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T)aê ©ebiet ber 9ìanrafer erftrecfte fidi ttom Einfluß ber

2lare iit ben 9îtyein nad; Sîorben tyin, levèrent Strome folgenb,
biê gegen Sdilctftabt ; im heften bitbete ber Sogefenfantin bie

©renje biê juin tyeutigen Ballon d'Alsace; won biefem muß

man fid; eine Sinte gejogen beuten nad; ber Pierre-Pertuis,
roeldje baS Dìauraferlanb non ben Sequanern trennte, ttnïtyrenb

t>on tyter an bie ^uratyötyen bis über Solottyurii tytnauS unb
bann bie 2lare bis ju ibrer ÜDJünbung untere &ölferfd;aft non

tem Sanbe ber fèeloetier fdiieben. @3 finb bieS ©renjen,
nielctye fid; juin großen £tyeile im fpätern ìMfittelalter u>ieber=

finben, bie aber attety in ben Stürmen ber i8ó(ferioanberung
ttielfacty burdibrodjen unb üercinbert toorben ftnb. 3ìadjbem bie

3Uamannen non unferm Sanbe öollfontmen 23efiç genommen

nnb fiety in bemfelben ftaatiid; eingeriditet tyatten, fanben fid; in

ber tyeutigen beutfdjen, ober Ueber alamannifdjen Sctytoeij

jmei ©aue, 3largau unb Styurgau uor. 2«Mc weit gieng nun
ber erftere? Umfaßte er aucty nod; unfere öegenb, ober ft>ar

baS alte Sîattraferlanb aucty toätyrenb ber Säuberung eiu

fo compactes ©anjeS geblieben, bafc eine Trennung bel füb=

lieben (jetjt fctytueijerifctyen) »out nörblidjen (jetjt elfäßifctyen)

ïtyeile nidjt ftattgefunben Ijätte? Slue ben Urfunben, meldje

ftdj fpärlicb genug über jene 3*-'*t ertyalten tyaben, betonimeli

mir einiges Sidjt, uielctyeS, wenn aucty burd; âlnaloaje unb
Combination unterftütu, uns boety ttidjt weiter als bis jur
blofjen «iiV.tyrfctyeinltdjfeit fütyrt.

Unter ÄarlS beS örofjen ebenfo einheitlicher als ftraffer
9iegierttng luaren getniß aucty bie ©auOertyältniffe in unfern

1*

^)as Gebiet der Raiiraker erstreckte sich vvm Einfluß der

Aare iu den Rhein nach Rorden hin, letzterem Slromc folgend,
bis gegen Schlctstadt; im Westen bildete der Vvgesenkamm die

Grenze bis zum heutigen Lallon cl'^Isace; von diesem muß

man sich eine Linie gezogen denken nach der ?ierre-?ertui8,
welche das Naurakerland von den Sequauern trennte, wahrend

von hier an die Jurahöhen bis über Solothurn hinaus und
dann die Aare bis zu ibrer Mündung uuserc Völkerschaft von
dem Lande der Helvetier schieden. Es sind dies Grenzen,

welche sich zuin großen Theile im spätern Mittelalter wieder-

sinden, die aber auch in den Stürmen der Völkerwanderung

vielfach durchbrochen nnd verändert worden sind. Nachdem die

Alamannen von unserm Lande vollkommen Besitz genommen

und sich in demselben staatlich eingerichtet hatten, fanden sich in

der heutigen deutschen, vder lieber alamannischen Schweiz

zwei Gaue, Aargau und Thurgau vor. Wie weit gieng nun
der erstere? Umsaßte er auch noch unsere Gegend, oder war
das alte Ranrakerlaud auch während der Wanderung ein

fo compactes Ganzes geblieben, daß eine Trennung des süd-

licken (jetzt schweizerischen) vvm nördlichen (jetzt elsaßischen)

Theile nicht stattgefunden hätte? Aus deu Urkunden, welche

sich spärlich genug über jene Zeit erhalten haben, bekommen

wir einiges Licht, welches, wenn auch durch Analogie und
Combination unterstützt, nns doch nicht Weiler als bis zur
bloßen Wahrscheinlichkeit führt.

Unter Karls des Großen ebenso einheitlicher als straffer
Regierung waren gewiß anch die Ganverhältnisse in unsern
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©egenben genau feftgefteHt, berutyte bocty ÄarlS 3iegtmeut h>e=

fentüdi auf bem Sau unb beffen ©rafen. 2>or allem alfo
werben Urfunben auS biefer 3eü »nS baS ßube ber @nttoicf=

lung geben, welcbe bie ©aiwiertyältniffe feit ber Unterwerfung
ber âllamannen bis jur 33tüttyejeit ber Äarolingifdjeit Sftonardjie

burctygeiuadjt i)aben, unb tyier fommt gevabe eine Üturbadjer
Urfunbe, weldje ficty im 2trdjio ju (Solmar beftnbet, fetyr ju
flatten.1) „2lmalridjo fdjenft bent Älofter -Wurbadj, ,in pago
Alsacensi' geroiffe ©üter ,in pago Augusttaunginse et in
fine Methimise et in fine Strentze Actum in atrio
Sancti Germani ad villam Melina publice' 794 August 25."
hieraus gebt nun folgenbeS tyeroor :

1) 6» beftanb 794 ein Slugftgau uub jwar unabbäugig
bon irgcnb weldjem anberen.

2) DJlurbadj, bas loie 2lugft im frütyeren 9iaurafergebtet
gelegen war, getyörte jum ©tfafjengau, alfo tyatte eine Sretu

nung ftattgefunben.
xh3ie tueit ficty nun biefer Ülugftgau erftreeft tyat, würbe

fidj auS ben gettannteu Socatitäteit ergeben, wenn ficty biefelben

genau beftimmen ließen. 3JÌU Stdjertyeit, glaube idj, barf man
Diclina mit SDJötylut bei Sityeinfelbcn ibentificiren ; auS beut

©ermanuS, weldjem bie Äirdje bafelbft geiocityt mar, läßt ficty

uidjtS entnetymeu, beim bie Äirdje ftaub bis 1814 unter bem

befonberen Sditile beS tyeiligen Seobegar. Slttein folctye äBcdjfcl

ber patrone fommen fetyr oft Dor, unö bec tyciiige Seobegar

weist gerabe auf sturbaci; tyiit, weldje-j ju beffen (Styren

geftiftet mar. Diet'jintife uub Strenge werben t>pu Sdjöpfliu
unb XrouiUat als Ühtttenj unb Sierenj gebeutet. Cb man

nun Üiettyiuiifc ibentifdj erflaren barf mit Diittteuj, baS 1027

bei ißipo Diittenja beißt, muf, idj batyiu gefteüt fein laffen,

immertyin fdjcint mir biefe 'ionjeetur fetyr gewagt. 2luS Strenge

') Abgebr. Sroitillat: Jlünuments de l'histoire de l'ancien évêché

de Bàie. I. b3.

Gegenden genau festgestellt, beruhte doch Karls Regiment
wesentlich aus dem Gau und dessen Grafen. Vvr allein also

werden Urkuudeu aus dieser Zeit uns das Ende der Entwick-

lung geben, welche die Gau-verhaltuissc seit der Unterwerfung
der Alcuuanuen bis zur Blüthezeit der Karvlingischen Monarchie
durchgemacht haben, und hier kommt gerade eine Murbacher
Urkunde, welche sich im Archiv zu Colmar befindet, sehr zu

stalten.^) „Amalricho schenkt dem Kloster Murbach, ,in MM
^.Isässnsi' gewisse Güter ,in pago ^.uMsttaunginse st in
tine ^letstimiss st in tins Ltrent^s Return in atrio
Lêtncti ^ermg.ni «.cl villltm Kieling, publics' 794 August 25."
Hieraiis geht nun folgendes hervor

1) Es bestand 794 ein Augstgau uud zwar unabhängig
von irgend welchem anderen.

2) Murbach, das wie Äugst iin früheren Naurakergcbiel
gelegen war, gehörte zum Elsaßeugau, also hatte eine Trcu-

iiuug stattgefuude».

Wie weit sich nun dieser Augstgau erstreckt hat, würde

sich aus deu genannten Localitäteu ergeben, wenn sich dieselben

genau bestimmen ließen. Mit Sicherheit, glaube ich, dars man
Melina mit Möhlin bei Rheiufelden idenlisiciren; ous dem

Germauus, welchem die Kirche daselbst geweiht war, läßt sich

nichts entnehmen, denn die Kirche stand bis 18l4 unter dem

besonderen Schutze des heiligen Leodegar. Allein solche Wechsel

der Pmroue kommen sehr osi vor, und der heilige Leodegar

weisl gerade auf Murvach hin, welches zu dessen Ehren

gestiftet war. Methimise nnd Streiche werden von Schöpflin
und Trouillat als Mutteuz uud Sierenz gedeutet. Qb mail
nm? Methimise identisch erkläre,: darf mit Mutten;, das 1027

bei Wivo Mittenza heißt, muß ich dahin gestellt sein lassen,

immerhin scheint mir diese Cvnjectur sehr gewagt. Aus Streiche

') Abgedr. Trouillat: Xoimiueiits eis I'iiistoire às l'ansisi, «vscks
cls Làis. I. !?3.



aber mtttelft Stnnabinc eines SdjretbfetylerS SireuÇc ju madjen,

erfdjeint mir burctyauS unftatttyaft; beim ber Sctyreibcr ber

Urfunbe, ber priefter 2lltdjifo, mujjte in unferer ©egenb be=

faunt fein, unb gewiß finb foldje Sriefe, befonbere was bie GU

gcitnanten anbelangt, ntdjt flüdjtig gefdjrieben Worben. ferner
lag Sierenj nie unb nimmer im 2lugftgau; beim im ^atyre
757 fommen in einer 3t. ©aller Urfunbe *) ÄembS unb $abS-
tyeim, 835 in einer Urfunbe SubwigS beS Seutfdjen2) §äfingcn
als im Gtfafj gelegene ©örfer oor ; eS ift uun gerabeju un-
niöglicty, baß baS in ber 9JciUe gelegene Sierenj, welctycS

übrigens 835 Serencia genannt wirb,3) im 2lugftgau gelegen

tyabe ; biefer erftreftc ficty alfo nidjt über Safel binauS. 2cäbe-

res läßt fidj aus biefer Urfunbe niebt tyerauSfinben ; abgefetycn

tyingegen oon aller Gttymologic, inedite idj sDkttyimife unb Strenge
ant liebftcu für jwei Socalitätcu in ber 3tätye toon iUötjtin balten.

Sie SctyeiifimgSurfunbc übergab ber Sonator 2lmalrictyuS in
ber Äirdje beS tyeiligen ©ermanuS auf bein 2lttar, unb nactytyer

fütyrte cr ben Sctoollmäctytigten beS StijteS 9)hirbadj auf bie

gefetyenften Sänbereieu unb wies benfelben in ben Sefifc ein.

So fommt man auS biefer Urfunbe ju bem Sctytufj, baß ber

2lugftgau in Äarolingifdjer $dt unb jwar unter ber Crbnung
ÄarlS beS ©rofjen felbft unabtyängig üortyaiibcn gewefen ift
unb fidj bem Jityeiiie entlang bis Safel erftreefte. 3» unferer

ganj beftimmten, locateti Urfunbe alfo feine Spur bom 2lar=

gau ©etyörte übertyautot unfere ©egenb jemals ju teurem,
fo muß bieS in ber 3«it jWtfctyen ber SefiÇttatyme beS SanbeS

burdj bte 2llatnannen unb toor 752 ber %aü gewefen fein ; benn

fdjon auS biefem Satyre tyaben wir eine St. ©aüer Urfunbe:*)
„Subar fdjenft an St. ©allen bie »on feinem Sßater unb

toon feinem Srüber ererbten ©üter in Slngtyoma, Gorberio

') Sarttnann, Urfunbenbuä) ber Abtei ©t. (Satten, I. 24.

2) Srouittat I. 107.

8) Srouitlat I. 108.

4) SBartmann, Urfunbenb. 1. 17.

aber mittelst Aimabmc eines Schreibfehlers Streiche zu machen,

erscheint mir durchaus unstatthaft; denn dcr Schreiber dcr
Urkunde, dcr Priester Altchiso, mußte in unserer Gegend
bekannt sein, und gewiß sind solche Briefe, besonders was die

Eigennamen anbelangt, nicht flüchtig gcschricben worden. Ferner
lag Siercnz nie und nimmer iin Angstgau; denn im Jahre
757 kommen in einer St, Galler Urkunde ^ Kembs nnd Habsheim,

835 in einer Urkunde Ludwigs des Teutschen ^) Hafingeu
als im Elsaß gelegene Dörser vor; es ist unn geradezu

unmöglich, daß das in dcr Mittc gelegene Sierenz, welches

übrigens 835 Serencia genannt wird/) iin Angstgau gelegen

habe; dieser crstrcktc stch also nicht über Basel binans. Reibe-

res läßt sich aus dieser Urkmide uicht herausfinden; abgesehen

hingegen von aller Etymologie, möchte ich Methimise und Streiche

am liebsten für zwei Localitätcn in der Nähe von Möhlin halten.

Die Schenkungsurkunde übergab der Donator Amalrichus in
dcr Kirche des heiligen Germanus auf dein Altar, uud nachher

führte cr dcn Bevollmächtigten des Stiftes Murbach auf die

geschenkten Ländereien und wies denselben in den Besitz ein.

So kommt man aus dieser Urkunde zu dem Schluß, daß der

Augstgau iu Karvlingischer Zeil und zwar unter der Ordnung
Karls des Großen selbst unabhängig vorhanden gewesen ist

und sich dein Rheine entlang bis Basel erstreckte. Iii unserer

ganz bestimmten, localen Urkunde also keine Spur vom Aargau

Gehörte überhaupt unsere Gegend jemals zu letztrein,

so muß dies in der Zeit zwischen der Besitznahme des Landes

durch die Alamannen und vor 752 der Fall gewesen sein; denn

schon aus diesem Jahre haben wir eine St. Gallcr Urkunde-/)
„Dudar schenkt an St. Gallen die von seinem Vater und

von seinem Bruder ererbten Güter in Anghoma, Corberio

') Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, I. 24.
2) Trouillat l. 107.

') Trouillat I. 108.

^) Wartmann, Urkundenb. I. 17.
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unb SolIincaS, gefcfeetyen ,in Augusta publici ;• biefe Drtfctyaften
werben bejeictynet als im Slugftgau unb Sreiêgau liegeub.
üSartmann tjat am angefütyrten Orte mit Sidjertyeit feftge--

ftellt, baè SolIincaS jufammenfällt mit 3coHingen bei Säcfingen
auf bem rectyten 9ttyeinufer. 2lngtyouta Wirb fctywcr ju enU

rättyfelu fein, man tjat an 2lngenftein, 2luggen u. a. m. gebadjt,
otyne jebodj audj nur einen äBatyrfdjeinlictyfeitSgruub aufütyren

ju fönnen. Gorberio enblidj barf mit gug unb 9tectyt als
©örbetn bei 9Ujeinfelbeu auf bem liuten 9ityeinufer feftgeftetlt

werben, WetdjeS 1048 als „Gurbulin in pago Sysgowe in
comitatu Rudolfi comitis" erfdjeint.1) äöir tyätteit fontit für
baS %afyt fö**** einen 2lugftgau mit beut fèaufitorte älttgft, bem

2luSfteHungSortc ber Urfunbe, ju weldjem aucty bie ©egenb

toon 9ttyeinfelben getyört. 2ludj in biefer Urfunbe finbet fidj
feine Sfiur toom 2largau.

gernern 2lufictytuf3 über unfern 2lugftgau gibt uns eine

St. ©aller Urfunbe toom 11. 2)cai 825,2) „Uppert überträgt
ben brüten £tycit feines SefiÇeS ju Firinisvilla unb Muncia-

cum in pago Auguscauginse an ba* Älofter St. ©allen."

Siefe beiben Drtfctyaften tyatte idj unjweifeltyaft für 9Kunjacty

unb gültinSborf bei Sieftat, unb fo gewinnt benn unfer 2lugfU

gau feine Stusbetynttng nadj Süben. 2Iudj biefe Urfunbe ift
ju 2lugft auSgeftetlt, weldjeS nodj als „civitas" erfdjeint,
eine Senennung, bie nactytyer nietyt wieber toorfömmt. Seiber

geben alle biefe Urfttnben, weldje ben 2lugftgau erwätynen,

feinen ©rafennamen an, wätyrenb bieS boety fonft in ber 9îe=

get gefctyietyt. 2Baê tyietoon ber ©ruub fein mag, fann icty nictyt

entfetyetben, finb etwa bie Sriefe fo garç toritoater 9tatttr ge^

wefen, baê man bieS für unnöttyig tyielt, ober War bie ©rafen--

gewalt gerabe in jener 3"t fuSpenbirt?

Safj fdjon bamals ber îlugftgau unabtyängig toom 2lar=

gau beftanben tyat, jeigt fidty aud) in ben ©rcnjbeftimmungeu

') SrouiHat I. 179.

2) SSartmann I. 271.

6

und Lollincas, geschehen ,in ^,UAustà pudlici ^ diese Ortschaften
werden bezeichnet als im Augstgau und Breisgau liegend,

Wartmann hat am angeführten Orte mit Sicherheit festgestellt,

daß Lollincas zusammenfällt mit Nollingcn bei Säckingen

auf dem rechten Rheinufer. Anghoma wird schwer zu ent-

räthseln sein, man hat an Angenstein, Auggen u. a. m. gedacht,

ohne jedoch auch nur einen Wahrscheinlichkeitsgrund ansührcn

zu können. Corberio endlich darf mit Fug uud Recht als
Görbeln bei Rhcinfelden auf dem linken Rheinufer festgestellt

werden, welches 1048 als „öurdulin in pago L^sizovvs in
comilirtm Uuciolti comitis" erscheint/) Wir hätten somit sür

das Jahr 752 einen Augstgau mit dem Hauptorte Äugst, dem

Ausstellungsorte der Urkunde, zu welchem auch die Gegend

von Rheinfelden gehört. Auch in dieser Urkunde findet stch

keine Spur vom Aargau,
Fernern Aufschluß über unse.n Augstgau gibt uns eine

St. Galler Urkunde vom 11. Mai 825/) „Uppert überträgt
den dritten Theil seines Besitzes zu l^irinisvilla. uud Kluncia,-

eum in pago ^.uizuscau^illse an das Kloster St. Gallen."

Diese beiden Ortschaften halte ich unzweifelhaft für Munzach
und Füllinsdorf bei Liestal, und so gewinnt denn unser Augstgau

seine Ausdehnung nach Süden. Auch diese Urkunde ist

zu Äugst ausgestellt, welches noch als „civiles" erscheint,

eine Benennung, die nachher nicht wieder vorkömmt. Leider

geben alle diese Urkunden, welche den Augstgau erwähnen,

keinen Grafennamen an, während dies doch sonst in der Regel

geschieht. Was hievon der Grund sein mag, kann ich nicht

entscheiden, sind etwa die Briefe so ganz privater Natur
gewesen, daß man dies für unnöthig hielt, oder war die Grafengewalt

gerade in jener Zeit suspendirt?

Daß schon damals der Augstgau unabhängig vom Aargau

bestanden hat, zeigt sich auch in den Grenzbestimmungen

') Trouillat I. 179.

2) Wartmann l. 271.



toon Serbim 843 unb toon 3Jletfen 870.^ %n bem erften Ser=

trage befam Subwig ber Seutfdje auf bem linfen Sttyeinufer

nur -Dîaiuj, 2BormS unb Spetjer, ben Gtyurmatdjen Styur=

unb Slargati. SaS Gtfaß mit Safe! uub bem 2lugftgau fielen

an Sottyar I. 2l(S nun nacty SottyarS II. xobc fidj beffen

xDljeime in fein 9ìeidj ju ücerfeu tljciltcn, würben bie Stücfe

SubwigS beS Seutfctyeii aufgefütyrt, juerft bie SiSttyümer Äötu,
Xrier, Utrcdjt, Straßburg unb Safet („Basula"), bann bie

2lbteien, unter weldjen Luxueil, Lure, Beaume les Dames,

Dhtrbadj, fünfter im Glfafj, ÜfaSmünfter, St. LlrS iu Solo=

ttyurii unb 3Jhinfter=©ranfetben für unS in Setradjt fommen,

enblidj bie ©auc, Wo neben ben tyodjburgunbifdjen ©auen

audj ber Safelgau als „Basalchowa" unb bie beiben etfäjjU

fdjen ©auc fidj toorfinben.2) 2_ßaS ift nun biefer Basalchowa?
¦äJlcm tyat au baS StnntunitätSgebiet ber Stabt, an bie Samu
nteite gebaetyt; allein biefe Sermuttyuiigen finben fidj in ber

SerfaffuugSgefdjidite SafetS fo etoibent wiberlcgt, bajj idj baS

bort ©efagte tyier nidjt ju Wiebertyolen braudje.8) Ser Safet
gau ift ber nacty feiner gröfjtcn Ortfdjaft benannte 2lugftgau.

2luS all bem ©efagten unb auS ben angefütyrten Urfun=

ben getyt nun tyeröor, baf? in farolingifctyer 3eü ein 2lugftgau
beftattbeu tyat, welctyer ungefätyr mit ben ©renjen beS alten

SiSttyttmS 2lugft mag jufammengefaHen fein, alfo audj ben

fpätern griefgau, Sifsgau, 2lugftgau im engeren Sinne unb

SuctySgau utnfafjt tyat. Sie Sraöe> töddje wir foebett berütyrt

tyabcn, bie aber eigentltcty nietyt tyietyer getyört, nämlicty, ob jur
3ett ber Sötferwanberung ober aucty etwas fpäter baS SiSttyum

2lugfUSafel ficty audj über ben obern Glfafj erftreeft tyat,

wirb toon 9tettberg ebenfo entfdjieben «erneint, als fte

') Summier, (Sefdjicbte be« oflfränfifdjen 9teid*e«, I. ©. 194 unb
735 ff.

2) Srouiüat, I. 115/6.
s) §eu«(er, Serfaffung«gefcbicbte ber ©tabt Safel im «Mittelalter.

©. 27.

von Verdun 843 und von Wersen 870.!) Jn dem ersten

Vertrage bekam Ludwig der Deutsche auf dem linken Rheinufer

nur Mainz, Worms und Speyer, den Churwalchen - Thurund

Äargau. Das Elsaß mit Basel uud dem Augstgau sielen

an Lothar I. Als nun nach Lothars II. Tode sich dessen

Oheime in sein Reich zu Mersen theilten, wurden die Stücke

Ludwigs des Deutschen aufgeführt, zuerst die Bisthümer Köln,
Trier, Utrecht, Strahburg und Basel („lZiisula"), dann die

Abteien, unter welchen Imxueil, I^ure, Leaume le» Dames,

Murbach, Münster im Elsaß, Masmünster, St. Urs in Solo-
thnrn ni?d Münster-Granfelden siir uns in Betracht kommen,

endlich die Gaue, wo neben den Hochburgundischen Gauen

auch der Baselgau als „öa.L!rloli«>va" und die beiden elsäßi-

schen Gaue sich vorfindend) Was ist nun dieser LasalcKmva?
Man hat au das Jmmunitatsgebiet der Stadt, an die Bannmeile

gedacht; allein diese Vermuthungen finden sich in der

Verfassungsgeschichte Basels so evident widerlegt, daß ich das

dort Gesagte hier nicht zu wiederholen brauchet) Der Baselgau

ist der nach seiner größten Ortschast benannte Augstgau.
Aus all dem Gesagten und aus den angeführten Urkunden

geht nun hervor, daß in karolingischer Zeit ein Augstgau
bestanden hat, welcher ungefähr mit den Grenzen des alten

Bisthums Äugst mag zusammengefallen sein, also auch den

spätern Frickgau, Sißgau, Augstgau im engeren Sinne und

Buchsgau umfaßt hat. Die Frage, welche wir soeben berührt
haben, die aber eigentlich nicht Hieher gehört, nämlich, ob zur
Zeit der Völkerwanderung oder auch etwas später das Bisthum
Augst-Basel sich auch über den obern Elsaß erstreckt hat,
wird von Rettberg ebenso entschieden verneint, als sie

') Dllmmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches, I. S. 194 und
735 ff.

2) Trouillat, I. 115/6.
°) Heusler, Verfassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter.

S. 27.
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toon Srouitlat bejatyt wirb.1) gür unfere 2lnfdjauung paßt

3iettbergS 2luffaffung entfctyieben beffer, beim wir fanben bann

Ijier Wieber ben Sa^ beftätigt, baè bie alten Siöcefangrcnjcn
mit benjenigen ber ©aue übereingestimmt tyaben. "Jiocty bleibt

eS uns übrig, ein SBort über ben Sornegau ju fagen. ä«>ar

er aud) eine fpätere 2lb(öfung toom Slugftgau, was bei feiner

.ßugetyörigfeit jum SiSttyum Safet ber galt ju fein fdjcint? Ginc

Urfunbe won 2)iünftcr=©ranfctbcit, wetctyes entfctyieben im Sor--

uegau lag, giebt uns Sluffdjtufj. 3m Satyre 849 bittet ber

elfäfjifctye ©raf Sitttfrieb ben Äaifer Sottyar, baS Älofter in
feinen faifertidjen SdjuÇ ju netymen ,,quod est situm in
ducatu Helisacensi." 2luS biefem fdjcint mir mit Stdjertyeit
Ijertoorjugetycn, bafj Üiünfter im Glfafj gelegen, ber Sornegau
alfo eiu urfprünglicty etfäfjtfctyer Sbeilgau gewefen ift.2)

2BaS om SudjSgau anbelangt, fo fann idj für biefen

einen pofttttoen ScWeiS niebt erbringen. GS werben feine

Drtfctyaften in ben Urfuttben cor 1080 erwätynt; feine 3uge:
työrigfcit tyingegen jum SiSttyum Safel unb bie oft erWätyntc

2largrenje be» 2largauS fctyeitu'it mir ju beweifen, baê aucty

biefer ©au nur ein îtyeilgau beS größeren 2lugftgaueS gewe=

fen ift. Sctyon in farolingifdjer 3*-'it jeigt eS ficty, baß ber

2lugftgau als ©anjcS in feiner alten 2tuSbetynung burdjbrocben

war. Gine 3)turbactyer Urfunbe3) oon 835 enttyätt fotgenbcS :

„2lbt SigimaruS üon 3)htrbadj taufdjt mit föagito feinen Sefi|
ju Honolteswilare in pago Sisigaugensi gegen beffen Sefi^

ju Hassinga in pago Alsacenci." Äönig Subwig ber Seutfctye

beftätigt biefen Saufcty ju Sierenj am 30. 3Jiai 835. GS ift
bieê ba§ ältefte 3eugnifj für baS Sortyanbenfetn beê SifjgaueS
unb jwar tritt tyier ber Sifjgau ebenfo unabtyängig toom

2tugftgau auf, wie frütycr ber 2Iugftgau toom 2largau. Honoltes-

') 9iettberg, £ird)engefa)icbte SeutfCbtanb«, II. 83, 88, 96. —
Srouitlat, Mon. I. introd LXII ff.

2) SroutOat, I. 108.

3) Srouitlat, I. 106

von Trouillat bejaht wird.!) ^.jjr unsere Anschauung paßt

Rettbergs Auffassung entschieden besser, denn wir sänden dann

hier wieder den Satz bestätigt, daß die alten Tiöcesangrenzcn

init denjenigen dcr Gaue übereingestimmt haben. Noch bleibt

es uns übrig, ein Wort über den Sornegau zu sagen. War
er auch eine spätere Ablösung vom Augstgau, was bei seiner

Zugehörigkeit zum Bisthum Basel der Fall zu sein scheint? Eine

Urkunde von Münster-^ransclden, welches entschieden im

Sornegau lag, giebt uns Ausschluß. Jm Jahre 849 bittet dcr

clsäßischc Graf Liutfried den Kaiser Lothar, das Kloster in
seinen kaiserlichen Schntz zn nchmcn ,.hu«lt est situm in
<iues,tu Lleiisacensi." Aus diesem scheint mir mit Sicherheit
hervorzugehen, daß Münster im Elsaß gelegen, der Sornegau
also ein ursprünglich elsaßischer Theilgau gewesen ist/)

Was den Bnchsgau anbelangt, so kann ich fiir diesen

einen positiven Beweis nicht erbringen. Es werden keine

Ortschaften in den Urkunden vor 1080 erwähnt; feine

Zugehörigkeit hingegen zum Bisthum Bafel nnd die oft erwähnte

Aargrenze des Aargaus scheinen mir zu beweisen, daß auch

dieser Gau nur ein Theilgau des größeren Augstgaues gewesen

ist. Schon in karolingischcr Zeit zeigt es sich, daß der

Augstgau als Ganzes in seiner alten Ausdehnung durchbrochen

war. Eine Murbacher Urkunde °) von 835 enthält solgcndes:

„Abt Sigimarus vvn Murbach tauscht mit Hagilo seinen Besitz

zu ll«n«Ites>viicire iu ps,A« LisiZauizensi gegen dessen Besitz

zu HässinM in paZ« ^isaceuci." König Ludwig der Deutsche

bestätigt diesen Tausch zu Sierenz am 30. Mai 835. Es ist

dies das älteste Zeugniß sür das Vorhandensein des Sißgaues
und zwar tritt hier der Sißgau ebenso unabhängig vom

Augstgau auf, wie früher der Augstgau vom Aargau. Lonoites-

>) Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, II. 83, 88, 96. —
Trouillat, Non. I, introà VXII fs.

2) Trouillat, I. 108.

') Trouillat, I. 106
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wilare nun ift ein Tiamon, Weldjer jefet niebt mebr öorfommt ;

tyingegen begegnet er nodi öfters in Urfunben bis ins

15. ^atyrtyunbert, ju Weldjer 3eit er ficb audj nodi im „Liber
marcarum" als Pfarrei im Sccanatc Sijjgau finbet.1)

Sructncr in feinen üRerfwürbigfciten ber Sanbfctyaft Said
S. 1556 ibentiiictrt Dberborf bantit unb wobl mit 9iedjt;
beim fietyer ift, bajj Honolteswilare an ber £>auenfteinftraße

lag, was auS einer Urfunbe beS Sieftalcr SlrctyitocS tyerborgetyt,

laut welcher ©raf ijotyann Don yro--,ur3 uub ©raf Sigmunb
toon Styierftein bie 3hifeuitgen ber Sanbgraffdjaft hu äißgau
ttjetleu, worunter befonberS bie beiben öaiicnfteinjölfc ju
„One|wt(e" uub „Stepflifon" erwätynt werben.2)

Gine 5rai3c' Weldje bei bem 3Jianget an Urfunben Wobt

fdjWcr ober toieHeictyt gar nidjt ju beantworten ift, ift bie, ob eS

tyier fidi um eine biojje geograptyifdje 2luSfdjeibuttg tyanbelt, ober

ob aucty bie beiben ©ebiete unter toerfdjiebenen ©rafen geftatv
ben Ijabm. ^d; mödjte midj toorläufig für baS erftere ent=

fctyeiben, werbe aber bei Sefpredjung beS ©rafengefditcctytS

noety barauf jurüdfommen.
Grft um einige ^atyrjetynte fpäter finben ftdj bie anbern

2luSfctyeibuugcn beS alten 2lugftgaueS erwähnt, junäctyft ber

grtefgau in ben Casus Sancti Galli Ekkehardi IV. unb

jwar für baS 3>atyr 926 : „Erat ea tempestate in pago,
quem Friccouve dieunt, Hirmiger quidam vir non adeo

prsepotens, sed manu et animo validus " 3) Siefer

finniger Würbe für einen ©augrafen beS gricïgauS gehalten,
allein toon einem foldjen 9tange unb 2lmte ftetyt in GffebarbS

Seridjt aucty nietyt eine Spur. Ser griefgau ftanb mit bem

Sifjgau bis jum 2luSfterben beS fèaufeS fèomburg unter biefem

©efetyleetyte, bie Stammburg befinbet ficty itn gricfttyale, follte nun

>) Srouitlat V. 62.

Soo«, Urfunbenbucb ber Sanbfdjaft Safel, I. 365.
s) Ekkehardi (IV.) casus Sti. Galli c. 64 ed. SJÎetjer Don knonau in

ben @t. ®attifd)en iKittbeitungen XV. u. XVI.

filare nun ist ein Namen, welcher jetzt nicht mehr vorkommt I

hingegen begegnet er noch öfters ir, Urkunden bis ins

15. Jahrhundert, zu welcher Zeit er sich auch noch im „leider
marcarnm" als Psarrei im Tccanate Sißgau under. ^
Bruckner iu seinen Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel

S. 1556 identincirl Oberdorf, damit und wohl mit Reckt;
denn sicher ist, daß Honoltesvilars an der Haueufteiiistraße

lag, was aus einer Urkunde des Licstalcr Archives bervorgehr,
laut wel.ber Graf Johann vvn Froburg und Graf Sigmund
von Tbierstein die Nutzungen der Landgrafschaft im Sißgau
theilen, worunter besonders die beiden Hauensteinzölle zu

„Onetzwilc" und „Dievflikon" erivahnt werden,-)
Eine Frage, welche bei dem Mangel an Urkunden wohl

schwer oder vielleicht gar nicht zu bcanlworten ist, ist die, ob es

hier sich um eine bloße geographische Ausscheidung handelt, oder

ob auch die beiden Gebiete unter verschiedenen Grafen gestanden

haben. Ich möchte mich vorläufig sür das erstere

entscheiden, werde aber bei Besprechung des Grasengeschlcchts

noch darauf zurückkommen.

Erst um einige Jahrzehnte später finden sich die andern

Ausscheidungen des alten Augstgaues erwabnt, znnächst der

Frickgau iu den Oasus Laudi traili LKKeKarcii IV, und

zwar sür das Jahr 926 : „Lrat, sa temperate in pa^o,
czuem t?riecouve ckicunt, HirmiZsr «zuiclam vir non acleo

prsepotenL, «eck manu ei animo valiclus " ^) Dieser

Hirmiger wurde für einen Gaugrasen des Frickgaus geHallen,

allein von einem solchen Range und Amte steht in Ekkehards

Bericht auch nicht eine Spnr. Der Frickgau stand mit dem

Sißgau bis zum Aussterben des Hauses Homburg nnter diesem

Geschlechte, die Stammburg befindet sich im Frickthale, sollte nun

') Trouillat V. 62.
2) Boos, Urkundenbuch der Landschaft Basel, I. 365.

LKKeKêrrài (IV.) casus Lti. öslli e. 64 eà. Meyer von Knonau in
den St. Gallischen Mittheilungen XV. u. XVI.
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ber ©raf eines fo weiten ©ebieteS al» „vir non adeo pra>
potens" bon bem wotylunterridjteten Gffetyarb bejeictynet

werben »inniger mag irgenb ein größerer freier ©runbbefitjer,
nie aber ©augraf im griefgau gewefen fein, ^ety glaube an-

uetymeu ju bürfen, baß ber griefgau ju jeuer 3e'1 mdjr ein

geograptyifdjer als ein öffentlidj rcctytlictyer Scgriff gewefen ift,
nnb bafj er erft mit bem 2tuSfterbett beS altern £>aufeS ^om=

bürg naety 1223 ober fdjon bei Uebertragung ber Sanbgraf;
fctyaft im Sißgau au oen Sifdjof 1041 felbftftänbigc politifetye

Sebeutung erhalten tyat. Sont SuctySgau enblidj fami erft

weiter unten bie 3iebe fein, ba er jum erften Siale im

Satyre 1080 erwätytit wirb.
iöir fommen nun ju jwei Urfunben, bereu 2ledjtheit nodj

nie bejWeifett worben ift, bereit SBortlaut tyingegen altem btS=

tyer Sebaupteten ju wiberftreiten fdjcint unb fidj nur fdjWer

mit ben ßettgniffen auS frütycrer unb fpäterer 3e*t toereiuigen

läßt, ^jin Satyre 891 nämlidj, atu 6. Januar, überträgt
Äönig 2lrnutf ju 3iegenSburg feinem ©etreueu Sitino fieben

îmbeu unb bie Äirctye ju 2lugft „hoc est in pago Aragowe
in comitatu Chadalochi senioris sui in villa Augusta" unii

am 26. 2tuguft 894 beftätigt berfelbe Äönig 2lruulf ju 9ïcgenS=

burg einen Saufcty jwifdjen 2lbt Salomon toon St. ©allen
unb bem ©etreuen 2tntio, taut weldjem teuerer obigen Sefifc

„in pago Aragowe in comitatu Chadalochi in villa Augusta"
bem ©rafett abtritt gegen ©üter ju Sdjöneburg in Sdjwaben.1)
Silfo tyier bie auebrücflictye Seftimmuitg, bafj 2lugft im 2largau
liege unb jwar in ber ©raffdjaft beS GtyabatoctyttS. 33enn wir
nun nur nätyern Sluffctylufj über biefen Gtyabatocty ertyietten,

allein außer in ben beiben angefütyrten Urfunben fommt biefe

rättyfeltyafte ^>erfönlictyfeit nirgenbs metyr toor, man müfjte benn

ben Gtyabatocty, toetetyer in einer St. ©aller Urfunbe im ^afyre.

890 als ©raf beS redjtSrtyeinifdjett 2llpgaueS genannt wirb,

]) SBartmann IL 284 u. 295.

10

der Graf eines fo weiten Gebietes als „vir non acleo pra>
Polens" von dem wohlunterrichteten Ekkehard bezeichnet

werden? Hirmiger mag irgend ein größerer freier Grundbesitzer,

nie aber Gaugraf im Frickgau gewesen fein. Ich glaube

annehmen zu dürfen, daß der Frickgau zu jener Zeit mehr ein

geographischer als ein öffentlich rechtlicher Begriff gewesen ist,

uud daß er erst mit dem Aussterben des altern Hauses Homburg

nach l22Z oder schon bei Ucbertraguug der Landgraf-
schafc im Sißgau an den Bischos 104 l felbstständige politische

Bedeutung erhalten hat. Vom Buchsgau endlich kann erst

weiter unten die Rede sein, da er zum ersten Male iin

Jahre 1080 erwähnt wird.
Wir kommen nun zu zwei Urkunden, deren Aechtheit noch

nie bezweifelt worden ist, deren Wortlaut hingegen allem bisher

Behauptete,? zu widerstreiten scheint uud sich nur schwer

mit deu Zeugnissen aus früherer und spaterer Zeit vereinigen
läßt. Jm Jahre 891 nämlich, am S.Januar, überträgt
König Arnulf zu Regensburg seinem Getreueu Anno sieben

Huben und die Kirche zu Äugst „Koc «st in pago ^,ragmv«
iu coiriitalu OKaclalocKi senioris sui in villa, ^uZusls,'' und

am 26. August 894 bestätigt derselbe König Arnulf zu Negeus-

burg einen Tausch zwischen Abt Salomon von St, Gallen
und dem Getreuen Anno, laut welchem letzerer obigen Besitz

„in pago ^raZovs in coruitalu lükackalocki iu villa, Augusta"
dem Grafen abtritt gegen Güter zu Schöneburg in Schwaben/)
Also hier die ausdrückliche Bestimmung, daß Äugst im Aargau
liege und zwar in der Grasschaft des Chadalochus. Wenn wir
nun mir nähern Aufschluß über diesen Chadaloch erhielten,
allein außer in den beiden angeführten Urkunden kommt diese

rälhselhafte Persönlichkeit nirgends mehr vor, man müßte denn

den Chadaloch, welcher in einer St. Galler Urkunde im Jahre
890 als Graf des rechtsrheinischen Alpgaues geuannt wird,

') Wartmann II. 284 u. 295.
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mit unferm Gtyabatocty für ibentifety erfläreu, tyiemit aber aucty

bie ganje 5"ra3e imr uodj metyr oerwiefetn unb eine toemünf=

tige Söfung fo ju fagen uumögliety madjen.1) Gtyabatocty nun
fann fein ©raf beS gcfamintcn 2largauS getoefeti fein ; beim

im ^ai)u SH) am 14. 2lpril fommt iu einer St. ©aller
Urfunbe, weldje einen Saufcty beS ÄlofterS enttyält, folgenbe Se=

ftimmung toor : „in pago Arageuve deeimam aefum

in Madaleswilare publice notavi Eberhardum comitem"
uub im Satyre 894, am 26. 2lugttft, alfo am fetben Sage, wie
bie jweite oben augefütyrte Urfunbe, beftätigt Äönig 2truutf
beut Älofter St. ©alien eine Sdjenfitttg, bie itym in ber ©egenb

toon Surgborf gemadjt Worben war, wo eS wieberum tyeißt:

..hoc est in superiori Aragouve in comitatu Hebarhardi." 2)

Somit ftetyt feft, baß jebenfallS Gtyabalodj nidjt ©efammtgraf
beS 2largattS gewefen ift, unb eS bliebe nur nodj übrig, ityn

junt ©augraf im untern Slargati, eiufdjliefjlicty beS 2lugftgaueS

ju madjen. allein bei bem ìtanb ber Urfunben auS bem

9. Sflljdjuubert glaube idj uictyt, baß 2largau unb 2tugftgau
je unter einem ©rafen gefiaitbcn Ijaben, befonberS ba bei ben

farolingijdjen 3ieictySeinttjeitungcn erfterer gewöljnttdj einem

anbern Styeilreidje angetyörte, als ber lettere ; nirgenbS wirb
aucty eine fotdje 3ufammengetyörigfeit erwätynt, unb am ftärU
ften fprictyt mir gegen eine fotdje 3ufamineugetyörigfeit bie

StSttyumSgrenje, inbem ber 2lugftgau immer ju Safel, ber

itargau tyingegen ftetS ju Gonftanj getyört tyat. Um alfo ju
einer Söfung ju fommen, mufs man — idj ttyue eS ungern

genug — einen getyter, ober bodj wenigftenS eine Ungenauig=

feit in ber Urfunbe felbft annetymen. SBu&te mau wotyt ju
3tegenSburg in ber faifertietyen Äanjtei uictyt fo genau bie

9camen ber entfernten alamannifctyen ©aue ober namtte matt

nadj bem großem unb befanntern ©au in unferer fübrtyeinU

•) Startmann II. 278.

J) SBartmann II. 255 u. 296.
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mit unserm Chadaloch fiir identisch erkläre,!, hiemit aber auch

die ganze Frage nur noch mehr verwickeln uud eine vernünftige

Lösung so zu sagen unmöglich machen/) Chadaloch nun
kann kein Graf des gesammtcn Aargaus gewesen sei,, ; denn

im Jahre 8^1, am 14. April kommt in einer St. Galler
Urkunde, welche einen Tausch des Klosters enthält, folgende
Bestimmung vor: „in MA« ^.ra^enve ciecimam actum
in ^lastalesvilare publice notavi Lberbarclum comitem"
uud im Jahre 894, am 2l>. August, also am selben Tage, wie
die zweite oben augeführte Urkuudc, bestätigt König Arnulf
dem Kloster St. Gallen eine Schenkung, die ihm in dcr Gegend

von Burgdvrf gemacht worden war, wo es wiederum heißt:
,.K«c est in superiori ^ragouve in comitatu Hebarbarcki." ^)

Somit steht fest, daß jedenfalls Chadaloch nicht Gefammtgraf
des Aargaus gewesen ist, uud es bliebe nur nvch übrig, ihn

zum Gaugraf iin uuteru Aargau, einschließlich des Augstgaues

zu macheu. Allein bei dem Stand der Urkunden aus dem

ö. Jahrhundert glaube ich nicht, daß Aargau und Augstgau
je unter cincm Grafen gestanden haben, besonders da bei den

karolingischen Neichseintheilungen ersterer gewöhnlich einem

andern Theilreiche angehörte, als der letztere; nirgends wird
auch eine solche Zusammengehörigkeit erwähnt, und am stärksten

spricht mir gegen eine solche Zusammengehörigkeit die

BisthumSgrenze, indem der Augstgau immer zu Basel, der

Aargau hingegen stets zu Constanz gehört hat. Um also zu
einer Lösung zu kommen, muß man — ich thue es ungern

genug — einen Fehler, oder doch wenigstens eine Ungenauig-
keit in der Urkunde selbst annehmen. Wußte mau wohl zu

Regensburg in der kaiserlichen Kanzlei nicht so genau die

Namen der entfernten alamannischen Gaue oder nannte man
nach dem größern und bekanntern Gau in unserer südrheini-

') Wartmann II. 278.

2) Wartmanil II. 2SS u. 296.
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fctyen ©egenb audj ben fleiiiern, weldjer ja jubeiit bicllcidbt mit
jenem bor 3<-*tcn ntodjtc berbunben geWeien fein? 2t(IeS bieS

finb 9)iöglichfeitcn, weldje alterbingS einer boUfommencn Se-

ftimmttyeit cntbetyren, bon benen aber eine anzunehmen Wobt

nidjt als eine aihugewagte Goujectur erfctyeineu barf. (5tja=

balodj ift alfo ©aiigraf im Slugftgau unb ein Sorgänger im
2tintc bieüciit audj im Stute ber ©rafen bon §omburg.

Seiber finb auS ber burgunbifctyen periobe, welche für
Safel bis juin Satyre 1006 bauerte, bie Urfunben ungemein

fpärlidj bortyauteu, fo baß uns ber wietytige Srief ;gcin=

ridjä III.1) weldjer teiber nur in einem £ranSfumpt auS beni

Satyre 1374 erhalten ift, cigcntlidi üherrafctyt. 1041 näntlicty

fteßt ^einrieb III. ju Spcber eine Urtunbe auS, fraft wcldjcr
er ber Äirdje ju Safel wegen ihrer Slrmutty ju feinem unb

feines SaterS Seelentyeil fdjenft : „quendam nostra proprietatis

comitatum Augusta vocatum in pago Ougestowe et
Sisgowe situm." Ser Sifdjof Styeobovich bon Safel unb

feine Diadjfotger follen bas 3ïed;t haben beS SefißeS, ber Se=

letyuung unb übertyaupt jegtietyen ©ebrauctyeS, weldjer jum
Stillen ber Äirdje bieitt. 3BaS ift nun unter biejer Sdjcnfung
ju berfteben ^ebcnfall-c muß es ein jientlidj bebeutenber

3Jtacht*,uwadjS getoefen fein ; man erinnere fidj nur an bie

Sage beS fèodjftiftcS Safet. Unter ben bieten Äämpfen, wetetye

bie 3iegierung Äönig 3vubolfS III. bon Surgunb ausfüllen,
unb weldje fidj nodj au bie Seerbung beS fetywadjen gürften
anfetytoffeu, tyatte Safel ungemein gelitten. Ser Sifdjof, ein

treuer 2lntyänger beS ÄönigS, war beflättbig ben 2lngriffen
ausgefegt, welctye bte bielen ©egner 9iubotfS gegen ityn unb

feine Regierung ertyoben. Sie Sctycnfung beS ÄlofterS 9Jlün=

fter^fâranfelben, fowie bie greigebigfeit fèeinrictyS IL, Welctye

bem Ststtyum bebetttenbe Sänbereien!) unb bie Sorttyeite ber

') Srouitlat I. 174.

-) Srouitlat I. 139.
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schen Gegend auch deu kleinern, welcher ja zudem vielleicht mit
jenem vor Zeiten mochte verbunden gewesen sein? Alles dies

sind Möglichkeiten, welche allerdings einer vollkommenen

Bestimmtheit entbehren, von dencn aber eine anzunehmen wobl

nicht als cine allzugcwagte Conjectur erscheinen darf.
Chadaloch ist also Gaugras im Augstgau und ein Borgänger im
Amte viellciil anch im Blulc dcr Grafcn von Homburg,

Leider sind aus dcr burgnndischen Periode, welche fiir
Basel bis zum Jahre 1006 dauerte, die Urkunden ungemein

svàrtich vorhanden, so daß uns dcr wichtige Bricf Heinrichs

III.') welcher leider nur in einem Transsumpt aus dem

Jahre 1374 crbaltcn ist, eigentlich überrascht. 1041 nämlich
stellr Hcinrich III. zn Speyer eine Urkunde aus, krast welcher

cr der Kirche zu Basel wegen ihrer Armuth zu scincin nnd

seines Vaters Seelenheil schenkt: ,,a.uenstam nostr!? proprie-
tätis comitatum Augusta vocatum in pag« Ougestcnve et

LiöMve situm." Der Bischof Theodonch von Bafel nnd

seine Nachfolger follen das Recht haben des Besitzes, dcr

Belehnung und überhaupt jeglichen Gebrauches, welcher znm
Nutzen der Kirche dient. Was ist nuu unter dieser Schenkung

zu verstehen? Jedenfalls innß cs ein ziemlich bedeutender

Macklzuwachs gewesen fein; man erinnere stch nnr an die

Lage des Hochstistes Basel. Unter den vielen Kämpfen, welche

die Regierung König Rudolfs III. vvn Burgund ausfüllen,
uud welche sich noch an die Beerbuug des schwachen Fürsten
anschlössen, hatte Basel ungemein gelitten. Der Bischof, ein

treuer Anhänger des Königs, war beständig den Angriffen
ausgesetzt, welche die vielen Gegner Rudolfs gegen ihn und

seine Regierung erhoben. Die Schenkung des Klosters Mün-
ster-Granfelden, sowie die Freigebigkeit Heinrichs II., welche

dem Bisthum bedeutende Ländereien ^) und die Vortheile der

') Trouillat I. 174.

-) Trouillat I. 139.
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ottonifctyen v}>ribilegicu übertrugen,1) moctyten baS Stift einiger;

maßen getjoben* tyaben; aber nodj ftaub unfer Sifdjof nidjt
ba, wie bie anbern geiftlidjen 2i>ürbeuträger bes tyeitigen

römifctyen 3ieictyeS, uocty fetytte itynt bie gräftidje, oberfte ©eloalt,
ber comitatus über ein ausgebcbntcS Serritorium unb biefem

Scbürfniffc fam Äönig ^einridj ju §ütfe, inbem er ben comitatus

Augusta beut Sifdjof ÎCtyeoboridj übertrug. Äopp2)
üerftetyt unter biefer herrfdjaft eine eremte fèerrfctyaft, eine

©raffdjaft, welctye auS bem Sann bon Safel--2tugft uiiD Äaifer=

2lugft beftanb, bon benen atlerbingS erftereS int 2lugftgau,
lettere» im Sißgau gelegen tyat. 2ludj grand'3) toill barin

burdjauS feine gräflichen 9iectyte, fonbern nur eine cremte

àerridjaft erfennen, otyne jebodj feine 2tufidjt aucty nur mit
einem îhiorte ju belegen.

Gs mag tyier am Slaße fein, einen Ueberblicf ju geben über

bie Gntwicflung bes SegriffeS comes unb comitatus, unb jwar
muffen wir, um feften Sobcu ju geroinueu, jur alten fränfU
fctyeu Serfaffung jurücffetyrcn, nadj weldjer ber comes nicljts

als ber föttigtietye ©aubeamte unb nidjt einmal Sertreter ber

föniglictyen l'iadjtbollfommentyeit war. 3{odj fittbet fidj feine

Spur bon Grhlictyfeit unb Setyen, WctctyeS an bas Stmt wäre

gefuiipft gewefen. Ser Äönig tonnte ben ©rafen uadj Sctie=

bm ein.- unb abfegen unb felbft bie gräftidjen Cbliegeutyeiteii

überueljmeu. Gin Gapituiar GtottjarS II. beftimmte allerbiugs,
baß ber ©raf muffe ©runbeigenttyümer fein im ©au, was

oann ben Slnftojj gab ju ber neuen ©eftaltung ber Singe,
wonaety bie ©rafen mädjtige Cerreti waren, weldje felbft beut

Äöuige ju trogen wagten. Äart ber ©roße fudjte bergebtidj

jur alten Drbnung jurücfjufetyren, allein eS waren eincstljeilS
bie factifetye stadjt, anbresttyeilS baS tyereinbrectyenbc Setyeit:

') .geuSler, Serfaffung«gefd)id)te, 16 ff.

-) tfopr-, (Jefdjicbteblätter au« bei* ©cbrceij, II. 42.
s) Jyrancf, bie Sanbgraffefjaften be« ^eiligen römifcb.en Cetebe«, 60.
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ottonischen Privilegien übertrugen/) mochten das Stift einigermaßen

gehoben- haben; aber noch stand unser Bischof nicht

da, wie die andern geistlichen Würdenträger des heiligen

römischen Reiches, noch fehlte ihm die gräfliche, oberste Gewalt,
der comitatus über ein ausgedehntes Territorium und diesem

Bedürfnisse kam König Heinrich zu Hülfe, indem er den comi-

talus August«, dcm Bischos Theodorich übertrug. Koppel
versteht unter dieser Herrschaft eine cremte Herrschaft, eine

Grasschast, welche auS dem Bann von Basel-Angst uud Kaiser-

Augst bestand, vvn denen allerdings ersteres im Augstgau,

letzteres im Sißgau gelegen hat. Auch Franck will darin

durchaus keine gräflichem Rechte, sondern nur cinc cremte

Herrichast erkennen, ohne jedoch seine Ansicht auch nur mit
einem Worte zu belegen.

Es mag hier am Platze sein, einen Ueberblick zu gcben über

die Entwicklung des Begriffes comes und comitatus, uud zwar
müssen wir, um scsten Boden zu gewinnen, zur alten fränkischen

Versassung zurückkchrcn, nach wclchcr dcr comes nichts

als der königliche Gaubeamte uud nicht einmal Vertreter der

königlichen Machtvollkommenheit war. Roch findet sich keine

Spur von Erblichkeit und Lehen, welches an das Amt wäre

geknüpft gewesen. Der König konnte den Grafen nach Belieben

ein- und absetzen nnd selbst die gräslichen Obliegenheiten

übernehmen. Ein Eapirular Clothars II. bestimmte allerdings,
daß der Graf müsse Grundeigentümer sein im Gau, was

dann den Anstoß gab zu der neuen Gestaltung der Dinge,
wonach die Grafen mächtige Herren waren, welche selbst dem

Könige zn trotzen wagten. Karl der Große suchte vergeblich

zur alten Ordnung zurückzukehren, allein es waren eiiicstheils
die sactische Macht, andrestheils das hereinbrechende Lehen-

Hensler, Verfafsungsgeschichte, 16 fs,

-) Kopp, Geschichtsblätter aus der Schweiz, II. 42.

Franck, die Landgrafschasten des heiligen römischen Reiches, 60,
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Wefen ju ftarf, bafj nidjt im 9. Satyrtyunbert ficty auS ber reinen

Seamtung ein letyeiibareS 2lntt entwicfelt Ijätte, mit Weldjem

ber ©enuß gewiffer ©üter berbnnben war. Samit War aCler-=

bittgS bie Grblidjfeit uocty nicht gegeben, Welctye erft im
11. SalJrhunbert allgemeine 2lnerfennung fanb, fo bafj Wir
eS toon nun an mit einem erblictyen, letyenbaren 2lntte ju ttyun

Ijaben. SaS gewotyulicty mit bem 3camen beS ©rafen berbttn=

bene 33ort comitatus bejeidjnet immer nodj ein gräflictyeS

3kdjt ; um bie lofale Sejietyung aitSjubrücfeii, — bon Serri;
torium barf man iibertyaupt nodi nidjt reben — wirb ber alte

©auname tyinjugefiigt, j. S. 1048 in einer Urfunbe &eln=

rictyS III. für baS ^odjftift Safel : in pago Creihcgowe in
comitatu Wolframi comitis, in pago Brysihcgowe in comitatu

Bertholdi comitis, in pago Elyzazen in comitatu
Benngeri comitis, in pago Sysgowe in comitatu Rudolfi
comitis." *¦) Grft tm 12. nnb 13. Satydjunbert änberte fidj
bie 2luffaffung boUfommen, unb eS Würbe comitatus gebraudjt

jur Sejeidjnung eines mit ©rafeuredjten auSgeftatteteit ©e=

bieteS, waS als gotge beS bolligen 3ufammenfturjeS ber ©au=

berfaffung ju betractytcn ift. Sie alte gräfliche ©ewatt war
burdj bie mannigfadjen Smi"unitätStoerleityungen unb burdj
bie Grttyeitung ber ©rafenredjte eine jiemlidj illuforifctye

geworben, bafür fudjte man fidi bamit ju entfctyabigen, bajj

man fo toiele 3tedjte als möglich auf eine Surg ju rabiciren

unb ben nocty übrig gebliebenen ©eridjtsfprenget ju einem

eigenen ©erictytSbcjirf ju madjen fudjte.
So fommen aucty fdjon int 12. Satyrtyunbert bie neuen

Seneniiungen toor, Wobei bie ©raffdjaft ben 3camen ber

Stammburg trägt, weldien ber Sefi^cr fctyon feit geraumer 3«it
modjte angenommen Ijaben. Siefelbe Gntwicfeluug jeigt ficty

in allen Styeilen beS 3ïeictyS. Setyr anfdjattlicty für 3iotbbeutfcty;

laub tritt bieS in ber ©efdjidjte ber ©rafen toon Salfenfteiu

l) Irouillat I. 178.
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Wesen zu stark, daß nicht im 9. Jahrhundert sich aus der reinen

Beamtung ein lehenbares Amt entwickelt hätte, mit welchem

der Genuß gewisser Güter verbunden war. Damit war
allerdings die Erblichkeit noch nickt gegeben, welche erst im
11. Jahrhundert allgemeine Anerkennung fand, so daß wir
es von nun an mit eineni erblichen, lehenbaren Amte zu thun
haben. Das gewöhnlich mit dem Namen des Grafen verbundene

Wort c«mitg,tus bezeichnet immer noch ein gräfliches

Necht; um die lokale Beziehung auszudrücken, — von
Territorium darf man überhaupt noch nicht reden — wird der alte

Gauuame hinzugefügt, z. B, 1048 in einer Urkunde Heinrichs

III. für das Hochstift Basel: in pago OreiKc^ove in
comiiaiu >V«Ikrami comitis, in päiz« LrvsiKcizowe in comi-

iiriu LertKotcli comitis, in pago LIv2ir?en in comitatu
LermuMi eomitis, iu pàizo Lvsgmve in comilalu Uuciolti
comiiis." ') Erst im 12. nnd 13. Jahrhundert änderte sich

die Auffassung vollkommen, uud es wurde comiiatus gebraucht

zur Bezeichnung eines mit Graseurechten ausgestattete»

Gebietes, was als Folge des völligen Zusammensturzes dcr

Gauverfassung zu betrachten ist. Die alte gräfliche Gewalt war
durch die mannigfachen Jmmunitätsverleihungen und durch

die Ertheilung der Grafenrechle eine ziemlich illusorische

geworden, dafür suchte ma» sich damit zu e»tschädigen, daß

man so viele Nechte als möglich auf eine Bnrg zu radiciren

und den noch übrig gebliebenen Gerichtssprengel zu einem

eigenen Gerichtsbezirk zu machen suchte.

So kommen auch schon im 12. Jahrhundert die neuen

Benennungen vor, wobei die Grafschaft den Namen der

Stammburg trägt, welchen dcr Besitzer schon seit geraumer Zeit
mochte angenommen haben. Dieselbe Entwickelung zeigt sich

in allen Theilen des Neichs. Sehr anschaulich sür Norddeutsch-

laud ^!,': dies in der Geschichte der Grafen von Balkenstein

Trouillat I. 178.
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am «Qarje ju Sage,1) wätyrenb icty für ben Süben ben Sreis-

gaii mit feinen ©rafen anfütyren wid. 2lttS ber Serfctyiebeii-

tyeit ber borfotnmenbeit ©rafeitnamen ergiebt ficty, baß im
8. unb 9. Satyrtyunbert nocty feine gamilie ficty beS breiSgauifcheit

©rafenainteS als eines GrbguteS ju erfreuen tyatte; benn ta
begegnen uns 751 GtyanriiaruS, 765 ein SlbalbertuS, 786 eiu

CbalrictyuS, 819 ein GrctyangariuS, 837 ein ÄerottuS uub 858

2ltbericu3 als ©augraf; 862—874 tyingegcn tyattcn Subioig
ber Seutfdie unb feitte Sötyne baS 2tmt wieber att ficty gejogen,
unb eS bcrwattete Ä'art ber Side baSfelbe mit 2luSfctyluf3 eine»

anbern ©rafen. 898 fommt ein ©raf 2BolfWinuS, 909 ein

2lbatbero bor. Grft jegt brängt ficty eine beftitnmte gamitie in baS

2lmt ein unb fuctyt baSfelbe burcty Grblictyfeit feftjutyalten, eS

finb bieS bie "4>irttjilonen, bie 2ltyuen ber fèerjoge bon 3äty=

ringen. Sobalb aber bie föniglictye Dcadjt ftarf genug ift,
fuctyt fie biefen 2tnntaßuugen cntgegenjutreten, fo fegt Äaifer
Otto I. feinen ©otyn Subolf jum ©augrafen ein, wie bieS aus
einer Urfunbe bon 952 tyerborgetyr, burcty welctye ber Äaifer
baS Älofter Ginficbetn mit bem Sorfe Siel „in pago Brisach-
guve in comitatu filii nostri Liutolfi" befetyenft.2) Sïactyber

freitiety war bem Sorbrängen ber 3dtyringer nietyt metyr ju
Wiberftetyen, fo bafj fid) auS bem gaugräftidjen 2lmle eine erb=

lietye Serritorialgraffctyaft entwideln fönnte, auS Welcher baun

mit ber 3eit bas jegige ©rofjtyerjogttyum Saben geworben ift.
3iacty biefem atigemeinen GjvcurS fetyren Wir ju unferer

Urfunbe bDtt 1041 jurüd. £aben wir barattS bte innere

Unmögtictyfeit ber Seutnng ÄoppS uub grands erfetyen fönnen,

fo muffen wir jegt nocty einige metyr äufjere ©rünbe anfütyren,

welctye für Uebertragung ber alten ©augraffdjaft an ben

Sifctyof fpredtyen. GrftenS war factifety ber Sifdjof Sanbgraf im

') b. Sebebur, Sie Qirafen bon Salfenftein am Çarjc unb ifjre
©tammeSgenoffen.

'-') .-Tpergott, Monumenta Habsburgia II. 76.
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am Harze zu Tage/) während ich für den Süden den Breis-

gau mit seinen Grafen anführen will. Aus der Verschiedenheit

der vorkommenden Grafennamen ergiebt sich, daß im
8. und 9. Jahrhundert noch keine Familie sich des breisganiscben

Grafcuamtes als eiucs Erbgutes zu erfreuen hatte; denn da

begegnen uns 75t Ehancharus, 765 ein Adalbertus, 786 ein

Odalrichus, 819 ein Erchangarins, 837 ein Keroltus und 858

Albericus als Gaugraf; 862—874 hingegen hatten Ludwig
dcr Deutsche und seine Söhne das Amt ivieder an sich gezogen,
und es verwaltete Karl der Dicke dasselbe mit Ausschluß eines

andern Grafen. 898 kommt ein Graf Wolfwinus, 909 ein

Adalbero vor. Erst jetzt drängt sich eine bestimmte Familie in das

Amt eilt und sucht dasselbe durch Erblichkeit festzuhalten, cs

sind dies die Pirthilonen, die Ahnen der Herzöge von
Zähringen. Sobald aber die königliche Macht stark genug ist,

sucht sie diesen Anmaßungen entgegenzutreten, so setzt Kaiser
Otto I. seinen Sohn Ludolf zum Gaugrafen ein, wie dies aus
einer Urkunde von 952 hervorgeht, durch welche der Kaiser
das Kloster Einsiedeln mit dem Dorfe Liel „iu pg,go LrisacK-
Auve in comitatu lilii vostri Diutolli" beschenkt/) Nachher

sreilich war dcm Vordrängen der Zähringer nicht mehr zu

widerstehen, so daß sich aus dem gaugräflichen Amte eine

erbliche Territorialgrafschaft entwickeln konnte, aus welcher dann

mit der Zeit das jetzige Großherzogthum Baden geworden ist.

Nach diesem allgemeinen Excurs kehren wir zu unserer

Urkunde von 104l zurück. Haben wir daraus die innere

Unmöglichkeit der Deutung Kopps und Francks ersehen können,

so müssen wir jetzt noch einige mehr äußere Gründe anführen,

welche für Uebertragung der alten Gaugrafschaft an den

Bischof sprechen. Erstens war factisch der Bischof Landgraf im

') V.Ledebur, Die Grafen von Valkenstein am Harze und ihre
Stammesgenossen.

'') Hergott, Monumenta Häbsburzzia II. 76,
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Sißgau, unb eS ift feine anbere Urfunbe bortyanben, Welche

bon einem Grüicrb biefer Siedjte tyanbelte. 3roeiieu^ finbet fidj
ein Seleg itt einer Urfunbe beS Sieftaler 2lrctyioeSJ) folgenben

Sntyalts : Speter oon Aliörsberg entfctyeibet am 3. 3Jtärj 1458

mit feinen 9tättyen einen Streit jwifdjen Serntyarb bon Gp=

tiugen unb Hartmann bon Salbegg, Hauptmann ber herrfdjaft
Cefterreicty auf yjarnSburg, wegen ber tyoljen ©eridjte ju
pratteln, wobei angefütyrt wirb: „benn bie tantgrafefdjaft im

Sißgöw, baritine Srattetett gelegen, fo lange 3^ »or bier=

tytinbert jareu iu gewer gewefen uub wie benn biefetbe lanU

graoefctyaft bon einem Äünige an bie Stift Safel geben, einem

tyern bon tyabSpttrg unb eint bon ttyierftein getitjen." Siefer
Srief bcioeist atlcrbingS in erfter Sinie nur, bajj man im
15. Satyrtyunbert bie Bc.djc fo aufgefaßt, muß aber audj inbU
reft unfere Setyauptung ftüfcen, ba jene Seute ber Sdjenfuug
utn bicrtyuttbert Satyre nätyer ftanben, alfo noch eine genauere
Äeuntniß bon berfetbeu Ijaben *mußten.

GS fragt fidj nur nodj, was für ein ©ebiet gemeint ift,
uub weldje früheren ©aubertyältniffe babei in Setradjt foin=

tuen. Sdj glaube ben iöortlaut ber Urtuube folgenbermaßeu
erftären ju muffen. Ser Äaifer fdjenft beut Sifcty-.-f comita-
tum Augustam, b. ty. bie gräftictyeu 3tectyte beS alten ütugft=

gaueS, aber ttidjt in beffen ganjer 2luSbetynuug, fonbern nur
im 2lugftgati itn eugeru Sinne unb im Sißgau. Unter 2IugfU

gau im eugern Sinne tyabcu wir naety t>en oben befprodjeneu
Urfunben baS jefctge untere Safelbiet mit Sieftat ju berftetyeu,

wätyreub ber Sißgau bie obere Sanbjdjaft, nebft einigen folo=

ttyurttifctyen ©emeinben beS 2tntteS Styierftein, foWie bie fpätere

herrfdjaft 3tbeiufelben umfaßte, welctye beibe ©atte bon jegt

an unter bem gemeinfamen 3tamen Sißgau erfdjeinen unb iu

firditidjer Sejietyuug jufanttnen Un Decanatus Sissgaudi«
ausmaetyen.

:) Sieftaler Arrfjtb, Sabe ZM. litt. r. r.

Il)

Sißgau, und es ist keine andere Urkunde vorhanden, weiche

von einem Erwerb dieser Rechte Handelle. Zweitens sindet sich

ein Beleg in einer Urkunde des Lieslaler Archives ') folgenden

Inhalts: Peter von Äorsberg entscheidet am 3. Marz 1458

mit seinen Räthen einen Streit zwischen Bernhard von

Ettlingen und Hartmann von Baldegg, Hauptmann der Herrschaft

Oesterreich auf Farnsburg, wegen der hohen Gerichte zu

Pratteln, wobei angefahrt wird: „denn die lantgrafeschaft im

Sißgöw, darinne Brattelen gelegen, so lange Zit vor
vierhundert jaren in gcwer gewesen und wie denn dieselbe lant-
graveschaft von einem Künige an die Stist Basel geben, einem

Hern von habsvurg und eim von thierstein gelihcn." Dieser

Bries beweist allerdings in erster Linie nur, daß man im
15. Jahrhundert die Sache so aufgcsaßl, muß aber auch indirekt

unsere Behauptung stützen, da jene Leute der Schenkung

um vierhundert Jahre näher standen, also noch eine genauere
Kenntniß von derselben haben -mußten.

Es sragr sich nur noch, was sür ein Gebiet gemeint ist,

uud welche früheren Gauverhältuisse dabei in Betracht kommen.

Ich glaube den Wortlanr der Urkunde folgendermaßen
erklären zu müssen. Ter Kaiser schenkt dem Bistb.^s comité
tum ^.uFuswm, d. h. die gräslichen Rechte des allen Äugst-

gaueS, aber nicht in dessen ganzer Ausdehnung, sondern nur
im Augstgau iin engern Sinne und im Sißgau. Unter Augstgau

iin engern Sinne haben wir nach den oben besprochenen

Urkunden das jetzige untere Baselbiet mit Liestal zu verstehen,

während der Sißgau die obere Landschaft, nebst einigen solo-

thurnischen Gemeinden des Amtes Thierstein, sowie die spätere

Herrschaft Rheinscldeu umfaßte, welche beide Gaue vou jetzt

ail unter dem gemeinsamen Rainen Sißgau erscheinen und in
kirchlicher Beziehung zusammen dell voeanàtus LissZaucii«
ausmachen.

-) Liestaler Archiv, Lade litt, r. r.
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GS tyatte fomit ber Sifdjof bon Safet bie Weltlidje £>errfctyaft

über ein jiemtidj bebeutenbeS ©ebiet ertyalten; bergegenwärtU

gen wir uns, ba\} ber 2lugftgau ficty bon 2tugft bis Sieftat
unb Safet erftredte unb baß" 33iötytin, wie wir unten fetyen

werben, uttb Dberborf im Sißgau lagen. Saß enblidj comitatus

in ber Sebeutung, Wie wir fie angenommen Ijaben,
borfommt iu berfetben 3"t unb in unferer ©egenb, beweist

fetyr bctitticty nocty eine UrfunDe bon 1040, in weldjer Jgeiu--

ridj III. beut Sifdjof Styeoboricty bon Safel beftätigt, „quendam

saltimi in Alsatia juxta Rhenum in comitatu, qui
pertinet ad locum Ilzicha situm." x) §ier Wirb comitatus

gerabeju als s}krtinenj eines OrteS aufgefaßt. Ser Sntyaber

bon S'Indi, einem alten ©eridjtSort, befafj eo ipso bie gräf=

tictycii 3tedjte. Sdjon itn %ai)re 835 würbe ju ^Ujadj über

ben Status einer .Qörtgeufamilic beS Älofters Dturbacty ent=

fdjiebeu2) unb feitbem erfdjeint ber ©au bon ^Hjadj nodj
metyrere 3)ìate.

Siefer meitgetyenben S djenfung an baS SiSttyum Safel
fügte ^einridj III. 1048 nodj bie Seftätigung ber übrigen

Äirdjengüter in berfctyiebeiien ©aueu tyinjtt, fo audj „in pago
Sysgowe in villis Melin et Gurbelin in comitatu Rodolfi
comitis." GS tyanbett fidj tyier um bie Drtfdjafteu 3JJötylin

unb ©örbet, tegtercS jegt eiu |jof bei Sttyeinfelben, beibeS So=

falitäten, welctye 754 unb 794 nodj als im 2(ttgftgau ttegenb

hejeictynet werben. Son grojjer Sebeutung ift bie grage, wer

biefer 3iubotf getnefeu fei ; man natyttt 3tubotf bon 3{tyeinfelben

au, allein icty glaube, bajj tyier ein crfter 9tubotf bon fèomburg

anjutreffen ift. Ueber 9iubolfS bon 3ttyeinfelben 2lbftammung
Wirb man böttig im Stidj getaffen, bte Acta Murensia geben

woljl einen Stammbaum biefeS ©egenfönigS, Weldjer aucty,

wenn iljm ju trauen wäre, nidjts weniger als auf unfere

') SrouiUat I. 167.

-') Sdjöpflin, Als. dipi. I. 76.
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Es hatte somit der Bischof von Basel die weltliche Herrschaft
iiber ein ziemlich bedeutendes Gebiet erhalten; vergegenwärtigen

wir uns, daß der Augstgau sich von Angst bis Liestal
und Basel erstreckte und daß Möhlin, wie wir unten sehen

werden, und Oberdorf im Sißgau lagen. Daß endlich comi-
latus in der Bedeutung, wie wir sie angenommen haben,

vorkommt in derselben Zeit nud in unserer Gegend, beweist

sehr deutlich noch eine Urkunde von 1040, in welcher Heinrich

III. dem Bischof Theodorich von Basel bestätigt, „ciueu-
clam s.Utum in ^lsatm suxta RKsnum in comitati,, <iui

psrtinst ack locum Ilxiciig, situm." ') Hier wird comitatus
geradezu als Pertineuz eines Ortes aufgefaßt. Der Inhaber
von Jllzach, einem alten Gerichtsort, besaß co ipso die

gräflichen Rechte. Schon iin Jahre 835 wurde zu Jllzach über

den Status einer Hörigenfamilie des Klosters Marbach
entschiede,/) und seitdem erscheint der Gau von Jllzach noch

mehrere Male.

Dieser weitgehenden Schenkung an das Bisthum Basel

sügte Heinrich III. 1048 noch die Bestätigung der übrigen
Kirchengüter in verschiedenen Gauen hinzu, so auch „in pago
Zvsizo^ve- in villis ^lelin ei LlnrKelm in comitatu Iloclolli
comitis," Es handelt sich hier um die Ortschaften Möhlin
nnd Görbcl, letzteres jetzt ein Hof bei Nheinfelden, beides

Lokalitäten, welche 754 und 794 noch als im Augstgau liegend

bezeichnet werden. Von großer Bedeutung ist die Frage, wer

dieser Rudolf geweseu fei; man nahm Rudolf vvn Nheinfelden

an, allein ich glaube, daß hier ein erster Rudolf von Homburg
anzutreffen ist. Heber Rudolfs von Nheinfelden Abstammung

wird man völlig im Stich gelassen, die ^,cta >lurensia geben

wohl einen Stammbaum dieses Gegenkönigs, welcher auch,

wenn ihm zu trauen wäre, nichts weniger als auf unsere

') Trouillat I. 167.

-) Schöpflin, ^1s. àipl, I. 76.
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©egenb, fonbern bielmetyr auf Sottyrtngen unb Surgunb weist,
itt weld) levèrent Sanbe audj ber 2Wobialbefits 9tubotfS bon

9ttycinfelben lag.1) gerner befanb fidj nadj bem frütyen 2luS=

fterben beS Kaufes 9îtyeinfelben bie Sanbgraffdjaft im Sifjgatt
nidjt unter beffen beftrittenem Grbgute, fonbern feft in ber

£anb ber fèomburger, fo bafj tcty midj ju ber SInnatyme be;

rectytigt glaube, 9ìubotf toon 9îtyeinfelben i)abe. feinen Sitel
nur toom Stein ju 9ityeinfelbcn getragen, Weldjen er als Surg;
grafenletyen toom 9îeicty empfangen tyatte, wie aucty fpäter nodj
bie rectytlidjen Sdjidfate toon Stabt unb Stein 9ttyeinfelben

ganj toerfdjiebeue waren. 3n ^em comes Rudolfus unferer
Urfunbe erfenne idj batyer mit Sirmann einen ©rafen bon

fèomburg, ben erften, beffen 9tamen uns überliefert worben ift.

Siefer Stubolf wäre alfo für ben Sifjgau letyenbarer Sanb;

graf bon ber Stift ju Safel, für ben gridgatt tyingegett

reidjSunmittelbar gewefen.
3)Jit untoerbrüdjlidjer Sreue tyatte Sifctyof Sttrctyarb

(1072—1107) ju feinem Äaifer fèeinricty IV. getyatten. Gine

Selotynung tyiefür muffen Wir barin erbliden, bafj itym ber

Äaifer am 7. Sejember 1080 ju Spetyer fetyenfte „quendam
comitatum nomineHärichingen in pagoBuchsgowe situm".2)
hierunter fann nietyts anbereS toerftanben fein, als bie gatt;
gräflietyen 9iedjte im SuctySgau. SDiit einer foldjen Uebertra;

gung würben bie perfönlidjen Sertyältniffe wenig ober gar
nidjt toeränbert. Ser frütyere ©raf empfieng einfacij feine

Stedjte unb Sefugniffe, welctye er frütyer btrect toom Äönig ju
Setyen getragen tyatte, nunmetyr als 9ieidjSafterletyen toom

Sifctyof. 2Jlit biefer Sergabung Äönig £einridjs tyatte bas

SiSttyum Safel eine bebeutenbe 2Jtadjterweiterung erhalten,
ber Sifctyof war nun mit SluSnatyme beS grictgaueS ©augraf

•) Oscar ©runb, Sie SBalJl SRubolf« bon Sìbeinfelben jum ©egen;
tönig, 4u. 5.

2) Srouitlat I. 203.
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Gegend, sondern vielmehr auf Lothringen und Burgund weist,
in welch letzterem Lande auch der Allodialbefitz Rudolfs von
Nheinfelden lag/) Ferner befand sich nach dem frühen
Aussterben des Hauses Nheinfelden dic Landgrafschaft im Sißgan
nicht unter dessen bestrittenem Erbgute, sondern fest in der

Hand der Homburger, so daß ich mich zu der Annahme
berechtigt glaube, Rudolf von Nheinfelden habe seinen Titcl
nur vom Stein zu Nheinfelden getragen, welchen er als
Burggrafenlehen vom Reich empfangen hatte, wie auch später noch

die rechtlichen Schicksale von Stadt und Stein Rheinselden

ganz verschiedene waren. Jn dem comes Uuckoltus unserer
Urkunde erkenne ich daher mit Birmann einen Grafen von

Homburg, den ersten, dessen Namen uns überliefert worden ist.

Dieser Rudolf wäre also für den Sißgau lehenbarer Landgraf

von der Stift zu Basel, für den Frickgau hingegen

reichsunmittelbar gewesen.

Mit unverbrüchlicher Treue hatte Bischof Burchard
<407S—1107) zu feinem Kaiser Heinrich IV. gehalten. Eine

Belohnung hiefür müssen wir darin erblicken, daß ihm der

Kaiser am 7. Dezember 1080 zu Speyer schenkte „yuenclam
comitirtum nomineLìirjeliMFen in pago LueKsZove situm".")
Hierunter kann nichts anderes verstanden sein, als die

gaugräflichen Rechte im Buchsgau. Mit einer solchen Uebertra-

gung wurden die persönlichen Verhältnisse wenig oder gar
nicht verändert. Der frühere Graf empfieng einfach seine

Rechte und Befugnisse, welche er früher direct vom König zu

Lehen getragen hatte, nunmehr als Reichsafterlehen vom
Bischof. Mit dieser Vergabung König Heinrichs hatte das

Bisthum Basel eine bedeutende Machterweiterung erhalten,
der Bischof war nun mit Ausnahme des Fnckgaues Gaugraf

') Oscar Grund, Die Wahl Rudolfs von Nheinfelden zum Gegenkönig,

4u, ö.

2) Trouillat I. 203.
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im alten, grofjett Comitatus Augusta geworben, eine Stellung,
Welctye bie mäctytigften Stynaftentyäufer ber Umgegenb in 2tb;

tyängigfeit bon iljm bradjte. GS ift tyier ein 2lbfctyluf3 beS

politifctyen StyeileS unferer Slrbeit, bei Weldjem idj mir nodj

folgenbe Sermuttyung aujufütyren ertaube. Sdj nctyme nämticty

für ben alten 2lugftgau im Weiteren Sinne ein mäctytigeS

©rafcngefctyledjt an, beffen Sit; im gridgau bie atte fèomburg
ob SSittnau gewefen ift. 3Jìit ber 3eit traten Styeilungen ein,

foWotyt im ©efdjledjt als im ©ebiet, ber fèauptjweig natym

bie beiben Sanbgraffctyaften im gridgau uttb Sifjgatt (lettere
feit 1041 als Setyen bon Safel) in Slnfpriidj, wätyreub ein

9iebenjWeig bie ©üter itn SuctySgau befatn, bie grobnrg
haute unb fidj audj bon biefem Sctyloffe ©rafen bon groburg
nannte, gür einen brüten, jüngeren 3weiS iüar te'n 9ieictyS;

letyen metyr bortyanbcu, er mußte ftdj mit 2ttlob begnügen unb

fütyrte juerft 2ltt;Styierftein in ber Stätye bon 2ltt .§omburg

auf; bann, burdj gamilienberbinbungen (SerWanbtfctyaft mit
bem fèatiS Saugern) gegen ben Sßeften beS SlugftgaueS gejogen,
liefe er ficty im Süfelttyale nieber, Wo baS ungemein ftatttidie

9îeit;Styierftein auf tyotyen gelfen enftanb.

Sie ©rafen bon fèomburg nun tyatteu bie Sanbgraffdjaft
im Sifjgau inne bis ju ityrem 2luSfterben itn jweiten Sahrjetynt
beS 13. Satyrtyunberts, allerbingS nur als Setyen toom SiSttyum

Safet. Saneben befleibeten fie nocty baS 2lmt eines SogteS,

fo bafj ityre Stellung bem Sifctyof gegenüber eine reetyt mäety;

tige, beinatye gefätyrlictye war. Gine 3Uobification biefer ÜliadjU

fteHung ift barin ju erbttden, bajj ficty frütye tnnertyalb ber

Sanbgraffctyaft gröfjere unb Heinere ejremte herrfdjaften biU

beten, weldje ttyeits nur ntebere, ttyeits aber aucty tyotye ©eridjtl--
barfeit befaßen. Seiber finb bie Urfunben auS bem 12. unb

13. Satyrtyunbert fo feiten, bafj man ficty ben Stanb ber Singe
aus 3eugniffen beS 14. nur uttfictyer toorftellen fann. Sa§
Grbbeben toon 1356 tyat aucty in biefer fèinfidjt eine untyeittoolle

3erftörttng angerichtet.
2*
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im alten, großen Lomitatus Augusta geworden, eine Stellung,
welche die mächtigsten Dynastenhäuser der Umgegend iu Ab-

hängigkeit von ihm brachte. Es ist hier ein Abschluß des

politischen Theiles unserer Arbeit, bei welchem ich mir noch

folgende Vermuthung anzuführen erlaube. Ich nehme nämlich

für den alten Augstgau im weitereu Sinne ein mächtiges

Grafcngefchlecht an, dessen Sitz im Frickgau die alte Homburg
ob Wittnau gewesen ist. Mit der Zeit traten Theilungen ein,

sowohl iin Geschlecht als im Gebiet, der Hauptzweig nahm
die beiden Landgrafschaften im Frickgau und Sißgau (letztere

seit 1041 als Lehen von Basel) in Anspruch, während ein

Nebenzweig die Güter im Buchsgau bekam, die Froburg
baute uud sich auch von diesem Schlosse Grafen von Froburg
nannte. Für einen dritten, jüngeren Zweig war kein Reichslehen

mehr vorhanden, er mußte sich mit Allod begnügen und

sührte zuerst Alt-Thierstein in der Nähe von Alt Homburg

auf; dann, durch Familienverbindungen (Verwandtschaft mit
dem Haus Saugern) gegen den Westen des Augstgaues gezogen,

ließ er stch im Lüselthale nieder, wo das ungemein stattliche

Neu-Thierstein auf hohen Felsen enstand.

Die Grafen von Homburg nun hatten die Landgrafschaft
im Sißgau inne bis zu ihrem Aussterben im zweiten Jahrzehnt
des 13. Jahrhunderts, allerdings mir als Lehen vom Bisthum
Basel. Daneben bekleideten sie noch das Amt eines Vogtes,
so daß ihre Stellung dem Bischof gegenüber eine recht mächtige,

beinahe gefährliche war. Eine Modification dieser

Machtstellung ist darin zu erblicken, daß sich frühe innerhalb der

Landgrafschaft größere und kleinere exemte Herrschaften
bildeten, welche theils nur niedere, theils aber auch hohe Gerichtsbarkeit

besaßen. Leider sind die Urkunden aus dem 12. und

13. Jahrhundert so selten, daß man sich den Stand der Dinge
aus Zeugnissen des 14. nur unsicher vorstellen kann. Das
Erdbeben von 1356 hat auch in dieser Hinsicht eine unheilvolle

Zerstörung angerichtet.
2*
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Ueber bie ©renjen ber Saubgraffctyaft giebt fotgenbe
Urfunbe beS Sieftaler 2lrctyibeS toom 17. Suiti 1363 ben heften

2luffctyluf3, fie lautet :

Unb ift baS obrefte laut;
gerietyte uf Grfenmatte unb baS anber bi Siinapurg uf ber

matten unb bas britte uf ©lüttggisbütyel bi Siffacty unb ba&

bierte je 3tuimingeu uffe ber hüben unb baS niberftc uf Sirfe;
rein unb SJhtttenfce unber ber eidjeu. Unb beS je einem offe;

nett Waren urfunbe fo tyau Wir ©rafe Sü*JanS bon groburg
ber borgettannt unfer ittgfigel getyenft an bifen brief. Ser
geben wart je Safet an bem nectyften famftage bor fant SobanS

tage je fungidjteit in bem jare bo man jalte bon ©otteS ge=

bürten bri^etyentyuubert jar barnadj in bein breiunbfedjjigoften

jare."J)

l) Soo«, Urhinbenbucf* I. 366 u. 367.

Ueber die Grenzen der Landgrafschaft giebt folgende
Urkunde des Liestaler Archives vom 17. Juni 1363 den besten

Aufschluß, sie lautet

Und ist das obreste laut-
gerichte uf Erfenmatte und das ander bi Rinapurg uf der

matten und das dritte uf Glünggisbühcl bi Sissach und das
vierte ze Nünningen nffe dcr hüben und das niderste lis Birsc-
rein und Mnttentze under der eichen. Und des ze cincin offenen

waren Urkunde so han wir Grase Johans von Froburg
der vorgenannt unser ingsigel gehenkt an disen dries. Der
geben wart ze Basel an dem nechsten samstage vor scmt Johans

tage ze sungichren in dem fare do man zalte vvn Gottes
gekürten dritzehenhundert jar darnach in dem dreinndsechzigosten

jare."

>> Boos, Urkundenbuch I. 366 u. 367.
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2luS biefen ©renjbeftimmungen getyt tyerbor, bafj mit
SluSnatyme bon jwei Gremtionen biefe Sanbgraffdjaft bodj

ganj bent alten 2lugftgau im engem Sinne unb Sifjgau eitt;

fpridjt. \ffieggefommeit babon ift in erfter Sinie bie Stabt
Safel mit ityrer nädjften Umgebung, eine gotge ber bom

^aijcr berlictyeneit Sm,m>nität. Sn Jineiter Sinie fetylt bie

^crrfctyaft Sityeinfelben. S^r ^ern ift ber Stein im Sttyein,

bon tyier aus würben ju beiben Seiten beS Stromes GrWer;

bungett gemadjt, welctye bie ©ebiete unb 9iedjte ber Sanbgrafett
int SreiSgatt unb Sifjgau fctymäterten. Gine analoge 2(uSfdjei;

bung feben Wir beim gridgatt mit ber fèerrfdjaft Sattfenburg
bor fidi geben. Ueber bie SirS tyinauS tyat bie Sanbgraffctyaft

im Sifjgatt Woljl nie gercictyt mit StuSnatyme ber Stabt Safet,
welctye bocty etyer im Sißgau als im Sunbgau gelegen tyat.

hingegen umfafjte legerer nocty bte je|t bafeüanbfctyafttictyen

Sörfer 3ieinadj, 2lefdj, fowie baS Seimenttyal. „3)can fol
wiffen, baf bie lantgraffctyaft bon oberen Gtfaje an ber birfe
fahet an mibe gat nadj ber lengi unj uffen ben edenbacty nacty

ber breite aber bon bem 9tin unj uffen ben birften beS gebir;

ges, baS ba tyeiffet ber iBefectyen." l) Sm Süben grenjt bie

Sanbgraffctyaft an ben SuctySgau, bie ©renjen finb im ©rofjen
unb ©anjen bie natürltctyen, nämlidj ber Äamm beS %uxa

unb finben ficty aucty in einer SudjSgauer Urfunbe toon 1428

etwas genauer folgenbermafjen beftimmt: „ ben ©rat bie

fèotyen aus bis ju bem Statten am niebern &auenftein, als ficty

bie Sdjneefctymeljen tyerein feigen unb bann bie föötyen auf ob

Dfenttyal unb ob Gptingeu unb befj tyinburcty bie ©rate auS

bis ju bem Srüdlein ju Sangenbrud, als ficty aud) bie Sctynee;

fctymetjen tyerein feigen unb bom Srüdlein bie fèotyen unb

©rate aus bis an ben Steg ju Seintoilr bei bem Sorfe " a)

2luS biefen Sergteidjungen getyt tyertoor, bafj man ficty auf bie

') $ab«burg>Deflerreicbifcbe8 Urbarbudt), ed. Çftjffer, 26.

») ©oiotburn. 3Bo$enblatt. ^a^rg. 1820.336.

SI

Alls diesen Grenzbestimmungen geht hervor, daß mit

Ausnahme von zwei Exemtionen diese Landgrafschaft doch

ganz dem alten Augstgau im engern Sinne und Sißgau
entspricht. Weggekommen davou ist in erster Linie die Stadt
Basel mit ihrer nächsteil Umgebung, eine Folge der vom

Kaiser verliehenen Immunität. Jn zweiter Linie fehlt die

Herrschaft Nheinfelden. Ihr Kern ist der Stein im Rhein,

von hier aus wurden zu beiden Seiteil des Stromes
Erwerbungen gemacht, welche die Gebiete und Rechte der Landgrafen
im Breisgau nnd Sißgau schmälerten. Eine analoge Ausscheidung

sehen wir beim Frickgau mit der Herrschaft Laufenburg
vor sich gehen. Ueber die Birs hinaus hat die Laudgrafschast

im Sißgau Wohl nie gereicht mit Ausnahme der Stadt Basel,

welche doch eher im Sißgau als im Sundgau gelegen hat.

Hingegen umfaßte letzterer noch die jetzt basellandschaftlicheu

Dörfer Reinach, Aesch, sowie das Leimenthal. „Man sol

wissen, das die lantgrafschaft von oberen Elsaze an der birse

fabet an unde gat nach der lengi unz uffen den eckenbach nach

der breite aber von dem Rin unz uffen den virsten des gebir-

ges, das da Heisset der Wesechen." ') Jm Süden grenzt die

Landgrafschaft an den Buchsgau, die Grenzen sind im Großen
und Ganzen die natürlichen, nämlich der Kamm des Jura
und finden sich auch in einer Buchsgauer Urkunde von 1428

etwas genauer folgendermaßen bestimmt: „ den Grat die

Höhen aus bis zu dem Blattei' am niedern Hauenstein, als sich

die Schneeschmelzen herein feigen und dann die Höhen auf ob

Menthal und ob Eptingen und deß hindurch die Gräte aus

bis zu dem Brücklein zu Langenbruck, als sich auch die

Schneeschmelzen herein feigen und vom Brücklein die Höhen und

Gräte aus bis an den Steg zu Beinwilr bei dem Dorfe "
Aus diesen Vergleichungen geht hervor, daß man sich auf die

') Habsburg'Oeftemichisches Urbarbuch, sà. Pfyffer, 26.

Solothurn. Wochenblatt. Jahrg. 1820.336.
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Seftimmungen unferer Sifjgauer Urfunbe tooHfommen toerlaffen

barf, unb baß alfo in befagtem UmfreiS bie Saubgrafen ityre

9iectyte als oberfte 9îidjter gettenb mactyten. Sebor aber bon
biefen 9ïedjten gefproctyen Wirb, muffen wir nocty bie betfdjie=
benen Gjemtionen erWätynen, welctye bie laubgräftictyen Sefug=

uiffe ganj ober nur ttyeitweife beseitigten. 2Bie überall tyatte aud)

tyier baS Setyenwefen bie alte Serfaffung gefprengt, bon wet;

ctyer teuerer ben 9îeft bie Sanbgraffctyaft bilbet, wäfjrenb erftereS

bie toietfadjen GEemtioneu tyerborrief.

Unbeftritten erjmirt war bie herrfdjaft 9ityeinfetben, nie

finben ficty 2lnfprüctye ber ftjjgauifdjen Saubgrafen auf bie tyotye

©erictytsbarfeit in biefem ©ebiete, unb nie treffen wir Seute

aus bemfelben an ben Sanbtagen beS ©aueS. Ser Sanbgraf
tyatte in bem Surggrafen auf bem Stein ju 9ttyeinfetbeu einen

Goncurrenten gefunben, weldjer feine 9iedjte ju nietyte ju madjen

berftanb. 3Batyrfdjeinlicty gefetyaty bieS unter ber jäljringifdjen
fèerrfctyaft ober bieHeictyt fetyon in ben fpäteren Satyreu 9iubolfS
toon 9ttyeinfetben. Safe aber 9îtyeinfetbe!t unb feine Umgebung

übertyaupt jum Sijjgau unb nidjt jum gridgau getyört l)abi,
getyt unter anberem aus ber firctytictyen Ginttyeilung unjWeifeU

tyaft tyerbor, inbem ber SecanatuS Sißgau aucty nocty bie ©e;
meinben 9ityeinfelben, SJcötyltii, DtSberg unb ïïîagben umfafjte.
Siefe fèerrfctyaft mit ityren wectyfeltoollen Sdjidfaten fällt alfo
für unfere Slrbeit toodftänbig aufjer Setradjt.

vGine anbere ermtirte &errfdjaft bilbete bas fèomburger-;
ttyal mit Sieftat, watyrfctyeinlicty ein froburgifctyeS 9lHob ; tety

begrünbe bieS mit einer Urfunbe toon 1266,') woburety

©raf Hartmann bon groburg bem Älofter St. Urban bie

3otlireityeit in feinem ganjen ©ebiete unb befonberS ju Sieftat
beftätigt, welctye fetyon toon feinem Sater, ©raf Subwig, unb

feinem ©rofjtoater, ©raf ^ermann, erttyeitt worben war. 3iun

*) Srouiltat Mon. II. 68.
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Bestimmungen unserer Sißgauer Urkunde vollkommen verlassen

darf, und daß also in besagtem Umkreis die Landgrafen ihre
Rechte als oberste Richter geltend machten. Bevor aber von
diesen Rechten gesprochen wird, müssen wir noch die verschiedenen

Exemtionen erwähnen, welche die landgräflichen Befugnisse

ganz oder nur theilweife beseitigten. Wie überall hatte auch

hier das Lehenwesen die alte Verfassung gesprengt, von welcher

letzterer den Rest die Landgrafschaft bildet, während ersteres

die vielfachen Exemtionen hervorrief.

Unbestritten eximirt war die Herrschaft Nheinfelden, nie

finden sich Ansprüche der sißgauischen Landgrafen auf die hohe

Gerichtsbarkeit in diesem Gebiete, und nie treffen wir Leute

aus demselben an den Landtagen des Gaues. Der Landgraf
hatte in dem Burggrafen auf dem Stein zn Nheinfelden einen

Concurrenten gefunden, welcher feine Rechte zu nichte zu machen

verstand. Wahrscheinlich geschah dies unter der zähringischen

Herrschaft oder vielleicht schon in den späteren Jahren Rudolfs
von Nheinfelden. Daß aber Nheinfelden und feine Umgebung

überhaupt zum Sißgau und nicht zum Frickgau gehört habe,

geht unter anderem aus der kirchlichen Eintheilung unzweifelhaft

hervor, indem der Decanatus Sißgau auch noch die

Gemeinden Nheinfelden, Möhlin, Olsberg und Magden umfaßte.
Diese Herrschaft mit ihren wechselvollen Schicksalen fällt also

für unsere Arbeit vollständig außer Betracht.

^Eine andere eximirte Herrschaft bildete das Homburger-
thal mit Liestal, ivahrscheinlich ein froburgisches Allod; ich

begründe dies mit einer Urkunde von 1266,') wodurch

Graf Hartmann von Froburg dem Kloster St. Urban die

Zollireiheit in feinem ganzen Gebiete und besonders zu Liestal
bestätigt, welche schon von seinem Vater, Graf Ludwig, und

seinem Großvater, Graf Hermann, ertheilt worden war. Nun

') Trouillat Älou. II. 68.
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lebte ©raf jgermamt 1168—1212,J) baS atte fèatiS fèomburg

hingegen ftarb nadj 1223 auS, alfo muffen bie Stedjte an ber

Ôerrfdjaft 3îeu;^omburg;Sieftal attcS froburgifdjeS unb nidjt
ererbtes alttyomburgifctyeS Gigen fein. Ser Grbe 2itt=<QontburgS,

©raf ^ermann bon groburg, ber fidj 3teit;£omburg bei

Säufetüngen baute, warb jugleidj Sanbgraf im Sijjgau, fo bafj

e§ wirb fctywer ju beftimmen fein, wie weit bie Gremtion für
feine herrfdjaft 3ieti;;gomburg gegangen ift jebenfallö mufj
biefetbe bebeutenb geWejeu fein, fonft tyätten uictyt bie ©rttnb*
herren über bie götic, wetdje fonft eine ^auptbefugnijj ber

\!anögrafen waren, bon j'idj auS berfügen fönnen. Db audj
bie tyotye ©eridjtSbarfeit ju ber herrfdjaft als foldjer geljört

tyat, möctyte idj etycr toerneinen, benn als am 29. Sejember 1305

Sta bon Soggenburg, geborne boti fèomburg, beut Sifctyof

"Jkter Sieftat unb 3ieu;fëomburg berfaufte, würbe jene nidjt
fpecielt attgefütyrt, Wotyt aber bie uiebere: „ universaque
bona et possessiones ubieunque sita et existentia/ sive

consistant in villis, curiis, domibus, hominibus, universita-
tibus et districtibus villarum vulgo das Twing und Bann

jurisdictionibus, vineis agris "2) greilidj beanfpruetyte

ber Sifdjof audj bie tyotye ©eridjtSbarfeit, unb eS Würbe itym

fogar biefe am 14. 3)cärj 1364 bom Sanbgraf Sigmunb bon

Styierftein jugeftanben : „eS fotten ber Sifctyof uttb feine 2lmt;
leute riditeli umb aUe Sactye in ber ftat iu twing unb

bann bon Sieftal, SJiuttjadj, gütiSborf, Seltisberg, Saufen,

Säufelfingen, Sttdten, Äänerftnbett, SBitiSberg, Stümtigen,

häfelfingen unb Sürnen."3) Sllleiu nietyts beftoweniger
würbe bie Sadje wieber fraglidj unb bte Sanbgrafen
leifteten nie gänjlictyen Serjictyt auf biefe ityre alten 9iectyte.

Stadjbem bte fèerrfctyaft fèomburg unb Sieftal mehrere Stale

') groburgifdjer ©tatnmbaum bei SSirmann: «ötätter jur Çeimatfj'
tunbe bon Safettanb.

2) Srouillat III. 92.
s) 33oo«, UrFunbenbuc&V I. 373.
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lebte Graf Hermann 1168—1212/) das alte Hans Homburg

Kingegen starb nach 1223 aus, alfo müssen die Rechte an der

Herrschaft Neu-Homburg-Liestal altes froburgisches und nicht

ererbtes althomburgisches Eigen sein. Der Erbe Alt-Hvmvurgs,
Graf Hermann von Froburg, der sich Neu-Homburg bei

Lüufelsingen baute, ward zugleich Landgraf im Sißgau, so daß

es wird schwer zu bestimmen sein, wie weit die Exemtion sür

seine Herrschaft Nen-Homburg gegangen ist Jedenfalls muß

dieselbe bedeutend gewesen fein, sonst hätten nicht die Grund-

Herren über die Zölle, welche sonst eine Hauptbesuguiß der

Landgrafen waren, vvn sich aus verfügen können. Ob auch

die hvhe Gerichtsbarkeit zu der Herrschaft als solcher gehört

hat, möchte ich eher verneinen, denn als am 29. Dezember 1305

Ita von Toggcnburg, geborne vvn Homburg, dem Bischof

Peter Liestal uud Neu-Hvmburg verkaufte, wurde jene nicht

speciell angeführt, wohl aber die niedere: universalis
Kong. et. possessiones ubicunque sita, et existsiitig,,' sive

consistant in villis, euriis, clomidus, KominiKus, università-
tibus st clistrictibus villarum vulgo das living unci Zann

surisllictioniKuL, virisis a^ris "^) Freilich beanspruchte

der Bischof auch die hohe Gerichtsbarkeit, und es wurde ihm

sogar diese am 14. März 1364 vom Landgraf Sigmund von

Thierstein zugestanden: „es sollen der Bischos und seine Amtleute

richten uinb alle Sache in dcr stat in twing und

bann von Liestal, Munzach, Fülisdorf, Seltisberg, Lausen,

Läufelfingen, Bückten, Kcinerkinden, Witisberg, Nümligen,
Häfelfingen und Dürnen."^) Allein nichts destoweniger

wurde die Sache wieder fraglich und die Landgrafen
leisteten nie gänzlichen Verzicht auf diese ihre alten Rechte.

Nachdem die Herrschaft Homburg und Liestal mehrere Male

°) Froburgischer Stammbaum bei Birmann: Blätter zur Heimathkunde

von Baselland.
2) Trouillat III. 92.

') Boos, Urkundenbuch. I. 373.
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toon ben Sifdjöfett im Saufe beS 14. Satyrtyttnberts berfauft,
tocrpfänbet unb wieber eingelöst Worben war, fam fie enblidj
mit allen ityren Stechten im Saljre 1400 an bie ©tabt Safel.
2luS bem Äaufbricf1) tyebe icty für bie grage ber Gjrcmtion
toon ber Sanbgraffdjaft folgcttbe Stelle tyertoor : „.... Sßalbenburg

ftatt unb bürg, bie toeftin fèonberg unb bie ftatt Sieftat, bie

uns, unferm biStumbe unb ftifte jugetyörent mit allen redjten,

eren unb jugetyörbeit, lüten, güttern, jinfett, gülten, bicnften,

ftüren, gewerffen, börffern, lauben, geridjten, großen unb

fleincn, befferung unb bufjen, großen unb fleineit geleiten,

jöllen, toellcn, agdcr, matten, tyolfc, üelbe, Wonne unb weiben,

gebuwenS unb ungebuwenS, tniger, bifdjenfcen, waffer, waffer;

ruiifeu, Wilbbenneu, Wegen, ftegen unb alten anbern redjten

unb jugetyörbeit." Samit fctyeinen allerbingS alles SJtöglictye

unb in Sonbertyeit aud) bie laubgräflictyeu 3icctyte auf bie

Stabt übergegangen ju fein ; bem ift nutt aber nidjt alfo, Wie uns
eine uugebrudte Urfunbe toom 19. Sej. 1418 beweist.2) Sanb;

graf Ctto toon Styierftein nämlidj berpfäubet ber Stabt Safel
utn 450 ft. rtyeinifdj feine lanbgräftictyen 3tectyte in ben 2lem=

tem fèomburg, äöalbenburg unb Sieftat, „ atte mine recty;

tunge, bie idj meine je tyabenbe an ber lantgrafffdjafft im

Sifjgötü an ben tyotyen ©erictyten witbpennen, bifctyenÇen unb

allen anbern tyertictyfeiteu unb rectyten als bere unb wtyte ber

brtyer tyerrfctyaften unb emptern, SBalbenburg, ^omburg unb

Sieftal gebiete twing unb banne mit allen iren jugetyörben

begrtyffen tyanb nüfcit uSgenommen nocty borbetyept." Sdenti

nun aucty ber 2Ittfpritcty beS Sanbgrafett fein unheftrittener

toar, fo mufj berfelbe bocty fein abfolut iHuforifctyer gewefen

fein, fonft tyatte jebenfalls bie Stabt uictyt ityr gutes ©etb

barauf gegeben unb tyatte befonberS nictyt am 12. Suni 1456

Weitere 250 ft. barauf gelietyen.3) Ueberatl werben in biefen

') Srudner, SKerttBürbigfeiten, 994 u. 995.

2) Sieflaler 5Krcf)ib, Sabe M. ee.

3) Sieflater îlrdjib, 2aì>t M. ff.
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von den Bischöfen im Laufe des 14. Jahrhunderts verkauft,
verpfändet und wieder eingelöst wurden war, kam sie endlich

mit allen ihren Rechten im Jahre 1400 an die Stadt Basel.

Aus dem Kaufbrief!) hebe ich für die Frage der Exemtion
von der Landgrafschaft folgende Stelle hervor : „.... Waldenburg
statt uud bürg, die vestii? Homberg und die statt Liestal, die

uns, unserm bistumbe nnd stifte zngehörent mit allei? rechten,

eren und zugehörden, lüten, güttern, Zinsen, gülten, dicnsten,

sturen, gcwersfen, dörffern, lande», gerichte», große» und

kleiuen, besserung und büßen, großen und kleinen geleite,?,

zollen, Vellen, agcker, matten, holtz, Velde, wonne nnd weiden,

gebuwens und ungebuwens, wiger, vischentzen, Wasser, masser-

runsei?, wildbennen, Wege», siegen und allen andern rechten

und zugehörden." Damit scheinen allerdings alles Mögliche
und in Sonderheit auch die landgräflichen Rechte auf die

Stadt übergegangen zu sein -, dem ist nun aber nicht also, wie uns
eine ungedruckte Urkunde vom 19. Dez. 1418 beweist/) Landgraf

Otto von Thiersteil? nämlich verpfändet der Stadt Basel

uin 450 fl. rheinisch seine landgräflichen Rechte in den Aemtern

Homburg, Waldenburg und Liestal, „ alle mine rech-

tunge, die ich meine ze habende an der lantgraffschafft im

Sißgöw an den hohen Gerichten wildpennen, vischentzen und

allen andern herlichkeitcn und rechten als vere und wyte der

dryer Herrschaften und emptern, Waldenburg, Homburg und

Liestal gebiete twing und banne mit allei? iren zugehörden

begrhffen Hand nützit usgenommen noch vorbehept." Wenn

nun auch der Anspruch des Landgrafen kein unbestrittener

war, so muß derselbe doch kein absolut illusorischer gewesen

fein, sonst hätte jedenfalls die Stadt nicht ihr gutes Geld

darauf gegeben und hätte besonders nicht am 12. Juni 1456

weitere 250 fl. darauf geliehen/) Ueberall werden ii: diesen

') Bruckner, Merkwürdigkeiten, 994 u. 995.

2) Liestaler Archiv. Lade U. se.

') Liestaler Archiv, Lade N. ss.
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Urfunben bie 9iectyte beS Sifctyofs als DberletyenSberren gewahrt.
Stadjjutyolcn ift nocty, bafj im 13. Satyrtyunbert bie herrfdjaft
£omburg ober bocty wenigftenS Sieftat als Setyen bon groburg
angefetyen Würbe, Wie bieS auS ber oben angeführten Urfunbe
toon 1266 tyerborgetyt: „ non obstante quoti prsedictam
munitionem de Liestal comitibus de Honberc contulimus
praesertim cum in ipsa collatione hujus modi gratiam nos
meminerimus excepisse." Unb als im Sahr 1302 ©raf
^erinatnt bon 3ïeu;,gomburg ben 3-^H 3U Sieftat an 3)ìatbiaS
Steicb unb fèug jur Sonnen leityt, gefdjietyt bieS „mit Witten

unb rate unfereS bcttern grafen SolmarS bon groburg/'
weldjer aucty felbft bie beiben ju ©emeinber annimmt unb bie

Urfunbe mit feinem Siegel bcrfietyt.

Sobiet über fèomburg unb Sicftal. ©etjen wir nun ju
bem fetyon erwätynten SBalbenburg über, beffen Sdjidfale feit
beut 2lnfatt an bie Stabt biefelben gewefen finb, wie bie ber

foehen betyanbetten herrfdjaften Sie ©egenb War Gigenttyttm
beS ^odjftifteS unb fdjeint unter ben froburgifdjett Sifcböfen
beS 12. Satyrtyunberts btefem ©efctytectyte ju Setyen gegeben

Worben ju fein. SebenfattS befaßen cS bie ©rafeu fetyon 1145,
bem StiftungSjatyre beS ÄlofterS Sdjöttttyal ;J) benn fotdje

Stiftungen witrben gewötynlidj bon ben weltlidjen ©rofjen

auf eigenem ober WenigftenS auf Setyengebiet errtetytet unb

nidjt in einer ©egenb, wo fie nietyts ju fagen tyatten ; idj erin;

nere bafür an bie ©rünbung toon SeinWtyl burcty bie ©rafen
bon Styierftein ober Saugern unb toon Sü&el burcty bie greU
tyerrett toon SJtontfaucon unb bie ©rafen toon ïïîompetgarb. 9Jîety=

rere State fpradjen bie ©rafen toon groburg baS Gigenttyum an

Sßatbenburg an, Würben aber immer bamit jurüdgewiefen, fo
1255 ober rietytiger 1295 burcty ein SctyiebSgerictyt ©raf Sotmar.

Snt Satyre 1264 fprictyt ©raf Subwig toon einem „civis in
oppido nostro Waldenburch" unb 1277 am 12.2)tärj be;

') SBrucfner, «Kerfwürbigfeiten, @. 1504.
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Urkunden die Rechte des Bischofs als Oberlehensherren gcwabrt.
Nachzuholen ist noch, daß im 13. Jahrhundert die Herrschast

Homburg oder doch wenigstens Liestal als Lehen von Froburg
angesehen wurde, wie dies aus der oben angeführten Urkunde

von 1266 hervorgeht: non obstante ciuocl piirckictam
Munitionen, (le I^iestal comitidus eie Honderc contulimns
prscsertim cum in ipsa collatione stn.jus morii gratiam nos
memmerimus excepisse," Und als im Jahr 1302 Graf
Hermann von Neu-Homburg den Zoll zu Liestal an Matbias
Reich und Hug zur Sonnen leiht, geschieht dies „mit willen
nnd rate unseres vettern grasen Volmars von Froburg,"
welcher auch selbst die beiden zn Gemeinder annimmt und die

Urkunde mit seinem Siegel versieht.

Soviel über Homburg und Licstal. Gehen wir nun zu
dem schon erwähnten Waldenburg über, dessen Schicksale seit

dcm Ansali an die Stadt dieselben gewesen sind, wie die der

soeben behandelten Herrschasten Die Gegend war Eigenthum
des Hochstiftes uud scheint unter den sroburgischen Bischöfen
des 12. Jahrhunderts diesem Geschlechte zu Lehen gegeben

worden zu sein. Jedenfalls besaßen es die Grasen schon 1145,
dem Stiftungsjahre des Klosters Schönthaldenn solche

Stiftungen wurden gewöhnlich von den weltlichen Großen

auf eigenem oder wenigstens auf Lehengebiet errichtet und

nicht in einer Gegend, wo fie nichts zu sagen hatten; ich erinnere

dafür an die Gründung von Beinwvl durch die Grafen
von Thierstein oder Saugern und von Lützel durch die

Freiherren von Montfaucon und die Grafen von Mömpelgard. Mehrere

Male sprachen die Grafen von Froburg das Eigenthum an

Waldenburg an, wurden aber immer damit zurückgewiesen, so

1255 oder richtiger 1295 durch ein Schiedsgericht Graf Volmar.

Jm Jahre 1264 spricht Graf Ludwig von einem „civis in
oppicl« nostro ^ValckendureK" und 1277 am 12. März be-

') Bruckner, Merkwürdigkeiten, S. 1504.
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fettnt ficty ber ©raf als SetyenSmantt beS SifctyofS für äöaU

benburg unb Dtten.1) Siadj bem SluSfterben ber groburger
1366 jog ber Sifctyof bie fèerrjdjaft âBatbenburg wieber an
ficty unb gab biefelhe immer bemjenigett feiner ©laubiger,
weldjen er auf anbere 2Beife uictyt befriebigen fottute, jum
^fanb. S" baS Satyr 1390 fällt eine Streitigfeit über bie

tyotyen ©erictyte ju iöatbenburg jwifctyett bem Sanbgrafett Dtto
bon Styierftein unb Surctyarb Siöncty bon SanbSfron, weldjer
bie fèerrfctyaft bom Sifctyof jum Setyett trug. Ser Sanbgraf
ftüfete fidj auf feine berbrieftcn, lanbgräflidjen Stedjte; allein
fein ©egner tyatte für feinen 2lnfprttcty ebenfalls Sriefe bor;
julegen, fo bafj ber SdjiebSrictyter, ber öfterreidjifdjc Sanbbogt
Sieitttyarb bon Sectyiitgen eine fdjtiefjlidj& Söfung uictyt ju
Staube bractyte, fonbern taut Urfunbe bom 20. Suli 1390, nur
einen einftweiligen 2tnStrag.2) 211S enblid) 1400 bie herrfdjaft
au bie Stabt fam, tmtfjte biefe, wie bei £>omburg=Sieftal ait;
gefütyrt ift, bie 9tectyte beS Saubgrafen nodj befonberS abfaufeu,
fo bafj, Wie eS mir watyrfctyeintictyer erfctyeint, bie Sanbgrafett
ityre gerictytstycrrlictyeit Stectyte ju betyaupten muffen im Staube

gewefen fein. Saß" ber Sifctyof biefe aucty bem Surdjarb
iOtöndj berbrieft tyat, beweist weiter nictyts, als bafj man bei

ber ewigen ©elbftemme im SifdjofStyof, um einige ©ulben

metyr ju ertyalten, ein Stectyt audj jweimat berfpracty unb ber;

pfänbete.

Gine weitere ©runbtyerrfctyaft, welctye mit ber tattbgräf;
lictyen ©ewalt oft unb biel in Gonflict gerietty, war baS

eptingifdje pratteln. Urfunblicty fommen bie Gptinger feit bem

14. Satyrtyunbert als §erm bon pratteln bor; nun beanfpruste
aber bie gamitie audj bie tyotye ©eridjtSbarfeit innertyalb beS

Gtters, b. ty. ber näctyften Umgebung beS SorfeS, weldje burctyauS

nictyt mit bem Saune jufammenfättt. Ser Gtter (3aun)

SrouiOat Mon. I. 629. II. 146 u. 278.

îiefialer 2lrd)in Caie M. oo.
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kennt sich der Graf als Lehensmann des Bischofs für
Waldenburg und Ölten/) Nach dem Aussterben der Froburger
1366 zog der Bischof die Herrschaft Waldenburg wieder an
sich und gab dieselbe immer demjenigen seiner Gläubiger,
welchen er auf andere Weise nicht befriedigen konnte, zum
Pfand. Jn das Jahr 1390 fällt eine Streitigkeit über die

hohen Gerichre zu Waldenburg zwischen dem Landgrafen Otto
von Thierstein und Burchard Mönch von Landskron, welcher
die Herrschaft vom Bischof zum Lehen trug. Der Landgraf
stützte sich auf seine verbrieften, landgräflichen Rechte; allein
sein Gegner hatte fiir feinen Anspruch ebenfalls Briefe
vorzulegen, so daß der Schiedsrichter, der österreichische Landvogt
Reinhard von Böchingen eine schließlich«? Lösung nicht zu

Stande brachte, sondern laut Urkunde vom 20. Juli 1390, mir
einen einstweiligen Austragt) Als endlich 1400 die Herrschaft

an die Stadt kam, mußte diese, wie bei Homburg-Liestal
angeführt ist, die Rechte des Landgrafen noch besonders abkaufen,

fo daß, wie es mir wahrscheinlicher erscheint, die Landgrafen
ihre gerichtshcrrlichen Rechte zu behaupten müssen im Stande

gewesen sein. Daß der Bischof diese auch dem Burchard
Mönch verbrieft hat, beweist weiter nichts, als daß man bei

der ewigen Geldklemme im Bischvfshof, um einige Gulden

mehr zu erhalten, ein Recht auch zweimal versprach und

verpfändete.

Eine weitere Grundherrschaft, welche mit der landgräflichen

Gewalt oft und viel in Conflict gerieth, war das

eptingische Pratteln. Urkundlich kommen die Eptinger feit dem

14. Jahrhundert als Herrn von Pratteln vor; uun beanspruchte

aber die Familie auch die hohe Gerichtsbarkeit innerhalb des

Elters, d. h. der nächsten Umgebung des Dorfes, welche durchaus

nicht mit dem Banne zusammenfällt. Der Etter (Zaun)

Trouillat Aon. I. 629. II. 146 u. 278.

Liestaler Archiv Lade A. «o.
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trennte bas eigentliche Gittturtanb (3dgen) toon ber 2lllmenb,
b. ty. toom SBaibelanb unb äöatb.1) gotgenbe Urfunben beS

Sieftalcr 2lrdjibeS geben uns tyierüber 2luffctyluf3. 2lm 23. geh;

mar 1458 läjjt ferner Sriidjfefj 9iitter, Sdjulttyeifj ju Sityein;

fetbett, eine Äunbfctyaft aufnetynteii wegen ber tyotyeu ©eridjte

ju "pratteln, welctye ergiebt, bie bon Gptingen tyättcn feine

tyotyeu ©eridjte ju beanfpructyen.2) 2ltteiu wir bürfen biefem

Sdjriftftüd nidjt attjufetyr trauen; beim ju jener 3e't tyatte

Cefterreidj bie Sanbgraffctyaft als ^fattb inne, Srudjfefj War

öfterreictyifctyer Seamter unb batycr nadj Äräften bemütyt, bie

herrfdjaft feiner Grjtyerjogc auSjubetynctt, bcSbatb werben audj
feine Seute auS pratteln bertyört, Weldje bodj am heften Se;

fdjeib wiffen mufjteit, fonbern Siiufer, Stagbcner, Siaifpradjer
unb Dtfperger, Weldje tljeilweife gar uictyt in bie Saubgraffcbaft

getyörten. 2tm 3. Stärj 1458 Würbe bie Sadje wieber betjait;
belt bor beut öftcrreidjifctyen Sanbbogt ^ßeter bon SJiörSberg,

ber fctyliefjlidj bodj bie tyotye ©eridjtSbarfeit ben Gptingern ju=

fpredjen milite.1) 2Bir entnetymen tyierauS, baß bie 2lnfprüctye

legterer gatnilie jiemlicty flar muffen borgelegen Ijaben, wenn

fogar ein öfterreictyifctyer Sanbbogt mit einem öfterreictyifctyen

jQofgeridjt ju ityren ©tinften ju entfctyeiben fidj gejwungen faty.

Um ityre Stedjte uoctymals ju fidjern, liefen am 7. Secember

1462 bie Gptinger bon bem bifctyöftidjett SJotar wieberum eine

äunbfctyaft aufnetymett, welctye bottfommen in ityrem S'Uereffe

ausfiel, nur ließ ficty ber Gtter nidjt genau beftimmeu.4) GS

gefdjaty biefe 2liifnatyme jur SBatyrung ber Stedjte gegenüber ber

Stabt Safet, welctye, feit 1461 Sntyaberin ber Sanbgraffctyaft,
über anbere Sïittet ju berfügen tyatte, als ber bergelbstagte

greityerr bon galfenftetn. 2£ar man nun betreffenb ber tyotyen

') gr. b. 2SijJs, bie fcbroeijerifdjen Sanbgemeinben. 3eitfcbrift für
fàweij. 9iect)t I. 34.

2) Sieftaler Slrc^it», Slabe M. qq.
s) 2trcö> ju Sieftal, üabe M. rr.
4) Sieftater Slrdjib, Sabe M. pp.
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trennte das eigentliche Culturland (Zeigen) von der Allmend,
d, h. vom Waideland und Wald/) Folgende Urkunden des

Liestaler Archives geben uns hierüber Aufschluß, Am 23,

Februar 1458 läßt Werner Trnchseß Ritter, Schultheiß zu Nheinfelden,

eine Kundschaft aufnehmen wegen der hohen Gerichte

zu Pratteln, welche ergiebt, die von Eptingen hätten keine

hohen Gerichte zn beanspruchen/) Allein wir dürfen diesem

Schriftstück nicht allzusehr trauen; denn zu jener Zeit hatte

Oesterreich die Landgrafschast als Pfand inne, Truchseß war
österreichischer Beamter uud daher nach Kräften bemüht, die

Herrschaft seiner Erzherzoge anszudehnc», dcsbalb werden auch

keine Leute aus Pratteln verhört, welche doch am besten

Bescheid wissen mußten, sondern Buuser, Magdener, Maispracher
und Olsperger, welche theilweise gar nicht in die Landgrafschaft

gehörten. Am 3. März 1458 wurde die Sache wieder behandelt

vor dem österreichischen Landvogt Peter von Mörsberg,
der schließlich doch die hohe Gerichtsbarkeit den Eptingern
zusprechen mußte. ') Wir entnehmen Hieralls, daß die Ansprüche

letzterer Familie ziemlich klar müssen vorgelegen haben, wenn

sogar ein österreichischer Landvogt mit einem österreichischen

Hofgericht zu ihren Gunsten zu entscheiden sich gezwungen sah.

Um ihre Rechte nochmals zu sichern, ließen am 7. December

1462 die Eptinger vvn dem bischöflichen Notar wiederum eine

Kundschaft aufnehmen, welche vollkommen in ihrem Interesse

ausfiel, nur ließ sich der Etter nicht genau bestimmen/) Es

geschah diese Aufnahme zur Wahrung der Rechte gegenüber der

Stadt Basel, welche, seit 1461 Inhaberin der Landgrafschaft,
über andere Mittel zu verfügen hatte, als der vergeldstagte

Freiherr von Falkenstein. War man nun betreffend der hohen

') Fr. v. Wyß, die schweizerischen Landgemeinden. Zeitschrift für
schweiz. Recht I. 34.

2) Liestaler Archiv, Lade ZI. «y.
') Archiv zu Liestal, Lade A. rr.

Liestaler Archiv, Lade A. pp.
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©eridjte einig miteinanber, fo fctyeinen nocty jwei anbere fanb;

gräftictye Stedjte ftreitig gewefen ju fein, eS Waren bieS bie gifdjenj
unb bie fèodjjagb. 2tm 1.2lpri( 1479 nimmt ber 9ìotarittS
eine Äunbfdiaft auf, Weldje crgiebt, bafj bie gifdjenj in ber

Grgotj, fowie bie £>odjjagb aufjertyatb beS GtterS immer ben

Sanbgrafen jugeftanben tyabe, unb fei bie gifdjenj bon jeher

toon ben Sicftalern genügt worben.1) Sebodj fdjeint biefem

Sprndje nidjt fonbcrlidj nadjgelebt worben ju fein; bann am
17. Oftober 1486 ftcttt ber bijctyöflidje Official nodj einmal

biefelhe Unterfudjung an, welctye wieberum ju bem Stcfultate

fütyrt, bafj 1) bie Sanbgrafen ju pratteln außerhalb GtterS

bie tyotye ©eridjtSbarfeit jeweilen inne gehabt hätten, 2) baf;

ferner bei Stuffinbung eines SctyaÇeS berfelbe bon gavnShurg
fei heanfprudjt Worben, 3) bafj bie Sanbgrafen bem Oberjunft;
meifter ^felitt ertaubt hätten, im SBalbe jtt jagen unb bafj er
bieS gettyatt tyabc otyne ÜBiberreb berer bon Gptingen, 4) bafj

ebenfo bie gifdjenj immer bett Sanbgrafen jugeftanben fei.2)

StttS biefen fünf Urfunben ertyetlt, baß bie tyotye ©eridjtSbarfeit
innertyalb GtterS ben ©runbtyerren getyört tyat, fowie aucty bie

anbern lanbgräflictyett Stectyte ; wie tyingegen bie Gptingcr baju
gefommen finb, fann idj nidjt erflären. S^-faUä hatten fie

biefelhen nidjt ju Gigen, fonbern als Setyen bom Sifctyof,

fonft Wären nidjt bie Streitigfeiten bor bem bifdjöflidjen
Official entfctyieben worben ; totetleictyt ertyielten fie biefe Stectyte

mit bem SJtarfdjatlamt, welctyeS nadj bem StuSfterben ber

©rafen toon spjtrt auf fie übergieng; eS würben biefe beiben

Styatfadjen etyronologifety miteinanber ftimmen.
2lHein nidjt nur an ben Orten, wo fidj eine bauernbe

©runbtyerrfctyaft gebitbet tyat, jeigt fidj baS Seftreben nadj

Sefreiung toon ber Sanbgraffctyaft; eine Urfunbe toom 30. 3to;

toember 1355 giebt uns ein fctyiebSrictyterlictyeS Urttyeil beS

•) Sieftater Strdjib, îabe M. ss.

*) Sieftaler 2trdjib, Sabe M. tt.
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Gerichte einig miteinander, so scheinen noch zwei andere

landgräfliche Rechte streitig gewesen zu sein, es waren dies die Fischenz

und die Hochjagd. Am I. April 1479 nimmt dcr Notarius
eine Kundschaft auf, welche ergiebt, daß die Fischenz in der

Ergolz, sowic die Hochjagd außerhalb des Etters immer den

Landgrafen zugestanden habe, und sei die Fischenz von jeher

von den Licstalern genutzt worden/) Jedoch scheint diesem

Spruche nicht sonderlich nachgelebt worden zu sein; dann am
17. Oktober 1486 stellt der bischöfliche Official noch einmal

dieselbe Untersuchung an, welche wiederum zu dem Resultate

führt, daß 1) die Landgrafen zu Pratteln außerhalb Etters
die hohe Gerichtsbarkeit jeweilen inne gehabt hätten, 2) daß

ferner bei Aufsindung eines Schatzes derselbe von Farnsburg
sei beansprucht worden, 3) daß die Landgrasen dem Oberzuuft-
meister Iselin erlaubt hätten, im Walde zu jagen und daß er

dies gethan habe ohne Widerred derer von Eptingen, 4) daß

ebenso die Fischcnz immer den Landgrafen zugestanden sei/)
Aus diesen fünf Urkunden erhellt, daß die hohe Gerichtsbarkeit

innerhalb Etters den Grnndherren gehört hat, sowie auch die

andern landgräflichen Rechte; wie hingegen die Eptinger dazu

gekommen sind, kann ich nicht erklären. Jedesfalls hatten sie

dieselben nicht zu Eigen, sondern als Lehen vom Bischof,

sonst wären nicht die Streitigkeiten vor dem bischöflichen

Official entschieden worden; vielleicht erhielten sie diese Rechte

mit dem Marschallamt, welches nach dem Aussterben der

Grafen von Pfirt auf sie übergieng; es würden diese beiden

Thatsachen chronologisch miteinander stimmen.

Allein nicht nur an den Orten, wo sich eine dauernde

Grundherrschaft gebildet hat, zeigt sich das Bestreben nach

Befreiung von der Landgrafschaft; eine Urkunde vom 30.

November 1355 giebt uns ein schiedsrichterliches Urtheil des

') Liestaler Archiv, Lade A. ss.

') Liestaler Archiv, Lade N. tt.
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igeinridj bon Gptingcn, genannt 3li*-uer, weldjer entgegen bett

2lnforberungcu beS §einfcmamt Steicty unb beS SteierS unb

gemeiner Seute ju 2lugft bie tyotyeu ©erictytc in biefem Sorfe
beut SattDgrafen jufdjreibt; als foldje treten anf: bie Srüber
£>anS, ©ottfrieb, Stubolf bon £>abSburg:Saufcnburg unb £attS
bon groburg.1) Gin Satyr bortyer tyatte bie tyabshurgifctye

Srübcrtljeilung ftattgefunben. Siefe Sanbgraffdjaft muß alfo,
tro(jbem fie beut Shibolf angefallen war, nodj eine jeittang
genteinfam befeffett worben fein, in ben fpätern Urfunben
Werben nur nodj Stubolf bon ^ahSburg unb fèans bon gro=

burg erwäljnt als Sanbgrafett im Siegau.

Sie herrfdjaft garnsburg ift nie eremt gewefen, fonft
tyatte fie nidjt ben Äeru ber Sanbgrafjdjaft hüben fönnen.

Gbenfo ertyob fidj audj Stamftein niemals ju felbftänbiger
Sebeutttng. Sie fteineu ©ruubtyerrfdjaften ju betianbetn, ift
tyier uictyt atu ^la£e unb würbe audj ju weit füljreu.

siöenbcn Wir uns nocty ju einer furjen Ueberfictyt über bie

berfcfjiebeuen ©efctytedjter, Weldje im SefiÇ ber Sanbgrafen;
fctyaft gewefen finb. SaS Stammgefdjledjt 2llt;^omburg ftarb
um 1230 aus, unb cS folgt ein jüngerer 3»>eig beS fëaujeS

groburg mit ©raf ^ermann, bem Grbauer bon Sieu^omburg.
Gtwa tyunbert Satyre lang tyerrfdjte fein £auS itt unferer

©egenb, bis mit Cernii (f 1323) baSfelbe erlofdj. 2ltS Gr;
ben traten auf bie Käufer fèabSburg;Saufenburg unb baS

Stammhaus groburg; mögtiety ift, bafj letzteres fetyon mit

3ieit;^ombttrg bie tanbgräftidjen 9tectyte gemeinfam befeffett

tyat, ba es, wie oben bewerft, au ber herrfdjaft fèomburg
unb Sieftal gewiffe Slnrectyte befafj. fèanS bon ^abSburg;

Saufcnburg ftarb 1337, feine Stutter, Gtifabetty bon 9iapperS;

wtjl, tyatte in elfter Gtye ben ©rafen Subwig bon fèombiirg

gehabt unb bermittelte fo bie Grbanfprüdje jwifdjen fèomburg

•) 33oo«, Urfiinbenbnd), I. 315.
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Heinrich von Eptingen, genannt Zifener, welcher entgegen den

Anforderungen des Heintzmann Reich und des Meiers und

gemeiner Leute zu Äugst die hohen Gerichte in diesem Dorfe
dem Landgrafen zuschreibt; als solche treten ans: die Brüder
Hans, Gottfried, Rudolf von Habsburg-Laufenburg und Hans
von Froburg/) Ein Jahr vorher hatte die Habsburgische

Brüdertheilung stattgefunden. Diese Landgrafschaft muß also,

trotzdem sie dem Rudolf zugefallen war, noch eine Zeitlang

gemeinsam besessen worden sein, in den spätern Urkunden

werden nur nvch Rudolf von Habsbnrg und Hans von
Froburg erwähnt als Laudgrafen im Sißgau.

Die Herrschaft Farnsburg ist nie eremt gewesen, sonst

hätte sie nicht den Kern der Landgrasschaft bilden können.

Ebenso erhob stch auch Ramstein niemals zu selbständiger

Bedeutung, Tie kleinen Gruudherrschafteu zn behandeln, ist

hier nicht am Platze nnd würde auch zu weit führen.

Wenden wir uns noch zu einer kurzen Uebersicht über die

verschiedenen Geschlechter, welche im Besitz der Landgrafen-
schaft gewesen sind. Das Stammgeschlecht Alt-Homburg starb

um 1230 aus, uud cs folgt ein jüngerer Zweig des Hauses

Froburg mit Graf Hermann, dem Erbauer von Neu-Homburg.
Etwa hundert Jahre lang herrschte sein Haus in unserer

Gegend, bis mit Wernli (7 1323) dasselbe erlosch. Als
Erben traten auf die Häuser Habsburg-Laufenburg und das

Stammhaus Froburg; möglich ist, daß letzteres schon mit

Rcu-Homburg die landgräflichen Rechte gemeinsam besessen

hat, da cs, wie oben bemerkt, an der Herrschaft Homburg
nnd Liestal gewisse Anrechte besaß. Hans von Habsburg-

Laufcnburg starb 1337, seine Mutter, Elisabeth voit Rappers-

wyl, hatte in erster Ehe den Grafen Ludwig von Hombnrg

gehabt und vermittelte so die Erbansprüche zwischen Homburg

>) Boos, Urkundenbiich, l. 315.
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unb ^abSbttrg.1) iganfenS brei Sötyne ttyeitten 1354 bie

©üter, unb bie Sanbgraffctyaft im Sißgau fiel an Stubolf, bie

fonftigen 2lnfprüdje aus ber tyomburgifctyen Grbfctyaft fottten

gemeinfam bleiben; watyrfctyeinlicty tyiugegen bebeuteten biefe

fo biel als nidjtS, ba ja jdjon 1305 fèomburg unb Sieftat att
ben Sifctyof Waren berfauft worben. Srofc befagter Styeilung

treten, wie oben angefütyrt würbe, 1355 nodj alle Srüber als

Sanbgrafen auf, tyier aber jum legten Stat, beim „Sotyanu

bon fèabSburg" in ber Urfunbe bom ll.Siärj 1363 tnttfj

burcty Serfetyen in ben Setyenbrief gefommeu fein.2) Stit biefer

Urfunbe wirb jugleicty aud) Subwig bon Styierftein, §err ju
garnSburg, als ©emeiuber in ben froburgifdjen Stnttyeit auf;

genommen, unb am gleictyen Sage betetynt ber Sifctyof, Sodann
Senn bon Stünfingen, alle brei ©rafen mit ber Sanbgraffdjaft.3)
3Bie fam nun Sigmunb bon Styierftein ju biefer Grtyebung?

Sotyanu bon grotyburg tyatte feine Äiuber, fein Grbc war baS

£auS SJibau, eine nätyere Serwanbtfctyaft als fotgenbe tyabe nidjt
finben fönnen: Sie Stammutter ber ©rafen bon 3(ibau, bie

©emaljlin SiubolfS I., war Siidjenja bon groburg (t 1269),
bie ©rofjtante unfereS legten groburgerS. Stubolf IV. bon

Sìibau fuccebirte bem fernen SerWanbten in feine Stectyte, fowie
im froburgtfdjett 2lttob; Sigmunb III. toon StyierfteimgarnS;
bürg als ©entatyl ber Serena toon Stibau, ber Sctywefter Stu;

bolfS IV., würbe in bie SetyenSgemeinfctyaft für ben Sißgau
aufgenommen.4) 2lm 12. Stai 1363 toerftänbigeit ficty fèaitS

bon grobung unb Sigmunb toon Styierftein, wie fie ityren

tyalbcn Styeit tinmen wollen. SefonberS ftnb angefütyrt bie

Sötte toon Onefcwilc unb Siepftifon, ferner fotten bie Sanbgraf;

•) gür bie bab«burgifd)e (Genealogie œurbe bie bcrbienftbolte Slrbeit
bon «Jcationalratb SDÎiina) in 9?beinfelben benüCt. Argowia VIII.

-) §eu«ter, «BerfaffungSgefcb., ©. 31 ff- Soo«, Urfunbenb., I. 360 ff.
s) S3oo«, Urfunbenbucb, I. 364.
4) ». Sffiattenmol'SieSbacb, ©efcbicbte ber ©tabt unb Sanbfcfyaft Sern,

I. 225 ff. u. Ii. 241.
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und Habsburg/) Hansens drei Söhne theilten 1354 die

Güter, und die Landgrafschaft im Sißgau fiel an Rudolf, die

sonstigen Ansprüche aus der homburgischen Erbschaft sollten

gemeinsam bleiben; wahrscheinlich hingegen bedeuteten diese

so viel als nichts, da ja schon 1305 Homburg und Liestal an
den Bischof waren verkauft worden. Trotz besagter Theilung
treten, wie oben angeführt wnrde, 1355 noch alle Brüder als

Landgrafen auf, hier aber zum letzten Mal, denn „Johann
vvn Habsburg" iu der Urkunde vom 11. März 1363 muß

durch Versehen in den Lehenbrief gekommen feind) Mit dieser

Urkunde wird zugleich auch Ludwig von Thierstein, Herr zu

Farnsburg, als Gemeiuder in den froburgischen Antheil
aufgenommen, uud am gleichen Tage belehnt der Bischof, Johann
Senn von Münsingen, alle drei Grafen mit der Landgrasschaft/)
Wie kam nun Sigmund von Thierstein zu dieser Erhebung

Johann von Frohburg hatte keine Kinder, sein Erbe war das

Haus Ridau, eine nähere Verwandtschaft als folgende habe nicht

finden können: Die Stammutter der Grafen von Ridau, die

Gemahlin Rudolfs I., war Richenza von Froburg (7 1269),
die Großtante unseres letzten Froburgers. Rudolf IV. von
Ridau succedine dem fernen Verwandten in feine Rechte, sowie

im sroburgischen Allod; Sigmund III. von Thierstein-Farnsburg

als Gemahl der Verena von Ridau, der Schwester
Rudolfs IV., wurde iil die Lehensgemeinschaft für dcn Sißgau
aufgenommen/) Am 12. Mai 1363 verständigen sich Hans
von Frobung und Sigmund von Thierstein, wie sie ihren

halben Theil nntzen wollen. Besonders sind angeführt die

Zölle von Onetzwilc und Diepflikon, ferner sollen die Landgraf-

>) Für die Habsburgische Genealogie wurde die verdienstvolle Arbeit
von Nationalrath Münch in Nheinfelden benützt, ^rgovis VIII,

-) Heusler, Verfassungsgesch., S. 31 ff. Boos, llrkundenb., I. 360 ff.

') Boos, Urkundenbuch, I, 364.
->) v. Wattenwyl-DieSbach, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern,

I. WS ff. u. II. L41.
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fdjaft unb ityre 3ubetyör mit 3öllett unb ©eleiteit ftets in ©c;
meittfdjaft bleiben, inbem nur ber Grtrag reell gettyeilt wirb.1)
Sim 30. Suli fobanit beSfetben SatyreS treffen atte brei Sanb;

grafen Seftimmungen über bie 3ìu|ung ityrer Stectyte. ©emeiii;

fam bleiben bie Qèue. au ben fèauenfteinftrafjen ju Siepflifett
(frittyer ju Srimbacty unb ju fèorWe) unb ju OnejWite
(friityer ju S>atbcnburg). Ser 3ott ju Sieftat foli fernerfjiit
bou groburg, ber ju 2lugft toon fèabSbitrg toerlietyen Werben.

Seber Sanbgraf fann an jeber ©eridjtsftätte ©eridjt tyalten

im Stamen aller brei.2) 2lm 5. Oftober beSfelben SatyreS enb;

Iidj fe|t ©raf Sotyann feinen „ödjem" ©rafen Sigmunb
förmlidj junt Grben ein für bie Sanbgraffdjaft.3) 1366 ftarb
Sotjanit toon groburg, ber lefcte feines Stammes. SiS 1418

blieb bie Sanbgraffdjaft in ben fèanben bon Styierfteiii;garnS;
burg, fie würbe etgenttidj auf teueres Sdjloß rabicirt, was
aus metyreren Urfunben tyerborgetyt, in weldjen eS j. S. tyeißt :

bie gifdjenj ober bie tyotyeu ©eridjte getyören ju garnSburg. Sott
ben Stnfprüctyen ber gamilic £>abSburg;Saufenburg ift nie metyr

bie Stehe; Watyrfctyeinlicty tyatte ber alljeit tief berfdjulbete ©raf
Stubolf biefetben an Styierftein berpfänben ober berfaufen

muffen, wenigftenS gab itym Sigmunb am 12. Dftober 1372

432 ft., atterbingS als Sürge für ben Sifctyof Jean de Vienne,
allein umfouft wirb bieS aucty nidjt bor ficty gegangen fein.4)

1392 gibt Sotyanu bon fèabSburg, StuboIfS Sotyn, ben legten

Steft ber lanbgräflictyen Stente, welctyer itym geblieben war,
nämlidj ben tyatben 3°ß 3U Slugfl, bem Surftyarbt Sinfc,

Sürger bon Safel, ju Setyen.5) 2lm 15. Oftober wirb audj

^ermann bon Styierftein als ber alleinige Sutyaber ber Sanb;

•) »oo«, Urfunbenbud), I. 365.

-) 58oo«, Urfunbenbu4 I. 367.

s) S3oo«, Urfunbenbucb, I. 371.

J) SrouiUat, Mon. IV. 727.
5) Srouitlat, Mon. IV. 844.
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schaft und ihre Zubehör mit Zöllen und Geleiten stets in
Gemeinschaft bleiben, indem mir der Ertrag reell getheilt wird/)
Am 30. Juli sodann desselben Jahres treffen alle drei
Landgrafen Bestimmungen über die Nutzung ihrer Rechte. Gemein-

fam bleiben die Zölle an den Hauensteinstraßen zu Diepfliken
(früher zu Trimbach nnd zu Horwe) und zu Onezwile
(früher zu Waldenburg). Der Zoll zu Liestal soll fernerhin
von Froburg, der zu Äugst vvn Habsburg verliehen werden.

Jeder Landgraf kann an jeder Gerichtsstätte Gericht halten
im Namen aller drei/) Am à. Oktober desselben Jahres endlich

setzt Graf Johann feinen „öchem" Grafen Sigmund
förmlich zum Erben ein für die Landgrafschaft/) 1366 starb

Johann von Froburg, der letzte seines Staminés. Bis 1418

blieb die Landgrafschaft in den Händen von Thierstcin-Farns-
biirg, sie wurde eigentlich auf letzteres Schloß radicirt, was
aus mehreren Urkunden hervorgeht, in welchen es z. B. heißt:
die Fischenz oder die hohen Gerichte gehören zu Farnsburg. Von
den Ansprüchen der Familie Habsburg-Laufenburg ist ine mehr
die Rede! wahrscheinlich hatte der allzeit tief verschuldete Graf
Rudolf dieselben an Thierstein verpfänden oder verkaufen

inüssen, wenigstens gab ihm Sigmund am 12. Oktober 1372

432 st., allerdings als Bürge für den Bischof ^ean <le Vienne,
allein umsonst wird dies auch nicht vor sich gegangen sein/)
1392 gibt Johann von Habsburg, Rudolfs Sohn, den letzten

Rest der landgräflichen Rechte, welcher ihm geblieben war,
nämlich den halben Zoll zu Äugst, dem Burkhardt Sintz,

Bürger von Basel, zu Lehen/) Am IS. Oktober wird auch

Hermann von Thierstein als der alleinige Inhaber der Land¬

's Boos, Urkundenbuch, I. 365.

-) Boos, Urkundenbuch, I. 367.

°) Boos, Urkundenbuch, I. 371,

Trouillat, U«o. IV. 727.

°) Trouillat, Aou. IV. 844.
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graffdjaft im bifdjöflidjen Gbetletyenbuctye angefütyrt.1) 9iadj

©raf Hermanns Sobe würbe fein Srüber Otto ben 4. Suli
1405 bom Sifctyof fèumbredjt bon 3îeuenburg betetyiit; and)

biefer tyatte feine männtictyen Stactyfommen, fo bafj feine Sodj;
ter Glaranna bon Styierftein, bermätytt mit greityerr fèanS

griebridj bon gatfenftein, bie uäctyften 2lnfprüctye auf fein
Grbe befaß. 2lm 4. Suli 1418 belctynt ©raf Otto bon Styier;
ftein, fèerr ju garnSburg, „ben ebeln mitten lieben Sritber"
,*ÒanS bon gatfenftein unb feine Siadjfommen mit ber Sanb;

graffctyaft int Sifjgau, Wie er fie boti ber tyodjwürbigen Stift
ju Safel ertyalten tyat. fèier tyabett wir eiu 2tbgetycn bon bem

©runbfal, bafj Saubgraffctyafteu uictyt in bie bierte fèattb foinmen

fotten, uttb jum erften Stale erfdjeint nur ein greityerr als

Xräger ber lanbgräflidicn Stedjte.2) Sie Setetynung burcty ben

Sifctyof, fèanS bon gledenfteiu, erfolgte am 23. Suli 1426; als

Seletyute treten auf £anS, fèanS griebriety beffen Sotyu unb

Glaranna, beS lefctern ©emablitt, geborne bon Styierftein.

Sebensfätyig finb uictyt nur mämitictye, fonbern audj Weiblictye

3tad)fommen, ein Safc, weldjer jeigt, wie fetyr ber ©ruubferit
beS SanbgrafenamteS auS bem Sewufjtfeiu beS 15. Satyrtjuiu
bevtS entfdjwunbeu war.3) fèanS griebriety bon gatfenftein
ftarb frütye, unb eS würben feine beiben unmünbigen Sötyne,

ïtyomaS unb £anS, für welctye als Sräger Sljüring bon

2larburg auftrat, am 23. 2lprit 1428 beletynt.*) %m Saljre
1439 fctyeint StyomaS bottjätyrig gewefen ju fein, wenigftenS
Wirb er am 20. Sanitär für ficty unb als Sräger feines Srit;
berS £anS bom Sifdjof griebridj je Sttyein mit „ber ©raffdjaft
im Sijjgöio" beletynt unb 1459 beit 26. September nimmt
Sifdjof fèanS bon Semtiiigen biefelhe Setetymtug bor."') Stuf

') Srouitlat, Mon. IV. 544.
'-) Sieftaler 3lrdjib, Sabe M. s. u. n.
s) Sieftater 3lrd)ib, Sabe M y.
4) Sieftaler 2trd)ib, Sabe M. z.
5) Sieftater 2trd)ib Sabe M. aa. u. cc.
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grasschaft im bischöflichen Edclleheiibnche angeführt/) Nach

Graf Hermanns Tode wurde fein Bruder Otto den 4. Juli
1405 vom Bischof Humbrecht von Neuenburg belehnt; auch

dieser hatte keine männlichen Nachkommen, so daß seine Tochter

Claranna von Thierstein, verinählt mit Freiherr Hans

Friedrich von Falkenstein, die nächsten Ansprüche aus sein

Erbe besaß. Am 4. Juli 1418 belehnt Graf Otto von Thierstein,

Herr zu Farnsburg, „den edeln minen lieben Bruder"
Hans vvn Falkenstein und seine Nachkommen mit der

Landgrasschaft im Sißgau, wie er sie von der hochwürdigen Stift
zu Basel erhalteil hat. Hier haben wir ein Abgehen von dem

Grundsatz, daß Landgrafschafteu nicht in die vierte Hand kommen

sollen, und zum ersten Male erscheint nur ein Freiherr als

Träger der landgräflichen Rechte/) Die Belehnnng dnrch den

Bischos, Hans von Fleckenstein. erfolgte am 23. Juli 142«; als

Belehnte treten auf Hans, Hans Friedrich dessen Sohn und

Claranna, des letztern Gemahlin, geborne von Thierstein,

Lehensfähig sind nicht nur männliche, sondern auch weibliche

Nachkomme», ein Satz, welcher zeigt, wie sehr der Grundkern

des Landgrafenamtes aus dem Bewußtsein des 15. Jahrhunderts

entschwunden war/) Hans Friedrich von Falkenstein

starb frühe, und es wnrden feine beiden uiimündigen Söhne,

Thomas und Hans, für welche als Träger Thüring von

Aarburg auftrat, am 23. April 1428 belehnt/) Iin Jahre
1439 fcheint Thomas volljährig gewesen zu sein, wenigstens

wird er am 20. Januar siir sich und als Träger seines Bruders

Hans vom Bischof Friedrich ze Rhein mit „der Grafschaft
im Sißgöw" belehnt uud 1459 deu 26. September nimmt
Bischof Hans von Venningen dieselbe Belehuung vor.") Aus

') Trouillat, Aon. IV. 544,

-) Liestaler Archiv, Lade ll. 8. u. u.
°) Liestaler Archiv, Lade A

Liestaler Archiv, Lade ZI. 2.

Liestaler Archiv Lade ZI. ss. u. cc.
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bem freityerrtictyen igaufe tion gatfenftein lag fein Segen unb

fein ©ebeityen. (Sine fèerrfdjaft nadj ber anbern mufjte ber=

pfänbet Werben, bie Sactye beS 2tbelS untertag im alten 3üridj-'
frieg, unb bie Stäbte Sern, Solottyurn unb Safet lauerten

auf bie ©elegcntycit, ityr ©ebiet ju bergröfjern. Ungern faty

bieS baS §auS Oefterreicty, aua) eS tyatte jeitweife bie Sanb=

graffdjaft als ^fanb inne, allein 1461 liefe ficty 23afel biefelhe

abtreten, als XtyomaS bon galfeitftcin gerabe Wieber ©eib

braitctyte. 2lm 25.2lpril biefeê SatyreS crfdjeiuen bor bem

bifdjöflictyen Officiatale ìtyomaS unb feine ©ematytitt, 2lmaüa

bon Heinsberg, mit ityreut hefteliteit Sogte §anS bon Särett;
fels einerfeits unb Äourab bon Stamflein, Serntyarb bon Sau=

feit nebft beut Staatsfdjreiber Äourab Äünlin anbrerfeitS,
unb eS bcrjictytet bie greifrau bon gatfenftein auf alte ityre

Stectyte an ber herrfcbaft garnSburg unb ber Sanbgraffdjaft
im Sijjgatt, Weldje ityr einft als SJtorgettgabe waren gegeben

worben.1) Som 13. 2luguft 1461 ift ber Äaufbrtef bortyanbett,

in welctyent StyomaS alle feine Stedjte unb 2tnfprüdjc mit 2tuS=

uatyme beS SorfeS Seewen, um 10,000 ft. rtyeinifcty ber Stabt
Safet überträgt.2) So war enblidj Safet in ben Seftfc

benjenigen Stectyte gefomtneu, Weldje nottyweubig Waren jur Se=

grüitbung unb geftftettuitg feiner JQcrrfdjaft im jefcigen Äanton.

StyomaS bon gatfenftein gelobte nocty in bemfelben Satyre alle

Sriefe betreffeub bie Sanbgraffdjaft IjeraiiSjugebeu uttb erflärte
aucty fämtntlictye allfällige 2lnfprüdje feiner Scutter Glaranna

für nietytig. StidjtSDeftoweuiger tyatte Safel nodj utandjeii
Streit mit ber Sfeffinger Sinie beS igaufeS Styierftein unb

mit bem Sifctyof ju beftetyen, bis enbticty aucty jene auSftarb, uub

im Satyre 1581 bie Stectyte biejeS burdj ©etb abgefauft würben.

3tadj Setradjtuitg biefer äußeren Sdjtdjale, bleibt uns nocty

übrig, fo biet ober fo wenig über bie innern Sertyältniffe anju;
futyren, als aus bem fpärlictyen Urfutibenmateriat erfidjtticty ift.

') Sieftater Slrdjib, 2abe M. a.

'-) Sieftaler Streit», Sabe M. b.
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dem freiherrlichen Hause von Falkenstein lag kein Segen und

kein Gedeihen. Eine Herrschast nach der andern mußte

verpfändet werden, die Sache des Adels unterlag im alten Ziirich-
krieg, und die Städte Bern, Solothurn und Basel lauerten

aus die Gelegenheit, ihr Gebiet zu vergrößern. Ungern sah

dies das Haus Oesterreich, auch es hatte zeitweise die

Landgrafschaft als Pfand inne, allein 14öl ließ sich Basel dieselbe

abtreten, als Thomas von Falkensteiu gerade wieder Geld

brauchte. Am 2ö. April dieses Jahres erscheinen vor dem

bischöflichen Osficialate Thomas uud seine Gemahlin, Amalia
von Weinsberg, mit ihrem bestellten Vogte Hans von Bärenfels

einerseits und Konrad von Ramstein, Bernhard von Laufen

nebst dem Staatsschreiber Konrad Künlin andrerseits,
und es verzichtet die Freifrau von Falkenstein auf alle ihre
Rechte an der Herrschaft Farnsburg nnd der Landgrafschaft
im Sißgau, welche ihr eiust als Morgengabe waren gegeben

worden/) Vom 13. August l4lil ist der Kausbrief vorhanden,

in welchem Thomas alle seine Rechte nnd Ansprüche mit
Ausnahme des Dorses Seemen, um 10,000 ft. rheinisch dcr Stadt
Basel übertragt/) So war endlich Basel in den Besitz

derjenigen Rechte gekommen, welche nothwendig waren zur
Begründung und Feststellung seiner Herrschaft im jetzigen Kanton.

Thomas von Falkenstein gelobte nvch in demselben Jahre alle

Briefe betreffend die Landgrafschaft herauszugeben und erklärte

auch sämmtliche allfällige Ansprüche seiner Mutter Claranna
sür nichtig. NichtSöestvwcniger hatte Basel noch manchen

Streit mit der Psefsinger Linie des Hauses Thierstein und

mit dem Bischof zu bestehen, bis endlich auch jene ausstarb, uud

im Jahre lö8l die Rechte dieses durch Geld abgekauft wurden.

Nach Betrachtung dieser äußeren Schicksale, bleibt uns noch

übrig, so viel oder so wenig über die innern Verhältnisse anzu-
sühren, als aus dem spärlichen Urkundenmaterial ersichtlich ist,

') Liestaler Archiv, Lade Zl. a.

-) Liestaler Archiv, Lade )l. b.
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2BaS in erfter Sinie ben 9tamen „Sanbgraf" anbelangt,
fo tyabe id) ityn für unfere ©egenben für bas Sahr 1196 jttcrft
borgefunben unb jwar in einer Urfunbe ber fönigtictyen Äanjtei,
auSgeftettt für baS Giftercienferflofter Steuenburg bei fèagenau.

Ser Äönig fctycnft bemfelben „quandam peticionem vel
exactionem, quœ ad landgravium Alsacise spectare vide-
batur." J) gür ben Sifjgau fommt nur ber 2luSbrttd „comes"
toor, mandjmal aucty begnügt man ficty mit bem „advocatus",
WelctyeS 2lmt ja aucty in ben ,-Qänben ber ©rafett bon £wm;
bürg war. Unbermittelt ftetyen batyer bie Urfunben beS

14. SatyrtyunbertS ba, welctye alle bon ben Sanbgrafen fprechen.

Sie Sefugniffe beS Sanbgrafett beftanben in erfter Sinie

im Süctyteraint unb jwar in 2luSübung ber tyotyeu ©erictytS;

barfeit, urfprünglidj audj ber niebern, allein lettere fam fdjon
frütye in bie fèanb ber ©runbtycrren als „Swing unb Sann,"
WeStyatb aucty bie S"tyaber berfelben oft 3tbingtyerren genannt
Werben. Ser Sanbgraf mufjte aber aucty nocty ein ©ebiet jtt
Gigen heften, unb bieS War im Sifjgau immer ber gali.
2llt;§omburg tyatte fein 2ll!ob im gridttyat, toiettcictyt getyörte

aud) bie fpätere fèerrfctyaft garnSburg baju, Steu^ombiirg
befafj ju Gigen baS Säufetfinger Styal unb Sieftal, groburg
tyatte im Sifjgau baS Setyen Sßalbenburg unb bietteictyt als

Stiteigenttyümcr baS 2lttob fèomburg ; Styierftein unb gal;
fcnftein befaßen ju freiem Gigen bie fèerrfctyaft garnSburg,
WaS aucty in allen Sriefen auSbrüdlicty berborgetyobeit

Wirb. Slucty in ityrem 2lttob tyatten bie Sanbgrafett bie niebere

©erictytSbarfeit gewötynlicty Weiter berlietyett, unb eS brängten
ficty in biefer Sejietyung bie Sitnifterialengefdjtectyter Gptitigen,
Stund) tmb Steidty bon Steictyenftein eigentlich in biefe Sefugnifj
ein. 2Bie fetyr unb Wie oft in gewiffen Styeiten ber Sanbgraf;

fdjaft fogar bie tyotye ©eriebtsbarteit in grage geftellt war,
tyaben Wir fetyon bei Seljanblung ber Exemtionen gefetyen ; bie

ïtetnen ©rafengefdjledjter bemütyten ficty eben, aucty biefe ju
•) ©d)öpf(in, Als. dipi. I. 305-
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Was in erster Linie den Namen „Landgraf" anbelangt,
so habe ich ihn für unsere Gegenden fiir das Jabr 1196 zuerst

vorgefunden und zwar in einer Urkunde der königlichen Kanzlei,

ausgestellt für das Cistercieuserkloster Neuenburg bei Hagenau.
Der König schenkt demselben „«.uanclam peUeiouein vel
exaetionem, «mW aà lanckssravium ^183,«« spectsre vide-
balur." Für den Sißgau kommt nur der Ausdruck „comes"
vor, manchmal auch begnügt man stch mit dem „ackvocatus",
welches Amt ja auch in den Händen der Grafen von Homburg

war. Unvermittelt stehen daher die Urkunden des

14, Jahrhunderts da, welche alle von den Landgrafen sprechen.

Die Befugnisse des Landgrafen bestanden in erster Linie
im Richteraint und zwar in Ausübung der hoheu Gerichtsbarkeit,

ursprünglich auch der niedern, allein letztere kam schon

frühe in die Hand der Grundhcrren als „Zwing und Bann,"
weshalb auch die Inhaber derselben oft Zwingherren genannt
werden. Der Landgraf mußte aber auch noch ein Gebiet zu

Eigen besitzen, und dies war im Sißgau immer der Fall.
Alt-Homburg hatte sein Allod im Frickthal, vielleicht gehörte

auch die spätere Herrschaft Farnsburg dazu, Neu-Homburg
besaß zu Eigen das Läufelfinger Thal und Liestal, Froburg
hatte im Sißgau das Lehen Waldenburg und vielleicht als

Miteigentümer das Allod Homburg; Thierstein und

Falkenstein besaßen zu sreiem Eigen die Herrschaft Farnsburg,
was auch in allen Briefen ausdrücklich hervorgehoben

wird. Auch in ihrem Allod hatten die Landgrafen die niedere

Gerichtsbarkeit gewöhnlich weiter verliehen, und es drängten
stch in dieser Beziehung die Ministerialengeschlechter Eptingen,
Münch und Reich von Reichenstein eigentlich in diese Befugniß
ein. Wie sehr und wie oft in gewissen Theilen der Landgrasschaft

fogar die hohe Gerichtsbarkeit in Frage gestellt war,
haben wir schon bei Behandlung der Exemtionen gesehen; die

kleinen Grasengeschlechter bemühten sich eben, anch diese zu

') Schöpft,!,, ^Is. ctipl. I. 305,
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erlangen, um eine bottfomtnene SanbeShotyeit ju erreictyen,

wätyrenb bie grofjen burdj ©ewalt unb burcty Senüfcung ber

©elbbertegenljeiten beS geiftlictyen SanbeStyerren ju ityrem 3ielc

jtt gelangen fttdjten. Ser Sanbgraf nun übte feine hotye 0e=-

rictytsbarfeit aus auf bem Sanbgeridjt, in fpäterer 3eit uictyt

metyr in eigener Serfon, fonbern burcty feinen Seamten ober

Selegirten, ben Sanbridjter. GS fragt ficty nun, wer an einem

foldjen Sanbgeridjte erfdjeincn ntufjte. Urfprünglicty jcbeSfattS

alle freien Seute; bie porigen famen bor bas jQof;@eridjt
ityreS ©rtiubberrit unb murben bon bemfelben am Saubgerictyt

bertretcn. Stit ber 2luSbilbuug ber neuen Stänbe jog ficty

bie Stitterfdjaft immer metyr bom Sanbgeridjte Weg unb be-.

biente fidj für ityre Streitigfeiten ber SctyiebSgerictyte unb

ber benachbarten ^ofgerictyte. Seifpielc aus bein Sifjgau
finb : 1355 werben bie Streitigfeiten wegen ber tyotyen ©erietyte

ju 2lugft jwifdjen bem Sanbgrafen unb Jgeinjmann Steidj nidjt
bor Sanbgeridjt, fonbern fctyiebSrictyterlidj bor fèeinridj bon

Gptiitgen entfdjieben. Gbenfo fprictyt Steintyarb bon Sectyingeit

als SctyiebSridjter Stedjt jwifctyen Otto toon Styierftein unb

Surftyart Siüncty bon Sanbsfron wegen ber tyotyen ©eridjtc

ju iöalbenburg 1390, unb baS öfterreictyifdje fèofgeridjt im
obern Glfafj entfctycibet über bie tyotye ©eridjtSbarfeit ju Srat=

tein jwifctyen ben galfenfteinern unb ben Gptingern. 2tudj ber

bifdjöftidje Official wirb bielfacty in fotetyen 2lnftänben ange=

gangen. fèaben wir ben 2lbet nidjt metyr am Sanbgerictyt, fo
bleiben unS nodj bie übrigen freien Seute, allein foletyer tyat

eS im 14. Satyrtyunbert nur fo Wenige gegeben, bafj fie allein

nidjt auSreictyten, um ein Sanbgeridjt getyörig ju befefcen, unb

man batjer audj perfönlich Unfreie ju bemfelben Ijinjujog. So
lefen wir in einer Äunbfdjaft bom 7. Sejember 1462, baß,

als ber Gptinger ju pratteln einmal über Slut ridjten wollte,
er beim Stüncty ju Seiteuburg, Gerrit ju Shtttenj, Seute entteb;

nen mufjte.1) 2tucty erfdjeint auf bem Sanbgerictyt ju Siffacty

') Sieftater ?lrcr)i», Sabe M. pp.
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erlangen, um eine vollkommene Landeshoheit zu erreichen,

während die großen durch Gewalt und durch Benützung der

Geldverlegenheitei? des geistlichen Landesherren zu ihrem Ziele

zu gelangen snchten. Der Landgraf nun übte seine hohe

Gerichtsbarkeit aus auf den? Landgericht, in späterer Zeit nicht

mehr ii? eigener Person, sondern durch seinen Beamten oder

Delegirteil, den Landrichter. Es fragt sich nun, wer an einem

solchen Landgerichte erscheinen mußte. Ursprünglich jcdesfalls
alle freie,? Leute; die Hörigen kamen vor das Hof-Gericht
ihres Grundherrn und wnrden von demselben am Landgericht
vertreten. Mit der Ausbildung der neuen Stände zog sich

die Ritterschaft immer mehr vom Landgerichte weg und
bediente sich für ihre Streitigkeiten der Schiedsgerichte und

der benachbarten Hofgerichle. Beispiele aus dein Sißgau
sind : 1355 werdei? die Streitigkeit?,? Wege,? der hohen Gerichte

zu Äugst zwischen dein Landgrafen und Heinzinaiin Reich nicht

vor Landgericht, sondern schiedsrichterlich vor Heinrich von

Eptingen entschieden. Ebenso spricht Reinhard von Böchingen

als Schiedsrichter Recht zwischen Otto von Thierstein uiid

Burkhart Münch von Landskron wegen der hohen Gerichte

zu Waldenburg 1390, und das österreichische Hosgericht iin
obern Elsaß entscheidet iiber die hohe Gerichtsbarkeit zu Pratteln

zwischen den Falkensteinern und den Eptingern. Auch der

bischöfliche Official wird vielfach in solchen Anständen

angegangen. Haben wir den Adel nicht mehr am Landgericht, so

bleibeii uns noch die übrigen freien Leute, allein folcher hat
es im 14. Jahrhundert nur fo wenige gegeben, daß sie allein

nicht ausreichten, nm ein Landgericht gehörig zu besetzen, und

man daher auch persönlich Unfreie zu demselben hinzuzog. So
lesen wir in einer Kundschaft voin 7. Dezember 1462, daß,

als der Eptinger zu Pratteln einmal über Blut richten wollte,

er beim Münch zu Leuenburg, Herrn zu Mutteuz, Leute entlehnen

mußte/) Auch erscheint auf dem Landgericht zu Sissach

>) Liestaler Archiv, Lade Zl.
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am 23. Suni 1460 £anS Sang, ein 2lngetyöriger beS ©ö(5;

Heinrich bon Gptingen, wobei befonbere tyerborgetyoben würbe,
bafj bie eptingifctyen Gigenleute am Sanbgerictyt Styeit ju nety;

men berpftictytet feien.1) Safj weitaus ber größte Styeit ber Sc;
bölferuttg ber Sattbfdjaft unfrei war, fctyeint mir aucty aus bem

Umftanbe tyerborjugetyen, bafj bie Stabt, als fie baS ©auje in
ityrer ©ewalt tyatte, fäinmttictye Sewotyner als Seibeigenc bc=

tractyten fomite.

Sie 3eit beS SanbgerictytS war wotyt feine feftftetyenbe,

nur fctyeint eS nie im «Binter abgetyattcn Worben ju fein. Sdj
tyabe urfunblicty folgenbe Säten gefuuben :

1367 Siärj 25. ju Siffadj, 1453 September 13. ju
Slugfl, 1560 Suni 23. ju Siffadj, 1460 2tuguft 24. ju Siffadj,
1523 Stärj 2. ju Siffadj.

Ort beS SanbgerictytS waren itt frütyefter 3eit bie alten

Singftätten, als foldje merben uns in ber oben mitgeteilten
Urfunbe bom 17. Suni 1363 angefütyrt:

1) Sie Grfcnmatte, 2) ber ©lünggiSbüljet bei Siffadj,
3) bie &ube ju Stunningen, 4) bie Statte ju Stünenhurg,
5) bie Gidje auf SirSrein bei Stuttcnj.

GS finb bieS jebcSfallS uralte SJtalberge, welctye bantals

fdjon uictyt metyr alte im ©ebrauetye Waren. Sie Grfcnmatte
Würbe gemeinfam mit ber Sanbgraffctyaft im gridgau uno ber

herrfdjaft Sttyeinfelben benüfct, man barf alfo annetymen, bafj

tyier fetyon jur 3eit beS comitatus Augusta oft geridjtet wor;
ben ift ; bielleidjt ift fie aud) bie Singftätte einer £unbertjctyaft,
Welctye fpäter unter bie brei StcdjtSfptyäreit gettyeitt Worben ift;
eS wäre auffattenb, wenn biefe fèiinbertfctyaft ganj im Sifjgau
gelegen Ijätte, ba bodj bie beiben anbern Orte, Siüncnburg unb

Siffadj, fo wenig weit entfernt finb. Stünenburg mit feiner

centralen Sage jwifctyen bem fèombitrger; unb Gittyal burfte
als Singftätte für eine fèuiibertfdjaft anjufetyen fein, welctye

*) Sieftater 2trd)i», Sabc M.

36

am 23. Juni 1460 Hans Lang, ein Angehöriger des Götz-

Heinrich von Ebringen, wobei besonders hervorgehoben wurde,
daß die eptingischen Eigenleute am Landgericht Theil zu nehmen

verpflichtet seien/) Daß weitaus der größte Theil dcr

Bevölkerung der Landschaft unfrei war, fcheint mir auch aus dcm

Umstände hervorzugehen, daß die Stadt, als sie das Ganze in
ihrer Gewalt hatte, sämmtliche Bewohner als Leibeigene

betrachten konnte.

Die Zeit des Landgerichts war wohl keine feststehende,

nur scheint es nie im Winter abgehalten worden zu sein. Ich
habe urkundlich folgende Daten gefunden:

1367 März 25. zu Sistach, 1453 September 13. zn

Angst, 1560 Juni 23. zu Sissach, 1460 August 24. zu Sissach,

1523 März 2. zu Sissach.

Ort des Landgerichts waren in frühester Zeit die alten

Dingstätten, als solche werden uns in der oben mitgetheilten
Urkunde vom 17. Juni 1363 angeführt:

1) Die Erfcnmatte, 2) der Glünggisbühel bei Sissach,

3) die Hube zu Nünningen, 4) die Matte zu Nüuenburg,
5) die Eiche auf Birsrein bei Muttenz.

Es sind dies jedcsfalls uralte Malberge, welche damals

schon nicht mehr alle im Gebrauche waren. Die Erfenmatte
wurde gemeinsam nut der Landgrafschaft iin Frickgau und dcr

Herrschaft Rheinfeldeu benützt, man darf also annehmen, daß

hier schon zur Zeit des comilkUus Augusta, ost gerichtet worden

ist; vielleicht ist sie auch die Dingstätte einer Hundertschaft,

welche später unter die drei Rechtssphären getheilt worden ist;
es wäre auffallend, wenn diese Hundertschaft ganz im Sißgau
gelegen hätte, da doch die beideir andern Orte, Rüneuburg uud

Sissach, so wenig weit entfernt sind. Rüncnburg mit seiner

centralen Lage zwischen dem Hombnrgcr- nnd Esthal dürste

als Dingstätte sür eine Hundertschaft anzusehen sein, welche

l) Licsi.iler Archiv, Laoc )l.
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biefe oberen ©egenben beS ÄantonS ttmfafjte, wätyrenb bei

Siffacty bie ©enoffen beS mittleren StyeileS uub beS Siegtener
StyaleS jufammenfamen. Stuuningen war Singftätte für eine

weftlictye fèiinbertjdjaft, bie bictteidjt aucty nodj bas 2tmt 23.ilbcit;

bürg in ficty fctylofj, unb Stutteuj betractyte idj als ben ^auptort
beS jezigen untern ÄautouSttyeiteS. So licije ficty baS ©ebiet
ber Sanbgraffctyaft jiemtidj gleidjmäfjig berttyeilen, nur fällt eS

auf, bafj int siBalbenbttrgerttyale feine Singftätte erraätynt wirb,
greitiety ift bie fraglidje Urfunbe bon £anS bon groburg, bem

Scfiljcr bon Söalbenburg, auSgeftellt, unb baS £auS groburg
beanfprudjte öfters Gremtion bon ber Sanbgraffdjaft. gerner
ift nidjt erWätynt bie Singftätte ju 2lugft, „enet bem fteg fo
über bie ergenti getyt," obfdjon bie tyotyen ©eridjte ju 2lugft
1347 fdjiebSrictyterlidj beut Sanbgrafen jugefprodjen Würben,
unb biefe Stätte in einer Urfunbe bon 1453 als Singftätte
bejeidjuet wirb. 2Bar eS Serfetyen, ober fam biefer Ort erft

auf, als Sratteln in gotge ber eptingifctyen 2lnfprüctye für ben

Sanbgrafen bertoren gegangen war? Gine grage, bte idi

nidjt ju entfctyeibcu wage. SebeSfattS barf man auS ben

©renjen ber fpätern fèerrfctyaftett unb 2lemter feine allju feften

Sctylüffe auf ben Umfang ber berfdjiebenen <Qunbertfctyaften

jietyen.

Son biefem Sanbgerictyte nun gab eS wenigftenS in fpäterer

3eit eine Stppellatton, unb jwar finben Wir eine foldje im
Satyre 1463 an Sürgermeifter unb Statty ber Stabt Safel als

rectytmäfjige Sn^aber ber Sanbgraffdjaft im Sifjgau, ebentuell

an ben römifetyen Äaifer felbft.1) 2luS biefem fpäten 3lcten=

ftüd getyt tyertoor, wie burcty baS ganje Stittetalter tytnburdj

fidj bie Sbce beS SanbgerictytS, als beS alten fönigtietyen ©eridjte«,

aufredjt ertyalten tyat, an welkem ber ©raf ben Stutbann
auS ben Jgänben beS ÄönigS felbfl befömmt unb toon weldjem

man aua) ju bem Urfprung aller Stadjt, ad regis definiti-
vam sententiam appeUiren fann.

') Sieflaler Stremi», ?abe M. mm.
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diese oberen Gegenden des Kantons umfaßte, während bei

Sissach die Genossen des mittleren Theiles und des Diegtener
Thales zusammenkamen. Nünningen war Dingstätte fiir eine

westliche Hnndertjchaft, die vielleicht auch noch das Amt Waldenburg

in sich schloß, und Muttenz betrachte ich als den Hauptort
des jetzigen nntern Kantonstheiles. So ließe stch das Gebiet
der Landgrafschaft ziemlich gleichmäßig vertheilen, mir fällt es

auf, daß im Waldenburgerthale keine Dingstätte erwähnt wird.
Freilich ist die fragliche Urkunde von Hans von Froburg, dem

Besitzer vou Waldenburg, ausgestellt, und das Haus Froburg
beanspruchte öfters Exemtion von der Landgrafschaft. Ferner
ist nicht erwähnt die Dingstätte zu Äugst, „enet dem steg so

über die ergentz geht," obschon die hohen Gerichte zn Angst
1347 schiedsrichterlich dem Landgrafen zugesprochen wurden,
und diese Stätte in einer Urkunde von 1453 als Dingstätte
bezeichnet wird. War es Bersehen, oder kam dieser Ort erst

auf, als Pratteln in Folge der eptingischen Ansprüche für den

Landgrafen verloren gegangen war? Eine Frage, die ich

nicht zu entscheiden wage. Jedesfalls darf man aus den

Grenzen der spätern Herrschaften und Aemter keine allzu festen

Schlüsse auf den Umfang der verschiedenen Hundertschaften

ziehen.

Von diesem Landgerichte nun gab es wenigstens in späterer

Zeit eine Appellation, und zwar finden wir eine solche im

Jahre 1463 an Bürgermeister und Rath der Stadt Basel als

rechtmäßige Inhaber der Landgrafschaft im Sißgau, eventuell

an den römischen Kaiser selbst.') Aus diesem späten Actenstück

geht hervor, wie durch das ganze Mittelalter hindurch

sich die Idee des Landgerichts, als des alten königlichen Gerichtes,

aufrecht erhalten hat, an welchem der Graf den Blutbann
aus den Händen des Königs selbst bekömmt und von welchem

man auch zu dem Ursprung aller Macht, acl regis ckestmti-

vg,m seuteutiam appelliren kann.

>) Liestaler Archiv, Lade öl. mm.
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Ueber bie weitem Stectyte beS Sanbgrafen ertyatten wir
2lttffctytufj burcty eine Urfunbe beS SatyreS 1367/) welctye baS

Sanbgerictyt felbft jur Sictyerung unb geftftettuug ber StectytS;

toertyältniffe erlaffett tyat. GS wäre überflüffig, biefelben Weit;

läufig wieberjugeben, eS tyanbelt ficty barin mn bie Stegalien

unb fèotyeitSrectyte, weldje aucty fpäter nocty als ©rtiubbe;

bingungeu unb äußere GrfetiiiuugSjeidjeu territorialer SanbeS;

tyotyeit angefetyen werben, gou unb ©etcite, Sagbregal, Ser=

waltung ber tyotyen ©eridjtSbarfeit, Stedjt au tierrentofem unb

gefuubenem ©utunb an entlaufenem Siety (Stutaffe), äßafferregat
unb gifdjenj, alles Seftituinungeu, wie fie gleidj ober ätynlidj

in anbern Sanbgraffctyafteu altenttyalbeit anjutreffeu finb.

So giebt beim aucty unfere Sanbgraffdjaft im Sißgau
ein Seifpiet »ott ber Gntwidetung, welctye bie SieidjStoerfaffung

itt unfern ©egenben foWotyt als audj im Siorben SeutfdjtaubS
faft überall gleichmäßig burctygemadjt tyat. Gin großer urfprüng;
lictycr ©au, beffen jgaupt eine alte Stönterftabt war mit einem

alten, mäctytigen ©rafengefctyledjte bitbet ben ©runbftod, bann

erfolgen btynaftifctye unb geograptyifctye Styeilungen in ber gewalt;
ttyätigen 3eit ber fpätern Äarotinger unb ber burgunbifdiett Äö=

nige, bis eitt, burcty ben Äaifer geftärfteS, SiSttyum otbnettb uttb

jätymenb in bie alten Sterte eintreten fann. Sarauf burdjbrictyt
baS Setyenwefen bie ganje Ginridjtung, Gjemtionen unb Serpfän=

bungen formalem an allen Gden unb Guben bie tanbgräflidjett
Stectyte, welctye fctyliefjlicty nur nocty als Sinner, einer ftarfen Sergfefte
erfctyeinen, unb im Satyr 1461 nimmt fctyliefjlicty baS allerftärffte
Glement, eine freie unb politifcty aufgewedte Sürgerfctyaft, bem

bekommenen 2lbet unb bem SiSttyum bie Saft beS StegierenS
ab unb üerftetyt eS, auf ben Stummem ber Sanbgraffdjaft
fia) eine fefte unb bauernbe «Qerrfctyaft ju grünben.

') Srudner, SKerfrourbigteiten, 1909 ff.

3«

Ueber die weitern Rechte des Landgrafen erhalten wir
Aufschluß durch eine Urkunde des Jahres l367/) welche das

Landgericht selbst zur Sicherung und Feststellung der

Rechtsverhältnisse erlassen hat. Es wäre überflüssig, dieselben weit-

läusig wiederzugeben, es handelt stch darin «m die Regalien
und Hoheitsrechte, welche auch später noch als
Grundbedingungen nnd äußere Erkennungszeichen territorialer Landeshoheit

angesehen werden, Zoll und Geleite, Jagdregal,
Verwaltung der hohen Gerichtsbarkeit, Recht an herrenlosein und

gefundenem Gnt und an entlaufenem Vieh (Mulaffe), Wasserregal
uud Fischenz, alles Bestimmungen, wie sie gleich oder ähnlich

in andern Landgrasschaften allenthalben anzutreffen sind.

So giebt denu auch unsere Landgrasschasl im Sißgau
ein Beispiel von der Entwickelung, welche die Reichsversassung

in unsern Gegenden sowohl als auch im Rorden Deutschlands

fast überall gleichmäßig durchgemacht hat. Ein großer ursprünglicher

Gau, dessen Haupt eine alte Römerstadt war mit einem

allen, mächtigen Grafengeschlechle bildet den Grundstock, dann

erfolgen dynastische und geographische Theilungen in der

gewaltthätigen Zeit der spätern Karolinger und der burgundischen
Könige, bis ein, durch den Kaiser gestärktes, Bisthum ordnend und

zähmend in die alten Rechte eintreten kann. Darauf durchbricht
das Lehenwesen die ganze Einrichtung, Exemtionen und Verpfändungen

schmälern an allen Ecken und Enden die landgräflichen
Rechte, welche schließlich nur noch als Annex einer starken Bergfeste

erscheinen, und im Jahr 146 l nimmt schließlich das allerstärkste

Element, eine freie und politisch aufgeweckte Bürgerschaft, dem

verkommenen Adel und dem Bisthum die Last des Regierens
ab und versteht es, auf den Trümmern der Landgrafschaft
sich eine feste und dauernde Herrschaft zu gründen.

>) Bruckner, Merkwürdigkeiten, ISUS ff.
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