
Kleinere Rridsftäüte

ür das Aufblühen einer Reichsstadt war in erster Linie das Mlarktprivileg von 
Bedeutung und damit zusammenhängend die Frage, ob es ihr gelang, am Aus- 
landhandel einen guten Anteil zu gewinnen und eine eigene stattliche Industrie 

zu entwickeln. Es sind im wesentlichen zwei große Straszenzüge, die das heutige König- 
reich durchzogen und an denen die meisten, so auch die kleineren Reichsstädte 
lagen. Die eine Straße führte vom Rhein her über Bretten nac Cannstatt und von 
da im einen Zug durchs Aleckar- und Filstal nac Ulm und Augsburg, im andern durch 
das Remstal über Alördlingen nac Nürnberg, die andere kam von Frankfurt her nac 
Alm und ging in zwei Linien teils nac Lindau und dem St. Sotthard, teils am Rhein 
abwärts nac Basel. Don den mittleren und kleineren Reichsstädten, über 
die im folgenden berichtet werben soll, lagen an ber Remstalstrasze Smünd, Malen 
unb Bopfingen, an ber Straße von Alm nac bem Süden Biberach, wo die Straße 
sic teilte, nm einerseits über Ravensburg (mit einer Abzweigung nac Buchhorn) 
Lindau zu gewinnen, andererseits über Buchau nac Pfullendorf und Stockac basel- 
wärts zu ziehen. An einer zweiten Zufahrtstrasze Lindaus, bic von Augsburg über 
Memmingen kam, lagen Leutkirch, Jsny unb Wangen. Eine Nebenlinie ber Rhein- 
strasze führte von Pforzheim über Weilber stabt nac Cannstatt. Si engen lag 
zwischen Alördlingen, Augsburg, Ulm unb Malen ungefähr in ber Witte, aber nicht an 
ber Hauptader. Der Vorteil einer solchen, die bem internationalen Verkehr biente, be- 
staub zunächst in den größeren Solleinnahmen unb weiterhin in Ansiedelung größerer 
Handelshäuser. Mls eigentliche Croßßanbelsßabt ist Ravensburg zu bezeichnen, bas 
zugleich blühende Seineweberei unb Papierfabrikation hatte. Smünds Bedeutung lag 
in ber Seinarbeit feiner Soldschmiede, Malen hatte die naßen Eisenwerke unb zugleich 
Wollweberei, bie auc Bopfingen pflegte. 3n Biberac unb Smünd war Baumwoll- 
Weberei, in Siengen Papier- unb Wefferfabrifation, in Leutkirc unb Wangen Leine- 
Weberei heimisch. Für Oberschwaben überhaupt (im weitesten Sinn) staub ber Lein- 
wandhandel an erster Stelle. Mber im 18. Jahrhundert war von biefen ehemals 
blühenden Sewerben überall nur noc ein schwacher Rest vorhanden unb ber Handel 
hatte in gleicher Weife abgenommen. Im Zusammenhang damit war ber Ackerbau für 
bie Stabte zu größerer Bedeutung gelangt, wovon Wangen, Leutkirch, Weilderstadt, 
Malen Beispiele finb. In Buchhorn war es ber Mangel einer ausreichenden Wartung, 
was größere Tätigkeit im gelbbau verhinderte. 3n Buchau war ber an sic unbebeu* 
tenbe Handel ganz in bie Hände ber seit 1577 aufgenommenen Schutjuden übergegangen.

Alicht minber verschieden waren Dolkszahl unb Cröße bes Ccbiets.1) Bei Biberac 
wirb 1791 bic Zahl 7000, bei Smünd 5000 angegeben. 3m Jahr 1803 hat Malen 
1932 (1766: 332 Bürger unb 10 Witwen), Wcilberftabt 1790, Siengen 1486 Einwohner. 
Bopfingen zählt 1791: 287 Bürger unb 40 Beisassen, Siengen 500 Bürger, 3snp 400, 
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Leutkirc 350, Wangen ist mit 1800 Einwohnern etwa gleich groß wie Weilderstadt 
ober Leutkirch; 3925 Seelen hat Ravensburg. Die kleinsten sind Buchau mit etwas 
über 130 Bürgern unb Buchhorn, das 1753 nur 75 Bürger, aber einen Magistrat von 
35 Köpfen hat; biefe Zahl wurde damals auf 22 vermindert.

Ein grösseres Gebiet besass Smünd; aber es war nicht einheitlich, sondern von 
frembem Besitzrecht viel durchbrochen. Das Gebiet ber Stabt Biberac rührte fast ganz 
von ihrem reichen Spital her. Anbedeutenden Besitz haben Ravensburg, Aalen, Wangen; 
Buchhorns Besitz steht unter Hoheit ber Landvogtei. Die übrigen finb fast ausschließz- 
lic auf ihre Markung beschränkt; aber sie haben zum Seil nicht einmal ba alle Hoheits- 
rechte. So hatten bei Bopfingen die Srafen von Ottingen ben Blutbann, bei Stengen 
unb Weilderstadt ber Herzog von Württemberg ben Wilobann unb Forstgerichtsbarkeit 
bis unter bie Mauern ber Stabt Wangen erwarb für fein Sebiet ben Blutbann 
erst 1767.

Einen tiefgreifenben Unterschieb begrünbete bie Reformation. Im 18. Jahrhundert 
waren Smünd, Weilderstadt, Wangen, Buchhorn unb Buchau katholische, Aalen, Bop- 
fingen, Stengen, Sony evangelische Stäbte. Eine kleine katholische Minderheit (höchstens 
2 5 von 350 Bürgern) war in Leutkirc seit 1672 offiziell anerkannt, paritätisch finb 
Ravensburg (1791 : 2485 katholische, 1440 evangelische Einwohner) unb Biberach, von 
dessen 7000 Einwohnern etwa 2000 katholisch waren; bas Stabtgebict von Biberac 
war mit Ausnahme einer Semeinde ganz katholisch.

Die Verfassungen aller biefer Stäbte waren unter sich unb mit denen ber grossen 
nahe verwanbt Bürgermeister unb Stäbtmeifter (Stabtammänner) bilben zusammen 
bas Kollegium ber Seheimen, mit einer verschieden hohen Zahl von Ratsherren (Se- 
natoren) ben kleinen ober inneren Rat; dazu kommen bas Sericht von 10 ober 12 unb 
als Vertreter ber Gemeinde ber grosze Rat von 4—24 Mitgliedern. Bürgermeister hat 
Buchhorn allein nur einen, Biberach, Buchau, Leutkirch, Ravensburg, Wangen unb 
Weilberftabt zwei, bie anderen drei; wo sie in der Mehrzahl finb, wechseln sie im Amt 
von vier zu vier Monaten ober von Jahr zu Jahr. In ben paritätischen Stäbten 
wirb barauf gesehen, bass bie Hälfte des Rats katholisch, bie Hälfte evangelisch fei, in 
Ravensburg gilt noch befonbers ber Srunbfah, ba^ mit dem katholischen Bürgermeister 
ber evangelische, mit dem evangelischen Bürgermeister ber katholische Stabtammann im 
Amt sei. Der Stabtammann ist Vorfi^enber des Scripts. Rechtsgelehrt ist gemeinig- 
lic nur ber Stadtschreiber (Kanzleiverwalter), zuweilen auc ein Syndikus ober Rats- 
konsulent. Sem Stadtichreiber ist bie protofollführung im inneren Rat anvertraut, in 
bem er jedoc nur beratenbe Stimme hat. Beschlüsse fassen bie Ratsherren allein, bie 
in ben kleinen Stäbten ausschlieszlic Handwerker finb. In Halen soll sogar feit 1736 
nicht einmal ber Stadtschreiber mehr ein Jurist gewesen sein, weil bie Stabt ben Advo- 
taten bie Zerrüttung ihrer Finanzen zuschrieb.2)

Verfaffungsgemäh sollte alljährlich eine Heuwahl stattfinden, an bie sic ber Schwör- 
tag, bie Huldigung ber gangen Gemeinde, anschlosz. Aber diese Bestimmung würbe oft 
jahrelang nicht beachtet, unb wo sie beachtet würbe, war sie doc nur reine Formalität. 
Denn einerseits galt es von alters her als Regel, bass feiner, ber einmal im Rat fass, 
ohne ganz erheblichen Srund abgesetzt werben sönne, unb andererseits geschah die 
Wahl fast stets ohne Zuziehung ber Gemeinde ober ihrer Vertreter, gelegentlich wie 
in Wangen, burch ein Kollegium von sieben Wählern, in bem auch bie Gemeinde ver- 
treten war, bas aber vom innern Rat ausgestellt würbe. Und wie bei ber Wahthand- 
lung ber Magistrat bie Gemeinde völlig ausschaltete, so tat er cs auc sonst. Es war 
Rechtens, bah der große Rat bei wichtigen Gegenständen, befonbers bei Bürgerannahme, 
Veräusserung von Stabtgut, Seibaufnahmen, befragt unb zur Rechnungsabhör bes 
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Magistrats zugezogen wurde. Aber es geschah selten, daß man den großen Rat berief, 
und Rechnungsabhör fand nur ausnahmsweise statt; nicht selten würben überhaupt 
feine Rechnungsbücher geführt.

Es machte tatsächlich feinen wesentlichen Unterschied, ob ein Patriziat vorhanden 
war ober nicht, ba auc in ben kleinen Städten, die feines hatten, durch die eigentüm- 
lichen Bestimmungen über Ratswahl unb Ratserneuerung dafür gesorgt war, daß nur 
solche Leute in ben Kat famen, die ber Mehrheit dieses Kollegiums gefielen. Unb ob- 
gleich bie alte Bestimmung galt, das nahe Verwandte, wie Vater unb Sohn, Brüder 
unb Schwäger, Schwäher unb Segenschwäher, nicht nebeneinanber im Kat fein bürsten, 
so würbe doc barauf meist feine Rücksicht genommen. Es wäre auc bei ber fort- 
schreitenden Abnahme ber Bürgerzahl wohl nicht immer leicht gewesen, bie geeigneten 
Männer, bie solchen Bedingungen entsprachen, zu finben. In bem ftarf zurüickgegangenen 
Buchhorn mu^tc 1752 ganz befonbers betont werben, baff feiner, ber nicht wohl schreiben 
unb lesen sönne, zum Kat ober zu einem Amt gugelaffen werben bürfe.. Dennoch waren 
es nicht bie Mängel ber Verfassung, minbeftens nicht diese allein, bie baran Schuld 
trugen, wenn in einzelnen Stäbten bie öffentlichen Verhältnisse in eine fast unheilbare 
Zerrüttung famen. Mber was im besten Fall sic daraus ergab, bas zeigt 3. 5. Pehl3) 
in ber Charakterijtit des Magistrats feiner Vaterftabt Malen: „unwandelbare Bewahrung 
des Beftehenben in ben öffentlichen Einrichtungen ber Anstalten, festes Kasten an ben 
herkömmlichen Gebräuchen unb Miszbräuchen, steife unb feierliche Formen im gesamten 
Staatsleben, Einfachheit, Kürze und berbe Entscheidung im Verfahren, grosse sittliche 
Strenge in ben Gesetzen, rauher Ernst in ihrer Vollziehung, ungebührliche Sunst ber 
regierenden Häupter gegen ihre Verwanbten, unb in Verfügungen unb Alasregeln 
weniger absichtliches Unrecht unb Willkür, als oft arge unb lächerliche Böcke". Es 
kennzeichnet biefe Magistrate von Handwerkern unb Bauern, daß sie zwar imstande 
waren, ben Staatswagen in ben Sumpf zu führen, nicht aber ihn wieder herauszu- 
ziehen; wenn durc jahrelange Miszwirtschaft bie Verhältnisse gründlich verwirrt waren, 
riefen sie bie Hilfe bes Kreises an, dessen Beamte bann als Kommissare oft jahrzehnte- 
lang mit Lösung ber Muf gäbe zu tun hatten. Mber cs gehörte schon zu ben Aus: 
nahmen, wenn bann wirklich, wie in Malen nach 1736, eine gewisse Ordnung unb 
bauernbe Besserung ber Verhältnisse eintrat.

Die Bürgerschaft liess sic durchweg mit grosser Seduld bie eigenmächtige unb 
eigennützige Herrschaft gefallen; es mu^te schon ein befonbers grober Sal fein, ber sie 
aufrüttelte. Meis aber waren cs Ehrgeiz, Aeid ober persönliche Feindschaft Einzelner, 
bie ben unmittelbaren Anlaß zu ben Prozessen gaben, bie in Wien beim Kaiserlichen 
Reichshofrat gahlreich anhängig waren; babei erschienen bann neben ben Beschwerden 
über Zurücksetzung ber Bürgerschaft unb ihrer Vertreter stets auc bie Klagen über 
Schuldenwirtschaft unb Vergeubung bes ftäbtifchen Eigentums.

Die Vermögensverhältniffe ber Stäbte waren durc ben Kücfgang von Handel 
unb bewerbe unb bie Kriegslasten bedeutend verschlechtert; gleichzeitig mit bem Ertrag 
ber Zölle nahm auc bic Steuerfraft ber Bürger ab. Auc waren bie Verluste unb Be- 
schädigungen bes dreissigjährigen Kriegs vielfach noc nicht überwunben. Mm schlimmsten 
waren bic Kleinen dran, beren Einnahmequellen sic rascher erschöpften. Viel fam auf 
bie Persönlichkeit ber leitenden Männer an; einzelne Stäbte haben bas ölüc gehabt, 
tüchtige Oberhäupter zu besitzen. 3n Weilderstadt war es Bürgermeister Mnton Fall 
(geb. 1715, gest. 1791), ber durc sparsame Verwaltung unb Abstellung eingeriffener 
Miszbräuche Ordnung in bem zerrütteten Hauswesen ber Stabt schuf 4), in ber noc 
1791 nicht alle im Jahr 1648 durch die Franzosen niebergebrannten Häuser wieber 
aufgebaut waren unb auc bic ncuerrichtetcn vielfach nur als Motbauten gelten sonnten.
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Auch der Bürgermeister Seiler von Leutkirc wirb 1782 als ökonomischer Haushalter 
gerühmt, unter dessen vieljährigem Regiment die ganze Schuldenlast der Stadt abbezahlt 
worben sei; freilich geschah bas nicht ohne andere schwere Schädigung, sofern ber Wald 
ber Stadt dafür übermäßig ausgeholzt würbe unb zuletzt ganz abgewirtschaftet 5) war. 
Ein guter Sinanzstand wirb auc von Aalen 6) unb Siengen7) berichtet.

Solchen einigermaßen günstigen Verhältnissen stehen aber auf ber anberen Seite 
ungünstige in ber Alehrzahl ber Städte gegenüber, weitaus die ungünstigsten in Buch- 
horn. Dort war schon 1720 die städtische Schuld auf 31000 fl. gestiegen, wozu noc 
5355 fl. verfallener Zinsen tarnen. Die Hypothekenschulden ber Bürger werben mit 
24000 fl. angegeben. Der Steuerwert ber Liegenschaften in ber Stabt war damals 
auf 53 2 9 6 fl. geschätzt, die Hüter auf bem Land zu 11780 fl. Da die Einnahmen in 
zehn Jahren zusammen 56 297 fl., die Ausgaben 55971 fl. betrugen, ergab sic doc 
bie Möglichkeit bes Auskommens, wenn die Schulden abgetragen würben. Aber bie 
Stabt war nicht imstande, bie Aufwendungen z. 3. für Straszenverbesserungen zu machen, 
bie zur Hebung ihres Verkehrs unb ihrer Einnahmen unerläszlic gewesen waren. Ein 
städtischer Bericht von 1720 sagt, „baß in ber Statt unb Dogtei fein commercium 
unb bie Wirtshäuser unb Handtierungen in bie geringste Consideration nicht zu ziehen 
seien unb bie mehriste Bürger unb Anderthanen fast alle Frichten in Abgang ber Velber 
durchs ganze Jahr hindurch erkaufen müssen". Man mag zweifeln, ob es mehr bie 
Angeschicktheit bes Magistrats ober bie Unzulänglichkeit ber Mittel eines so kleinen Se- 
meinwesens gegenüber den Anforderungen feiner Reichsunmittelbarkeit war, was den 
Verfall beschleunigte. Daß auc bie Beamten tatsächlich ungenügenb waren, zeigt sic 
an bem Kanzleiverwalter Leuthin, ber trotz seiner starten Schwerhörigkeit als Protokoll- 
führer ber Ratssitzungen tätig war; er war gleichwohl auc 1749 ber Wortführer bes 
gegen ben Amtsbürgermeister sic erhebenben Bürgertums. Das war zusammen mit 
ber eben vorhergegangenen Snsolvenzerklärung bes Magistrats ber Anfang zu einer 
langen Reihe von Wirren, Tumulten, Kommissionen, Klagen; bie Schwierigkeit ber Hilfe, 
bie vom Kreis versucht würbe, lag in bem jährlichen Abmangel von ca. 1260 fl. unb 
ber Unfähigfeit ober bem Mangel an gutem Willen bei ben Stabtvätern. Aus eigener 
Kraft sic wieder zu erheben, traute bie Stabt sic nicht mehr zu. Sie fnüpfte 1755 
erst mit Österreich Verhandlungen an unb suchte dessen Schutz gegen Zugeständnis bes 
Stapel- unb Besatzungsrechts zu gewinnen. Allein diese Verhanblungen würben ab- 
gebrochen, als sich im gleichen Jahr bie Möglichkeit zeigte, mit Bayern einen für bie 
Stabt entschieden vorteilhaften Vertrag zu schließen: sie überließ Bayern bas Recht, 
sein Salz durc Buchhorn in bie Schweiz auszuführen unb dazu eine Aliederlage zu er- 
richten, feine Waren hier durchzuleiten unb bas Srödhaus mitzubenützen; bafür erhielt 
sie bas Versprechen eines Zollaversums unb Gewährung eines erheblichen Kredits, 
ber nötig war für bie Herstellung ber Straßen. Aber auc bie Einnahmen, bie ihr 
nun aufs neue zuflojsen, tonnten ihr nicht aufhelfen. Die Kommission hatte schon 
1753 festgestellt, bie Bürgerschaft fei durc bie seitherige Mißwirtschaft ganz meister- 
los unb verwilbert; so ist nicht zu verwundern, baß bie aus ihr hervorgegangenen 
Leiter ihrer Angelegenheiten zur Ordnung nicht fähig waren. Der Beamte, ben 
bie Kommission aus Ravensburg auf ben wichtigen Posten bes Kanzleiverwalters be- 
rufen hatte, würbe nach wenigen Jahren verbrängt. Ein eigennütziger unb un- 
getreuer Bürgermeister, den man zuletzt hoch abgesetzt hatte, tonnte dadurc bei ber 
Stabt wieder Zugang finden, baß er gegen sie in Wien prozessierte, so baß sie ihm 
1765 sogar bie Stadtammannsstelle zusagte. Auc fein Alachfolger als Bürgermeister 
wirtschaftete schlecht unb eine neue Kommission war bis in bie neunziger Jahre für 
Buchhorn tätig.8)
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In Jny gesellten sic zu den allgemeinen Ursachen des Riedergangs noch die zahl- 
reichen Brände, denen sie ausgesetzt war; nachdem sie im Dreißigjährigen Kriege fast gan 
abgebrannt war und sic noc lange nicht völlig davon erholt hatte, kamen neue grosse 
geuersbrünste in den Jahren 1721, 1727 und 1737. Die Vertretung der Bürgerschaft, 
Sas Kollegium der Zwanziger, hatte an den Staatsgeschäften wenig Anteil. Die Ser: 
rüttung des städtischen Wesens führte zahlreiche Prozesse zwischen Bürgerichaft und 
Magistrat herbei, bereu hohe Kosten 1775 unter ben Srüinden ber Sinanznot besonders 
betont werben. Auc die Teurung ber Jahre 1770 unb 1771 scheint hier sehr drückend 
gewesen zu sein. Denn bald darauf, 1773, wcnbete sic bie Stabt an ben Kreiskonvent 
mit ber Bitte, ihr bei ihren bebräugten Umständen bie 1680 fl. Kreisrücfstänbe zu er: 
lassen unb sie von Kreisertraordinarien für einige Jahre zu befreien. 3hre Schulden 
hätten vor bem letzten Krieg (bem Siebenjährigen) 59 856 fl. betragen, jetzt seien sie 
ohne bie noc unbezahlten Kammerzieler auf 151742 l. angewachsen unb es fei ein 
jährliches Defizit von 1629 fl. vorhanden. Obgleich bie Stabt sic „ein vor allemal" 
eine tommijsarijche Untersuchung verbat, für bie fein Batzen vorhanden sei, würbe doch 
ber württembergische Hofrat unb Kreisrechnungsrat Eritichler abgeorbnet. Er fanb 
neben ben hohen Prozeszkosten noc weitere Ursachen ber Kot, u. a. mangelhafte Buch: 
Führung unb ungenügendes Steuersystem (man besteuerte hier wie anderwärts bie Srunb: 
stücke ohne Unterschied nach gleicher Care), unnötige unb verschwenderische Husgaben, 
Walbverwüstung unb hohe Zinsen. Diese letzteren zu vermindern lies er sic besonbers 
angelegen sein unb erreichte von ben meisten Staubigem eine Herabsetzung des Sins: 
süßes von 5 auf 4 unb 3°/. Ein Posten von etwa 20000 it. in Chur machte ihm 
viel zu schaffen; für diesen allein waren bie unbezahlten Zinsen zu ber ungeheuren 
Höhe von 73 000 fl. ausgelaufen. Sein Öfonomieplan tat gute Wirkung, schon 1777 
würbe ein Überschuß erzielt. .

Auc Bopfingen hatte seinen Prozeß zwischen Magistrat unb Bürgerichart. Ein 
Wirtschaftsplan würbe 1764 aufgestellt, aber sehr ungenügenb beobachtet. Koch 1779 
mußte bie Stabt vom Reichshofrat an biefe Pflicht gemahnt unb wiederholt zur Vor- 
legung einer Übersicht über ihre Aktiven unb Paijiven aufgeforbert werben. Tic 
Schulden werben 1767 auf 145 600, 1771 auf 128000 fl. angegeben; es war also doch 
eine deine Besserung eingetreten. Aber 1791 würbe ber Stabt um ihrer Alotlage willen 
15 ber Reichssteuer für künftig erlassen. Der langwierige Prozeß war inzwischen immer 
weiter gelaufen, zuletzt verglichen sich bie Seguer über bie Sache selbst unb stritten nur 
noch 1803 über bie Kosten bes Processes.

In Smünb verglichen sich 1753 Rat und Bürgerschaft über fragen ber Kats; 
besetzung unb ber Verwaltung. Aber schon wenige Jahre nachher klagte bie Sandichait 
gegen ben Magistrat wegen zu schwerer Besteuerung unb harter Srondienite, ferner 
wegen schlechter Rechnung unb Verwaltung, mangelhafter Straßzenunterhaltug, endlich 
Sejchenkannahme seitens einzelner Ratsherren. Tiefe letztere Beschuldigung kehrt fast 
regelmäßig bei diesen Prozessen wieber; sie betrifft ein allgemein verbreitetes Übel, bas 
auc in monarchischen Staaten sic zeigte. Wir erwähnen bie Sache bei Smünb be- 
sonders, weil bie Entscheidung, bie in diesem Punkt hier von Kommiffionswegen ge- 
troffen würbe, für bie Anschauungen ber Zeit überaus charakteristisc ist Sy würbe 
als Ergebnis ber Untersuchung festgestellt, „daß sic fein dolus collusionis noc Schabe 
zu Sage gelegt, bie Sescßenfe von seinem Belang, hingegen bie inculpati noc bie besten 
Rathsglieder, dabei alte Männer wären, unb bei einer reellen ehndung derselben amt: 
liche Authorität zum Nachtheil bes Publici noch mehrers leiben würbe . .Auc sonst ist im Verlauf biefer Smünber Streitigfeiten manches bezeichnend. Sm 
Jahr 1779 war ben freisausschreibenden Fürsten, Württemberg unb Konstanz ber Auf- 
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tag der Erefution gegen die Stadt geworden. Allein bet Rat erwies sic im höchsten 
Trab widerspenstig unb saumselig in Lieferung bei eingeforderten Berichte. Die Schuls 
bet Verzögerung schob er auf feine beiden Ratskonsulenten, benen deshalb mehrfach 
vom Reichshofrat eine Strafe von 1 und 2 Mlar Soldes auferlegt wurde. Auch diese 
aber wurde nicht bezahlt, so ba^ schließlich wiederholt ber Oberamtmann Scheinemann 
von Rorch mit ber Erekution gegen die beiben Beamten beauftragt werben musste. Eine 
anbere Verzögerung ergab sic ohne Zutun des Ömünder Magistrats. Die Landschaft 
hatte 3U ihrer Vertretung einige Syndici bestellt. Als nun diese ihre Kostenrechnung 
vorlegten, zeigte sich, ba^ sie nicht nachgeprüft werben sonnte, weil die erforderlichen 
Belege in Hall mit anberen Akten beschlagnahmt worben waren. Denn bort hatte die 
Landschaft sich an Stelle ihres verstorbenen Sachwalters Colland einen neuen, ben

Smünd Marktplatz
Aus Paulusoradmann, Die Kunst unb AItertums.Dentmale im Königreich Württemberg

Handelsmann Roeler, genommen, dem sie ihre Akten übergab. Da sie aber eine Aac- 
forberung ber Collandischen Erben nicht anerkannte, liesz ber Rat von Fall auf bereu 
Klage die Akten bei Roeler wegnehmen.

Endlich 1788 erschienen bem Magistrat in Smünd seine Gegner durc die lange 
Dauer des Prozesses mürbe genug unb er erklärte sich bereit, mit ihnen über die fünfte 
sich zu vergleichen, bie von ber Kommission noch nicht behandelt waren. Doc ging 
bet Streit bis 1792 weiter.9)

Zu militärischem Aufgebot kam es bei solchen Streitigkeiten in Buchau unb 
Stengen. Den Anlaß in Buchau gab ein Cumult ber Bürgerschaft, bie mit ber Der- 
waltung bes Kats nicht einverftanben war unb eigenmächtig einen neuen Kat gewählt 
hatte. Darauf rückte am 10. Januar 1749 eine kaiserliche Kommission mit 60 Mann 
Aliliz an, bie zu weiterer Verhärtung noch das Biberacher Kontingent von 24 Mann 
unterwegs mitnahm, als sie Aachricht von neuen Unruhen in Buchau erhielt. Aber bie 
Aufständischen machten seinen Versuch, sich mit Waffen zu widersetzen. Die Kommission 
stellte ben alten Kat wieber auf, verhaftete brei Käbelsführer unb konfiszierte bie 
Waffen ber Bürger. Sie setzte bie Zahl ber Mitglieder bes inneren Kats von 14 auf
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10 herab und schärfte weiterhin die Beobachtung der Derfassungsbestimmungen ein, die 
regelmäßige Sitzungen und Beiziehung des großen Rats bei wichtigen Sachen vor- 
schrieben. Die Rechnung wurde neu geregelt, die Verwaltung sollte vereinfacht werben. 
Allein diese Maszregeln tonnten doc den fleinen Reichsstand nicht mehr dauernd lebens- 
fähig machen; schon 1797, nac den ersten Jahren der Revolutionskriege, mußte die 
Stadt sic für zahlungsunfähig ertlären.

In Stengen handelte es sic um einen einzelnen Beamten, ben Syndikus Honold, 
den ber Magistrat absetzte. Seine Klage in Wien war von Erfolg, ber Reichshofrat 
befahl bem Magistrat, ihn im Amt zu lassen. Da aber diesem Befehl nicht Folge ge- 
leistet, vielmehr bem Abgesetzten mitgeteilt würbe, baß er demnächst seine Amtswohnung 
räumen müsse, wenbete er sic an ben Kreis unb erbat militärischen Schut. Darauf 
würben 180 Wann vom Regiment Prinz Louis von Württemberg abgefanbt, bie sic 
ben Eintritt in bie verschlossene Stabt mit Sewalt erzwingen mußten unb auc sonst 
ber Widerspenstigkeit bes Rats begegneten. Dieser hatte mittlerweile zwei Abgesandte 
nac Wien geschickt, um Vorstellungen beim Reichshofrat zu erheben, unb verlangte 
Aufschub bis zu bereu Rückkehr. Vom 25. April bis 7. Mai 1746 lag bie Erekutions- 
mannschaft im Quartier ber Stabt; ba bort gleichzeitig kaiserliche Dragoner vom 
Bathianyschen Regiment einquartiert waren, bie angeblich vom Rat aufgehetzt würben, 
ergaben sic täglich Reibereien unb sogar Tätlichkeiten. Das Ende ber Sache war, 
baß ber Reichshofrat nicht nur bie Vorstellungen ber Stabt zurückwies, fonbern fünf 
Mitglieder bes Rats, barunter einen Bürgermeister, absetzte.

In Ravensburg war schon 1719 eine Kommission tätig. Ramentlid) bas Schulden- 
wesen ber Stabt würbe damals geregelt. Es scheint aber, baß auc hier ber Rat sic 
nicht sonderlich an bie Verorbuungen kehrte. Denn 1771 stellten Sericht unb großer 
Rat fest, baß ber innere Rat nicht einmal selbst bie Kommissionsbeschlüsse unb kaiser- 
lichen Dekrete von 1719 bei Rauben habe. Sie beriefen sic barauf, es müsse ihnen 
als Repräsentanten ber ganzen Bürgerschaft baran gelegen sein, zu wissen, ob solche 
zu ber Stabt Bestem befolgt ober zu ihrem Aachteil bisher außer acht gelassen worben 
seien. Daraufhin würbe von beiben Seiten wiederholt bei ber bischöflichen Kanzlei in 
Meersburg um Mitteilung ber betreffenben Akten gebeten. Allein vergeblich. Es war 
aud) bort wie anberswo: bie Kanzleien ließen sic nicht gern in ihrer Ruße stören. 
Unb obgleich von einem Weersburger Beamten bie Sage ging, er habe bie erforder- 
lichen Abschriften schon fertig in seiner Lade liegen, so würben sie doc nicht aus- 
geliefert, weil er vorher starb unb fein Alachfolger sic nicht barum kümmerte. Jeden- 
falls waren sie anfangs ber neunziger Jahre noc nicht in Ravensburg eingetroffen 
unb offenbar ging es auc so. Die Stabt scheint sic barüber nicht weiter erhitzt zu 
haben. Die letzte heftige Erregung hatten bie Ceurungsjahre hervorgerufen unb zwar 
unter ben grauen Ravensburgs, bie gegen bie Kornhändler aufstanden unb im Korn- 
haus einen von biefer Silbe durchprügelten; sie erreichten dadurch eine Verbilligung 
bes Brotkorns, aber es ßieß nachher, ber Magistrat habe bie Differenz bezahlt.

Zu ben wichtigen Verfaffungsfragen gehörte auc in ben paritätischen Stäbten 
ber Anteil ber Konfessionen am Stadtregiment. In Ravensburg hatten sie noc zu 
Anfang bes Jahrhunderts einanber feindlich gegenübergeftanben, aber allmählich besserte 
sic bas Verhältnis, so baß gegen bas Ende desselben Jahrhunderts bie Stabt bas 
Zeugnis erhält, hier fei ber Verkehr zwischen Katholiken unb Evangelischen frei von 
ber steifen Schilobürgerei unb ängstlichen Entfernung beider Teile, bie noc vor breißig 
Jahren herrschend waren.10) In Biberach war bie Einigkeit nicht so groß. Dort 
hatten sic bie Evangelischen 1731 unb wieder 1777 gegen bie von ben Katholiken be- 
absichtigte Zulassung von Jesuiten, bie an ber städtischen Schule lehren sollten, zu
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wehren. Sie wendeten sic an die Universität Sübingen um ein Sutachten und riefen 
(1731) den Herzog von Württemberg als executor perpetuus pacis westphalicae im 
Schwäbischen Kreis um Beistand an. Während des Siebenjährigen Kriegs, der beiden 
Seilen als Religionskrieg galt, standen sie in heftiger Parteinahme gegeneinander und 
die Evangelischen feierten den Hubertusburger Frieden als einen Erfolg ihrer eigenen 
Sache.11) Besannt ist der Streit, der 1760 entbrannte, als der evangelische Seil Ehr. 
2. Wieland zum Kanzleiverwalter erwählte, der bann bis 1769 hier im Amt war. 
Auc mehrere bürgerliche Prozesse hatte die Stabt, 1729 und wieder 1749; im zweiten 
kam 1754 eine Kommission, die gegen den angeklagten Bürgermeister Geldstrafen und 
Verweise erkannte, ihn aber im Amt liesz.

Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, welche Kolle bei diesen Ereku- 
tionen und Untersuchungen der Kreis spielte. Fast regelmäßig waren es die beiden 
kreisausschreibenden Fürsten, der Herzog von Württemberg und der Bischof von Konstanz, 
die vom Kaiser mit der Kommission beauftragt wurden, und Kreisbeamte, meist von 
ber „kreisausschreibamtlichen Kanzlei" in Stuttgart, zuweilen gemeinsam mit ben Be- 
amten des Bischofs, waren in ihrem Hamen in den Städten für Ordnung der Dinge 
tätig. Auc nach Abschluß der Untersuchung und Feststellung des neuen Wirtschaft- 
plans hatten sie oft noch jahrzehntelang die Fäden in der Hand, erhielten ihre Berichte 
von den städtischen Beamten und erstatteten ihrerseits dem Herzog und dem Kreis- 
konvent Bericht, um wo es nötig war, neue Weisungen zu erhalten oder durch besondere 
Masznahmen, direkte Schreiben an die Stadt, Entsendung von Sruppen u. a. unterstützt 
zu werden. Die Fürsorge für die Erhaltung von Zucht und Ordnung und der Schut 
für den Wohlstand der Kreisftände und Eingesessenen gehörte von jeher zu ben Muf* 
gaben des Kreises. Deshalb war der Kreiskonvent die Stelle, an die die notleidenden 
Städte mit ihren Filfegesuchen sic wenden mußten. Außerdem hatte der Kreis die 
Exekutive gegen auswärtige Feinde und die Sorge für Aufrechterhaltung des Land- 
friedens; zum ersten Zweck gehörte die Haltung stehender Sruppen, zum andern die 
Maszregeln gegen Landstreicher, Räuber und Zigeuner, wofür 3- B. in Ravensburg seit 
1724 ein Zuchthaus bestand. Für seine eigenen Musgaben, vor allem die Unterhaltung 
ber Sruppen, bezog der Kreis ordentliche und auszerordentliche Kreisanlagen; zugleich 
war er auc mit dem Einzug der Reichosteuer beauftragt. Er befaßt sic ferner mit 
Maszregeln auf dem schwierigen Gebiet bes Nünzwesens, kontrolliert die umlaufenden 
und verruft die schlechten Münzen; gerade diese Tätigkeit war für die handeltreibenden 
Städte von besonderer Bedeutung. Weiterhin gehörte zu feinen Aufgaben die Aufsicht 
über die feinen Gliedern zustehenden Rechte und Freiheiten und die Fürsorge für deren 
Erhaltung. Fier trat, wenn es sic um Städte handelte, auch der Konvent ber Reichs- 
ftäbte auf ben plan, von dessen Wirten sonst wenig zu spüren ist. Als 1755 Buchhorn 
mit Österreich in Unterhandlungen trat und mit Bayern seinen Handelsvertrag schloß, 
griffen Kreistonvent und Städtetag ein; man erwartete von Österreich wie von Bayern 
ein Mttentat auf die Freiheit und Reichsstandschaft der Stadt und empfand die Öffnung 
des Bodensees für bayrische Fruchtausfuhr als unliebsame Konkurrenz für die Erzeug- 
nisse Oberschwabens.

Die politische Bedeutung der Städte entsprach genau dem Rückgang ihrer wirt- 
schaftlichen Verhältnisse. Es tonnte den Aachbarn in feiner Weise lohnend erscheinen, 
Rücksicht Zu nehmen, wo sic die gegenseitigen Interessen kreuzten. Gelegenheit zu 
Reibereien gab reichlich die Zersplitterung alles Besitzes. Manchmal ging es bei den 
Streitigkeiten recht nahe an die Existenz einer Stadt. So betrachtete jedenfalls Weit* 
derftadt den Prozeß, den es von 1766—83 mit Württemberg zu führen hatte. Tie 
Musübung ber Jagd- unb gorftgerechtigteit auf ber städtischen Seldmart und im 
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städtischen Wald durc Württemberg war für die land- und forstwirtschaftliche Mußung 
dieser Besitztümer sehr störend. Es kam vor, dasz bei einer Treibjagd durc württem- 
bergische Jäger die weilischen Saaten zertreten würben. Auc beklagten sic die Städter, 
die Württemberger seien schuld an ben zahlreichen Schädigungen ihres Walds. Dabei 
hätte bie Stabt allerdings gern auc für ihre Bürger ein besseres Jagdrecht erlangt. 
Denn ans Srund eines Vertrags von 1571 war ihnen nur bie niebere Jagd auf Füchse 
unb Hasen, auf große und kleine Dögel, jedoc ohne Büchsen unb Hunde, überlassen. 
In Wien erlangte bie Stabt mehrfach günstige Verfügungen. Aber in ben gleichzeitig 
anhängigen Prozessen wegen verschiedener Herrschaftsrechte im städtischen Hofgut zu 
Möttlingen obsiegte Württemberg, bas auc gegen bas Urteil in Jagdsachen Revision 
einlegte. Der Streit würbe von beiben Seiten sehr vorsichtig geführt; die Stabt war 
sogar ängstlich barauf bedacht, dasz in ihren .Eingaben unb Klagschriften stets bem Herzog 
alle erforderlichen Devotionalien gegeben würben, unb bie württembergische Regierung 
achtete barauf, ihre Wiaßrcgeln gegen bie Stabt so einzurichten, baß weber ber Kreis 
dagegen protestieren noch ber Kaiser einschreiten sönne. Aac 1783 scheinen sich die 
Streitenden verglichen zu haben.

Auc Smünd unb Giengen hatten mit Württemberg fast beständig kleinere Zwiste 
auszutragen. Smünd war auszerdem genötigt, auf bie Ritterschaft, bereu Besitz in ihrem 
Sebiet eingesprengt war, Rücksichten zu nehmen. Gegen Württemberg gingen beibe ge- 
legentlic zusammen, so 1789 mit bem Ersuchen um Aufhebung ber Fruchtsperre, bie im 
Herzogtum verfügt worben war. In Ober c waben war Österreich ber meistens un- 
bequeme grosze Alachbar. Dor allem war es feine Handelspolitik wenn biefe 3e- 
Zeichnung erlaubt ist - , womit es ben Reichsstädten zu nahe trat. Ravensburg hatte 
zum Beispiel bas von Altdorf beanspruchte Mlarktrecht zu bekämpfen, bas nac längerer 
Pause 1765 wieder gefordert unb ausgeübt würbe. In Buchhorn würben bie Eröffnung 
bes Markts in Cettnang unb bie Schiffahrt in Xangenargen als schwere Eingriffe von 
österreichischer Seite empfunben. Die Stabt hatte auszerdem in Manzell bie Konkurrenz 
bes Klosters Weißenau, in Hofen die bes Klosters Weingarten, bie beibe sic am Schiffs- 
verkehr auf bem See einen Anteil nahmen. Ein Prozeß mit Weingarten, ber 1696 vor 
bem Landgericht in Schwaben begonnen hatte unb 1730 für die Stabt günstig ent- 
schieden worben war, würbe vom Kloster noch an das Reichskammergericht gebracht 
unb hatte bort 1752 sein Ende noch nicht gefunben. Der Musbau ber Straße über 
Pfullendorf unb Stockac durc Österreich zog den Durchgangsverkehr von Oberschwaben 
weg dorthin. Da gleichzeitig von Österreich bie Zufahrtstraszen zum Bodensee mit neuen 
Zollstätten unb Erhöhung ber Zölle beglückt würben, besam jene Alaßzregel unmittelbar 
bie Richtung gegen bie oberschwäbischen Stäbte.

Michts zeigt so sehr auc bas Schwinden bes alten reichsstädtischen Geistes als bas 
Verhalten ber Stäbte gegenüber ben gerade auf bem Sebiet bes Handels für sie so 
empfindlichen Veränderungen. Im Jahr 1749 veranstaltete ber Kreistonvent eine Alm- 
frage bei den Stäuben, um zu erfahren, welche Mittel angewenbet werben könnten, den 
abnehmenden Handels- unb Gewerbebetrieb zu heben. Die Frage bildete damals ben 
ersten Punkt auf feiner Tagesordnung. Die uns vorliegenden Gutachten ber Stäbte 
finb einig barin, baß bie Haupthindernisse in ben mangelhaften Straßen unb ben über- 
hohen, namentlich von Österreich start vermehrten Zöllen bestäuben, wodurc ber früher 
so lebhafte Durchgangsverkehr auf große Umwege geleitet werbe; so gingen 3. 33. bie 
steierischen Eisenwaren statt über Ulm, Memmingen, Leutkirch, Lindau, Schaffhausen 
jetzt über Frankfurt unb Straßburg nac Basel. Über weber mit ben Straßen noch 
mit ben Zöllen würbe es besser. Für jene ist bezeichnend, baß 1770 für Marie An- 
toinettens Reise durc Schwaben eine eigene Straße, bie Dauphinestrasze, angelegt werben 
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muszte. Ein anderer gemeinsamer Punkt in den Sutachten ist die Begründung für die 
Abnahme des für ganz Oberschwaben wichtigen Leinwand- und Tuchhandels: daran 
trägt die Schuld die Konkurrenz der schlesischen Weber, deren Erzeugnisse billiger sind, 
weil sie billigere Rohstoffe haben und in Preußen große Zollermäßzigung genießen, und 
die der Schweizer Weber, die von den Lasten und Zollplackereien der reichsstädtischen 
Weber nichts wissen und deshalb in der tage sind, durch Überbieten und Aufkaufen 
das schwäbische Sarn den diesseitigen Fabrikanten wegzunehmen. Segen diese Kon- 
kurrenten wie gegen die welfeßen Hausierer wünschen die Städte polizeiliche Hlaßregcln 
und Verbote. Es ist wahrscheinlich, baß diese Mittel, wenn sie einheitlich unb streng 
durchgeführt worben wären, wohl einen Autzen gebracht hätten. Was aber bei der 
ganzen Umfrage auffallen muß, ist, baß in den Berichten so überaus wenig von Aut, 
Selbstvertrauen unb entschiedenem Willen zur Selbsthilfe zu finben ist. Man hofft bie 
Hilfe von den Kreisverordnungen, man wartet, baß bie anbern an ihrem Seil etwas 
tun, man lehnt auc ausdrücklich bie Einführung neuer Industriezweige ab. Aur aus 
Memmingen erklingt eine energischere Stimme, bie geradezu forbert, man solle bie Kaup 
leute nur selbst machen lassen, ihnen bie Haupthindernisse aus bem Weg räumen unb 
im übrigen auc ihre Vorschläge unb gute intentiones obrigkeitlich sekundieren; es fehle 
fast nirgends an fleißigen unb habilen Kaufleuten, bie imftanbe fein würben, eine gute 
Gelegenheit auszunützen. Aber offenbar waren solche tatkräftige Leute doc sehr in 
ber Minderheit. Von ben meisten galt, was ein finger Beobachter 1775 schrieb 12): 
„Sie halten es für eine verlorene Arbeit, an eine Verbesserung bes allgemein ver- 
borbenen Aahrungsstandes zu gedenken, als wann solches über bie Kräfte bes mensch- 
liehen Verstandes gieng."

Das läßt sic auch aus einer anbern Catsache ertennen. Überall in Deutschland 
traten im 18. Jahrhundert bie gemeinnützigen, ökonomischen Gesellschaften auf, Zeit- 
schriften, Sammelwerfe, Lexika voll tiefsinniger Gelehrsamkeit unb Erfahrungen aus 
ber Praxis auf allen möglichen Gebieten, vorzugsweise in Landwirtschaft und Gewerben, 
würben gedruckt. Aber Schwaben, speziell Oberschwaben, ist babei nicht vertreten, 
offenbar weil bort einerseits Gleichgültigfeit, anbererfeits Mut- unb Willcnlofigfeit in 
ben Kreisen herrschte, auf bie ein solches Unternehmen rechnen, aus benen es hervor- 
gehen mußte. Dieser Mangel ist im Verein mit ben anbern Beobachtungen wohl be- 
merfenswert, mag man auc sonst von bem Wert unb ben Erfolgen berartiger Der- 
einigungen nicht allzuhoc benfen.

Im übrigen bars man bei ben zahlreichen, von allen Seiten ertönenden Klagen 
über schlechte Geschäftslage doc nicht außer acht lassen, baß auc anbere Stimmen 
vorhanden waren, bie größere Zufriedenheit verrieten. Viele von ben vorhanbenen 
Mängeln waren ferner ber schlechten Wirtschaft ber Stäbte selbst zuzuschreiben. Wo einiger- 
maßen Ordnung herrschte, war es besser; wie denn 3.33. Aalen trotz der sehr geringen 
Abgaben, bie es von feinen Bürgern unb Untertanen erhob, im Lauf bes Jahrhunderts 
sogar bedeutende Ersparnisse machen sonnte.13) Auc ber Krebit ber Reichsstädte war 
offenbar sehr gut. Ihre Schulden finb keineswegs in ber Hauptsache bei ihren eigenen 
Bürgern ausgenommen. Als Biderac 1796 ein Anlehen von 40—50 000 fl. suchte, 
wendete cs sic an feinen ehemaligen Kanzleiverwalter Wieland, ber damals in Weimar 
lebte unb ber barüber an Geßner schrieb 14): „Sicherer sann man sein Gelb nicht wohl 
irgcnbwo anlegen, als bey einer Reichsstadt, unb Biberac befindet sic in guten Alm- 
stäuben, wiewohl bie enormen Ausgaben bes gegenwärtigen Kriegs auch bort wie überall 
im Schwaben alle öffentlichen Kaffen ausgeleert haben."

In ben größeren Stäbten hatten sic auc immer noc manche ansehnliche Der- 
mögen erhalten. Aber selbst in ben kleinen fehlten sie nicht ganz; konnte doc in dem 
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sehr daniederliegenden Weilderstadt ber Bürgermeister Satt aus eigenen mitteln dem 
Gemeinwesen mit einem Darlehen von 20 000 fl. zuhilfe kommen. 15) Was bie Lebens- 
weise betrifft, war aber doc ein bedeutender Unterschied zwischen ben patriztchen 
Städten, Biberach, Ravensburg unb Smünd, unb ben übrigen. In jenen herrschte trot 
aller Röte bes Zeitalters ein lebhaftes geselliges Treiben, wie es bie Schilderung eines 
Reisenden von 1740 erkennen lässt16): „Ic habe bey andern Reisen in diesen tänbern 
bemerket, daßz je kleiner unb geringer bie Reichsstädte sind, desto luftiger lebt man mit 
Gastereyen, Cränzlein, Schlitten-Fahrten unb andern gelbfreffenben Ergötzungen barauf 
los, ohne sic wegen bes künftigen unb allgemeinen Besten graue Haare wachsen zu 
lassen.“ Gerade biefe Schilderung nimmt ein Biberacher Seschichtichreiber 17) 1792 für

Biberac
Xlac Pflug.Hebra

feine Stabt an und fügt hinzu: „so sollte bas gute Biberac feinen alten Alahmen einer 
Schmalzgrube wohl wieber erringen können, bevorab wann bie Übermaaßz ber Ergözlich- 
feiten (Erfrischungen sollen nur zur Erholung von ausgestandenen laugen unb besonders 
harten Strapazen statt haben) ceffiren würben. — Dann naher Befreunde Hochzeiten 
nehmen allezeit 3 Cage, bie Somöbien, welche bey Unserm respective Aationaltheater 
freylic schon mehrmals von angesehenen Fremden angeftaunet wurden, jährlich 4 Cage, 
bas Scheibenschiessen einen ganzen Monath, bas Jagen einige Cage, so wie bie Licht- 
braten halbe Rächte hinweg, ohne ber Aderlasz-, Alahmenss, Cur-, Baad-, Seburtstäge 
zu gedenken." Die Schauspieler auf bem hier erwähnten Biberacher Sweater waren 
meist Bürger ber Stabt.18) Auc Ravensburg hatte eine Komödiengesellschaft, bie feit 
1698 bestaub unb bie Erlaubnis hatte, „auf allhiesiger Brotlauben so geist- als weltliche 
jeweilig kurzweilige jedoc nicht unehrbare Historien" aufzuführen. 19) Die prachtvolle 
Hofhaltung in Stuttgart blieb von diesen Reichsstädten nicht unbeachtet. Die Persönlich- 
feit bes Herzogs Karl Eugen, seine grossartigen Feste unb Veranstaltungen wie feine 
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hohen Pläne auf dem Gebiet ber Erziehung müssen die Sesellichaft start beschäftigt 
haben. Eine Wirkung davon erkennen wir in Wielands Agathon, der während seiner 
Biberacher Amtszeit entstanden ist unb in bem nac eigenem Geständnis des Dichters 
in ber Person des Dionysius von Syrakus ber Herzog gezeichnet ist. 20)

Don ganz anderer Art war das Leben in den kleinen Reichsstädten, die allmählich 
ganz zu Äcker- unb Handwerkstädten geworben waren. Auc sie hielten zwar darauf, 
wie bie größeren, ihre Schulen zu erhalten, aber noc weniger als jene vermochten sie 
viel barauf zu verwenden. Zuweilen waren sie durc gewisse Erbstücke aus ihrer Blüte- 
zeit besonders begünstigt, wie 3. 33. Sony sic zweier öffentlicher Bibliotheken rühmen 
sonnte. 21) Aber es fehlte vor allem bie Vevölkerungsschicht fast ganz, bie für Lurus, 
feinere Seselligkeit ober gar für Wissenschaft Sinn unb Zeit gehabt hätte. Wo bie 
Bürgerschaft mit bem Magistrat im Streit lag unb durch bie öffentlichen Gegensätze sic 
persönliche unb Familienfeindschaften entwickelten, mußten bie Sitten notleiden; wir 
haben oben von bem Zeugnis Kenntnis genommen, bas 1753 ber Bürgerschaft von 
Buchhorn ausgestellt würbe. Aber von solchen Ausnahmen abgesehen, waren es doc 
gerade diese Städtchen, in denen jene Tugenden zu finden waren, die 8. W. Barthold22) 
„jenen verarmten, bedrückten, geringschätzten unb verspotteten Handwerkern" nachrühmt: 
altdeutsche Sittenstrenge, Einfalt, frommer Sinn unb Gemütlichkeit. leicht als ob diese 
Tugenden nur hier zu finden gewesen wären; sie gierten auc bie betreffenden Klaffen 
in ben größeren Stäbten. Als Beispiele solcher Sebensart nennt K. I. Weber, ber in 
Deutschland reisende Deutsche 23), Bopfingen unb besonders Aalen, von bem er erzählt, 
baß Bürgermeister unb Senatoren, Stadtschreiber unb Pfarrer bort bas Recht gehabt 
hätten, ihren Mist selbst zu laben. Auc I. S. Pahl24) erwähnt ben gravitätisch mit 
ber Sabel auf ber Schulter hinter seinem Heuwagen herschreitenden Bürgermeister, unb 
Chr. Dan. Schubart, ber einmal in Aalen hätte Präzeptor werben sollen, schreibt 
in feiner derben Weife barüber25), er möge nicht „einem hochedlen unb wohlweijen 
Magistrate bienen, ber aus zwölf Bauernferien besteht, bie, mit Mistgabeln in ben Händen, 
über bas jetzige europäische Staatsfpftern urteilen." Es fei zum Schluß noc einmal 
ein Urteil Pahls 26) über diese Reichsstädter mitgeteilt, bas von ihren guten Seiten 
manche typische Züge barbietet: „Man hatte zwar bie gebührende Achtung für bie 
Obrigkeit, unb biefe säumte auch nicht, wo cs noth war, an sie zu erinnern; aber man 
ließ sich dadurc bas Sefühl, ber Bürger eines freien Gemeinwesens zu fein, nicht ver- 
flimmern unb saß mit Stolz auf bie untertänigen unb hörigen Leute herab, welche auf 
ben Besitzungen ber benachbarten Fürsten unb Reichsritter angesessen waren. Dieses 
Sefühl erwies sic denn nicht minder durc bethen, festen Con im Behaupten unb Han- 
beln, durc unzertrennliche Anhänglichkeit an bie vaterländischen Mauern unb durc eine 
abgemessene äußere Ehrbarkeit bes Sehens, bie sorgsam alles vermied, wodurc sie hätte 
befleckt werben sönnen; ber Geist ber Regierung unb ber enge Kreis, in bem sic bas 
öffentliche Sehen cingefchränft sah, warb aber sichtbar durc bie unverletzte Erhaltung 
ber altväterlichen Sitte, durc einfache Lebensweise unb fiegenben Widerstand gegen bie 
Verderbnisse ber neuern Zeit, durc unermüdliche Emsigkeit im Erwerben unb Ersparen, 
durc Gottesfurcht unb moralische Reinheit in ben Familien unb durc verachtende Sleich- 
gültigfeit gegen alles Fremde, bie selbst bei der großen Zahl derjenigen Bürger blieb, 
bie in ihrer Jugend weite Wanderungen gemacht hatten, um sic in ber Husübung ihrer 
Handwerke zu vervollkommnen."
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Hnmerhungen

Quellen: Die Akten des K. Staatsarchivs (in erster Linie Schwäb. Kreis, Se- 
heimerat, Reichsstädte). Die bei Heyd, Bibliographie, verzeichnete Literatur und die 
in den Anmerkungen noc weiter genannten Werte.

i) Diese Zahlenangaben sind teils dem 1791 erschienenen Lexikon von Schwaben, teils den Akten 

des Staatsarchivs entnommen.
2) Herm. Bauer, Sesch. u. Beschr. der Reichsstadt Aalen (1852), S. 60.
3) Joh. Sottfr. v. Pahl, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Herausg. 

von m. Pahl, 1840, S. 2.
4) Sexikon V. Schwaben 1791, Sp. 966 f.
5) &. £. U. Jäger, Jurist. Magazin für die teutschen Reichsstädte, 5, 1795, S. 30 1.
6) Bauer, a. a. . S. 64.
7) R. §. 1. Magenau, Fistor.-topogr. Beschreibung der Statt Stengen an ber Brenz, 1830, S. 86.
8) Kreisakten; ferner E. Knapp in Schriften bes Vereins für Beschichte des Bebensees, 34. Heft, 

1905, S. 3—17.
9) Die letzte Aotiz aus Oberamtsbeschreibung Smünd, 1870, S. 164.

10) Sexikon v. Schwaben, 1791, 2, Sp. 392.
11) ®. Suz, Beiträge 3. Sesch. ber ehemal. Reichsstadt Biberach, 1876, S. 337.
12) [Dav. Hünlin] Anmerkungen über die Geschichte ber Reichsstädte, vornehmlich ber Schwäbischen. 

Ulm 1775, S. 384.
13) 3. S. Pahl, a. a. ©. S. 2.
14) Ausgewählte Briefe von E. !. Wieland an verschiedene Freunde, 4. Bb., 1816, S. 126.
15) Sexiton v. Schwaben, 1791, 2/ Sp. 967.
16) Joh. Sg. Kepfelers neueste Reise durch Ceutschland, Böhmen usw., 1840, S. 92.
17) Joh. Dav. Wechsler, Dersuc einer kurzen Sammlung Copogr. Histor. Statist. Rachrichten 

von Biberad), 1792, S. 181 ff.
18) Ofterdinger, Wielands leben unb Wirken in Schwaben unb in ber Schweiz, 1877, S. 190.
19) &. Hafner, Sesch. b. Stabt Bavensburg, 1887, S. 625.
20) Geschichtliche Sieder unb Sprüdje Württembergs. Unter Mitwirkung von 8. Rehring herausg. 

von K. Steiff. 5. Lieferung, 1905, S. 694.
2i) Lexikon von Schwaben, 1791, 1 Sp. 829.
22) §. w. Bartholb, Sesch. b. deutschen Stäbte unb bes deutschen Bürgertums, 4. 5., 1853, S. 487.
23) [K. 3- Weber] Deutschland ober Briefe eines in Deutschland reifenben Deutschen, 1. Bb., 1826, 

S. 243 u. 245 f.
24) ß. a. 0. S. 3.
25) 7. Fr. Strausz, Schubarts Leben in feinen Briefen, 1. Bb., 1849, S. 116.
26) a. a. ®., S. 2 f.
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