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eine Zehentablösung. Frucht würbe oft zur Linderung ber Bot 
bei Miszwachs, Teuerung usw. zu Brot- unb Saatfrucht um- 
sonst ober gegen geringe Entschädigung von den Zehentherr-

1 503 fl 77 fr
Noval- unb Blutzehent finb nicht berücksichtigt, ba sie 1848 

unentgeltlich aufgehoben würben.
Für ben Zehenten sprachen folgendes: er war eine 

natürliche Abgabe, bei ber sowohl bei Bollernten unb in Misz- 
fahren Berechtigter unb pflichtiger sich in den Ertrag unb 
Schaben teilten. Der Zehentherr hatte eine sichere unb regel- 
mäßige Einnahme, bie nicht ben Schwankungen des Verkehrs 
unterworfen war, bies war befonbers für bie Geistlichen wich- 
tig, ba ihr Haupteinkommen häufig in dem Zehentbezug be- 
ftanb. Der Landwirt sonnte feine Abgabe leicht unb sofort er- 
lebigen, er brauchte bie Ware nicht erst auf bem Markt ab- 
setzen, je nach der Ernte war auc die Berpflichtung. In sozia- 
ler Hinsicht fand ein großer Teil ber ärmeren Bevölkerung 
beim Zehenteinzug unb -drusc Arbeit unb Verdienst, manche 
Gemeinde, 3. B. Straszberg, war aus diesen Gründen gegen

schaffen abgegeben.
Nachteile waren, ba^ ber wirtschaftliche Fortschritt, die 

bessere Kultur und Tennis gehemmt wurde, hatte her Bauer 
mehr Ertrag, muszte er auc höhere Abgabe leisten. Der Auf- 
wand von Kapital zur Verbesserung der Wirtschaft wurde 
unterbunben. Besonders ber Novalzehent verhinderte man 
chen Anbau non Dedland. Der Zehenteinzug kostete großen 
Aufwand, ber oft in feinem Verhältnis zum Ertrag stand. 
Durc Leichtsinn ber Zehenteinzieher, schlechtem Wetter, Her- 
umschleppen ber Garben gingen Werte verloren. Besonders 
auf bie Moral des Volkes hatte ber Zehent einen schlechten 
Einflusz, Untreue, Betrug Streitigfeiten, Beschimpfungen und 
tätliche Miszhandlungen waren nicht selten. Besonders war 
ber Geistliche in seiner beruflichen Wirksamkeit gehemmt, wenn 
er selber Zehentherr war.

Hatte ber Zehent zu feiner Entstehung Berechtigung, so war 
im ßauf ber Jahrhunderte im Wirtschaftsleben eine Aende- 
rung eingetreten, mit ber neuen Zeit war er nicht mehr ver- 
einbar.

Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte einiger hohenzollerischer Gemeinden
Bon Dr. Franz Haug= Bottenburg

I
In ben Jahren 1573, 1588, 1591, 1620 würben bie Steuer* 

verpflichtungen ber vorderösterreichischen Gebiete neu gere- 
gelt. Da aber durc ben 30jährigen Krieg bie Verhältnisse 
gründlich umgeftaltet worben waren, ergab sich bie Notwen- 
digkeit, endlic 1680 bie Grundlagen für eine neue Veran- 
lagung zu machen. Anlasz hatte mit bie Veranlagung zur 
Duartierlastenverteilung gegeben, bie zu schweren Klagen ge- 
führt hatte, unb so würbe beim Kreistag in Ehingen a. b. D. 
am 7. unb 8. Juli 1680 beschlossen, bas Ganze neu aufzustel- 
len, eine neue „Universalsteuerbereitung" (von reiten, nicht 
bereiten) vorzunehmen. Bis Kommissäre werben von ber Re- 
gierung bestimmt Franz Troyer 0. Gaispach, zu Straszfried, 
Frh. auf Tropenftein, unb Franz Rudolf von ber halben zu 
Beibberg, Frh. auf Tratzberg, beibe K. K. oö. Regiments- unb 
Hofkammerräte.

Sie faßten bas Ganze in ein Spftem, bas hier nicht erörtert 
zu werben braucht, beim im Folgenden finb jeweils bie Ant- 
wort auf bie von ihnen ausgestellten 15 Fragstücke aufge* 
zeichnet.

So ritten also bie Kommissäre von Herrschaft zu Herrschaft, 
ließen bort bie Beamten ber betr. Herrschaft unb Bertreter 
von ben Gemeinden antreten unb sich von ihnen bie Unter* 
lagen für bie Beubefteuerung übergeben. Ein glücklicher Um* 
ftanb ließ mich im Bottenburger Stadtarchiv einen dicken Fo- 
lianten finden, in bem nicht nur bie Angaben für bie engere 
Umgebung, sondern für sämtliche vorderösterreichische Gebiete, 
Pfand- unb Lehenherrschaften verzeichnet finb.

Bus diesen Angaben würbe bann eine Umrechnung oorge* 
nommen, unb bestimmt, baß bie Anzahl ber Sölben, b. h. des 
zu entrichtenden Steuereinheitssatzes für bie einzelnen Gebiete 
700 fein sollte.

Befonbers schwierig gestaltete sich bie Berechnung ber 
Grundstücke, beim wir finben barunter eigene, lehenbare, als 
Erb- ober Schupflehen, bei ben Wiesen einmähbige unb zwei- 
mähdige; zudem fam eine verwirrende Menge von ganz un= 
gleichen Blaßen hinzu, so ba^ sofort beschlossen würbe, alle 
liegenben Güter auf bie Einheit ber Chinger Räuchert zu 180 
Buten, jebe zu 16 Schuh zu 12 Bürnberger Zoll umzurechnen. 
Da im folgenden aber oft genug bie eignen Masze genannt 
finb, unb Verhältniszahlen zu anbern angeführt werben, finb 
bie Maszeinheiten wohl nach bem ortsüblichen Feldmaß aus* 
gedrückt.

Interessant ist aber noch die Gesamtzahl ber Steuerpflich- 
tigen, — Kontribuenten heiszt sie bie Handschrift —, bie mit 
13 955 (einschließlich ber Witwen unb Waisenpflegschaften) in 
12 801 Häusern angegeben wirb.

Ueber bie Grundsätze, nach ber bie Steuern umgelegt wer* 
ben, möchte ich mic hier nicht verbreiten.

Buch bie Buswertung ber genannten Zahlen möchte ich nach 
feiner Seite hin vorwegnehmen. Die Bngaben über bie Orts* 
steuerhöhe, über bie sonstigen Bngaben, Besitzverhältnisse, bie 
ganze Bienge von für bie Cage des Bauernftanbes am Ende 
des 17. Jahrhudnerts so überaus wichtigen Bngaben usw. soll 
bem, ber bie bantbare, unb heute mehr als je nötige Bufgabe 
unternimmt, bie Heimatgeschichte zusammenzustellen, überlas* 
fen bleiben. Nicht übersehen möge man aber auch die immer 
noch nicht überwundenen folgen des 30jährigen Kriegs, bie 
sich in öb liegenben Hofstätten, unb ber anberen Kriege, bie 
sic in schwerer Verschuldung funbtun.

So glaube ich, ber hohenzollerischen Geschichtsschreibung mit 
ber Veröffentlichung ber auf bie bortigen Orte bezugnehmen- 
ben Bngaben einen Dienst zu erweisen.

Lassen wir nun bie Handschrift sprechen.

Sigmaringen.
Bach Erledigung ber anberen Herrschaften kamen also bie 

Kommissäre am 29. Mai 1682 nach Sigmaringen; für bie Graf- 
schaff erschien ber Vicekanzler Dr. Johann Grieszinger, weiter* 
hin oon ber Stabt Hans Bbam Haimburger, Schultheiß, Jo- 
hann Merk, Bürgermeister, Joh. Frz. Gasser, Stadtschreiber, 
von Gericht und Bat Christof Kleiner, Michael Glantz, Hans 
Martin Lehlin unb Hans Georg Baanwarth unb erflären:

Die Stabt Sigmaringen hat 77 Steuerzahler, bar* 
unter 10 Witwen, bie wenig ober nichts geben, fonbern von 
Almosen leben; an Wohnstätten finb vorhanden 89 Wohnun- 
gen, unb 6 öbe Hofstätten. Unter ben Bürgern gibt es 4 Wirte, 
1 Bierwirt, 2 Beesen, 2 Schuhmacher, 2 Schneider, 1 Maurer, 
je 2 Schmiede, Wagner, Weber unb Hafner, je einen Zimmer- 
mann, Schlosser, Sailer, Küfer unb Kramer, aber ber einzige 
Metzger treibe bas Handwerk nicht. Ganze ober halbe Bauern 
gibts natürlich feine.

Die Stabt besitzt an Einkünften von ber Herrschaft bas halbe 
Umgelb mit einem Ertrag von rb. 100 fl. Den Blaßpfennig 
zieht bie Herrschaft an sich, liefert ihn aber nicht an bie Land- 
schaftskasse nac Ehingen, bie Kommissäre aber nehmen sich 
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vor, ihn wieder dorthin zu ziehen, auc gegen den Einspruch 
des Vizekanzlers, der geltend macht, daß er dem Fürsten 1619 
von Innsbruck aus überlassen worden sei. An Weggeld nimmt 
die Stadt 30—40 fl ein, hat aber 3 Brücken zu unterhalten, 
wozu sie weiter feinen Zuschuß erhält. Sonst erhält sie von 
Laiz rb. 7 fl 30 er für Steuer, Frohn unb anbere Dienste aus 
ein paar Jauchert Acker, bie biefe von alters her innehaben. 
Auc ein paar Zinse unb Gülten tragen nicht viel zum ge- 
meinen Wesen bei, fonbern bie Bürger müssen eben mit 
Steuern herhalten. Für ihre Güter entrichten KI. Gorheim 16 
fl 14 er, Laiz 10 fl, Inzigkofen 40 er.

Die Stabt bestellt ihr Feld mit 14 ober 15 Pflügen zu je 5—6 
Pferden. Je einen Erblehenhof hat ber Pfarrer unb ber Pre- 
biger, bas britte, ein Schupflehen gehört KI. Inzigkofen, unb 
einer mit 10 Jauchert Acker unb 20 Mannsmahd Wiesen in 
Hedingen, ber auf 100 fl 2 fl gibt.

Die Stabt hat im Winterösc 16212 3- eigene, 5212 land- 
garbige, bie ber Stabt je 2 Viertel Beesen ober Haber geben, 
unb 33 I. lehenbare Meder, im Sommerösc 160 bezw. 2712 
bezw. 35, im Brachösc 162 bezw. 80 bezw. 36. In guten Jahren 
schneidet man von ben guten 50—60, ben mittleren 30—40, 
ben geringen 10—15; 100 Garben geben 4— 412 Malter Vee- 
fen, 2—3 M. Haber; ein rauhes Malter fei gleich einem würt- 
tembergischen Scheffel.

An Wiesen finb vorhanden 36 Mannsmahd zweimäh dige, 
eigene, 831/2 M. einmähdige, eigene, 2212 einmähdige Land- 
garbwiefen, bie je nachdem 6—8, bezw. 20 er. Zins an bie 
Stabt geben, unb 16 M. einm. Lehenswiesen.

Den Zehnten bezieht ber Fürst, bie Kirchenfabrif unb bie 
Frühmeszpfründe je zu einem Drittel.

Gärten finb vorhanden 36 M., 6 weitere finb landgarbig.
An Lasten ruhen auf ben Erblehenhöfen 8—9 M., halb 

Veesen, halb Haber, an Handlohn ober Ehrschat 30—40 fl, 
bas Schupflehen au^er 5 M. halb Veesen, halb Haber 50—60 
fl Ehrschatz.

Die Güterpreise finb oon besten Aeckern 50—60 fl, mittel- 
mäßige 20—25, bie schlechteren 10—15 fl.

Der Steuerfaß von 10 er auf 100 fl wirb bloß von Käufern 
unb liegenben Gütern, nicht ber Hantierung ober bem Mobi- 
liar erhoben; eine einfache Steuer erträgt bann 100 fl.

Der Viehstand beträgt 115 Stüc Pferde unb Zugtiere, 163 
Stücf Melkkühe.

An Schulden hat bie Stabt 6 100, bie Privaten 15 700 fl.
Die Weide um bie Stabt herum ist 2 Stunb weit weg, wohl 

gut, muß aber mit 12 anbern Orten geteilt werben. Holz reicht 
bloß für bie Haushaltungen, zum Verkauf bleibt nichts mehr 
übrig. Jede Mene hat im Jahr 4 Frohnfahrten zu leisten.

Die Flurnamen der Gemeinde Bisingen
Von Fr. G ä ß I e r = Thanheim

V.

Stänbiges Brünnele.
An ber Ostgrenze Weilheim zu, heute noc vorhanden. 

Steigen. Mundartlich: Uf Stoiga. 1540 in ber Stoiga.
Flurteil nordöstlich ber Landstrasze; anfteigenbes Gelände.

Spitwiesen. Mundartlich: Spitzwisa.
Flurteil bei ber heutigen Schuhfabrik Vogt. Benennung nac 

ber früheren Grundstücksform.
Stell wiesen. Mundartlich: Stellwiefa. Rechts unb linfs 

ber Planie 300 m vom Ort entfernt gelegen.
Die Bezeichnung Stellwiesen rührt oom Weidebetrieb her 

unb kennzeichnet bie Umhegung für bas Weidevieh.
Tintentolben. Mundartlich: Dintakolba. Zwischen Har- 

res unb Rohr gelegen.
Es handelt sic um ein früheres, durc Entwässerung trocken 

gelegtes Sumpfgelände. Mit einer wirklichen Tinte hat bie 
Bezeichnung nichts zu tun. Muf ber Mifinger Markung wächst 
heute noch der Rohrkolben (Kolbenschilf) Typha, im Volks- 
munbe Duttenfolben genannt. Diese Pflanze hatte eine be- 
fonbere Bedeutung, weil sie als Dichtungsmaterial bei ber 
Faszherstellung verwendet würbe, unb heute noch verwendet 
wirb, gaßbauben würben früher im Volksmunde auch „Dut= 
ten" (= rinnenbe Ausbuchtung), genannt. Mus bem Dutten- 
kolben formte ber Volksmund nach Verschwinden ber begriffs- 
bildenden Erscheinung einen bem Wortklange nahestehenden 
modernen Begriff, nämlic ben Tintenkolben. „Kolben" ist 
heute noch gebräuchlich für Flasche.
Thanheimer Gärten

An ber südöstlichen Feldmarkungsgrenze gelegene Obitgür- 
ten. Einfache Lagebezeichnung.
Totengäsle.

Nördlic ber Straße nach Steinhofen gelegen, heute über- 
baut. Bisingen, Thanheim, Zimmern gehörten früher zur Mut

terkirche nach Steinhofen und mußten ihre Toten zur Beerdi- 
gung dorthin bringen. Dies geschah auf bem Wege des Toten- 
gäßle.
Vogeles Egart Mundartlich: vogeles eagat. 1540 

Vogeles Egart.
Dem Engenbohl nördlic oorgelagerte wenig gute Wiesen- 

fläche. Das Wort Egart ist schon behandelt, unb Bogeles 
Egart ist ber bem Vogelfang bienenbe Platz. Die hin unb wie- 
ber vorkommende Benennung Vogts Egart ist nicht zutreffend. 
Wankenbühl Mundartlich: Wakabühl, neben Sachen lie- 

genb.
Die Bezeichnung „Bühl" als mäßige Geländeerhöhung ist 

klar. Want ist oon Waag abzuleiten unb Waag heiszt stehen- 
bes, tiefes Wasser. Dieses haben wir in ber banebenliegenben 
Lache früher gehabt. Wankenbühl heiszt demnac Bühl am 
stehenden tiefen Wasser.

Want kann auch Abweichung oon ber geraben Richtung 
bebeuten unb ist bann mit Mans oerwanbt. Ort, wo sich die 
Talrichtung änbert; auch diese Deutung hat etwas für sich. 
Wendelrain. Mundartlich: Waetelroi.

Wendelrain heiszt ber an ber Steinhofer Grenze liegende, 
zum Teil schon überbaute Flurteil. Wende bebeutet hier fooiel 
wie äußerste Grenze, an welcher man umwenben = umkehren 
muß bei ber Feldbestellung. Main beutet bie vorhandene ge= 
neigte Geländelage an.
Weiden. Mundartlich: Uf Weida. 1540: Uf Wydach.

Weiden ist eine feuchte Wiesenlage, westlich auf halber 
Sänge ber Planie gelegen.

Die Bezeichnung Weiden ist zweifellos auf bas Borhan- 
benfein oon Salweiden zurückzuführen, bie feuchte Stellen be= 
vorzugen.
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