht, Gastrecht für einen Fuhrmann.
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Durc diese Abgrenzung der Gerichtsbarkeit wat noc feine Ruhe einge- 
tehrt. Die Frage des Geleites und Zolles erheischte manchen Rechtsstreit. 
Erst 1663 wurde der letzte Vergleic geschlossen. Die Schenfstatt wird schließ- 
lic gemeinschaftlich verwaltet, mit dem Böhringsweiler Staab-Schultheiszenamt 
verrechnet (Handschrift F 82,8 S. 37; Weiteres siebe unter Geleit).

Durc Murrhardt erhielt Württemberg Besitz in Westheim, Attenhofen, 
Vohenstein, Bibersfeld, Ottendorf und Niederndorf. Es handelt sic hier aber 
nur immer um einzelne kleine Güter; einen zusammenhängenden Besit zu et- 
langen, mar Württemberg nicht möglich. Doc maren eine große Anzahl von 
Verträgen notwendig, um bie gegenseitigen Hoheitsrechte flarzulegen von der 
Investitur ber Pfarrer bis zum „Holzbirenschütteln". (Siehe F 82, S.338.)

Wichtig maren für Hall bie Verträge von 1561 unb 1578, daß bie würt- 
tembergischen Untertanen in „heg unb schleg gehen, grabengelt geben unb cent- 
recht halten wollen". Allerdings mit ber vom Selbstbewusztsein zeugenden 
Einschränkung, baß ber „Grabenreuter ben Murrhardter Untertanen nicht 
selbst Biethen* soll". Vielmehr muß ber Hegreiter zuerst zum württember- 
gischen Pfleger geben unb es ihm „anbeuten", ber muß ben Untertanen „ein 
solches zu thun anbefehlen (F 82,8 S. 292).

Der Pfleger zu Westheim „mag bie Bediente unb anbere guthe Freund 
von Wirttemberg bewirthen, aber babep fein Würtschafft treiben . 1578 
(F 82,8 S. 315). „Er bars seinen eigen gewachsenen Wein schenthen jedoc 
bie Hällisc Maas." 1578 (F 82,8 S. 316).

Zu gleicher Zeit, als Hall an bie Vergrößerung seines Landgebiets buchte, 
begannen bie Hohenlohe in unserer Gegend ihre Territorialpplitit. Be- 
währt in kaiserlichen Diensten, gelang es ihnen, wichtige kaiserliche Privilegien, 
bie für eine Bodenpolitik unerläßlich sind, zu erlangen.. Vor allem suchten sie 
durc Städtebildungen kleinster Art, bie aber alle mit Marftgerechtiafeiten 
ausgestattet maren, ihr Gebiet zu befestigen unb das Landvolt in wirtichait- 
lieber Hinsicht durc bie Märkte im eigenen Gebiet zusammenzthalten. Die 
Haller Märkte, besonbers ber Sakobimarkt, übten schon frühzeitig eine starte 
Anziehung auf bie Bevölkerung ber Umgebung aus. Es mußte sogar ein be- 
sonderer Vertrag über ein Sakobimarktgeleit mit Württemberg abgeiclosien 
merben. Der Zulauf nach Hall unb bie bamit verbunbene Abwanderung von 
Zollgeldern sollte durc Aufrichtung ber Landmärfte unterbunden merben. Be- 
sonders wichtig mar für Hohenlohe ber Erwerb des Geleits auf wichtigen Ber- 
kehrsstrafzen unb ber Genehmigung zur Errichtung von Zollstätten. „. • • bie 
Zollerhebung unb bie Geleitsgelder boten ben Vorteil, Geldeinnahmen 31 
schaffen, unb zwar in einer Zeit, in ber bie Beitreibung von Geldsummen mit 
großen Schwierigkeiten zu fämpfen hatte." „Das Aufkommen ber Macht ber 
Herren von Hohenlohe hängt mit ben wichtigen Zoll- und Geleitsrechten zu
sammen. welche sie ausnüßen sonnten."9 Auch bie frühe Erwerbung bes Wild- 
bannes 1331 trug zur Befestiaung bes Hohenloher Gebietes bei.

1332 kam bas Kloster Gnadental unter ben Schuß Hohenlohes. Das 
Klostergebiet ragte meit herein in das hällische Gebiet. Eine Umbegung wie 
bei bem reichsritterlichen Besitz in Braunsbac magte bie Stadt nicht auszu- 
führen. Die Heg umzog in meitem Boden ben Ort unb verlief sic in ben aus- 
gedehnten Wäldern ber Keuperberge. Diese Salbungen gehörten aber zum

* Jetzt noch im Hällischen ein gebräuchlicher Ausdruc für: etwas befanntgeben.



— 154 —

Hauptjagdgebiet der Grafen von Hvhenlohe-Waldenburg. Hier kommt es nun 
dauernd zu Streitigkeiten, bei denen bie Heg regelrecht durchhauen wurde. Die 
Hegverletzung wurde jedesmal durc Vergleiche geregelt. On ben Srenzorten 
waren bie Befugnisse ber beiden Herrschaften umstritten. Auc in ben Karten 
des 18. Jahrhunderts zeigen sic dieselben Unstimmigkeiten, bie schon bei Hütten 
erwähnt wurden: „Les Principautés de Hohenlohe" (Schapuzet, Homann, 
1748) läszt Gailentirchen, Sliemenhof unb Müntheim als hohenlohischen Be- 
sit erscheinen.

Gailentirchen gehörte ursprünglich ben Schenken von Limpurg als Reichs- 
gut unb zum Teil ben Herren von Krautheim. Durc Limpurg kam ein Teil an 
Hall, während ber größere Teil über Snadental zu Hohenlohe fam. Die 
Pfarrei tvar hohenlohisch; bie Schenkstatt mufzte ihr Umgelb zur Hälfte ber 
Stadt Hall, zu ein Viertel nach "fedelbac unb zum anbern Viertel nac 
Langenburg geben. Sm Ort lebten 25 hällische Untertanen. Die Hohenloher 
hatten 20, bie Haller nur 16 Gemeinderechte. Die Rechtsverhältnisse tvaren 
auszerordentlic schwierig. Die gleichen Verhältnisse tvaren in Rinnen, in 
Münkheim unb in Neunkirchen, sämtliche sind Grenzvrte. überall sind bie 
hohenlohischen Untertanen in ber Mehrzahl. Die Grundrechte unb bie Hohe 
Gerichtsbarkeit stand aber Hall zu. Die Hoheitsrechte beiber Herrschaften 
griffen ineinanber über unb führten zu bauernben Miszhelligkeiten.

Die mit Hohenlohe geschlossenen Vergleiche haben nie ben Charakter von 
etwas Endgültigem. Sie regeln immer nur einen augenblicklichen Streitfall 
unb beachten sorgfältig bie Rechte des anbern. Ein Vergleich von 1490 regelt 
Rechte zu Sittenhardt unb Altenberg; einer von 1555 solche in Gütern über 
ber Schuppach. (Extractus.2)

Der Vergleich von 1561 zeigt bie überwachung ber einzelnen Teile:
„Ao. 1561. Verglichen, daß bie Landtheeg zwischen ben hohenlohischen 

gütern, nicht über 4 ruten breit unb bie übrige breite, ben Hohenlohischen zu 
wachsen, ba sie aber schmehler befunben, dennoc von ben Hvenldischen gütern 
nichts genommen, sondern also gelassen werden sollte, wie sie benn also ver- 
steint tvorben ...

Der Landgrab soll innerhalb ber 4 Mes uffgetvorffen, auch ber 
Hohenldischen Unbertbanen güter bis an bie gesetzte heegstein gehauet tverben.

Die Hohenlohischen Unterthanen sollen in beeg unb schleg gehen, graben= 
gelt geben unb Centrecht halten." (Extractus.2)

Mit ber Bereitwilligkeit zur Anerkennung ber hällischen Oberhoheit inner= 
halb ber Landhege, bie in ber Formel „in heeg unb schleeg geben", unmittel- 
bar ihren Ausdruck fanb, gab sic Hall in ben allgemeinen Verträgen über 
bie Landhege zufrieden.

Erwähnungen ber Heg im Gange ber hällischen Geschichte
Ortsgeschichtliche Quellenwerke aus ber Zeit ber Hauptkämpfe um bie 

Heg bat Hall zwei bie Widmansche unb bie Heroltsche Chronik. Geschlechter- 
chroniken. bie bie Ortsgeschichte in bie Familiengeschichte einflechten, wie sie 
sehr häufig in Nürnberg vorfommen.lo.bat Hall nur wenige. Unb von diesen 
bringt nur Daniel Treutweins Chronik unb bie S chenkensteinische Chronik all- 
gemeine Nachrichten.11 Die Familienchroniken stammen aus bem Ende des 
15. unb bem Einfang bes 16. Sahrhunderts. Auf sie folgen bann bie beiben
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Chroniken (Herolt 1541—1545, Widman 1551), die man als die Hauptquellen 
hällischer Geschichte bezeichnen musz. Wenn auc der historische Wert jeglicher 
Abhandlung aus dieser Zeit umstritten ist, für eine solche allgemeine Aufgabe, 
wie es die Aufrichtung der Heg war, die tief in die Rechtsauffassung der 
damaligen Zeit eingriss, sollte man glauben, mancherlei Nachrichten zu finden, 
namentlich auch solche, die erweisen, welche Rolle nicht nur vertraglich, sondern 
auch in Wirklichkeit die Heg im Gange ber geschichtlichen Ereignisse gespielt 
hat. Wir werden aber enttäuscht. Die Rechtshändel mit Hohenlohe, mit bem 
Schenken, mit Comburg unb mit Konrad Spies zeichnet Herolt (S. 118 ff.) 
auf. 3n ben vielseitigen blutigen Händeln des 15. unb 18. Sahrhunderts spielt 
aber bie Heg nie eine wichtige Rolle, wenn es sich nicht eben um Reichsstreitig- 
feiten dreht. Der erste grosse Krieg, ber unsere Segenb verwüstete, war ber 
Städtetrieg. Die Ohnmacht des Kaisertums unb bamit des Reiches benützten 
bie Fürsten, um selbstsüchtige Jerritorialpolitif zu treiben. Da bie Stadtrechte 
Reichsrechte waren, hinter diesen Rechten aber nur eine schwache Reids- 
gewalt stanb, sahen sich bie Städte genötigt, zur Selbsthilfe zu schreiten. Sm 
Sahre 1446 schlossen 31 Reichsstädte in Schwaben unb Franken ein dreijähriges 
Bündnis. Ihnen gegenüber stanb ein Bund ber Fürsten, dessen daupt in 
Oberdeutschland ber Martgraf von Brandenburg war, zugleich 
Landesherr des fränkischen Burggraftums Nürnberg, überall erwarben 
bie Bürger ber bebeutcnbcn Städte Besitzungen in fürstlichen Rechtsgebieten. 
Der Adel war verarmt. Markgraf Albrecht suchte diesen aus seine Seite zu 
bringen, inbem er bie Schuld baran bem anwachsenden Besitz ber Städter 21: 
schob. Der Markgraf stellte besonders an Nürnberg, als bie mächtigste Stadt 
des Bundes, Forderungen, beren Erfüllung bie Vernichtung ber Stabt bebeutet 
hätte.12 Er wollte bie Zuständigkeit ber Stabte nur innerhalb ihrer Mauern 
gelten lassen. „Man sieht, ber Markgraf machte gegen Nürnberg bereits ben 
Begriff des geschlossenen Gebiets geltenb."12

Die Nachbarschaft des Burggrafen war für Hall drückend zu empsinben. 
Widman schreibt: „Anno domini 1450 war ber stätt Krieg im schwangh; 
blieben benen von Hall ... wenig börfser underbrandt, auch wenig fühe im 
Stall."11 Die Heggerechtigkeiten unb Forderungen würben bem markgräflichen 
Gebiet gegenüber nicht in ben Vordergrund gestellt, wie schon bie allgemeinen 
Vergleiche (siehe S. 151) erwiesen haben. Da bie Heg in diesem Gebiet in 
großen Strecken überhaupt nicht gezogen unb in anderen Teilen noch umstritten 
war, ist ihre Erwähnung in ben Berichten selten. Die erste Erwähnung in 
diesem Zeitabschnitt geschieht in einem Bericht in ber Tandschrist Glasers über 
ben Ort Neunkirchen.

Eberhard von Hornec unb Adel von Todtenheim waren bie Einführer 
von 200 Keutern, welche im Sahr 1428 in bie Landhege einbrachen, das Dorf 
Neunkirchen überfielen, viele Häuser daselbst wegbrannten, sich von bannen 
nach Weinsbac ins Hohenlohische hinabzogen, unb auch allda die Hohen- 
lohischen Untertanen plünderten." (Abschrift im Historischen Verein, S. 442.)

Als Quelle nennt Glaser ein Widmansches Manuskript; in ber Verausgabe 
ber Widmanschen Ehronif durc Kolb steht bie Notiz nicht. Auc im übrigen 
haften bem Bericht Unklarheiten an. So war um diese Zeit wahrscheinlich bie 
äussere Heg um Neunkirchen noch gar nicht gezogen, und eine Kombination mit 
bem Weinsbacher Überfall scheint unwahrscheinlich.
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Sn der Schilderung der Bebenburger Händel, die teilweise 1440 innerhalb 
des Heggebietes ausgetragen wurden, geschieht feiner feine Erwähnung. (Herolt, 
S. 153 und 157 ff.) Sm „Rosenberger trieg" 1469, wo Orlac Derbrannt 
wurde, spielt die Heg feine Rolle.

Sn derselben Zeit 1511 fam es zu einer Fehde zwischen Eustachius vom 
Thüngen und dem Schenken Gottfried. Der Hebens gestattete trotz des kaiser- 
lieben Privilegs feinen Untertanen nicht, „in heeg und schleg" zu gehen, „auc 
nit in die zent ziehen".14 Der von Thüngen teilte dem Rat in Hall seine 
Absicht mit, die Untertanen Schent Gottfrieds innerhalb ber Landwehr zu 
schatzen, unb bat zugleich bie Haller, „sie sollen stille sitzen". Hall, bas feine 
Landwehr als Reichsgebiet betrachtete, wollte barin auc bie Bestimmungen 
des 1495 juftanbegefommenen ewigen Landfriedens fräst bes Centrechts 
wahren. Da Schent Gottfried bas Gebiet innerhalb ber Heg durc fein Verbot 
an feine Untertanen nicht als Reichsgebiet anerfannte, hatte er auc fein Recht, 
bie Reichsgewalt zu feiner Hilfe anzurufen. Die Haller waren aber vorsichtig 
unb legten wehrhafte Bauern in ben Wald bei Ilshofen, um in ben ganzen 
Handel bann noc rechtzeitig eingreifen zu sönnen, wenn ber Schenk durc An- 
rufung ber Reichsgewalt, bie sic in ben Hallern oerförperte, diese als solche 
anerfannte. Die Thüngenschen raubten also innerhalb ber Heg zur Genüge. 
Die Haller kontrollierten, ob bie eigenen Untertanen nicht auc geschädigt wor- 
ben wären, unb warteten, „ob bie Schentijchen bas recht wolten anschreyen ... 
Nachdem aber niemand bas kayserlic recht angeschrien, haben sie bie feinbt 
mit bauern unb raub ziehen lassen."

Diese Fehden wurden mit Reisigen unb Hauptleuten geführt unb jede 
Unternehmung brachte eine größere Anzahl derselben in hällisches Gebiet. Der 
sogenannte „Strauszenkrieg"13 mar aber bas Unternehmen eines einzelnen 
Mannes, ber freilic in bem schadenfrohen Adel Frankens Hinterhalt fanb. 
Bon allen Seiten brach dieser in bie Heg ein. Nur einmal geschieht derselben 
Erwähnung, bei ber Berbrennung von Kupfer. Ursprünglich wollte er Brach- 
bac plünbern. Die Haller erfuhren aber davon. Straus erhielt durc zwei 
Kundschafter ben „schlussel zu bem Bigel bep Kupfer". Als die Haller ihn bei 
Brachbach ermarteten, sonnte er mit feinen Beitern ohne Aufenthalt durc ben 
geöffneten Biegel nac Kupfer einfallen. Die Schilderung bezeugt, wie bie 
Hege doc für Berittene ein Hindernis mar unb sie zwang, nur durc bie 
Öffnungen bie Heg zu betreten.

Sm Bauernkrieg zogen bie Bauern ungehindert bie Hege aus unb ein. 
Born Brachbacher Landturm nahmen sie bie „hackhenpüchsen" mit. Als sie 
Hall zu wollten, tarnen sie bis zum Biegel von Sottwollshausen, „da prac 
eben ber Tag an. Als sie aber durc ben rigell hindurch wolten, hatten bie 
oonn Tall benn rigel eingenommen unb hielten bie Söldner babep." Ein Schuf 
aus bem groben Geschütz vertrieb bie Bauern. „Es erhob sic ein solches 
zabbeln ... als ob es ein ehmes hauff mere unb ein babern, als mer es ein 
hauff gensz."15 Der Stadtschreiber Hermann Hofmann schreibt in feiner 
Schilderung bes Bauernfriegs16 nichts von einer Besetzung bes Biegels, 
sondern berichtet von einer Ausstellung ber höllischen Söldner „uff ain buhel 
ober platze" ob ber Gottwollshäuser Steige.

Durchaus lotalgeschichtlicher Art ist ber „Hohenlohe zanch", mie ihn Herolt 
nennt. Die Grenzen bes Haller Territoriums unb bie Rechtszuständigkeiten 
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im Grenzgebiet gegen Hohenlohe waren unklar (siehe S. 154). Die Folge davon 
waren dauernde Grenzstreitigkeiten. Sm Verlauf derselben durchhieben die 
Waldenburger Untertanen mehrere Male die Heg. Anno 1538 schien es zu 
einem ernsten Treffen kommen zu wollen. Am anschaulichsten wird die Be- 
gebenheit Don Herolt (S. 129 unb 257) erzählt. Fas alle Chroniken unb Be- 
schreibungen übernehmen die Erzählung.17

„Anno domini 1538 montag nac reminiscere (18. März) haben graf 
Georgen Don Hohenlohe zu Waldenburg sitzend diener benen von Hall — in 
des priors Don Goltpac höltzern, grunb unb hoben, daruff bie hegstatt zum 
trittenmal durc bie heg gehauen. Als aber der schulthais zu Gnadenthal, ber 
ben rapen gefurt, barumb von ben Höllischen zu reb gesetzt, hat er gepocht bis 
recht habent, dieweil bis holtz grunbt unb hoben Hohenloisch, berbep hönijc 
benen Don Hall entpotten, so so bis nit mögen leibenn, sollen sie morgen früh 
fommen unb ein aper im schmalz mit ime essen, er wölle wartten." Hall rückte 
nun mit achthundert Mann mit „harnisch, handroren, langen spieszen, hellen- 
parten unb einem fliegenden Fenlein wolgeris unnb eylff stüch feldtgeichüß" 
hinaus, um ber Einladung Folge zu leisten, „haben bas eper im schmalt hollen 
wollen". Der Schultheis erwartete feine Gäste nicht. Auc der Graf in 
Waldenburg, ber wohl ben Schultheis beauftragte, floh nac Neuenstein. Es 
drohte eine ernsthafte Fehde. Hall rief vorsichtig feine Bundesgenossen zu 
Hilfe. Nürnberg unb Augsburg „waren mit etlic tausend uff". Die Grafen 
wehrten sic aber nicht unb ber Streit verlief in nachbarlichen Reibereien.

Aus ber Erzählung geht hervor, baß bie Zerstörung ber Heg nicht eben 
eine schwierige Aufgabe bedeutete. Hall sann bie Zerstörung nicht verhindern, 
bie Sühne wird nur für bie Hoheitsverletzung verlangt.

Die aus ber Durchreis e König Ferdinands durc Hall am 30. Sanuar 1542 
entstandenen Händel mit bem Grafen Albrecht von Hohenlohe werden beim 
Abschnitt über bas Geleit behandelt. Nur ein Saß aus bem Heroltschen Be- 
rid)t:18 „. . . es verdroß ine (Graf Albrecht), bas er andern tags bep 
Gailenkirchen, bie schloss an ber wehrten zerschlug ..."

Im Sahre 1546 rückte „Kaiser Karl V. Don Rothenburg uff Hall, lag 
nacht zu Kirchberg im schloss, unnb fein triegsvolc in allen f lechen umb unb 
in Lendsidel. Die Don Hall schicken bep hundert baurn ungeverlic an ire land- 
rigel bep Wolpertzhausen unb Altzhofen ligenbt; sollten solchen landrigel be= 
schlossen verwaren unb niemanbt durchlassen, bis ber Kayser mit feim ge- 
waltigen bluffen theme, bamit ben landsessen daselbst von ber oorftrepffenben 
rott alfz minder schad begegnet.20 Ermelt vortrüber brachen mit gemalt durc 
bie heeg unb rigel. Die Hallischen bauten gaben bie Flucht, mürben ber bauten 
sechs erstochen fambt irem haupmann Bernhardt Andler zu Sall."10

Mit diesem letzten Bericht Don einer blutigen Handlung an ber Heg 
schließen bie geschichtlichen Erwähnungen. Die verbesserten Feuerwaffen ber 
fommenben Zeiten unb bie großen Kriegsbewegungen im nächsten Sahrhundert 
ließen bie Heg nur noch rein als Grenzlinien erscheinen. Eine Verteidigung 
ihrer Hoheit sann nicht mehr durc persönlichen Einsatz geschehen, bie Händel 
um sie finb nur noc rechtlicher Art.

Welche Gründe führten zur Errichtung her Heg? Nac 
Fischer, „Schwäbisches Wörterbuch", bebeutet Heg eine Umfriedung, späterhin 
jede Art Don Zaun, ber durc ’flanzenwuchs gebilbet mirb. Heg bebeutet aber 
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auc in übertragenem Sinne einen abgegrenzten Bezirk, in dem besondere Bet- 
ordnungen gelten. Eine Urkunde aus Aschhausen (DA. Künzelsau) von 1393 
bemertt: „Soll ber Burgfrieden gehen, als wyte ber Hage."21

„Das Gericht hegen" bebeutet einen Gerichtsplatz abstecken. „. .. heizet also 
bas Gericht hegen unb bannen einerlei, beebes aber bebeutet so viel als 
judicium, circum sepise et tutum reddere, per sanctionem et prohi- 
bitionem poenalem, ne interrumpatur per tumultum ant alio quovis 
modo."22

„Wenn man Gericht halten will unb wann bas Gericht geheget ivirb."23 
Hegen bebeutet bie Sorge für bie Bewachung unb Erhaltung ber Hege bzw. 
die Sorge um bie Erhaltung bes zu bestimmten Zwecken bezeichneten Bezirkes. 
1259 Mergentheim: „Alle gemeinen Hölzer zu Mergentheim zehn Sahre ... 
zu haigene unb zu hegene one allen Vare."24

Auf bie Verletzung bes gehegten Gebietes sind Strafen gesetzt. „Welcher 
im Hegholtz ein Reis abheibt, ber ist ... zu straff einer Gemein vervallen."25 
„Wer auc bem anbern über sinen Zun ober Wand inklimet ober durc fin 
Hag bricht."20 „Wellicher Ainröszler ... Zeun, Höger ober Gartenhag uf- 
bricht unb nit bie gewonliche Landstrasz gebraucht, ber ist ... zu straff ver- 
fallen .. ,"27

Hecke unb Graben finb alte Formen ber Grenzbezeichnung.28 Sn vielen 
Dörfern ivaren bis in bie neueste Zeit noc Reste einer Hecke als Etter- 
begrenzung vorhanden. Der Anfang dieses Brauches lässt sic bis in bie 
frühesten Nachrichten über germanische Völker zurückverfolgen. Gilbert von 
Hofmann schreibt in feiner politischen Geschichte ber Deutschen: „Von ben 
Nerviern unb Marinern weis man, bafe sie ihr ganzes Land mit lebenben 
Hecken umgaben. Solche Hecken begegnen uns auc in (Germanien noc in 
späterer Zeit. Von bem Gebüc ber groszen Buchenhecke, bie einst bas ganze 
nassauische Land umgab, finb noc heute hie unb ba Reste erbalten."29

In einem Vortrag anläszlic ber 21. Tagung bes Nordwestdeutschen Ver- 
banbes für Altertumsforschung in Münster 1930 lässt Schuchhardt bie Römer 
diese Grenzschutzlinie ihren Nachbarn nachahmen.30 Jedenfalls ist bie Form 
ber Grenzziehung durc Graben unb Hecke ein alter Brauch. Es ist bezeichnend, 
bafe es gerade Reichsstädte finb, bie im Beginn bes 15. Jahrhunderts nac 
altgermanischer Sitte zum erstenmal ihr Herrschafts- unb Zollgebiet auf diese 
Weise umschlossen haben.31 Hall gab bas Vorbild unb war auc am folge- 
richtigsten in ber Durchführung.

Über ben Zwec unb bie Entstehung ber Landhege haben sic frühzeitig 
legenbäre Vorstellungen gebilbet. Der Kanzler von Ludwig glaubt in feinen 
Erläuterungen ber golbenen Bulle 1716,32 bie Entstehung ber Landhege bem 
schwäbischen Stamme, bie sie als Vormauer gegen bie Ostfranken errichtet 
hätten, zuschreiben zu bürfen. paspel33 verlegt ihre mutmaszliche Entstehung 
ins Altertum. Ohren Zwec legt er fest in seiner juristischen Gliederung unter 
jus fortalitiorum:34 „... daß die Stadt genügenb befestigt gewesen fei für 
bie Art ber Kriegsführung ber alten Zeit durc Mauern, Türme, Gräben, 
unterirdische Gänge, bie bie Rücken ber umliegenden Berge herunterziehen, 
wie bas ganze Territorium durc jene lebendige Verzäunung (sepimentum 
vivum), welche ... mit Türmen, Graben, Wällen unb von Natur unzugäng- 
lichen Erhöhungen dicht versehen einer mässigen Verteidigung bienen kann."
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Der Begriff der Verteidigung als Zwed der Heg kehrt in späteren be- 
schreibenden Schilderungen wieder, aber immer nur als Ceilzwec. Schon 
Haspel legt den Zwec einer Verteidigung in frühere Zeiträume, und gibt als 
wichtigsten Zwec seiner Zeit (1761) die rechtliche Bedeutung an. Die späteren 
Berichte (Glaser, Oberamtsbeschreibung, sanfter usw.) behalten diese doppelte 
Zweckauffassung bei.

Eine Verwirrung hat bas Wort „Landwehr" gebracht. Noc bei derolt 
unb Widman wird zwischen ber Heg unb ber Landwehr ganz klar unterschieden. 
3n ben Abhandlungen über „Die Heeg" (S. 122—130) lammt nur ber Aus- 
druc Heg vor. (Herolt, S. 127,265; Widman, S. 376.) Er wird immer nur 
angewandt, wenn es sic um ben mit Stangenholz besetzten Graben handelt. 
Der Begriff Landwehr wird ebenfalls ganz einbeutig für bas Haller Land- 
gebiet gebraucht. Herolt, S. 210: „Die anbern bauern in ber Höllischen Landt- 
wehr, als am Kocher unterhalb Gelbingen ..." Widman, S. 315: „SD lag 
gering (= ringsherum) in ber Hallischen lanndwehr auc woll zwantzigtausend 
triegsvolth”; S. 326: „Anno 1547 umb Narttini fein zehen fenlin Stal alianer 
zu ross inn die Hallischen Ianndtwehr gelegt"; S. 357: „Wurttemberg, Vfalb, 
Maintz hielten ein musterblat in Hällischer landwehr."

Diese Bedeutung bes Begriffes ber Landwehr, genommen vom soldatischen 
Musterungsbezirt ber Landschaft im Gegensatz zum Stadtbezirk, deckt sic auc 
mit ber mundartlichen Überlieferung. Der Grenzverlauf wird immer mit heic 
bezeichnet. On ber Gegend von Brettheim (Kreis Gerabronn) ist ber Begriff 
Landwehr noch lebenbig. Man bezeichnet bort bie ganze Segenb vom Lund- 
turm bei Rot am Gee bis nach Rothenburg als bie Landwehr. „Mer geht in 
b’ Landtwehr" ist ber Ausdruc bes diese Segenb besuchenden Bauern.

Eine Gleichsetzung im hällischen Schrifttum zwischen Heg unb Landwehr 
fommt meiner Beobachtung nach in ber Mitte bes 17. Sahrhunderts auf.

Im „Extractus", Seite 172, heizt es: „bie von Hall haben einen starten 
landthag ober Landtwehr — aufgebracht". Haspel, Seite 33, spricht in feiner 
lateinischen Abhandlung oon sepimentum vivum unb gebraucht in deutscher 
Überfettung bafür bie Begriffe Landwehr unb Landheg als gleichbedeutend. 
Auszerdem nimmt er auf derselben Seite Landwehr unb Landgren als Synonyme.

Seit dieser Zeit werden bie beiben ursprünglich grundverschiedenen Begriffe 
als bie Bezeichnung für bie eigentliche Hege gebraucht unb tommen in biefer 
Art fast in allen späteren Abhandlungen vor.

Dem Begriff Landwehr haftet bie Bebeutung des Wehrhaften an, in ber 
Gleichsetzung mit Landheg wird bei dieser ber Verteidigungszwec in ben 
Borbergrunb gerückt.

Wäre bie Heg rein zu Verteidigungszwecken benützt worden, so müßten bei 
ihrer Errichtung strategische Gesichtspunkte beachtet worden fein. Diese sucht 
man aber in ihrem Berlauf vergebens. Oftmals bilbet sie überhaupt feine 
geschlossene Linie, sie geht ein Tal entlang, wo sie von allen Seiten eingesehen 
werden sann, sie giebt sich einen halben Hang hinauf, überquert Täler unb 
benützt offensichtlich nie landschaftliche Formen, bie zu einer Berteibigung 
besonders günstig tvären.

Eine Verbindung von äusserer $ eg unb ber Flügethegen, wie bies daußer 
schreibt („Bon ber Haupt- ober äußern Heg liefen Flügelhegen in verschiedenen 
Richtungen nach innen", S. 542), sonnte ich nicht feststellen.
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Eine dauernde Bewachung der Heglinie fand nicht statt, und ein ernsthaftes 
Hindernis bot die Bewachsung mit Stangenholz auc nicht. Das geht aus den 
angeführten Nachrichten deutlich hervor.

Für schwache Feinde unb räuberische Rotten, bie im 15. unb 16. Zahr- 
hundert eine Landplage waren, mar bie ^q allerdings ein gewisses Hindernis. 
Doc im Strauszenkrieg sahen mir auch, wie trotz ber Heg ber Landschaft von 
menigen Leuten Schaden zugefügt mürbe. Trotzdem scheint dieser Gesichts- 
punft, ber erhöhten Sicherheit im umhegten Gebiet, bei ber Erteilung ber 
Privilegien eine Rolle gespielt zu haben. 3m „Extractus"2 helfet es, Hall habe 
bie Heg aufgerichtet, „unb dadurch bie arme reisende leuth, mit ihren Güetern 
vor placereyen, unb allerley Naubens zu sichern" (S. 172). Unb Seite 170 
mirb berichtet: „Ao. 1529 hat König Ferdinand benen von Hall befohlen ein 
fleifziges Afffehen uff bie Heeg zu haben, bie Placereyen zu verhüten."

3n diese Richtung mag auch ein Vergleich mit Hohenlohe beuten, ber 1586 
geschlossen mürbe. „Mit Hohenlohe Av. 1586 verglichen, daß bas streifen nit 
bem glaib, sondern ber Centbarkeit anhing, bahero Hohenlde sic dessen in ber 
gallischen Landt mehr enthalten sollen." (Extractus, S. 185.)

Das „Streifen" ist jetzt noch ein Polizeidienst. Hohenlohe, bas innerhalb ber 
Heg bas Geleit hatte, glaubte infolge dieses Rechtes, bas ihm die Sicherheit ber 
Reisenden auftrug, auch eine Art ’olizei-Streifen-Dienst innerhalb ber Heg aus- 
führen zu dürfen. Hall aber hatte durc bie Erwerbung ber Cent ein höheres 
Recht, für Sicherheit innerhalb ber Heg zu sorgen, benn bie Heg umschloß formell 
Reichsland, unb zu bessern Sicherheit tonnte bie Cent aufgerufen merben.

Schlieszlic möge noch ein Urteil eines Nürnberger Bürgermeisters, ber 
tätigen Anteil am Städtekrieg nahm, nämlich des Erhard Schürstab,35 über 
bie Nürnberger Erfahrungen mit einer ähnlichen Verteidigungslinie bie Be- 
trachtung abjchlieszen. Während des Städtetrieges machte sic Nürnberg in 
ben Wäldern, bie fein Stadtgebiet umschlossen, einen burchgehenben Verhau, 
ber nur einzelne Öffnungen, ähnlich mie bie unserer Landheg, aufmies. Damit 
machte aber Nürnberg schlechte Erfahrungen. „3tem es ist aber npmmer zu 
raten ben malt zu uerhamen, barumb, bann mann unserer gesellen auszen maren 
unb einnam gethan betten, so meften dy veinbe mol, daz so nemr aufs ber 
ftraßen herein musten unb uerluffen in dy strafe unb trangen in dy nam zu 
czeiten ab." Auc ber Fall fam oor, ba bie Feinde genau bie Nusgänge 
wutzten, bafe sie ben Nürnbergern auflauerten unb bie Neiter niebermarfen. 
„... alfeo daz efz nit vast nutz ist ben malt zu verhawen" (S. 210).

Auc bie Türme sönnen auf eine Befestigung hinweisen. Doc oermißt 
man ebenfalls bie strategischen Gesichtspunkte, bie bei ber Anlage notmenbig 
gewesen mären. Es mürben 4 2anbtürme errichtet, bie man nach ben zunächst 
liegenden Ortschaften ben Michelfelder, ben Sanzenbacher, ben Brachbacher 
unb ben Hörlebacher38 nannte. Ein einziger ist noc erhalten, ber bei Hörle- 
bach. 1819 mürbe ber Brachbacher Landturm abgebrochen. 1816 mürbe an 
Stelle des Michelfelder Turms bas jetzige Försterhaus errichtet unb auch ber 
Ganzenbacher, dessen Grundrisz noch deutlich zu sehen ist, muß in dieser Zeit 
verschwunden fein. Die Bauart ber Türme mar nicht gleich- Der Hörlebacher 
ist ein massives Steinhaus, beffen Eden durc Buckelquadern verstärkt finb. 
Vom Michelfelder besitzen mir, aus einer Flurkarte im Michelfelder Rathaus, 
eine wirklichkeitsnahe Nbbilbung.30 Da dieser ein ausgesprochener Straszen- 
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turm war, überwölbte er die Strasze. Der obere Stoc hatte eine Wohnung.
Im Erdgeschoß waren sowohl nac innen als auc nac augzen Schieszscharten 
angebracht. Der Turm war, der Abbildung nach, in den Lauf der Heg ein- 
bezogen. Die Jahreszahl 1587 am Hörlebacher Turm kann feine Entstehungs- 
zeit angeben. Andere Türme, wenigstens bie beiden Straszentürme bei Michel- 
selb unb bei Brachbach, waren älter. Sm Strauszenkrieg 1517 wird ber Brach- 
bacher noc nicht erwähnt, unb Strauß wäre sicher nicht in unmittelbarer Nähe 
des doc immerhin mit einer Wache versehenen Turmes in bie Landheg ein- 
gebrochen, wenn schon einer vorhanden gewesen wäre. 1525 im Bauernkrieg 
nahmen bie Bauern bie „Hachenbüchsen" Dom Landturm mit.37 Sn ber 
Zwischenzeit wird er wohl erbaut worden sein.

Die Bedeutung ber Türme ist nicht eindeutig getlärt. Ausgesprochene Ver- 
teibigungstürme tonnten es nicht gewesen fein (im Sinne einer Borburg, wie 
mir dies Don ben Rothenburger unb Nürnberger Burgen im Stadtgebiet 
kennen). Dazu mar bie ganze Anlage zu klein. Auc fehlte bie eigentliche 
Befestigung, Graben unb Mauer.

Die fränkischen Städte im Tauber- unb Maingebiet, bie im Flugztal liegen, 
haben häufig sogenannte Wachtürme, bie zur besseren Sicht gegen Heran- 
nahende auf ben umliegenden Höhen errichtet sind. Eine solche Aufgabe sann 
ben Haller Türmen nicht zufallen. Der Brachbacher unb Hörlebacher haben 
überhaupt feine Sicht nac Hall. Vom Michelfelder unb Sanzenbacher über= 
sah man wohl bas Haller Gebiet, nac aufzen mar ihnen aber jebe Sicht vet- 
sperrt. Um ein übersehen ber Heg unb um eine Sicht von einem Turm zum 
anbern, mie es bie Oberamtsbeschreibung meint (S. 108), sonnte es sic nie 
handeln. Sie aber ohne weiteres als „Zoll- unb Kontrolltürme" zu bezeichnen, 
mie es Karl Schumacher in ben Mergentheimer Heimatblättern (3. Sahr- 
gang 4, S. 4) tut, ist für unsere Verhältnisse auc nicht angängig.

Urkundlich sann nur Dom Michelfelder unb Sanzenbacher Landturm nach- 
gewiesen merben, daß bort, allerdings erst im 17. Jahrhundert, „Wöhr zölle’ 
erhoben mürben. Erst feit 1648 merben zu Sittenhardt unb Sanzendac unb 
beim Michelfelder Landturm „Wöhr zölle" erboben.39 Es bauerte bis in bie 
90er Jahre des 17. Jahrhunderts, bis diese „Wöhr zölle" abgeschafft und diese 
Strasze als ein „Reichszolldistritt" anerfannt mürbe. Mhnlic lagen bie 3vll- 
verhältnisse auf ber anderen Straszenstrecke. Der Hörlebacher Landturm sonnte 
feiner Lage an einer durchaus nebensächlichen Strasze entsprechend für eine 
Zollerhebung nicht in Betracht fommen. Die „uralte Hochstrasze", bie Gveszlert 
in Verbindung mit feiner Lage bringt, mar in ber damaligen Zeit schon längst 
bebeutungslos gemorben.

Es mag in diesem Zusammenhang barauf hingewiesen merben, daß immer 
in ber Nähe ber Landtürme offene höllische Dörfer liegen. Der bewehrte Kirch- 
hof unb ber Kirchturm maren in ben Städtetriegen oft ber Zufluchtsort ber 
Einwohner. Es sonnte möglich fein, das bei diesen offenen Dörfern, bie feine 
Kirche besassen, ber Landturm eine ähnliche Rolle, mie im Kirchdorf ber Kirch- 
turm, zu spielen hatte. Arkundlic sonnte ic barüber aber nichts finben.

Eines ist sicher: sie maren ein eindrucksvolles Hoheitszeichen reichstädtischer 
Macht unb sonnten ben reichsstädtischen Forderungen ber Achtung des städtischen 
Territoriums unb ber barin eingeschlossenen Rechte gewichtigen Nachdruc ver- 
leihen.

11 Württembergisc Franken
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Cent und Heg
Die Erweiterung des Privilegs Don 1401 durch Friedric III. 1479 hat als 

wichtigsten Punkt die gemeinsame Centpflicht aller innerhalb der deg Wohnen- 
den, und zwar sind auc die auszherrischen Untertanen centpflichtig.

Die Cent hat ihre besondere Geschichte, beren Verfolgung über ben Nahmen 
biefer Arbeit hinausgeht. Wir besitzen barüber für unsere Segenb eine Arbeit 
von Karl Weller, „Die Centgerichtsverfassung im Gebiet des heutigen würt- 
tembergischen Franken" (in ber Besonderen Beilage bes Staatsanzeigers für 
Württemberg, 1907, 1 unb 2).41

Ihr Anfang verliert sic in ber deutschen Frühgeschichte. Sie entstanb wpb 
in ber Wanderzeit ber Germanen als Form ber Bolkswehr. Wehrbaftigteit 
unb Gtaatsbetätigung unterschieden sic nicht Doneinanber. Bei ber Geszhait- 
werdung mürben ber Cent staatliche Verpflichtungen zugewiesen, sie mürbe zu 
einem Gerichtssprengel,42 in bem die Centpflichtigen für Ordnung zu sorgen 
batten. , „

Die meitere Entwicklung geschieht nun in zwei Richtungen. Ariprungtic 
mar bas Gericht ein reines Volksgericht. Der Richter mürbe Dom Volte ge- 
wählt. Unter ben Frankenkönigen mürbe bas Volksrecht in ein Königsrecht 
umgewandelt. Der als Stellvertreter bes Königs berufene Graf hatte in feinem 
Sau auc bie Oberhoheit über bas Gerichtswesen, die Cente in ihrem alten 
Umfange blieben aber bie gleichen. Auc noc unter Karl bem Srofjen, ber 
eine Hinderung in ber Zuständigkeit ber Rechtsfälle innerhalb ber Gaugrafichast 
herbeiführte, erhielten sic bie Centen. Mit ber Auflösung ber alten Gau- 
einteilung ermarben bie Grundherren bie hohe Gerichtsbarkeit, bie sie an 
Königs Statt ausübten. Un ber Hohenstaufenzeit ging bas Centgericht im 
Bezirf bes ^önigsgutes in ein königliches Gericht auf. „Wo. aber staufiiches 
ober Reichsgut in anbere Hände gekommen mar, trat überall in bem seinerzeit 
unter hohenstauf ifeher Verwaltung stehenden Sebiet an bie Stelle ber früheren 
Centgerichte bas Gericht ber Landesherren, welche bie Rechtsnachfolger der 
Staufer daselbst maren."43

Jede Cent hatte zudem noch örtliche Veränderungen durchzumachen in bem 
Sinn, daßz sic bie Sebiete ihrer Zuständigkeit vergröfzerten ober Heiner 
mürben. ,

Die anbere Entwicklung ber Centen bezieht sic auf ihre Suftanbigteit. 
Ursprünglich war die Cent nur zur Schlichtung von Streitigfeiten zuständig, 
es mar ein „Niedergericht ohne Vlutbann".43 Später hatte bie Cent bie Blut- 
gerichtsbarfeit, zu beren Fällen ben „rechten Centen , allgemeine Versamm
lungen bes gesamten Centvolkes einberufen merben muszten. Sm 16. Sabr- 
hundert ermeiterte sic bie Zuständigkeit ber Cent noch mehr. Cent mürbe ber 
Begriff für alle Rechtsfragen, an benen bie Allgemeinheit Ontereffe hatte. 
Was allmählich alles unter Cent verstanden mürbe, zeigt bie da pelsche Voftor- 
dissertation.

Mit bem Privileg Don 1479 ermarb Hall ben Anspruc auf die hohe de- 
richtsbarkeit samt ber Vermattung in ihrem Don ber Heg klar umgrenzten 
Sebiet. Die Inwohner hatten einen Huldigungs- unb Gehorsamseid ju 
schwören. (Haspel, S. 39.)

Die Cent verpflichtete bie Einwohner innerhalb ber deg, in gemeinsamem 
Handeln nicht nur Recht zu sprechen unb in Rechtsfällen zu entscheiden, sondern 
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auc für die Durchführung der Reichsgesetze innerhalb des umhegten Reichs- 
gebietes einzustehen. Bei Verletzung des Rechtes im Zivil- und Kriminalfall 
mutzten die Centangehörigen, im Falle das Centgeschrei erhoben wurde, sic 
zur Sühne zur Verfügung stellen. Wir haben einen solchen Fall schon erwähnt 
bei ber Fehde zwischen Eustachius von Übungen unb bem Schenken Gottfried.

Auc die Polizeigewalt innerhalb ber Heg stand ber Cent zu. 1536 brannte 
es öfters im Gebiet. Nac ben „Brennern" wurde eifrig gefabnbet. „Es ritt 
türtzlic ... ein reifzig Knecht zu Enszlingen nit ben rechten weg, bem eyllen 
bie baurn nach, m a n 11 e n diezent uff, fiengen ine bep Otterbach, furtten 
ben gen Hall; er war aber fein prenner." (Herolt, S. 256.)

Der Vergleich im Sahre 1586 mit Hohenlohe über „das streifen" regelt bie 
polizeilichen Befugnisse innerhalb ber Heg. (Siehe S. 160.)

SD erweitert sic bie Bedeutung ber Heg. Sie wird Rechtsgrense im 
Sinne bes „ein Gericht hegen unb bannen". (SieheG. 158.) Sie wird Hoheits- 
grenze, bie ein Reichsgebiet mit allen einem solchen zugehörenden Rechten 
umschliefzt.

Trotzdem war bie Verworrenheit in rechtlichen Dingen namentlich in ben 
Grenzorten noc aufzerordentlic grofz. Privileg staub gegen Privileg. „Man 
sann sic nicht leicht ein richtiges Bild von ber Verwirrung machen, bie auf 
diesem Gebiet herrschte. Privilegien zu erteilen, nahmen bie meisten Kaiser 
nicht schwer." Die Abgrenzung ber Befugnisse einzelner Machthaber sowohl 
in Hinsicht ber territorialen Grenzen als auc ber Zuständigkeit waren nirgenbs 
flar. Dieser Zustand führte überall zu bauernben Streitigkeiten." Man ver- 
steht, bafe Sall sic bie Mühe ber Hegaufrichtung machte, um sic dadurch eine 
klare Hoheitsgrenze zu schaffen.

3n ben strittigen Fällen werden Berträge geschlossen. Es wiederholen sic 
bie gleichen Erscheinungen, bie wir bei ber Betrachtung bes Haller Serri- 
toriums (S. 148 ff.) gefunben haben. Die schwächeren Nachbarn mufzten bie 
Haller Oberhoheit anerfennen. Die Ansprüche ber Ebenbürtigen unb Mäc- 
tigen mürben gebührend berücksichtigt.

So behielt Branbenburg bie hohe Gerichtsbarkeit bis nac Bellberg. 46 Vie 
weitere Entwicklung haben mir bereits Seite 151 behandelt.

Die hohe Obrigkeit auf ber Schmiede unb bem Zollhaus in Bubenorbis 
blieb bei Württemberg (Bertrag 1532; siehe S. 152).

Comburg besafz bie fraischliche Obrigkeit zu Tüngental, Julian, deslental 
unb Allmer pann. Durc Berträge (1557 Tüngental, 1558 Sessental, 1567 
Allmerspann) erlangte Hall in diesen Gebieten bie hohe Gerichtsbarkeit.

Die Berträge mit Hohenlohe 1561 regeln bie Rechtsverhältnisse zu Anter- 
müntheim, Gailentirchen, Binnen unb Neunkirchen. 3n ben genannten Orten 
ist bie Malefizgerichtsbarkeit hällisch, bie bürgerliche ober vogteiliche Gerichts- 
barkeit soll gemeinsam ausgeübt werden (Extractus, 6.196). Mit Limpurg 
wird ein Bergleid) 1514 gemacht, ber aber durc bie Veränderungen von 1541 
wesentlich geänbert wurde. Die Herren von Crailsheim behalten bie hohe unb 
niebere Gerichtsbarkeit in ihrem Besitz Braunsbach (Bertrag 1567; Extractus, 
6.200). In Westheim, wo ein Murrhardter Zehendhof war, waren mehrere 
Berträge nötig, um bie Gerichtszuständigkeit zu regeln (1519, 1523, 1541, 
1560, 1561). Der wichtigste stammt vom Sahre 1578. Die Gerichtsfälle auf 
bem Murrhardtischen Hof sollen mit Württemberg unb Hall gemeinsam ge- 

11*



164

ahndet werden, und zwar wechselt die Zuständigkeit in jedem Sahr. Die Ober- 
hoheit Württembergs bleibt dadurch gewahrt, das Hall nie ben Täter aus dem 
Hofe herausholen darf, sondern der Täter muß Dom württembergischen Pfleger 
freiwillig herausgegeben werden. (Extractus, S. 192; dandschrift F 82, 
S. 267.)

Auf Grund des kaiserlichen Privilegs unb ber geschlossenen Verträge war 
im Haller Territorium die Durchführung ber Rechtspflege unb ihre Zuständig- 
feit einheitlich geregelt unb Hall sonnte mit leichter Mühe die gesamte Gerichts- 
barfeit bem Stadtgericht einorbnen. Die Gerichtsgrenze war die Heg.

Heg unb Geleit
Das Geleit hat mit bem Gericht einen gemeinsamen Ursprung. Es will die 

Sicherheit des Reisenden gewährleisten. Der gemeinsame Ausgangspunkt zeigt 
sic barin, daß bas Streifen, also bie polizeiliche Überwachung des Landgebietes, 
umstritten war. Hohenlohe betrachtete es als eine Aufgabe des Geleitsherren, 
bem bie Sicherheit auf ben Landstrafzen anvertraut war, während Hall es als 
ber Cent zugehörig für sic in Anspruch nahm. Die Streitigkeiten in unserem 
Gebiet mürben behoben in dem Vertrag von 1586 (siehe S. 160).

Die Verwandtschaft ber Cent unb des Geleites zeigt sich auch noch in bem 
Sonderrecht ber Möckmühler Centgenossen. „Die Cent Möckmühl hatte nämlic 
bie Verpflichtung, je zur Zeit ber zwei Frantfurter Messen, zu Ostern unb im 
Spätjahr, bie auf ber Kaiserstrafze zwischen Kocher unb Sagst hinziehenden 
Kaufleute von Neusatz bei Schöntal durc ben Harthäuser Wald bis an ben 
Neckar bemaffnet zu begleiten, was durc ben Centgrafen unb bie berittenen 
Metzger Don Möckmühl geschah."4T

Im Laufe ber Jahrhunderte entwickelte sic Cent unb Geleit in verschiedenen 
Richtungen. Der Begriff Cent wird zuständig für das gesamte Rechtswesen. 
Das Geleit mirb zu einer wesentlichen Einnahmequelless ber Geleitsherrichaft 
unb gebt eine enge Verbindung mit bem Zollwesen ein. Allerdings bestehen 
auc hier grundsätzliche Unterschiebe. Unter bestimmten Voraussetzungen mar 
jedermann zollpflichtig; Geleit zu nehmen unterftanb immer ber freiwilligen 
Entscheidung.

Über bie Anfänge des Geleites haben mir feine historisch genauen Kennt- 
nisse. In ber Karolingerzeit maren bie öffentlichen Straßzen Königsgut; sie 
führen heute noch vielfach bie Bezeichnung Königs- ober Heerstrafze. Die Unter= 
haltung ber Strafzen geschah durc öffentliche Arbeiten, zu benen ber königliche 
Sendbote aufrief unb bie burch ben Saugrafen geleitet mürben.19 Für bie 
Sicherheit auf ben Straszen hatte ber Saugraf zu sorgen. Mit ber Auflösung 
ber Gaugrafschaften gingen, ähnlic mie bei ber Cent, an einzelne Hrund- 
herren bie Verpflichtungen von Seleit unb Unterhaltung ber Strafzen über, bie 
als Vorsteher bes Königs feine Rechte ausübten. 3n ber Hohenstaufenzeit 
maren bie Fürsten bereits im Besitz aller Straszentechte.50

Die Geleitsherren unterdrückten ben Bau neuer Straszen unb machten dar- 
über, das sich jeder Versehr über bie königlichen Straszen vollzog.

Dieser Zustand mar für Hall besonders mi szlich. Hall lag an feiner Königs- 
sirasze unb hatte auch fein altes Geleitsrecht. Durc ben Salzhandel beburfte 
es aber bringenb neuer Verbinbungen. Der alte Straszenzug führte im Norden 
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der Stadt vorbei. Über bie Strafte» unb Geleitsverhältnisse unterrichtet eine 
Handschrift im Archiv Hall, bie Karl Weller bereits in feiner Arbeit »Die 
Reichsstrafzen bes Mittelalters im heutigen Württemberg" bearbeitet hat.

Die Gtrasze Wimpfen— Neuenstadt— Öhringen (neuerdings ist der ganze 
Gtraszenzug mit bem Ausdruck „Nibelungenstrasze" belegt worden) teilt sich 
beim höllischen Landturm vor Brachbach. Die eine Linie führte nach Anter- 
münfheim—Hessental— Sulzdorf— Willa— Ellwangen. Die anbere Linie gebt 
bei Geislingen über ben Kocher nach Cröffelbac Ilshofen -Crailsheim 
Westgartshausen— Dinkelsbühl. .

Auf bem ersten Strafzenzug besaß Limpurg durc ein Privileg Nur 
vom Jahre 1347 das Geleit von „Ober Müntheim auf ber Steig" bis „in ben 
Bac vor bem Virngrund, ba bie Mulle (Willa) steht".51 Das Geleit von 
Müntheim bis Neuenstadt beanspruchte Hohenlohe. . .

Auf bem zweiten Strafzenzug herrschten52 folgenbe Verhältnisse: »randens 
bürg fürth bas Glaidt von Crailsheimb aus durc die Landwehr herein uff 
Ilshouwe bis gen Geitzlingen in ober zwischen bebe Brucken. Alsdann 
empfengts Hohenlohe unb führt es ... uf Brachbac unb die Straßen hinaus, 
bis zu bem prichshäuser Landthurm" unb weiter „gegen Westernad" doben- 
lohe führte bas Geleit bis Neuenstadt.53

Sall bes asz nirgenbs ein Geleitsrecht. Die Verbindungsstraßen von our 
königlichen Landstrasze, bie erst in ber Hohenstaufenzeit errichtet wurden, waren 
im Besitz ber Grafen von Limpurg. Diese besaßen neben bem Geleit auf ber 
Landstrasze von Müntheim bis Willa noch bie Verbindungslinie beider Straßen 
bie Bühler abwärts durc ein Privileg Karls IV. vom Sahre 1347.54 .

Auc bie Verbindungsstrasze focherabwärts von all bis Antermüntheim 
war in ben Händen ber Grafen von Limpurg „bis mitten uff bie Brüce über 
bem Kocher. Da fangt bie Grafschaft Hohenlohe an zu begleitten unb fuhrt 
es uff ber Landstrasze zur äußeren Heeg beim Mprichshauszer Sandturm gegen 
westen noch hinauf."55 Limpurg besass auc das Geleitsrecht Éocheraufwdrts.20

Mit ber Erstarkung ber Stadt, beren Ausdruc bie Errichtung ber 7e9 war, 
beginnt nun bas Streben Halls, Geleitsrechte zu erlangen. Bis zum 17-abr- 
hunbert geschah dies durc gütliche Vereinbarung mit ben Nachbarn, i ber 
Schwächung ber Kaisergewalt im 17. Jahrhundert unb ber damit verbundenen 
Erstattung ber selbständigen Territorien, namentlich auch in Hinsicht auf bie 
Verbindlichkeit gegenüber kaiserlicher Privilegien begann dall felbftänbig mit 
bem Bau neuer Straszenlinien, bie bie Umgebung ber alten Landstraßen mD95 
lieb machten. Statt bes Geleits führte bann Sall Sollerhebungen ein. Darüber 
hören mir noch meiter bei ben Zollverhältnissen.

Bereits 1398 erlangten bie 3 Reichsstädte Hall, Rothenburg unb Vinkels- 
bühl durc Kauf von bem verschuldeten Grafen Ulrich von Hohenlohe orüber- 
gehend Geleitsrechte im Virngrund, bei Slshofen unb bei ^onharbt.5. Es 
waren dies feine Reichslehen, mürben aber von Saxl IV. 1361 für „alters 
hergebracht" anerkannt.58 .. .

Der Besitz mar nicht von Wichtigkeit für bie Entwicklung ber Stabt. Erst 
mit bem 1541 erfolgten Ankauf ber halben limpurgischen Rechte, die ben Soll unb 
bas Geleit umfassten, erlangte Hall bie Geleitsrechte ber ©rasen von Simpurg.

Vom Jahre 1569 besteht ein Vertrag mit Brandenburg. »Brandenburg 
führt gleichfalls bas Glaidt von Crailsheim aus durc bie Landwehr an bie
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Teufelsflingen hinder Lvrenzen-Zimmern herein gegen Sroszaltdorff, die 
Stadelhover Staigen hinab bis gen Oberscheffac und zum Flusz hinan, das 
die brandtenburgisc und höllischen ferdt mit den Vorderfüszen beider Seitten 
in der Bühler stehen. Als dann gebraucht und führt Hall das Glaidt wie 
gedacht aus der Bühler herein zur Stadt."59

Das Geleit als Einnahmequelle und die damit verbundene Umwandlung 
in einen Zoll spielt nun in den folgenden Jahren die wichtigste Nolle. Sm 
Verlauf dieser Entwicklung verstand es Hall, die Limpurger Rechte immer 
mehr auszuschalten.

Gegenüber den alten Rechten des Markgrafen von Brandenburg und der 
Grafen von Hohenlohe konnte durc die Aufrichtung der Heg vorerst fein neuer 
Zustand geschaffen werden. Nur bas Herren- ober Ehrengeleit beanspruchte 
Hall innerhalb feiner Heg. Streitigkeiten über bie Ausübung dieses Hvheits- 
rechtes finb anläszlic des Einrittes Karls V. in Hall im Sahre 1541 über- 
liefert.60 Mit 40 ferden ritt ber alte Stättmeister Conrad Büjchler bem 
Kaiser entgegen bis zur äuszeren Heg am Brachbacher Landturm. Dort über= 
gaben sie ihm ben Schlüssel zum Landturm mit ber Versicherung, „wie dise 
landtschafft kays. map. Grund unb Boden sey". Der Kaiser gab ben Saliern 
bie Versicherung ihres Rechtes in ber Form, daß sie unmittelbar vor bem 
Kaiser reiten bürsten, während bie Hohenloher als Inhaber des gewöhnlichen 
Geleits sic mit bem Vorritt ber Haller begnügen muszten. Der Markgraf von 
Brandenburg anerfannte bie Rechte ber Haller innerhalb ber Heg. Er ritt bis 
Lorenzenzimmern unb wartete bort in einem Bauernhaus auf ben Kaiser. Als 
man des kaiserlichen Zuges ansichtig wurde, ritt er zurück an ben Riegel in ber 
Landheg unb erflärte ben Hallern, bie wiederum bem kaiserlichen Zug voran- 
ritten: „. .. ba hat ewer gleyd ein enbt. Darauf geantwortet, ja. Hatt er ge- 
sagt, so bebt meins an."61

Sm Sahre 1542, am 30. Sanuar, tam König Ferdinand auf ber Reise nac 
Speyer in hällisches Gebiet. Die Haller ritten ihm bis Lorenzenzimmern ent- 
gegen unb geleiteten ihn in Verbindung mit ben Leuten des Markgrafen bis 
vor bie Tor Halls.92 Am anbern Tag erfolgte fein Weiterritt. Der Hohen- 
loher Graf Albrecht hatte ben Plan, ben Kaiser gleic vor ben Toren Halls 
zu empfangen. Die Haller erfuhren dies, unb um bem Grafen juvorjufommen, 
entsandten sie einen Ratsherrn auf ben Brachbacher Landturm unb boten bie 
Bauern auf, sic an ber Heg mit Handrohren zu versammeln. Dem Grafen 
sollte ber Einritt in bie Heg versagt iverben. „Graff Albrecht ist fommen, ben 
haben bie uff bem landthaus nit wollen herein lassen, er verhiess bann, bas er 
nit gelaiten wöll ... er wölle bem tonig entgegenreiten." Auf ber Müntheimer 
Steige wurde er des kaiserlichen Zuges ansichtig, „er ruckhte mit feinen reuttern, 
bern bey 60 waren, zu hauff.93 Die von Hall", bie mit 40 “ferden, 150 mit 
Handbüchsen bewaffneten unb 250 mit langen Spieszen ausgerüsteten Knechten 
ben Kaiser begleiteten, „machten eine Schlachtordnung" unb bebeuteten bem 
Grafen, er bürfe nicht geleiten, sondern müsse hinter bem Zuge reiten bis zur 
äuszeren Landwehr.63

Die Handlung bes zornigen Grafen, ber alle Hoheitszeichen Halls, bie sie 
am Gailenkircher Kirchturm angebracht hatten, am darauffolgenden Tag als 
Patronatsherr kurzerhand ben Kirchturm hinabwarf, ist bereits Seite 157 
geschildert.
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Die im Sahre 1543 stattgefundene Tagesleistung in Müntheim zwischen 
den Grafen zu Hohenlohe unb den Hallern, deren Verhandlung sic114 Sage 
lang hinzog unb bei der die Hoheitsrechte geregelt werben sollten, führte De- 
greiflicherweise zu feinem Erfolg. Hall war eifrig bestrebt seinem Land 
als unmittelbar bem Kaiser unterstehend empfunden wurde, alle tallerlichen 
Hoheitsrechte zu erhalten bzw. neue dazu zu erwerben Die de 9 a 5 209 el T8- 
grenze des Geleites würbe vom Kaiser anerfannt. Nac bem Besuch Sailer 
Karls V. erfolgte bie Bestätigung aller Freiheiten über bie Eandheg.

1544 war ber Kaiser von Speyer nach Prag gereift. Den Grafen poI 
Hohenlohe würbe das Herrengeleit untersagt: „And ist die fönigl. Maie itd 
fambt allem ihren Hoffgesindt, mit bem Norgenmab! zu Geislingen, frep ouS- 

de °3m folgenben 3abrbunbert beginnt ein neuer Abschnitt ftabtifcber Yplitit, 
ber besonders im Geleits- unb Zollwesen zu wesentlichen Neuerungen führte 
Rac ber Reformation, bie bie Stadt im Gegensatz zum Kaiier, brachte un 
währenb ber diese ihre Selbständigkeit auszerordentlic erhöhte, wird Den 
taiserlichen Privilegien feine so ausschliefzliche Bedeutung, mehr zugeme fep. Die Stadt übernahm Pflichten, bie in ben vorigen Sahrbunberten nur ber 
taiserlichen Macht angehörten.ES beginnt eine Zeit des selbständigen Straßenbaues Bor allem würben 
bie Nebenwege ausgebaut unb aus ben Pflichten bes Wegbaues würbe bas 

echt abgeleitet, Solle zu erheben." Die wichtigste AInternehmung war Der 
Ausbau ber Straße nach Michelfeld unb die Weiterführung Bubenorb 5 
Jainbarbt. Diese Straße bot bie Möglichkeit einer türzeten Verbindung mit 
ber Nelchsitabt Seilbronn unb umging die Landstrafze über Besternad- 

Öhringen, beren Hechte ganz in ben Händen der Grasen von pobenipbe worer.
Ein alter Weg über bie Keuperhöhen bestand schon sehr frühe. PieR’ Es 

harbter Bannforsturtunde vom Zahre 1024 bezeichnet ibn nur als ol." 
Der Ausbau zur Straße erfolgte wahrscheinlich um die Wende bes 16. 3um 
17 Jahrhundert, unb ba seit bem Erwerb ber limpurgischen Rechte die $ eleifs- 
unb Sollrechte gemeinsam ausgeübt würben, erfolgte bie Duxdofübrung Ps [ 
Arbeit ebenfalls gemeinsam....... Auf ihre bey derjeitige Reron rn h Staiaen „bie Straßen von bem Siebener Thor an, durc Michelfeld, rothe Stengen, 
unb biß nach Bubenurbis in Reparatur” genommen, „auc eben babureb biele 
Strafen fur einen 9 e i $53 o 11 9 i ft r ic t zu erfennen "Pieser Ktrobsen. 
zug erscheint in ben Extracten ber folgenben Zeittan erster Stele wenn von 
Salier Straßenrechten bie Rede ist. And zwar beansprucht Hall bas. Geleit 
auf ihr über ben ganoturm, ber an einer Slügelheg steht hinaus, bis ou 
äußeren gandwehr nechst bei Mainhardt"." Dieses beanspruchte Tiec 
faßten bie Nachbarn, poheniohe unb Württemberg, als eine Anmajzung af 

G5 hatt aber ... Würtenberg sic von unsern übelmeinenden Dacbarn, 
an Einleitung eines, bei ber Hobenlde walbenburgßchen Cants len „gefunt enen Zettels, verleiten laßen unb ber Stabt Sall baß hergebrachte Glaibe von Sa 
aus nit weit, als zum Michelfelder Landturm, Semaß sie Borgeben, baßbei diesem Eanbturm bie äußere Heg fei, nicht gestatten wollen unb umb bebvilen

* «laWaien beftebent in halischer Landwöhr, zwischen den Herrn Grafen von sohenfobe"tnO einem Hocedien Hat in Schwab, ball". 1526. 1546. 1544. vanb- 
schrisi im Archiv Hall.
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aus diesem Herrnglaibt ein Mardglaid gemacht, jharlic defzselbe 
uff Sakobi Sharmartt, durc die Würtemb. Amptsdiener aus dem Ampt 
Weinsperg, von der äuszeren Heg bei Meinhardt bisz herein zu Michelfelder 
Landthurm mit gebrauchter gemalt mantenirt und die Hallische jedesmal de 
facto abtreiben lassen. Borgebendt, es fei ber Genüge mit Hohenlohe gesetzte 
gemeine Sagdstein uff bem Damm desz Seelins, nechst vom Landthurm, fein 
Sagens sondern ein Glaidstein."67

Man sieht daraus, das bie innere Heg als Zoll- unb Geleitsgrenze an 
diesem Straszenzug, bie mit bem Landturm als Hoheitszeichen einen Abschlufz 
fanb, von ben Nachbarn durchaus anerfannt wurde. Die Rechte bis an bie 
äußere Heg waren umstritten. Das Geleit ist nur noc Hoheitsrecht, bas 
Württemberg bis zum Landturm beansprucht, unb bas als ein Herrengeleit 
unb ein Marktgeleit in Erscheinung tritt.

Die Heg ist auf dieser Straszenstrecke Geleitsgrenze, während auf allen 
übrigen Strecken nur bas Herrengeleit an ber Heg begann.

Enge Beziehungen zum Geleit bat bas 3 o 11 w e 1 e n. Es gibt ein ausge- 
sprochenes Zollgeleit, beffen Geschichte von Riefel behandelt würbe.68 „Das 
Recht, Geleitszölle zu erheben, war im Reiche ein Regal."60 Die Entstehung 
des Regals ist umstritten. 3n unserem Gebiet war es im Besitz ber ursprüng- 
lichen Geleitsherren, also bes Markgrafen von Brandenburg, ber Grafen von 
Hohenlohe unb ber Limpurger Grafen. Sie erhoben mit ber Begründung, bie 
‘flicht ber Straszenunterhaltung auf sic genommen zu haben, an bestimmten 
Stellen Zölle (Wimpfen, Öhringen, Westernach, Crailsheim, Westgartshausen). 
Hall erhielt als einziges Zollrecht von Kaiser Ludwig IV. 1343 einen Brücken- 
zoll. Die Jollstätten in unmittelbarer Nähe ber Stadt waren im Besitz bes 
Limpurger Grafen. Vertragliche Regelung ber gegenseitigen Besitzungen ge- 
schahen 1399 unb 1408.70 Die freundschaftlichen Beziehungen bauerten bis 
1431, bann unterbanb Hall bie Zollabgaben an ben Schenken durc bie Zu- 
mauerung bes neuen Tores. Erst mit bem Kauf ber Limpurger Rechte 1541 
erhielt all teil am reichslehnbaren Zoll zu Geiszlingen unb Münkheim. Die 
Geschichte bes hällischen Zollwesens im 15. unb 16. Jahrhundert deckt sic 
vollständig mit ber bes Geleites. Wie wir bei ber Betrachtung derselben ge= 
sehen haben, handelt es sic in Beziehung auf bie Heg nicht barum, baß die- 
selbe als Grenzlinie eines schon festen Rechtsgebietes errichtet würbe, vielmehr 
handelte es sic barum, baß durc bie Heg erst bie Rechte erworben unb durch- 
geführt werben sonnten.

Der „Extractus2 ... ben Reichslehnbaren Zoll" betreffend bringt bas 
Zollrecht in Beziehung zum Besitz bes Wildbannrechtes. „Die ganze in bem 
Lehnbrief ... beschriebene Segenb ist fast, mit bem ehemaligen ... Wildbahn 
District einerley, auch daher bie Entstehung bes Zoll Regalis aus bem letzter 
um befto sicherer zu vermuthen."71 Die Grenze bes Dendelbacher Wildbannes 
bedt sic teilweise mit ber Heg. Den Kocher aufwärts bis nach Westheim, 
bann bie Linie über Frankenberg zur Obermühle an ber Rot ist gleichlaufend 
ber äußeren Heg, bie Linie über ben Landturm zum Kocher berührt häufig bie 
innere Flügelheg.

Wie bereits bei ber Geleitsfrage behandelt würbe, wirb bie Zoll- unb 
Seleitspolitif Halls in diesem Gebiet, wohl weil es als rechtmäßig erworben 
betrachtet wirb, nie angegriffen.
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Die Verbindung mit den Limpurger Grafen zeitigte einen regen Straszen- 
bau, ber für Limpurg deshalb verhängnisvoll wurde, weil durc Vertrag die 
Kosten gemeinsam getragen werden muszten. 1566 hatte deshalb ber Schent 
Christoph fast feine Einnahmen unb suchte eine Zollerhöhung herbeizuführen. 
Hall lehnte dies mit 5 Begründungen ab.71 Es setzte im Gegenteil ben Kampf, 
bie Rechte bes Schenken vollends auszuschalten, fort unb errichtete befonbers 
im 17. Jahrhundert überall sogenannte Wöhrzölle. 8m Anfang des 17. Sabr- 
hunderts wurde bie gemeinschaftliche Ivlleinnahme so gering, daß Limpurg 
1616 unb 1617 wegen „aufgerechneten Strafzen-Bau-Kosten mit 500 f. im 
Rest" blieb.71 ......... . —

Die „Wöhrzölle", bie namentlich während des dreißigjährigen Krieges 
überall errichtet wurden, zeugten von ber Selbständigkeit ber Stadt dem Reiche 
gegenüber. Diese entsprang denselben Gründen, bie mir schon bei ber Stage 
bes Geleites Seite 165 behandelt haben. Die Wöhrzölle mürben vor allem in 
ber Nähe ber Heg errichtet. Vom Sanzenbacher unb vom Michelfelder Land- 
turm missen mir, daßz bort im 17. Jahrhundert Zölle erhoben mürben. Zac 
einem Beschlufz bes Rates vom 15. März 1637 mürben zu „Alttenhoven, Geiß- 
lingen, Ilshofen, Vellberg als ein auszerordentliches Fettungsmittel bei da- 
maligen beschwerlichen Läuften Zollstädte"n-aufgerichtet. 1648 besamen 
Bubenorbis, Rieden, Rückertshausen unb übrigshausen Wöhrzollstätten. Eine 
ausschliessliche Beziehung zur Heg bei der Errichtung dieser Stätten beftanb 
nicht. Sall befaß nun von diesem Zeitpunkt ab ben Anteil an einem reids- 
lehnbaren Zoll unb noch auf Grund feiner erreichten Selbständigkeit eigene 
Zdlstätten. Es mar nicht schwer, bie eigenen Zollstätten bevorzugt zu be- 

handeln, um bamit ben Zollstätten bes reichslehnbaren Zolles, beren Ein- 
nahmen geteilt mürben, meniger Einkünfte zu schaffen. Das Urteil eines 
Reichskammerprozesses, bas für Hall bem Anschein nac nicht befonbers günstig 
ausgefallen märe,71 umging Hall durc eine neue Zollordnung vom Sabre 
1681. Trotzdem besamen bie Herren von Limpurg seine Erträge mehr. 3m 
Sahre 1690 betrug bie Einnahme aus bem gemeinschaftlichen Zoll nur 79 Ö., 
„ber hällisc private Zoll brachte bagegen 1329 ®. ein".

Unter solchen Umftänben hoffte Hall, durc Kauf ben anberen Seil bes 
Limpurger Zollrechtes an sich zu bringen. Die Verhandlungen zerschlugen sich 
aber, weil Graf Wilhelm von Limpurg das anfänglich gemachte Angebot von 
9000 f. auf 15 000 f. erhöhte. Fach feinem Ende, mit bem ber lehnbare 
Mannesstamm ausftarb, mürbe von feinem Erben, bem Grafen Vollrath, bem 
letzten Grafen von Obersontheim, 22 000 f. verlangt. Dessen Tod brachte bie 
Rechte an ben Fürsten von Ansbach, ber es vom König als Afterlehen erhielt, 
„mit welchen Mitzollherren bie Stadt zwar nach alter Gewohnheit boc sehr 
behutsam verfahren." (Extractus.71)

Hall verzichtete in ber folgenben Zeit auf bie Errichtung neuer Böbrzölle. 
Die alten merben aber bestätigt. Brandenburg verteidigte 1699 feine eigenen. 
„... Es merben also bie Wöhrzölle für feine neue Zölle anerfannt, unb ob 
schon bie fahrende vorher in loschen Gegenden, ohne Erstattung ber Sebubr 
durchpassiert so finb sie hoch solche vor ber Sebrauchung bes Territorii schuldig 
gemefen." (Éxtractus.71) „Auc ist ber territorial Herr befugt zu besserer 
Bestreitung Wöhrzölle anzulegen an welchem Ort feines Serritorii es ihm 
beliebe." (Extractus.71) Die grofze Selbständigkeit ber Territorialherren nac
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dem Dreiszigjähri gen Krieg kann feinen bestimmteren Ausdruc erhalten. „1756 
erhält Hall den andern Teil des Geleits bis zum Mullin’ gegen Abtretung der 
8 Haarder Seen und des dritten Teiles des Sagstheimer Jehenden nebst 
4000 f. barem Geld." (Extractus Zoll.)

Von diesem Zeitpunkt an ist für die rechtliche Betrachtung unseres Stoffes 
die hällische Zollgeschichte beenbet.

Der Zoll hat nur bedingte Beziehungen zur Heg, unb bie Annahmen 
Schumachers (siehe S. 161) unb Kolbs* sinb nur teilweise als richtig anzu- 
nehmen. Es mar nicht so, daßz durc bie Heg ein mit einheitlichen Geleits- 
unb Zollrechten ausgestattetes Gebiet umschlossen mürbe, sondern durc bie 
Errichtung ber Heg als Rechtsgrenze sonnten solche Hvheitsrechte erst erstrebt 
merben.

Zusammenfassung:
Die Betrachtungen lassen bie Heg als eine Nechtsgrenze erscheinen. 

3n ihrem Gebiet soll Anrecht verhütet merben unb Neichsrecht gültig fein. Die 
kaiserlichen Privilegien machen bas Gebiet zu einem selbständigen Reichsgebiet. 
Das wichtigste Privileg ist bie Verleihung ber € e n t g e r e c t i g f e i t. Der 
Begriff Cent, ber in ber damaligen Seit eine wesentliche Erweiterung feiner 
ursprünglichen Bedeutung erfuhr, brachte in erster Linie bie gesamte hohe 
Gerichtsbarkeit des Gebietes an Hall. Damit mar bie Möglichkeit gegeben, 
auc Geleits- unb IZvllrechte zu beanspruchen. Die Voraussetzungen 
zum Ausbau eines selbststänbigen Territoriums maren vorhanden. Durc bie 
Heg mirb bem Gebiet erhöhte Rechtsbedeutung im Sinne ber Erweiterung bes 
Burgfriedens zugesprochen: „Soll ber Burgfrieden gehen, als wyte ber 
Hage".72 Die Form ber Amhegung als Betonung bes mit besonderen Rechten 
ausgeftatteten Gebietes wurzelt im altgermanischen Gebrauch.

Hall hat ben Ruhm, als erste Reichsstadt bie Be - 
beutung einer derartigen Nechtsgrenze für eine Terri- 
torialpolitif ersannt 3 u haben.

Die Erfolge Halls bemogen benachbarte Territorialherrschaften, ben Ge- 
braud) nachzuahmen. Am besonntesten mürbe bie Amhegung ber Rothenburger 
Landwehr 1430 unb bie Ziehung eines Heggrabens durc ben Herzog von 
Württemberg im Norden feines Gebietes 1473.

So ist unsere Heg ein bedeutsames Denkmal mittelalterlicher Rechts- 
geschichte.

* Kolb schreibt Seite 37 in feiner Arbeit „Die Kraichgauer Ritterschaft unter ber 
Negierung des Kurfürsten Philipp von ber “falz" in Württembergische Vierteljahrs- 
hefte XIX, 1910: „Die Schwierigkeit ...", Soll zu erhalten, „... schien befonberc 
Masznahmen zu forbern .. " „Das Vorbild gaben bie Grenzbefestigungen von Hall 
unb Rothenburg D. T., welche schon um 1400 sich durc Landwehren’ ein einheitliches, 
geschlossenes Herrschajts- unb Zollgebiet geschaffen hatten."
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