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DIE EHEMALIGEN TERRITORIEN DES DEUTSCHEN REICHES 
IN IHRER KULTURLANDSCHAFTLICHEN BEDEUTUNG 

Friedrich Huttenlocher 

Mit 2 Abbildungen 

The former territories of Germany 
and their importance in the cultural landscape 

Summary: Amongst the forces which have shaped the 
German cultural landscape first place is taken by the 

organizing forces which act by way of the economy, and 
the economic attitude which is closely connected with it. 
These stem in most cases from an original stratum of the 
17 th and 18th centuries. The modern period is characteri 
zed by the beginning of rationalism, the Reformation and 

Counter-Reformation, absolutism, the start of a civil ser 
vice type administration with its tendencies towards uni 

formity and centralization, and the expansion of industries 
due to the principles of mercantilism. The acceptance of 
these new ideas in the numerous territories of Germany 
differed greatly and depended on the kind of territory; 
whether it was ecclesiastical or secular and whether it was 

large or small. In this process a regularity may be found in 
the reaction against the new era. As a result it is possible to 

distinguish territorial types whose chequered mosaic forms 
until today the main characteristic of the German cultural 

landscape. Following from the pronounced fragmentation 
into territories of different denominations these contrasts 
are tangible in Rhenish Germany and especially in the 
South West; this is shown in more detail in the section 
devoted to the characterization of individual types. 
Amongst these, two main groups may be distinguished. 
There are firstly those, in the majority ecclesiastical ter 

ritories, which retained their faith and social structure. 
Of the secular rulers the same attitude was shown by the 

Habsburgs with their extensive but greatly dispersed 
possessions. The Wittelsbachs in the Electorates of Ba 
varia and the Palatinate behaved similarly. Characteristic 
of their territories was the small degree of compactness 
and the frequent occurrence of landed country gentry. 
Special positions in this conservative group of territories 
were occupied by the Imperial Knights and the Imperial 
cities. 

The other contrasting group consisted of the large 
territories of protestant denomination. Their purposeful 
endeavours to form compact territories led to the dis 

placement of the landed gentry, and ecclesiastical and 
administrative centralization and uniformity. Support of 
manufacture by the state finally led to industrialization 
over wide areas, overpopulated in terms of agriculture, 
and took away the special legal and economic position 
which the towns had enjoyed so far. A varying inter 
mediate position between individualized and the centrali 
zed territories was occupied by the smaller territories of 
the high nobility. In most cases they followed the example 
of their larger neighbours. 

/. Soziale und geistige Differenzierung 
in der Kulturlandschaft Deutschlands als Erbe 

der territorialen Zersplitterung 

Eines der Hauptanliegen unserer heutigen Kul 

turlandschaftsforschung ist die Freilegung der 
Krafte des ?autonomen menschlichen Kraftfelds" 

(Bobek, 1), die in der Auseinandersetzung mit der 
Landesnatur das Gesicht der Landschaft gepragt 
haben und pragen. Diese Richtkrafte sind letzten 
Endes Ordnungskrafte der menschlichen Gesell 
schaft, die auf den verschiedensten Ebenen sich 

geographisch auswirken.Voran stehen die Krafte 
des Wirtschaftslebens, die sich in der mate 
riellen Kultur manifestieren und besonders eng 

mit der natiirlichen Umwelt verflochten sind. 
Die Krafte der gesellschaftlichen und 

politischen Ordnung auBern sich vor allem 
in der Sozialstruktur eines Raumes und zeigen 
sich in der Art und Verteilung der wirtschaftli 
chen Substanz: bei der bauerlichen Wirtschaft in 
der Verteilung des Bodens, bei der gewerblichen 
in der des Kapitals. Die Sozialstruktur erfaBt so 

wohl das Verhaltnis zwischen bauerlicher und 
industrieller Bevolkerung in seinen verschieden 

artigen Mischungsverhaltnissen als auch die 
GroBe und Bedeutung agrarischer und indu 
strieller Betriebe. Sie bestimmt grundlegend das 

Wirtschaftsgefuge eines Raumes und gehort da 
mit zu den zentralen Pragungskraften unserer 
Kulturlandschaft. 

Zu den genannten Kraften des Wirtschafts 
lebens und der sozialen Ordnung kommen 
schlieBlich als letzte Antriebe die der geistigen 

Wesensart der Bewohner. Soweit sie sich im 

Wirtschaftsgeist und in der politischen Grund 

haltung auBern und damit in die materielle 
Kultur eingehen, sind sie aufs innigste mit dem 
sozialen Milieu verschrankt. Sie sind unmittelbare 

Folgeerscheinungen der Sozialstruktur, z. B. dort, 
wo eine gutbauerliche Lebensordnung eine kon 
servative Grundhaltung auslost oder dort wo die 
Schwerindustrie eine Proletarisierung mit sich 
brachte und damit zum Schrittmacher einer fort 

schrittshungrigen Lebensauffassung wurde. 

Umgekehrt kann aber auch die geistige Hal 

tung, die Weltanschauung, zum Motor dieser 

Entwicklung werden. Das vielzitierte Beispiel 
hierfiir bilden die puritanischen Glaubensgesell 
schaften. Ihre Geisteshaltung und Lebensfiihrung 
haben ebenso wie in England und Holland in 
vielen deutschen Stadten und Landschaften eine 

fruhkapitalistische Wirtschaftsentwicklung aus 

gelost und damit eine friihe Industrialisierung 
eingeleitet. 
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Alle auf diese Richtkrafte zuriickgehenden Tat 
bestande, vor allem die Sozialstrukturen und da 
mit die Besitzverhaltnisse an Grund und Boden, 
sind geschichtliche Erbmassen, sind geronnene 

Kulturobjektivationen im Sinne Sprangers, mit der 
sich jede Zeit und jede Gesellschaft mit der ihr 

eigenen Dynamik auseinandersetzen muB. 

Im folgenden soil nun gezeigt werden, daB die 

Richtkrafte, die sich in den Sozialstrukturen und 
im Wirtschaftsgeist Deutschlands manifestieren, 
in wesentlichen Ziigen von den Territorien des 
alten deutschen Reiches bestimmt wurden und 
stark in den politischen und wirtschaftlichen Ge 

gebenheiten des 17. und 18. Jahrhunderts ver 
wurzelt sind. Aus dieser Wurzelschicht stammen 
weithin so entscheidende Erbmassen wie die Ver 

teilung des bauerlichen Besitzes, die friihe ge 
werbliche Entwicklung und nicht zuletzt die 
konservative oder fortschrittliche Einstellung der 
Bewohner. 

DaB gerade die territoriale Aufteilung oder 
besser Aufsplitterung des 17. und 18. Jahrhun 
derts so nachhaltige Einfliisse ausiibte, hangt da 
mit zusammen, daB nach dem DreiBigjahrigen 
Krieg neue Formen staatlicher Organisation, neue 
Formen der Wirtschaft und vor allem eine neue 

Geisteshaltung aufkommen. Im religiosen Be 
reich ist sie durch die Reformation und Gegen 
reformation gekennzeichnet, die die konfessio 
nelle Spaltung nach Territorien mit sich brachten. 
In den iibrigen Bereichen menschlichen Daseins 
ist sie durch den aufkommenden Rationalismus, 
durch das Eindringen wissenschaftlicher Frage 
stellung in immer neue Bezirke des Lebens be 
stimmt. Durch die Formen absolutistischer Herr 
schaft versuchen die einzelnen Landesfiirsten ihre 

Gebiete zu Flachenstaaten auszubauen, zu uni 
formieren und zu zentrieren. Die Verwaltung 
wird durch das auf kommende Berufsbeamtentum 
und den Kameralismus entpersonlicht. Im voll 
entwickelten Merkantilismus wird schlieBlich die 
Volkswirtschaft als die Grundlage der politischen 
Macht erkannt und versucht, sie staatlich zu re 

geln oder wenigstens ihre geldbringende, ge 
werbliche Entwicklung zu fordern. 

In dem bunten Mosaik der deutschen Terri 
torien entfalten sich alle diese Krafte einer neuen 

Zeit keineswegs gleichmaBig und gleichartig. 
Zwar wird die Entwicklung in dieser Epoche 
absolutistischer Herrschaft starker als sonst von 

einzelnen Fiirsten beeinfluBt, entscheidender aber 
ist die Art und GroBe des Territoriums, 
die Tatsache, ob es ein weltliches oder geistliches 
Herrschaftsgebiet bildet, ob es ein groBes Land 
oder nur eine Miniaturherrschaft aus wenigen 
Dorfern darstellt. Die folgenden Ausfiihrungen 
wollen dabei zeigen, daB in den gleichartigen 

Herrschaftsgebieten eine gewisse Regelhaftig 
keit besteht, mit der die Stromungen der neuen 
Zeit aufgenommen, verarbeitet oder abgewehrt 
werden. Im Mosaikbild der ehemaligen Territo 
rien bedeutet dies, daB das bunte Gefiige nur aus 

verhaltnismaBig wenigen Grundfarben zusam 

mengesetzt ist, welche die Richtung der spateren 
Entwicklung kennzeichnen. Diese regelhaften 
Unterschiede erlauben dem Geographen, sich im 
Dickicht der territorialen Schicksale zurechtzu 
finden und iiber die individuelle Einzelunter 

suchung hinaus zum Verstandnis des bunten Ge 
samtbildes vorzudringen und es auf seine kultur 
landschaftliche Bedeutung anzusprechen. Das 
territorial bedingte, landerhafte Mosaik 
kann geradezu als wesentliches Merkmal 
der deutschen Kulturlandschaft ange 
sprochen werden. Sie steht dabei im Gegen 
satz zu den meisten Staaten Europas, vorab zu 
Frankreich. Nur Italien hat eine ahnlich differen 
zierte Erbmasse, die wie in Deutschland im 
Reichtum vieler eigenstandiger Stadte ihren sinn 

falligsten Ausdruck findet. 

Unter den Gegensatzen zwischen den einzelnen 

Herrschaftsgebieten steht voran der der Kon 
f e s s i o n. Die im Westfalischen Frieden bestatigte 
Glaubensfreiheit der Reichsstande mit ihrem jus 
reformandi hatte die kulturelle Einheit des 
Reiches besonders nachhaltig gesprengt und zur 
verstarkten Differenzierung der Territorialge 
biete gefiihrt. Die Grenzen zwischen Landern und 
Landchen verschiedener Konfessionen wurden 
z. T. bis heute wirksame Heiratsgrenzen und fiihr 
ten in den zahllosen kleinen Gebietssplittern zur 
starken Versippung innerhalb solcher Gebiete. 

Wenn sich innerhalb der Stammesgebiete die ein 
zelnen Territorien als Sonderraume der Mund 

artentwicklung abzeichnen, geht dies weithin auf 
diese Heiratsgrenzen, ferner auf die zentralen 

Ausbildungsstatten der Geistlichkeit und der 
fiihrenden Beamten zuriick. Wie stark das so ent 
standene Gefiihl der landsmannschaftlichen Zu 

gehorigkeit auch heute noch ist, zeigen die 

Schwierigkeiten, die sich jeder Reform der heuti 

gen Landergliederung entgegenstellen. 
Kulturlandschaftlich treten die konfessionellen 

Gegensatze unmittelbar durch den bekannten 
Reichtum katholischer Gebiete an Kultbauten, 
an Barockkirchen, Wallfahrtskirchen, Kapellen 
und Feldkreuzen in Erscheinung. Wie entschei 
dend der Kultfaktor das ganze Siedlungsbild mit 
bestimmen kann, hat fiir die niederbayrische 
Kulturlandschaft Bleibrunner (4) eingehend belegt. 
Die Gegensatze manifestieren sich aber noch 

nachhaltiger durch ihren EinfluB auf den Wirt 

schaftsgeist der Bewohner. Ausgelost durch 
die grundlegenden Arbeiten von M. Weber (2) und 
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E. Troeltsch (3) fanden diese vielschichtigen Zu 

sammenhange zwischen den Konfessionen und 
der Entwicklung des Fruhkapitalismus in den 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eine viel 

seitige Beachtung. Mit der Vertiefung der kultur 

geographischen Fragestellung wurden diese Ge 
danken auch von der Geographie iibernommen, 
zuerst von Tuckermann (5,24) in neuerer Zeit von 

Hahn (6) und Scholler (7). Letzten Endes sind die Ge 

gensatze, die sich seit der Reformation herausbil 
deten, auf eine verschiedenartige Wertung der 

Diesseitigkeit des Menschen innerhalb der ver 
schiedenen Konfessionen zuruckzufuhren. Sie 

zeigen damit, welche zentrale Bedeutung gerade 
diesen geistigen Richtkraften zukommt. Wahrend 
die katholische Kirche alle konservativen Krafte 
im seelischen und gesellschaftlichen Bereich. 

pflegte und an der kultischen Durchdringung des 
Lebens festhielt, erfolgte in den protestantischen 
Kirchen eine zunehmende Losung hiervon, eine 
Sakularisation, die zu einer intellektuellen Grund 

haltung hinfuhrte. Hand in Hand damit ging eine 
hohere Wertung der Arbeit und des wirtschaft 
lichen Erfolgs. Sie gab entscheidende Impulse fur 
die Entwicklung der Naturwissenschaften und 
unserer technischen Zivilisation. Die Zusammen 

hange zwischen Wirtschaftsgeist und Konfes 
sionen werden dabei in den puritanischen Kirchen 
und Sekten besonders deutlich. Im Gefolge eines 
alttestamentarischen Glaubens des Auserwahlt 
seins wird der irdische Erfolg zur Bestatigung 
gottlichen Segens. Eine puritanische Lebensfiih 

rung und erhohter Arbeitseinsatz bilden dabei die 
selbstverstandlichen Voraussetzungen. Die re 
formierten Stadte wurden dadurch zu Vororten 
eines fruhkapitalistischen Unternehmertums, das 

groBe bauerliche Nachbargebiete durch Lohn 
arbeit erfaBt und zur Industrialisierung hinge 
fiihrt hat. Auch dort, wo innerhalb der lutheri 
schen Staatskirchen Sekten mit fruhchristlichen, 
pietistischen Gemeinschaftsbildungen auftreten, 
ist eine ahnliche Entwicklung festzustellen. Sied 

lungsgeographisch sind dabei die Griindungen 
der Herrnhuter Brudergemeinde besonders her 
vortretend (Tuckermann, 8). 

Exponenten dieser konfessionellen Gegen 
satze waren auf der katholischen Seite naturge 

mafi die geistlichen Territorien, die der Bischofe, 
Kloster und Stifte, unter den weltlichen Terri 
torien die habsburgischen Lande und Kur 

bayern. Auf der anderen Seite standen die groBen, 
geschlossenen Gebiete protestantischer Fiirsten. 
Die FlachengroBe und die starkere Geschlossen 
heit ihrer Territorien waren dabei eine wesentliche 

Voraussetzung fur ihre Sonderentwicklung in der 
staatlichen Verwaltung und Wirtschaftslenkung. 
Es war ja kein Zufall, dafi sich gerade die groBen 

Territorialherreti im protestantischen Lager zu 

sammengeschlossen hatten. Durch die Sakulari 
sation des geistlichen Streubesitzes wahrend der 
Reformation waren ihnen dabei entscheidende 

Moglichkeiten zur flachenstaatlichen Weiterent 

wicklung gegeben. In natiirlichem Gegensatz zu 
diesen GroBen standen die von ihnen bedrohten 
und zwischen sie eingekeilten kleinen und klein 
sten Herrschaften, so die Streugebiete der Reichs 
ritterschaft und die Reichsstadte. Durch Zusam 

menschluB in Biinden und durch starkere An 

lehnung an die schwache Reichsgewalt suchten 
sie sich ihrer Haut zu wehren. 

77. Beispiele fur typische Herrschaftsgruppen 

Im folgenden soil nun an bezeichnenden Bei 

spielen die Entwicklung der verschiedenen Herr 

schaftsgruppen belegt werden, wobei vor allem 
West- und Sudwestdeutschland herangezogen 
wird. Hier ist die territoriale Zersplitterung und 
die konfessionelle Spaltung besonders weit ge 
trieben. Hier steht auBerdem eine grundlegende 
Bearbeitung von K.S.Bader(9) zur Verfugung, die 
auf die regelhafte Entwicklung der Territorial 
gruppen in historischer Sieht eingeht. 

Die ebenso starke politische Gliederung der 

thuringischen Lande fallt kulturlandschaftlich 
nicht so sehr ins Gewicht, da hier die konfessio 
nelle DifFerenzierung fehlt. Der Sudwesten 
Deutschlands wird in der Verschiedenartigkeit 
der benachbarten Territorien auch von Mittel 
deutschland nicht iiberboten. Er ist im Sinne von 
W. H. Riehl das Musterbeispiel des ?individuali 
sierten Landes". 

a) Geistliche Territorien. Hierher geho 
ren die Gebiete der Kloster und Stifte, die Terri 
torien der Bistiimer sowie der Streubesitz der 
Ritterorden. 

Die Verteilung der katholisch gebliebenen 
geistlichen Gebiete nach der Reformation ist mit 

wenigen Ausnahmen (z. B. Ermland) auf West 
deutschland westlich der Weser beschrankt und 
bildet hier ausgesprochene Ballungsgebiete. Ein 
Kernraum klosterlichen Besitzes ist das Schwabi 
sche und Bayrische Alpenvorland. Die Halfte 

Oberschwabens ist ehemaliges selbstandiges Klo 
sterland, das von den Territorien der schwabi 
schen Bistiimer Konstanz und Augsburg ge 
saumt wird. Wenn in Kurbayern der geistliche 
Besitz auf historischen Karten zuriicktritt, so 
tauscht dies. Zwar waren die Territorien der 

Domkapitel mit Ausnahme von Salzburg nicht 

groB, aber der unter der Landeshoheit stehende 
klosterliche Besitz war groBer als der aller iibri 
gen Stande. 56% der bauerlichen Wirtschafts 
flache Altbayerns standen bei der Sakularisation 

(1803) unter geistlicher Grundherrschaft, 24% 
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unter der Herrschaft des Adels, nur 14% waren 
landesherrlich (Kostler> 
Die bischoflichen Territorien zusammen mit 

den Herrschaftsgebieten ihrer Domkapitel und 
der zahlreichen, unter bischof licher Landeshoheit 
stehenden Kloster und Stifte sind einmal am 

Rhein aufgereiht. Am Oberrhein bilden sie nur 
noch unansehnlichen Streubesitz, beherrschen 
aber vollig den linken Mittelrhein, die Mosel und 

groBe Teile des Niederrheins. 
Das zweite Ballungsgebiet umfaBt das nord 

liche Frankenland (Mainzer Spessart, Wiirzburg, 
Bamberg) und reicht mit Fulda ins Hessische 

Bergland, mit dem Mainzer Eichsfeld und Erfurt 
bis in das Thiiringer Becken hinein. Der groBte 
Ballungsraum liegt aber im Nordwestdeutschen 

Tiefland, im Bereich der Bistiimer Miinster, 
Paderborn, Osnabriick, an das sich das Kolnische 
Westfalen anschlieBt. 

Regelhafte Beziehungen zur Sozialstruktur 
lassen sich vor allem bei den Herrschaftsgebieten 
der Kloster und Stifte nachweisen. Sie zeigen 
sich heute noch im Uberwiegen vollbauerlicher 

Verhaltnisse und in einer geringeren Zersplit 
terung des bauerlichen Besitzes. Auch im saku 
larisierten Klostergut der protestantischen Terri 
torien wirkte die Sonderstellung der klosterlichen 

Lehensverfassung noch lange nach. Sie wurde 
fiir wiirttembergischeKlosteramter von Knapp (11) 
verfolgt und ist auch fiir Norddeutschland mehr 
fach bezeugt. Die grundlegende geographische 
Auswertung dieser Fragen in Schleswig-Holstein 
durch C. Schott (12) zeigt bei alien Besonderheiten 
die gleiche Entwicklungsrichtung. 

Klosterliche Territorien sind vorwiegend auf 

grundherrschaftlichen Rechten aufgebaut, wobei 
der Grundbesitz urspriinglich aus lockerem 
Streubesitz bestand, nur die eigentlichen Stif 

tungsgiiter lagen in der Nahe des Klosters. Die 
sem Besitz drohte von alien Seiten die Gefahr der 

Entfremdung, so von den weltlichen Vogten, die 
als Landesherren vielfache Moglichkeiten be 

saBen, die grundherrschaftlichen Rechte zu 
schmalern. Die Gefahr drohte bei alten Abteien 
von den ritterlichen Dienstmannen des Klosters 
und nicht zuletzt von den Bauern selbst, die 
durch Erbteilungen das Klostergut zersplitterten 
und damit die Uberwachung erschwerten, ja un 

moglich machten.Von jeher suchten deshalb die 
Abteien durch Kauf und Tausch ihren Besitz zu 

geschlossenen Komplexen zu arrondieren, die 
von Pflegehofen beaufsichtigt und verwaltet 
werden konnten. Am weitesten ging dieses Be 
streben im 12. und 13. Jahrhundert bei der Bil 

dung von groBen klosterlichen Eigenbetrieben 
(Grangien) durch Bauernlegen, das in Siidwest 
deutschland zu zahlreichen Dorfwiistungen oder 

Teilwustungen gefiihrt hatte (Weiler, 13). Diese 

Eigenwirtschaft wurde aber bald wieder aufge 
geben und zur reinen Zinswirtschaft iiberge 
gangen. In der Neuzeit, besonders im Gefolge der 

Gegenreformation, kam dafiir das Bestreben auf, 
die Lehensverhaltnisse gegeniiber den Grund 
holden zu verscharfen, alte Lehen aufzukaufen 
und in der ungiinstigen Form des Fallehens er 
neut auszugeben (Schupflehen, Neustiftgiiter in 

Bayern). V.Ernst (14) unterscheidet geradezu eine 

jiingere, scharfere Form klosterlicher Grundherr 
schaft neben einer alteren, bei der die Erbteilung 
(allerdings nur innerhalb der Eigenleute des 

Klosters) moglich war. Dazu kam ein systema 
tischer Kampf vieler Kloster um die Ortsherr 
schaft und gegen alles fremde Eigentum in ihrem 

Gebiet. Die Frucht dieser Bemiihungen ist die 
bis heute erhaltene vollbauerliche Agrarstruktur 
dieser ehemaligen Klostergebiete, in denen die 
von der Herrschaft erzwungene Unteilbarkeit der 
Giiter als Anerbensitte nachlebt (Huttenlocher, 15J. 
Ihre konservative Haltung verhinderte auch das 

Eindringen der Industrie, so daB sie heute viel 
fach Abwanderungsgebiete darstellen. Die frii 
here Meinung, daB sich unter dem Krummstab 
besser leben lieBe, hatte alles in allem in der Neu 
zeit nur noch beschrankte Geltung. Gothein (16) 
sagt deshalb: Milde Herren waren die Abte mit 

nichten, auf jedes Recht und jede Einnahme, die 
ihnen von den Bauern zustand, hielten sie ebenso 
zahe wie die Adligen, und jeder Anderung wider 
strebten sie mit der vereinigten Hartnackigkeit 
des Grundbesitzers und Klerikers. 

Eine Sonderstellung unter den Klosterterri 
torien nehmen die der alten Reichskloster 
ein, die bis in die ottonische Zeit hinein mit 

groBen Waldlehen ausgestattet wurden. Mit Hilfe 
dieser Waldlander gelang es ihnen, ahnlich wie 
den ebenso begunstigten weltlichen Landes 

herren, geschlossene Herrschaftsgebiete zu bil 

den, in denen sie alle Hoheitsrechte besaBen. Im 

Gegensatz zu vielen Altklostern ohne Riicken 

Erklarung t(u Abbildung 1 
1. Bischofliche Territorien; 2. Selbstandige Kloster und 

Stifle; 3. Ritterorden 

4. Grofies, wenig zentriertes Territorium: Vorderosterreich; 
5. Niederadel unter habsburgischer Landeshoheit; 6. Zen 
triertes protestantisches Territorium: Wiirttemberg; 7. Mitt 

lere, zentrierte katholitsche Furstentiimer: Fiirstenberg, Zol 

lern, Waldburg; 8. Kleinere, wenig zentrierte katholische 
Herrschaften: Thurn und Taxis, Fugger (F), Konigsegg (K), 
Schwarzenberg (Sch), Montfort 

9. Reichsritterschaft; 10. Katholische Reichsstadte; 11. Pro 
testantische oder paritatische Reichsstadte 

a) Bischofliche Neuresidenz; b) Kloster und Stifle; c) Durch 
die Reformation sakular. Kloster; d) Sitze des Deutschen 

Ritterordens; e) Reichsstadte; f) Vororte unter den Stadten 

Vorderosterreichs; g) Stadte Vorderosterreichs; h) Fursten 

sitze; i) Amtsstadte Wiirttembergs 
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deckung des Waldes konnten sie ihre Gebiete un 

geschmalert erhalten, so Ellwangen im Virgund, 
die Kloster des Sudschwarzwalds, vor allem 
St. Blasien, Waldsassen im Oberpfalzer Wald, 
Fulda, die Friihkloster am Rande der Eifel und 

des Hohen Venn u. a. m. Ahnlich wie bei welt 
lichen Territorien gingen sie zu einer beamteten 

Verwaltung iiber und versuchten mit Hilfe mer 
kantilistischer Unternehmungen ihren Wald in 
das fiir barocke Neubauten so dringend benotigte 

Abb.: 1 Territorially pen der Schwabischen Alb und Oberschwabens 
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Geld umzusetzen. Ellwangen griindete Eisen 
hiitten, Eisenhammer und Glashiitten, gleiches 
gilt fiir St. Blasien. 

Ahnlich begiinstigt waren auch die alten Klo 
ster und Stifte fiir adlige Damen, die ihren 
ansehnlichen Giiterbestand relativ sicher durch 
die Jahrhunderte brachten, wohl weil sie als Ver 

sorgungseinrichtungen der Tochter des Adels 

geschont wurden. Ihre Sonderstellung fiir die 
bauerliche Lehensverfassung zeigt auch Schott (12) 
fiir Schleswig-Holstein. Siedlungsgeographisch 
sind sie interessant, weil sich die alten Markte 
dieser Reichsstifte vielfach zu bedeutsamen 
Stadten entwickeln konnten (Essen, Buchau, 
Lindau, Zurich). 

Die Territorien der Bistiimer waren zu 

sammengesetzte Gebilde und dadurch weniger 
einheitlich und weniger zentralisiert als die Klo 
sterterritorien. Sie bestanden einmal aus den 
bischoflichen Amtern, aus den getrennt davon 
verwalteten Gebieten des Domkapitels, aus den 
zahlreichen inkorporierten Klostern und Stiften 
und schlieBlich aus den Herrschaften des unter 
bischofricher Landeshoheit stehenden Adels. Die 
zahlreichen bischoflichen Amter standen allge 
mein unter einer riickstandigen und verzopften 
Verwaltung (Bader, 9). Im Gegensatz zu den 
Klostern blieb es bei den alten Besitz- und Lehens 
verhaltnissen. Mit Ausnahme der Weinlande am 
Rhein und Main, in denen der Kleinbesitz und 
damit die Realteilung iiberwog, herrschte das 
vollbauerliche Lehen. Es bestimmt bis heute die 

Agrarlandschaft des Kolnischen Niederrheins, des 

Miinsterlands, der Trierer Eifel und anderwarts. 

Wo Hochstifte auch weite Waldlander be 

saBen, so Mainz im Spessart, dort wurde eben 
falls versucht, durch Eisenhammer und Glas 
hiitten erhohte Einnahmen fiir die barocke Hof 

haltung zu gewinnen. Nach dem Niedergang des 
Gewerbes wurden im Spessart die Glasmacher 
orte zu bauerlichen Kummergemeinden. Von 
ihnen unterscheiden sich aber die alteren bauer 
lichen Waldhufenorte wenig, weil Mainz, wie 
Siebert (17) zeigte, im 18. Jahrhundert (1755) die 
Realteilung erlaubte. Wie stark die heutigen 
agrarischen Besitzverhaltnisse herrschaftlich be 
stimmt sind, zeigen hier im Spessart die benach 
barten Waldhufenorte der protestantischen Graf 
schaft Wertheim. Bei ihnen wurde keine Erbtei 

lung gestattet, so daB sie ihre vollbauerliche 
Struktur erhalten konnten. 

Die zuruckgehende Machtstellung der bischof 
lichen Territorien in der Neuzeit wird auch durch 
die geringe wirtschaftliche Bedeutung der neuen 
bischoflichen Residenzstadte dokumentiert, die 
an die Stelle der alten, reichsstadtisch gewordenen 
Bischofsstadte getreten waren. Dies gilt fiir 

Meersburg (Konstanz), Pruntrut (Basel), Dillin 
gen (Augsburg), Zabern und Ettenheim (Strafi 
burg), Bruchsal (Speyer), Aschaffenburg (Mainz) 
usw. Mehr begiinstigt waren die rheinischen 
Neuresidenzen Koblenz und Bonn. In den Bal 

lungsgebieten bischoflicher Herkunft und in 

Altbayern kam es gar nicht zu dieser Entwicklung. 
b) Das habsburgische Vorderosterreich. 
Unter den weltlichen Herrschaftsgebieten 
schlieBt sich hier das der Habsburger, der In 
haber der Reichsgewalt, durch seine konserva 
tive Grundhaltung am zwanglosesten an. Es um 
fafit den karglichen Rest des ehemaligen Reichs 

guts und bildet in Sudwestdeutschland die Vor 
derosterreichischen Lande. Sitz der Regierung 
war vor dem Verlust des ElsaB Ensisheim, nach 
her Freiburg, seit 1752 Konstanz. Der Besitz 

gliederte sich in den Breisgau, in Schwabisch 
Osterreich und Vorarlberg und war aufierordent 
lich zersplittert. Er bestand aus den eigentlichen 

Amtern, aus den unter osterreichischer Herrschaft 
stehenden Klostern und Stiften (19 im Breisgau 
und Schwaben), aus dem namhaften Besitz des 
unter osterreichischer Landeshoheit stehenden 
Adels und aus den mit grofieren Freiheiten aus 

gestatteten osterreichischen Stadten (s. dazu 

Hol^le, 18). 
Diese Sammlung verschiedenster Herrschaften 

zusammenzufassen und einheitlich zu organi 
sieren, war den vorderosterreichischen Landen 

unmoglich. Versuche hierfiir wurden erst seit 
Maria Theresia mit mehr oder weniger Erfolg 
unternommen (Gothem, 16). 

Fiir unsere Untersuchung ist entscheidend, 
dafi dieser lockere Zweckverband dadurch sich 
auszeichnete, dafi die Regierung dem einzelnen 

moglichst wenig dreinsprach. Fiir die Gebiete 
der geistlichen Stande gilt deshalb das, was fiir 

Erklarung %u Abbildung 2 

I. Bischofliche Territorien: Mainz (M), Speyer (Sp), Wurz 

burg (W); 2. Selbstandige Kloster und Stifte; 3. Ritterorden 
4. Grofie Territorien mit starkem Streubesitz: Kur 

pfalz (paritatisch); 5. Niederadel unter pfalzischer Landes 

hoheit; 6. Grofies zentriertes protestantisches Territorium: 

Wiirttemberg, mit Niederadel unter wiirtt. Landeshoheit; 
7. dass.: Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth; 8. dass.: Mark 

grafschaft Baden-Durlach; 9. Zentriertes katholisches Terri 
torium: Markgrafschaft Baden-Baden; 10. Mittlere zen 
trierte protestantisehe Furstentiimer: Hohenlohe, Erbach; 
II. Kleinere oder nicht geschlossene protestantisehe Herr 
schaften: Lowenstein (Low), Limpurg, Neipperg (N); 
12. Kleine katholische Herrschaft: Leiningen; 13. Reichs 

ritterschaft; 14. Katholische Reichsstadte; 15.Protestantisehe 
oder paritatische Reichsstadte 

a) Bischofliche Neuresidenz; b) Kloster und Stifte; c) Durch 
die Reformation sakular. Kloster; d) Stadte des Deutschen 

Ritterordens; e) Residenzstadte der grofieren Territorien; 

f) Neue Residenzstadte; g) Fiirstensitze; h) Amtsstadte der 

grofien Territorien. 
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die Kloster schon ausgefuhrt wurde, fiir den 
Adel und die Stadte, was dariiber noch zu sagen 
ist. Fiir die eigentlichen osterreichischen Kame 
ralamter, die in verschiedenen Zeiten und mit ver 
schiedenen Rechten an Osterreich kamen, lagen 

die Verhaltnisse ahnlich. Das Nebeneinander von 
Amtern mit Anerbenrecht, mit hartkopfigen 
reichen Hofbauern wie im Triberger Amt des 
Schwarzwalds und solchen mit Realteilung, 
Guterzersplitterung und deshalb notwendiger er 

Abb. 2: Territorialtypen am Oberrhein und im nordlichen Neckarland 
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ganzender Heimarbeit wie im Waldvogteiamt 
Hauenstein im Hotzenwald werden von Got 
hein (16) als bezeichnende Beispiele herausgegriffen. 
Unabhangig voneinander und ohne Dazutun des 
Landesherren ist iibrigens in beiden Raumen 
eine friihe Zuwendung zum Gewerbe erfolgt, im 

kleinbauerlichen, iiberbevolkerten Hotzenwald 
als Lohnarbeit fur die aufkommende Schweizer 

Textilindustrie, im groBbauerlichen Amt Triberg 
als Uhrmacherei der landlosen Bauernsohne, die 
sich zur Schwarzwalder Uhrenindustrie weiter 
entwickelt hat. 

Kulturgeographisch besonders bedeutsam ist 
die Tatsache, daB in den vorderosterreichischen 
Landen der niedere Adel sich ungeschmalert er 
halten konnte. Osterreich erblickte in den Adels 
herrschaften nicht, wie die anderen Landes 

fiirsten, gefahrliche Konkurrenten, sondern be 
diente sich ihrer zur Beherrschung seines losen 

Staatsgebildes (Bader, 7). In groBen Teilen der 
vorderosterreichischen Lande, so in der Graf 
schaft Hohenberg, im dorflich besiedelten Breis 

gau, in der Markgrafschaft Burgau bestimmt des 
halb auch heute noch die landsassige ?Herrschaft" 
die Sozialstruktur ihrer Dorfer, es sind Adels 
landschaften im Sinne Credners (19). Dies auBert 
sich in den das Dorfbild beherrschenden Herren 

sitzen, in den Gutswirtschaften mit ihren Inten 
sivkulturen oder dort, wo das Herrenland ver 

pachtet ist, in mannigfachen, oft patriarchalischen 
Bindungen zur bauerlichen Bevolkerung des 
Dorfes. 

c) Die Herrschaftsgebiete der Reichs 
ritterschaft. Der niedere Adel, der weithin aus 
dem Ortsadel hervorging oder spater ortsherr 
schaftliche Rechte erworben hat, saB urspriing 
lich in den meisten Dorfern des alteren Sied 

lungslandes. Er trat dagegen zuriick in spater er 
schlossenen Rodungsraumen der Waldgebirge 

mit seinen Kleinsiedlungen. In den zentralisierten 

groBeren Territorien war er in der Neuzeit weit 
hin verschwunden oder zuriickgedrangt, da deren 

Wachstum und Arrondierung hauptsachlich auf 
Kosten der kleinsten Herrschaften erfolgte. In 
den wenigen zentralisierten Raumen konnte er 
sich dagegen erhalten, so vor allem in den vorder 
osterreichischen Landen, in Kurbayern und in der 

Kurpfalz sowie in den bischoflichen Territorien. 
So ist es kein Zufall, daB die unabhangigste Form 
des Niederadels, die Reichsritterschaft, sich be 
sonders in den herrschaftlich zerkliifteten Rau 

men am Saum der groBeren Territorien ent 
wickeln und erhalten konnte. Diese Zusammen 

hange werden sichtbar in der Verbreitung der 
reichsritterschaftlichen Gebiete. Sie sind gehauft 
in einigen Randgebieten der groBeren Territorien 
des Siidwestens. In der korporativen Organi 

sation der Ritterschaft in Ritterkreise: Schwaben, 
Franken und Rhein kommt diese Verteilung zum 
Ausdruck. Auch die Namen der Kantone inner 
halb dieser Kreise, so Donau, Hegau, am Kocher, 
Kraichgau, Ortenau im Schwabischen Ritter 
kreis und Altmiihl, Steigerwald, Odenwald und 

Gebirg im Frankischen Kreis, kennzeichnen un 
mittelbar die ritterschaftlich bestimmten Land 
schaften. 

Ein wesentliches Hilfsmittel zur Behauptung 
dieser meist aus wenigen Dorfern bestehenden 
Kleinstherrschaften bestand in ihrem Zusammen 
schluB, der erst im 17. Jahrhundert seine festen 
Formen und ausgedehnten Rechte erhielt und 
darin gipfelte, daB ritterschaftliche Giiter aus dem 
Verband der Kantone nicht entfremdet werden 
konnten. Der Kanton und nicht der einzelne 
Ritter iibte letzten Endes die Hoheitsrechte iiber 
das ritterschaftliche Gebiet aus. Diese Entwick 

lung war moglich und wurde von kaiserlicher 
Seite gestiitzt, da der Ritterschaft an der Erhal 

tung des Bestehenden besonders viel gelegen sein 

muBte, sie deshalb auch weitgehend beim alten 
Glauben blieb. 

Bei der geringen Ausdehnung seines Besitzes 
war es verstandlich, daB der Ritter als Ortsherr 
versuchen muBte, seine grundherrschaftlichen 
Rechte auszudehnen. Dies auBerte sich in der 

Einengung bauerlicher Nutzungsrechte am Wald 
und der Allmende, z. B. durch Anlage eigener 
Hofe auf der Allmende und vor allem durch er 
hohte Fronlasten. Der Herrschaftshof wurde 
vielfach zum Gutshof ausgebaut und brauchte 
Arbeitskrafte. Das in Ostelbien mehr und mehr 

aufgekommene Bauernlegen ist jedoch nur in 
Einzelfallen nachweisbar (Beispiele bei Knapp, 20). 
Im Zusammenhang mit dieser herrschaftlichen 

Eigenwirtschaft und der geringen Freiziigigkeit 
der Hintersassen wurde die Mehrzahl der ritter 
schaftlichen Dorfer zu volkreichen Zwergbauern 
siedlungen. Hand in Hand damit ging eine starke 

Entwicklung des Nebengewerbes und des dorf 
lichen Handwerks. 

Eine Sonderentwicklung in dieser Richtung 
nehmenschlieBlich dieritterschaftlichen Bettler 
und Hausiergemeinden im nordostlichen 

Wurttemberg ein (Trudinger,2\). Um des Kopf 
geldes bzw. bei Judengemeinden um des Schutz 

geldes willen wurde Bevolkerungsteilen, die 
keine Anspriiche an Land stellten, eine Heim 
statte geboten. Dieser nichtbauerliche Charakter 
hat sich in vielen dieser Ortschaften erhalten. 
Heute noch spielt der Hausierhandel in Unter 
deufstetten und Matzenbach in den Keuperhohen 
bei Crailsheim mit zusammen fast 300 Betrieben 
die Hauptrolle im Erwerbsleben (s. in 22). All 
das zusammen fiihrt dazu, daB die ehemaligen 
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Dorfer der Ritterschaft im Aussehen und in der 
Sozialstruktur von ihrer Umgebung sich abheben, 
daB sie Einzelganger sind, wahrend sonst be 
nachbarte Dorfer durch die Landesnatur und ge 
meinsame Geschichte sich vielfach ahneln. Die 

heutige Lage der reichsritterschaftlichen Ge 
biete abseits von den Kernraumen moderner 

Industrialisierung hat auBerdem ihren AnschluB 
an die moderne Wirtschaftsentwicklung vielfach 
verhindert. Viele von ihnen sind dadurch zu Not 

standsgebieten geworden, die iiber ihre eigent 
liche Tragfahigkeit hinaus besetzt sind, so z. B. 
der nordliche Kraichgau und die ostlichen Rand 

gebiete des Odenwalds. 

d) Die reichsstadtischen Territorien. 
Um sich gegen den Druck der Landesfursten zu 

behaupten, haben sich die Reichsstadte schon 
friiher als die Ritterschaft zu Biinden zusammen 

geschlossen. Diese Abwehrstellung wurde seit der 
Reformation aber vielfach auch gegen das Reich 

bezogen, stand doch die Mehrzahl der Reichs 
stadte fuhrend im protestantischen Lager. Bader (9) 
spricht deshalb bei ihnen geradezu von einem 

?negativen ReichsbewuBtsein". 
Da die Mehrzahl der Reichsstadte aus alten 

Bischofsstadten und aus Staufergriindungen her 

vorgegangen war, finden wir sie gehauft im 
Westen und Siidwesten des alten Reichs. Von 
den 52 Reichsstadten (ohne ElsaB) lagen 29 in 
Schwaben, 11 in Franken, 12 im iibrigen Deutsch 
land. 

Einem Teil dieser Reichsstadte war es gelungen, 
in der Zeit wirtschaftlicher Bliite ansehnliche 

Territorien zu erwerben. Wenn auch nach dem 

DreiBigjahrigen Kriege dieser Glanz verblaBte, 
waren sie doch noch bedeutsame Wirtschafts 
zentren und konnten bis ins 17. Jahrhundert 
hinein durch Kaufe ihre Herrschaftsgebiete 
arrondieren. Dies gilt fiir Niirnberg, Ulm, Hall, 
Rothenburg, Rottweil, Gmiind u. a. Bei Rothen 

burg und Gmiind waren die Herrschaftsgebiete 
so geschlossen, daB sie durch Landwehren (Ge 
buck von Hall, Landwehr von Rothenburg) ge 
sichert werden konnten. 
Die Grundherrschaften in diesen Gebieten 

bildeten zum Teil die Spitaler der Stadte, z. T. 
ihr Burgertum. Vielfach war allerdings das Patri 
ziat, soweit es eigene Herrschaftsgebiete erworben 
hatte, in den Reichsadel aufgenommen worden 

(z. B. die Fugger). 
Entscheidend fiir unsere Betrachtung, die 

darauf abzielt, die heutige Sozialstruktur zu er 
klaren, war die konservative Grundhaltung der 
Stadte. Sie suchte jede Entwicklung zu verhin 
dern, die den Besitzstand des nutznieBenden 

Burgers mindern konnte. Als Grundherren 
hielten deshalb die Reichsstadte ahnlich wie die 

Kloster weitgehend an der Unteilbarkeit ihrer 
bauerlichen Lehen fest. Bis heute heben sich die 

ehemaligen Gebiete von Hall, Ulm, Rothenburg 
u. a. durch ihre vorwiegend vollbauerliche Struk 
tur von ihren Nachbarn ab. Die Bauerndorfer 
blieben dadurch klein und hatten erhohte Uber 
schiisse an Landesprodukten, die die Versorgung 
der Stadte sicherten und dem stadtischen Handel 
mit Korn und Vieh zugute kamen. Das Fehlen einer 
kleinbauerlichen Bevolkerung, die gewerblichen 
Zusatzerwerb benotigte, lag auch im Sinne der 
stadtischen Ziinfte, die bestrebt waren, jede 
billige Konkurrenz auszuschalten. 

Im Gegensatz zu dieser Entwicklung stehen 

allerdings die Reichsstadte im Rebland, die seit 

je mit dem Weinhandel einen guten Teil ihres 
Geldes verdient hatten. Hier herrschte wie iiber 
all in den Weinbaugebieten der zur Intensivkultur 

gehorige Kleinbesitz und damit die Realteilung. 
e) Die groBen westlichen Territorien. 

Den bisher skizzierten Herrschaftsgebieten ist 

gemeinsam, daB ihre Herrschaften aus verschie 
denen Griinden und mit verschiedener Inten 
sitat versuchten, die Lebensordnung des Mittel 
alters mit ihrer hierarchischen Ordnung der 
Stande zu erhalten. Ein wesentliches Hilfsmittel 
hierfiir war das Festhalten am alten Glauben. 

Die eigentlichen Gegenspieler dieser konser 
vativen Gruppe waren die groBeren und groBen 
weltlichen Landesfiirsten. Ihre Territorien waren 
die Schrittmacher der neuzeitlichen Dynamik 
mit ihrer Peuplierungspolitik und ihren merkan 
tilistischen Versuchen, eine geschlossene Terri 
torialwirtschaft zu entwickeln (Brinkmann, 23). 

Als Gegenspieler zur kaiserlichen Reichspolitik 
waren sie mit Ausnahme von Kurbayern zum 

protestantischen Lager zusammengeschlossen, 
im einzelnen aber in Landeskirchen verschiede 
ner Pragung organisiert. 

Sie bildeten raumlich den Block des ostlichen 
Mittel- und Norddeutschlands. Lutherisch wa 
ren dabei das Zollerische Kurbrandenburg 
PreuBen, Kursachsen, die Ernestinischen Herzog 
tiimer Mitteldeutschlands, die Welfischen Lande 
und die Hessischen Landgrafschaften; reformiert 
waren die Kurpfalz und das Nassau der Oranier. 
In Siiddeutschland zog sich eine lutherische 
Briicke vom Oberrhein zum Fichtelgebirge mit 
Baden-Durlach, Wiirttemberg und dem zolleri 
schen Ansbach-Bayreuth nebst den anschlieBen 
den reichsstadtischen Territorien. 

Fiir unsere Betrachtung sind neben diesen 

geschlossenen Raumen die in der Diaspora lie 

genden Exklaven von besonderer Bedeutung, 
da bei ihnen die gegensatzliche Entwicklung 
verschiedener Konfessionsraume besonders sinn 

fallig wird. Hierher gehoren die brandenburgi 
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sehen Besitzinseln im Westen (Ravensberg, Min 
den, Mark, Cleve) und das im entscheidenden 
17. Jahrhundert zur reformierten Kurpfalz ge 
horige Berg und Julich, im Siiden Exklaven von 

Wiirttemberg und Ansbach-Bayreuth. Die zen 
trale Bedeutung der Konfessionen fiir die Be 

volkerungsentwicklung und die Gesellschafts 

ordnung kann in diesen Diasporagebieten erfaBt 
und von anderen Faktoren gesichert isoliert 
werden, diese Raume sind deshalb mit Recht ein 

bevorzugtes kulturlandschaftliches Forschungs 
feld; die so gewonnenen wertvollen Ergebnisse 
der Arbeiten von Hahn (6) und Scholler (7) be 

kraftigen dies. 

Die meisten protestantischen Territorien wa 
ren Auffanggebiete fiir die Strome von Glau 

bensfliichtlingen, die im Gefolge der Kon 

fessionskampfe heimatlos geworden waren. Fiir 
die verwusteten Lande des ausgehenden 17. Jahr 
hunderts war die Wiederbesiedlung, die ?Peu 
plierung", eine Lebensnotwendigkeit. Da die 

Fluchtlinge in der Hauptsache Calvinisten waren 
und neue Gewerbe aus ihrer Heimat mitbrachten, 
so die niederlandischen Wallonen und die Huge 
notten, waren sie entscheidend an dem gewerb 
lichen Aufbau ihrer neuen Heimat beteiligt. Dies 

gilt besonders fiir die Neustadte dieser Zeit 

(Freudenstadt, Mannheim, Frankental, Hanau, 

Erlangen, Neuwied, Krefeld usw.), deren Son 

derstellung schon vielfach gewiirdigt wurde 

(Tuckermann, 24, Kraus, 25 u. a.J. Es gilt aber 
auch fiir die Siedlungsgebiete landlicher Exulan 
ten aus Osterreich in Schlesien und OstpreuBen, 
der Hugenotten in Hessen-Kassel und der Mark 

Brandenburg, der Waldenser am Oberrhein in 
Baden und Wiirttemberg (Met%> 26). Welcher 
Kraftestrom daraus den Territorien erwuchs, 
konnen wir heute aus eigener Anschauung ver 
stehen. Der Wiederaufbau des heutigen Deutsch 
land ware ja ohne die Heimatvertriebenen nicht 
in so kurzer Zeit moglich gewesen (vgl. hierzu 

Held, C. C, (27). 
Gemeinsam ist ferner das Bestreben aller Lan 

desfiirsten, ihre Lander innerlich zu ordnen und 
zu normieren. Aufs engste verkniipft damit war 
eine im Landesfursten gipfelnde Zentrierung. 

Welche Rolle hierbei den Landeskirchen zukam, 
wurde schon erwahnt. Das zweite Hilfsmittel 
bildete der nun sich entwickelnde Verwaltungs 
apparat von Berufsbeamten, von Raten und 
Schreibern. Mit einer Flut von ?Ordnungenec 
versuchten sie alle Bereiche des Untertanenda 
seins zu regeln und anzugleichen. Auf der Ebene 
der Hoheitsrechte wurde diese Normierung 
schon im 15. Jahrhundert eingeleitet und damit 
die innere Arrondierung zum Flachenstaat durch 

gefuhrt. Ziel war, alle Herrschaftsrechte, die 

Landeshoheit, die Ortsherrschaft und die Grund 
herrschaft, moglichst ungeteilt in die Hand zu be 
kommen. Dazu erfolgte die Ausschaltung des 
niederen Adels durch Auf kauf seiner Dorfer, die 

vollige Aneignung der vielfach geteilten Orts 
herrschaften und damit Hand in Hand gehend 
eine Ausweitung der grundherrschaftlichen Rech 
te. Die mit der GroBe der Territorien zusammen 

hangende groBere Machtstellung muBte bei die 
sem auf lange Sieht durchgefuhrten Bemiihen 

weithin zum Erfolg fuhren. 

Ein bezeichnendes und eingehend untersuchtes 

Beispiel fiir die schrittweise Ausschaltung des 
niederen Adels und die zielstrebige Ausweitung 
der grundherrschaftlichen Rechte liefert das 

Herzogtum Wurttemberg (Ernst, 14, 28, Her 

ding, 29). Das Zuriicktreten des landsassigen 
Adels in anderen, auch kleineren Fiirstentiimern 

(Hohenzollern, Furstenberg, Waldburg) besta 

tigt die Regelhaftigkeit dieser Entwicklung. Sie 
unterscheidet sich hierin allerdings grundlegend 
vom kolonialen Osten, so von Kursachsen 

(Kot^schke, 30) und von PreuBen. 

Da in den landesfurstlichen Territorien die 

grundherrschaftliche Zersplitterung in zuneh 
mendem MaBe abgebaut und die Abgaben durch 
die kameralistische Verwaltung genormt und neu 

festgesetzt wurden, bestand nicht mehr die Not 

wendigkeit, die Teilbarkeit der Lehen zu 
unterbinden. Aber auch in den Dorfern, in denen 
der Landesherr noch neben anderen Herrschaften 
Grundherr war (und dies war in weiten Gebieten 
der Fall), machte sein Vorbild Schule und fiihrte 
zur Angleichung in der dem Bauern giinstig er 
scheinenden Erbsitte. Giinstig erschien ihm aber 
die Teilbarkeit, weil dabei die Rechte am Boden 
nach der bauerlichen Seite verschoben wurden. 
Es ist so kein Zufall, daB in den groBeren Terri 
torien allgemein die Erblehen und vielfach auch 
die Realteilung sich durchsetzen konnten. Dies 

gait besonders fiir solche mit groBen Weinbau 

gebieten, wo diese Sitte schon immer herrschte. 
Die in dem einen Teil der Herrschaft gegebene 
Moglichkeit wurde auch in andere Amter iiber 

tragen. Dies fiihrte naturgemaB dort, wo die 
natiirlichen Voraussetzungen fiir kleinbauerliche 
Wirtschaft fehlten, zu einer Ubervolkerung 
und zunehmenden Verarmung. Musterbeispiel 
hierfiir ist wiederum Wurttemberg mit seinen 
kleinbauerlichen Anteilen an der Albhochflache 
und an den Keuperhohen. Trotz zahlreicher herr 
schaftlicher Verbote, die Giiter weiterhin zu 

teilen, war aber diese Entwicklung nicht aufzu 
halten. 

Anderen Herrschaften, in denen die ungeteilte 
Vererbung schon weithin bestand, gelang es um 

gekehrt, die Teilungen im ganzen Bereich zu 
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unterbinden. Beispiel hierfiir ist das Fiirstenbergi 
sche Territorium mit seinen Schwarzwaldhofen 
und seiner klimatisch benachteiligten Baar (Obi 
ditsch, 31). 

Zur Regelung der bauerlichen Besitzverhalt 
nisse, die im 18. Jahrhundert schlieBlich zur ka 

tastermaBigen Erfassung und Bestandsaufnahme 
fiihrten, kamen auch Versuche, das Kulturland 

auszuweiten, sei es durch Anbau und Teilung der 
Allmenden oder durch Kolonisation von 
Odland. Die groBen Bruch- und Moorkoloni 

sationen, voran die Friedrichs des GroBen und 
der bayrischen Fiirsten, gehoren hierher. Auch 
fehlte es nicht an Vorschriften zur Intensivierung 
des Anbaus. Die Pioniere dieser Entwicklung 
waren aber die groBen Gutswirtschaften und we 

niger die kleinbauerlichen landesfiirstlichen Terri 
torien. 

Im Rahmen des deutschen landesfiirstlichen 
Merkantilismus mit seinem Bestreben, die wirt 
schaftliche Unabhangigkeit im Rahmen des eige 
nen Territoriums zu gewinnen, stand neben der 

Agrarpolitik gleichrangig die Forderung der 
Gewerbe. Sie erfolgt durch Staatsbetriebe, 
(Eisenhiitten und Salinen) und durch landesherr 
liche Manufaktureien, die aber, vielfach von 

Abenteurern und Spekulanten geleitet, nur seiten 
den erhofften Gewinn brachten. Sie wurden des 
halb mehr und mehr in privilegierte Betriebe um 

gewandelt, die an kapitalkraftige Unternehmer 
verliehen wurden. In alien Territorien, die An 
teile an den Waldgebirgen batten, kam es dadurch 
zu einer neuen Bliite des Bergbaus, der Metall 

verhiittung, der Glashiitten und des jetzt beson 
ders wichtigen Holzhandels (Huttenlocher, 32). 
Diese Entwicklung, die iiberall, wo sich Moglich 
keiten boten, eingeleitet wurde, war in den gro 
Ben Territorien durch die Aufnahmefahigkeit 
ihres inneren Marktes besonders begiinstigt. Aller 

Handel war ja streng reglementiert und der Ver 
trieb von fremden Waren war meist nur moglich, 

wenn keine Eigenerzeugung vorhanden war. 

Eine besondere Bedeutung hatten in den gro 
Ben Territorien schlieBlich die monopolisierten 
Textil-Industrien. Sie wurden nicht nur vom 
inneren Markt mit seinen erhohten Anspriichen, 
sondern vor allem durch wehrwirtschaftliche Be 
diirfnisse, durch den Bedarf an Uniformen, ge 
fordert. Das hofische Luxusgewerbe und das 

Riistungsgewerbe waren nach Sombart miteinan 
der die wichtigsten Motore merkantilistischer 

Wirtschaftsentwicklung. Als GroBproduzent fiir 
Textilhandelsware trat jetzt neben die Stadt mit 
ihren Zunften, vornehmlich neben die Reichs 
stadt, das flache Land, vorausgesetzt, daB billige 
Arbeitskrafte zur Verfugung standen. Dies gilt 
fur die preuBischen Textilgebiete in der Lausitz 

und in Schlesien (v. Geldern-Crispendorf, 33) und 
fur das preufiische Ravensberger Land, dies gilt 
fur das Vogtland und das zollerische Bayreuth, 
fur Baden-Durlach u. a. m. In Wurttemberg 
wurde so durch die puritanische Unternehmer 
schaft der privilegierten Calwer Zeughandlung 
(seit 1650) die Massenherstellung billiger Woll 
stoffe mit 400 Webermeistern, iiber 1000 Zeug 

machern und vielen tausend Spinnerinnen Aachen 
haft organisiert und damit den bauerlich iiber 
besetzten Nachbarraumen Lebens- und Verdienst 

mdglichkeit gegeben. Ahnliches gilt fiir die 

monopolisierte Leinwandhandlungskompagnie in 
Urach (1660?1793), die die mittlere Alb erfafite 
und den alten reichsstadtischen Leinwandhandel 
auszuschalten suchte. 

Der Gegensatz zwischen den dynamischen 
landesfiirstlichen Territorien und den konserva 
tiven geistlichen Herrschaften zeigt sich auch bei 
den grenzorientierten Textilbezirken des west 
lichen Miinsterlandes und des Hotzenwalds am 

Hochrhein. Sie entstanden nicht unter der Regie 
ihrer konservativen Landesherren, sondern durch 
ein auslandisches, puritanisches Unternehmertum 
in der Twente und in den eidgenossischen Stadten, 
das die brachliegenden, billigen Arbeitskrafte jen 
seits der Grenze inLohnarbeitnahmundausniitzte 

(vgl. hierzu Kotter, 34, Gothein, 16, Metv^ 26). 
Mit diesem Bedeutungswandel des flachen 

Landes in den grofieren landesfiirstlichen Terri 
torien ging eine solche der Stadte Hand in Hand. 

Der friihere grundlegende funktionale und recht 
liche Gegensatz zwischen Stadt und Dorf wurde 

abgebaut. Die landesfiirstliche Stadt wurde ihrer 
Sonderrechte (eigene Gerichtsbarkeit usw.) in zu 
nehmendem Mafie beraubt und in ihrer Sonder 

stellung ausgehohlt. Wenn sie nicht Sitz von 

Verwaltungseinrichtungen wurde, unterschied 
sie sich hochstens durch den Wochenmarkt von 
den grofieren Dorfern. Die meisten Stadtchen 
wurden allerdings Amtssitze und gliederten sich 
damit in eine nun erst aufkommende Hierarchie 
der zentralen Orte ein, an deren Spitze die Resi 
denz des Landesfiirsten stand. Aber auch wirt 
schaftlich verlor die landesfiirstliche Stadt ihre 

Sonderstellung, sie war nicht mehr ausschliefi 
licher Fabrikant gewerblicher Erzeugnisse. Die 

merkantilistische Gewerbeentwicklung hatte zu 
einer landschaftlichen Neuorganisation des Zunft 
wesens gefuhrt; einzelne Stadte waren nur noch 
Vororte des iiber Stadt und Land verbreiteten 
Handwerks. Aus der Masse der nivellierten 

Ackerbiirgerstadtchen hoben sich die Residenzen 
und die Mittelpunkte landesfiirstlicher Manufak 
turen heraus, auf die sich die Einrichtungen des 
Fernverkehrs ausrichteten, so wie friiher auf die 
Reichsstadte. 
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? Kleine weltliche Furstentumer. Es bleibt 
nach dem Eingehen auf die groBen Komplemen 
tarfarben im Mosaik herrschaftlicher Aufsplit 
terung des alten Reiches noch ubrig, die vielen 
kleineren Furstentumer zu erwahnen. Vereinzelte 
blieben dank ihrer Lage in Grenzsaumen politi 
scher Kraftfelder erhalten, einzelne verdankten 

dynastischen Verbindungen ihr Uberleben, an 
dere sind durch Erbteilungen ausgedehnter Terri 
torien entstanden, so die Ernestinischen Herzog 
tiimer in Thiiringen und die Hohenlohischen 

Kleinstaaten in Siiddeutschland. Die meisten von 
ihnen waren dabei gezwungen, sich den benach 

barten, groBeren Vorbildern anzugleichen. Sie 
waren aber starker individualisiert, da das abso 
lutistische Zeitalter mit der Machtfulle des 
Landesherren Sonderentwicklungen begiinstigte. 
Manche ihrer Fiirsten waren nach frideriziani 
schem Muster die ersten Diener ihres Staates, in 
zahlreichen anderen Fallen diente aber der Pariser 
Hof allzusehr als Vorbild, nicht zum Nutzen der 
kleinen Landchen. Das kulturlandschaftliche Re 
likt dieser verschiedenen historischen Schicksale 
ist allerdings meist nur das Fehlen oder Vorhan 
densein barocker Schlosser mit groBen Parkan 

lagen und LustschloBchen. 
Der Versuch, im Mosaik der Territorien einige 

herrschende Grundfarben herauszuschalen und 
ihr Nachwirken bis heute zu zeigen, darf nicht 

abschlieBen, ohne auf die zahlreichen Ausnahmen 

hinzuweisen, die die Regelhaftigkeit storen und 
auch bestatigen. Normative Betrachtungsweisen 
sind im Bereich der historischen Geographie 
immer schwierig. Sie sind aber unentbehrlich, 
da nur mit ihrer Hilfe die Vielfalt und Mannig 
faltigkeit unserer Kulturlandschaft zu ordnen ist. 
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