
Dir Rlülter

ie Kreisverfassung Maximilians I. führte einen engeren usammenschluß unter den 
Klöstern herbei, bereu Vorstände auf ber Prälatenbant des Kreistags unb des 
Reichstags saszen; dabei würben die Diözesangrenzen auszer acht gelassen. Zum 

Reichsprälatenkollegium im Schwäbischen Kreis gehörten von ben im heutigen Württemberg 
gelegenen Klöstern noc von alter Zeit Weingarten, Weiszenau, Roth, Mlarchthal, Schussen- 
rieb, Ochsenhausen, dazu bie Frauenklöster Baindt, Sutenzell, Heggbac unb Rotten- 
münfter. Die Ordensrivalität würbe durch biefe Organisation nicht aufgehoben; als 
1751 ber Abt von Zwiefalten, 1764 ber von Aeresheim Reichsstandschaft erlangte unb 
um Aufnahme nachsuchte, sahen bie Weiszen (Prämonstratenser unb Zisterzienser), wie 
ber Abt von Weiszenau notiert, nicht ohne Sorge dieses Anwachsen ber schwarzen (Bene- 
diktiner) Stimmen. Auszer diesen beiden Mlannsklöstern fanb in unserem Zeitraum auc 
bas Klarissenkloster Söflingen Aufnahme in bas Kollegium. Aac Bedarf, mindestens 
einmal im Jahr, versammelte sic biefes zur Beratung gemeinsamer Reichs- unb Kreis- 
sachen ; feine Leitung war einem durc Wahl bestimmten Direktor unb einem Kondirektor 
übertragen. Die erstere Stelle hatte zumeist ber Abt von Salem inne.

Voraussetzung ber Reichsunmittelbarkeit war, ba^ es ben Klöstern gelang, bie 
Dogtgerichtsbarkeit an sic zu bringen, bie Schirm- unb Kastvogtei abzulösen unb bie 
Steuerhoheit zu erwerben. Über Zwiefalten beanspruchte unb übte Württemberg bie 
Kaftvogtei. Das Kloster landsässig zu machen, gelang trotz aller Bemühungen nicht; 
ebensowenig vermochte ber Abt dauernd bie Unabhängigkeit festzuhalten, wenngleich er 
sogar im 17. Jahrhundert zeitweise Mitglied bes Reichsprälatenkollegiums war. Seit 
1696 hatte bas Kloster pfanbweife von Württemberg bie Gerichts- unb Forsthoheit; 
bie niedere Serichtsbarkeit auf feinem Besitz hatte es schon früher an sic gebracht. 
Aac langen Streitigkeiten unb Verhandlungen kam um 1750 ein Vertrag zustande, 
traft beffen Württemberg auf ben Schirm, bie Kaftvogtei, bas Recht, zur Abtswahl 
feinen Kommissar zu schicken, ben Anspruch auf Reise, Folge unb Musterung, auf Kri- 
minaljustiz, Forstgerichtsbarkeit, hohe unb niedere Jagd, Sägerah, Hundslege, Schutz- 
gelb, Steuerrecht, ferner auf bie Berufung bes Abts zu ben Landtagen unb auf bie 
Appellationen zwiefaltischer Untertanen an bas Hofgericht in Tübingen verzichtete. Dafür 
zahlte bas Kloster 210 000 fl.; ba bavon für verschiedene Werte noc Abzüge gemacht 
würben, betrug bie Barsumme 174681 fl. Ferner gab bas Kloster seine brei Dörfer 
Heuhaufen, edenwaldstetten unb roßzengstingen, bie zu 18000 fl. jährlich angerechnet 
würben, unb für jährliche 10500 fl. feine sämtlichen Gefälle im Herzogtum. Die Folge 
ist, daß 1751 ber Abt unter bie Reichs- unb Kreisstände ausgenommen wirb.

Über bas Kloster Heresheim übten bie Grafen von Öttingen bie Dogtei, bie bas 
Kloster als sehr drückend empfanb. Die kleinen Streitigkeiten unb die großen Prozesse 
hörten nicht auf. Dies unb wohl auc ber persönliche Wunsch des ehrgeizigen Abts
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war von feiten des Klosters ber Anlaß zu den bedeutenden Opfern, mit denen 1764 
die Reichsunmittelbarkeit wirklich ersauft wurde. Als Vermittler bei den vorhergegan- 
genen Verhandlungen wirkte Württemberg mit. Das Kloster überlies den Grafen zahl- 
reichen Srundbesitz, zahlte 40000 fl. bar und verzichtete auf die Summen, die ihm die 
Grafen schuldig waren.

Verhältnismäßig noc höher war der Preis, den das Streben der Äbtissin dem 
Kloster Söflingen auf erlegte, um es vom Regiment der Stabt Ulm zu lösen. Ulm be- 
hauptete nicht nur die Schirmvogtei, fonbern die volle Obrigkeit und Serichtshoheit über 
bas Kloster zu haben. Aac bem Vertrag von 1773 blieb biefem nur noc sein Besitz 
in Söflingen, Harthausen unb Schaffelkingen unb einige Süter unb Rechte in Ulm, bereu 
Austausch gegen reichsstädtischen Besitz sic die Stabt ausdrücklich vorbehalten hatte. 
Dafür fanb es 1774 Aufnahme unter bie Reichs: unb Kreisstände, zunächst Sit im 
Prälatenkollegium.

Huf einfache Weise unb eigentlich ohne feinen Willen fam Schönthal in den sieb- 
ziger Jahren an dasselbe Ziel. Dort galt der Kurfürst von Mainz als Schirmvogt unb 
Landesherr. Als aber der Abt Augustin Brunnquell sic über feinen Diözesanbischof 
von Würzburg in Wien beklagte, fanb man bort bei ber Gelegenheit, baß bas Mlainzische 
Recht doc nicht genügenb begrünbet fei unb nahm bie Aufsicht über bie weltlichen Der- 
hältnisse bes Klosters für ben Kaiser selbst in Anspruch. Zuletzt von allen, im Jahr 1782, 
würbe Kloster Isny reichsunmittelbar, nachdem es lange mit ben Sruchfcffen von Wald- 
bürg barüber verhandelt hatte.

Diese Aufsicht über ihre Vermögensverwaltung unb bie Einmischung in alle mög- 
liehen Dinge, bie damit in Zusammenhang gebracht werben tonnten, machte ben Klöstern 
bie Schirmvogtei besonders lästig. Aac ber Entlassung Zwiefaltens aus der württem- 
bergischen Vogtei staub nur noch bas kleine Nlargrethaujen zu bem Herzogtum in solchen 
Beziehungen. Denn Ellwangen hatte vom württember gischen Schirm fiel) längst frei- 
gemacht. Oberstenfeld aber, bas etwa noc genannt werben könnte, ist als evangeli- 
lijches Fräuleinstift doc ein Gebilde so eigener Art, baß cs in biefe Zusammenstellung 
nicht gehört. Österreich dagegen war Schirmvogt ober Landesherr von Wiblingen, Heilig- 
kreuzthal, Urspring, Kirchberg, Löwenthal, unter Öttingischer Roheit staub Kirchheim a.K., 
unter Würzburgischer Stift Komburg.

Auc Baindt würbe für bie österreichische Landeshoheit in Anspruc genommen, 
obwohl bie Äbtissin schon im 16. Jahrhundert auf ber Prälatenbant bes Reichs unb 
bes Kreises faß. Im Jahr 1734 war zwischen bem Kloster unb Österreich ein Der- 
trag errichtet worben, wonac bem Kloster bie niebere Serichtsbarkeit intra septa mona- 
sterii als Lehen überlassen, aber ausdrücklich territorium, merum imperium unb Ap- 
pellationen in Sachen bes Lehens bem Erzhaus Vorbehalten würben. Huf Srund biefes 
Vertrags behauptete Österreich 1773 gegenüber bem Abt von Salem als Visitator bie 
Sandsässigkeit bes Klosters, bestritt ihm bas Recht, bie Äbtissin unb ihren Oberamtmann 
zu beeibigen unb bas Präsidium bei ber äbtissinwahl zu führen. Die Sache verlief im 
Sanb, es blieb beim Herkommen, unb ber Hbt von Salem übte wie vorher als Dater- 
abt bes Klosters seine Pflichten unb Rechte aus. Auc bei Heiligkreuzthal würbe \cc2 
bis 1780 mit Salem wegen bes (bem alten Herkommen entsprechenden) Eibs ber Ab- 
tiffin unb ber Verpflichtung bes Oberamtmanns gestritten; Österreich sah in biefem Hst 
einen Eingriff in fein Recht ber Oberaufsicht über bie weltlichen Beziehungen bes Klo- 
fters unb hatte hier, ba Heiligkreuzthal unstreitig unter seiner Landeshoheit staub, bie 
bessere Stellung.

Ahnlic war cs auc mit bcm adeligen Stift Urspring. Hier war 1723 bie Wahl 
ber Äbtissin Maria Hildegard von Syrgenstein unter Dorsit bes Hbts von St. Georgen 



aber ohne Zuziehung eines österreichischen Kommissars erfolgt. Die Regierung in Srei- 
bürg protestierte deshalb und zwang die Abtissin, einen Revers de non praeiudicando 
iuribus Austriacis auszustellen. 3m Jahr 1767 resignierte die achtzigjährige Abtissin : 
bei der Neuwahl war zum erstenmal ein österreichischer Vertreter zugegen, der den Kon
sens der Regierung mit dem Vorbehalt zu überbringen hatte, daß ein in den öfters 
reichischen Staaten ober wenigstens im schwäbischen Kreis geborenes Subjekt erwählt 
werbe. Da nur solche Klosterfrauen vorhanden waren, erledigte sic biefer Vorbehalt. 
Dem Kommissar würbe der Klosterschlüssel (es war aber nur ber zum äußeren Cor, 
nicht einer zur Klausur selbst) ausgeliefert, unb durch feine Übergabe an bie Aeugewählte 
vollzog er ihre Einweisung in bie weltlichen Rechte, indem er ihr zugleich bie Ehre 
Sottes, Förderung ber klösterlichen Disziplin unb Devotion gegen bas Haus Österreich 
empfahl, auc bie Amtleute unb Untertanen zu Creue unb Sehorsam ermahnte. Aber 
auf feine Ansprache folgte ber feierliche Protest bes Abts von St. Seorgen, ber bas 
Kloster fräst Inkorporation für sic in Anspruc nahm. Die letzte Wahl dagegen im

Weingarten Prospekt für die Klosteranlage 1723
Aus Paulus.Gradmann, Die Kunst, und Altertums.Denkmale im Königreich Württemberg

Jahr 1793 verlief durchaus friedlich. Dem Kommissar würben bie Schlüssel zur weißen 
Abteitüre unb zur innern Küre, also Klausurschlüssel, übergeben; er schied vor ber Wahl 
zwei Klosterfrauen als nicht wählbar aus, weil sie aus Bayern stammten, er vollzog 
bie inmissio in temporalia wie fein Vorgänger; aber von einem Protest gegen ihn ist 
nicht mehr bie Rede.

Österreich gab aber nicht nur den ihm unmittelbar unterworfenen Abteien Anlaß 
zur Beschwerde; auc bie reichsunmittelbaren, bie in seinem Bereich lagen, hatten durc 
feine Eingriffe zu schaffen, ba sie vielfach Besitz in österreichischem Gebiet hatten. Die 
Jurisdiktionsstreitigkeiten mit ber Landvogtei hörten nie auf. Dann kamen bie ver- 
siebenen Reformedikte Maria Theresias unb Josephs II. unb endlich bie Steuergesetze.

Schon 1682 war für Dorderösterreic bie Deräuszerung unbeweglicher weltlicher 
Süter an bie Klöster unb anbere pia corpora verboten worben; 1766 würbe dieses Der- 
bot erneuert unb zugleich überhaupt alle Schenkungen unb Stiftungen an Klöster ver- 
boten. Im Jahr 1772 erliess Maria Theresia eine Verfügung, bie u. a. gebot, nur 
solche Pfarreien durc Klostergeistliche zu versehen, bereu Entfernung es zuläszt, daß 
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die Pfarrer täglic wieder in das Kloster zurück kehren, ober die so großz sind, daß 
mindestens drei Seistliche zu ihrer Dersehung nötig finb. Die Landwirtschaft sollte auf 
solchen Stellen nur ein Seistlicher versehen, ber mit ber Seelsorge nichts zu tun hat. 
3m Zusammenhang mit biefen Bestimmungen, die eine bessere Durchführung ber Kloster- 
regel bezweckten, wurde das Sebot erneuert, ba^ Vorstand eines Klosters innerhalb 
ber österreichischen Lande nur ein Landeskind werben bürfe. Als 1768 Kurbayern die 
Übernahme von geistlichen Pfründen jeder Art durc Ausländer verbot, erwiderte Oster- 
reic die Maßzregel durc eine entsprechende Verfügung.

Sröszeren Unwillen als alle diese Besonnen unb Bestimmungen erregten jedoch 
bie Neuerungen, die bas Seldbedürfnis Österreichs infolge ber friderizianischen Kriege 
hervorrief. Blieb auc Oberschwaben vor ber unmittelbaren Berührung mit bem Krieg 
bewahrt, so hatte es doc auf alle Weise an feinen Lasten mitzutragen. Den Unfang 
machte im Jahr 1756 bas Unsinnen eines don gratuit von 100000 fL, bie bas Reichs- 
prälatenkollegium bejahten sollte. Darauf folgten 1758 zwei Forderungen: bie erste, 
bah die Klöster ber Kaiserin eine Anzahl Rekruten ober bas Selb zu ihrer Amer- 
bung freiwillig liefern sollten, um damit bie Lücken des letzten Feldzugs auszufüllen. 
Da bie Kreisftänbc schon vorher sic für bas Reichsheer grössere Opfer auf erlegt hatten, 
war ihnen bie Zumutung nicht angenehm; auch zeigte sic bald, bah die Freiwilligkeit 
ber Sabe kaum ber Form nach bestaub. Zwiefalten erbot sic zu 600 fl. (für 20 Mann), 
was feiner Kreisanlage entsprach ; aber ber österreichische Sesandte behauptete, von 
feinem Kloster weniger als 50 Mann ober für ben Mann 42 fl. annehmen zu bürfen. 
Man einigte sich zuletzt auf 1000 fl. Weingarten unb Ochsenhausen zahlten 3000 fl., 
Narchthal 1250 fl., Weiszenau 250 fl., andere zogen Stellung ber Mannschaft vor. 3m 
gleichen Jahr kam das Unfinnen des Zehnten von allen geistlichen Reichsständen, da- 
mit ber Kaiser ben Religionskrieg gegen ben Kurfürsten von Branbenburg führen sonnte. 
Diese Uuflage muhte jährlich bis zum Ende bes Kriegs bezahlt werben; für 1763 
würbe noch bie halbe Jahresrate eingezogen. Es bebrütete z. B. für Marchthal, Roth, 
Schussenried je 1000 fl., für Zwiefalten 800 fl., für Weiszenau 850 fl., je mit Einschluß 
ber Klofterpfarreien.

Im Jahr 1759 würbe eine Erbschaftssteuer ausgeschrieben, bereu Einzug aber zu- 
nächst unterblieb. Sie tam 1764 wieder, würbe als Erbschaftosteuer-Hquivalent auc 
auf geistliches Sut ausgedehnt unb rückwirkend bis 1759 eingeforbert. Weiter fam 
eine Schuldensteuer, jedoch nur für bie in Österreich wohnenden Personen. Die Domi- 
nikalsteuer, bie in ben österreichischen Stammlanden schon bestaub, würbe auf Vorder- 
österreic ausgedehnt; es war eine Ubgabe für ben Schut bes Staates, vom Besitzer 
ber geschützten Süter zu bezahlen. Sie würbe nach langwierigen Verhandlungen vom 
Kreis 1774 mit einer Summe von 500 000 fl. abgelöst, wozu bie Klöster noc eine 
Handsalbe von 50 000 fl. beizusteuern hatten. Die Krönung bes Sebäudes bilbete 
bie sog. Steuer-Peräquation, burch bie bas seither steuerfreie adlige unb geistliche Sut 
derselben Steuerpflicht unterworfen werben sollte, wie bas ber Bürger unb Bauern; 
zu biefem Zwec würben allgemein neue Kataster angelegt.

Segen alle diese Mlaszregeln protestierten bie betroffenen Stäube unb ber Kreis- 
tag. Allein ba sic Österreich auf sein eigenes Sebiet beschränkte, blieben biefe Ein- 
sprachen so erfolglos wie bas Verbot bes Bischofs unb ber stillschweigende Widerstand 
ber einzelnen, gegen ben bie österreichischen Behörben sic nicht scheuten, mit militäri- 
scher Exekution vorzugehen. Die Vermögenslage ber Klöster war auc im allgemeinen 
berart, bah sie solche Angriffe nicht nur herausforderte, fonbern auc ertragen sonnte. 
Don ben Stürmen bes Dreiszigjährigen Kriegs hatten sie sich merkwürdig rasch erholt. 
Ursache bavon war wohl nicht nur ein sorgsames Haushalten unb umsichtiges Der- 
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walten der vorhandenen Einkünfte. Es war auc das Slüc einer nur wenig unter* 
brochenen Friedenszeit. Die französischen Kriege im 17. Jahrhundert und der spanische 
Erbfolgekrieg zu Anfang des 18., nachher auc noc der österreichische Erbfolgekrieg 
bradjten allerdings auc den Klöstern Oberschwabens Verluste. Aber sie sonnten das 
Wachsen des Wohlstands nicht zum Stocken bringen.

Es fehlen vollständige Angaben über die Höhe der Einkünfte der einzelnen Klöster; 
wir tonnen nur aus ihren Ausgaben Schlüsse auf die Einnahmen machen. Besonders 
anschaulich ist eine Dergleidjung der Anlagen zum Kreis. 3m Jahr 1768/69 beispiels- 
weife war ein Ertraordinarium von 243141 fl. auf die Stände umzulegen. Davon traf 
auf Ellwangen, bas auf ber Bant ber geistlichen Fürsten saßz, 2640 fl., von feinen 
Banknachbarn aber zahlte Konstanz 3505, Kempten 3900 fl. Auc Salmannsweiler 

Kloster Jsnr

Xlac einem Aquarel von 1780 im K. Staatsarchiv

hatte 3900 fl. zu bezahlen; 
bann folgte Weingarten 
mit 3650, Ochsenhausen 
mit 3000, Schujsenried mit 
1050, Marchthal mit 960 fl., 
unb in immer weiter ab- 
fteigenber Reihe zahlten 
Weiszenau 750, Buchau 
(beffen Abtissin bei den weit* 
lichen Fürsten unb Stiftern 
saßz) 600 fl., Zwiefalten 
600 fl., Rottenmünster 570, 
Heggbac 480, Roth 450, 
Aleresheim 422, Sutenzell 
300 unb bas kleinste, Baindt, 
120 fl. Zur Dergleidjung 
stellen wir daneben die Zah- 
len ber Reichsstädte: Ulm 
18 000 fl., Hall 5400 fl., 
Kottweil 5310 fl., Reut- 
lingen 4080 fl., Smünd 
3450 fl., Solingen 3300 fl., 
Heilbronn 3120 fl., Ravens- 
bürg 2340, Biberac 1960, 
Wangen 1200, Giengen 1020, Isny 9 00, Aalen 870, Weilberftabt 540, Kopfingen 510, 
Buchhorn unb Leutkirc 420, Buchau 120 fl.

Vermehrung bes Grundbesitzes war ben oberschwäbischen Klöstern durc bie schon 
erwähnte österreichische Bestimmung sehr erschwert. Eine nennenswerte Erwerbung machte 
Neresheim 1775 von Württemberg. Damals war Ulm zur Sanierung seiner Finanzen 
genötigt, einigen Besitz zu verkaufen. Württemberg übernahm ben Kipfenborfer unb 
Steinheimer Forst in ber Herrschaft Heidenheim unb trat zur Srenzausgleichung in Der* 
Handlungen mit Öttingen unb Aeresheim, bas selbst bei Ulm als Käufer mit einem 
überhohen Angebot aufgetreten war. Der Abt Benedikt Maria führte nachher in Stutt* 
gart selbst bie Verhandlungen, war aber dabei so anmaszend, ba^ sic bie Kanzlei beim 
Herzog beschwerte.

Ein regelmäßiges Wadjfen bes Klostervermögens bewirkte bie bei Aufnahme von 
Novizen geforberte Aussteuer. Es fdjeint, baß babei oft große Summen hereinkamen 
unb bas österreichische Derbot bes Srunderwerbs umgangen würbe. Deshalb bestimmte
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die Verordnung von 1766, daßz bei österreichischen Untertanen die Mitgift nicht mehr 
als die Hälfte des Vermögens, im höchsten Fall 1500 fl. rheinisch betragen dürfe, ein 
Laienbruder ober eine Laienschwester sollten höchstens 300 fl. einbringen.

Don wesentlicher Bedeutung aber war jedenfalls auch der Übergang zu einer ge- 
wissen Kapitalwirtschaft, die ben Klöstern eine größere Unabhängigkeit von ben wech- 
felnben Einnahmen ber Landwirtschaft gewährte. Sie liehen Selb auf Zinsen, scheuten 
sic auc nicht, wo es ber Vorteil heischte, selbst bei anbern Klöstern ober bei ben Ban- 
kiers in ben Reichsstädten Selb aufzunehmen. Wenn die großen Herren ber Segenb 
in Selbnot gerieten, wendeten sie fiel) gerne mit bem Sesuc um ein Darlehen an bas 
benachbarte Kloster unb verpfändeten bafür nicht nur liegende Süter, sondern gelegentlich 
auc Silberzeug unb Geschmeide. 3n bem zu ben kleineren Klöstern gehörigen Weißenau 
betrugen 3. 3. bei bem Amtsantritt bes Abts Ambrosius 1765 ber Barvorrat 18546 fl.,

Prospekt ber Abtei Marchtal 1771
Aus Paulus. Gradmann, Die Kunst- unö AltertumsDenkmale im Königreich Württemberg

bic Kapitalausstände 27 500 fl., die Schulden 34 500 fl. 3m Jahr 1759/60 hatte 
bas Kloster von Österreich bic hohe, malefizische unb niedergerichtliche Obrigkeit im 
Kloster unb feinem Sebict um 54000 fl. getauft unb bas Kapital selbst ausgenommen; 
in so kurzer Zeit tonnte cs bic Schuldsumme berart verringern. Dann tarn bas Jahr 1769, 
in bem während ber Abwesenheit bes Abts in ber Abtei eingebrochen unb über 3000 fl. 
gestohlen würben, es tarnen bic Hungerjahre 1770 unb 1771, in denen auc bic Klöster 
für ihre Untertanen taten, was sie tonnten. Aber 1773 beim Amtsantritt bes Abts 
Antonius II. betrugen Barvorrat 9175 fl., Ausstände 60 000 fl., Schulden 12000 fl. 
Bei ben Augständen waren 25 650 fl., bic bas Haus Montfort bem Kloster schuldig 
war, wovon aber allerdings, wie ber Abt klagt, weder Zins noc Kapital zu hoffen, 
bas Kloster also auf bas Pfand angewiesen war.

Die Husgaben für Kirchens chmuc waren nicht gering. Selegenheit zu Seiten, die 
feierlich begangen werben unb barum stets große Kosten verursachen, wirb doc gerne 
wahrgenommen; so feierte man in Weißenau 1763 bas Profeßjubiläum bes Hbts An- 
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tonius, 1765 das hundertjährige Jubiläum der Translation des hl. Saturninus. „Sxößer 
und kostspieliger waren die Festlichkeiten bei den Klosterjubiläen, die erst seit dem 17- Jabr- 
hundert üblich, im 18. mit immer steigendem Pomp und Slang gefeiert wurden. dein- 
garten beging fein siebentes Jahrhundert 1754, Marchthal fein sechstes 1271 ; in Schuljen- 
vied würbe 1783 bas sechste, in Zwiefalten 1789 bas siebente Jahrhundert gefeiert. 
Während man früher sic mit zwei und drei Sagen begnügt hatte, bauerte bas Seit
in Zwiefalten sieben Sage. _ ,

Aicht minber grosse Musgaben verursachten bie großen Bauten und ihre tun]":
lerische Ausstattung, wovon nachher noc bie Rede fein wirb.

Die Organisation ber Verwaltung war wohl überall dieselbe, ein Oberamtmann 
an ber Spitze unb unter ihm nac Bedarf weitere Beamte, bie Oberaufsicht in ber Hand 
bes Abts. Auf auswärtige Stellen setzte man gelegentlich auch. Klosterbrüder; bod} 
würbe bann wohl über bereit mangelnde Rechtskenntnis geklagt, wie 3- 3. in Schönthal. 
Regelmäßige Vertretung hatte man am Sitz ber Kreistanglei in Ulm, gu diplomatischen 
unb gerichtlichen Zwecken beschäftigte man Agenten in Rom unb vor allem in Wien.
n befonberen gälten gingen auc die Übte selbst auf Reifen. Da. ber 5er30g von 

Württemberg mit bem Bischof von Konstanz bas Kreis birestorium innehatte, waren 
immer Beziehungen zu Stuttgart vorhanden. Unter Karl Eugen waren diese auch 
persönlicher Matur, wie ber Herzog 3. 33. mit bem Abt Benedikt Alaria von Aexesheim 
befreundet war.1) Auc tam er auf feinen Reifen selbst in bie Klöster, gelegentlich gur 
Muswahl eines neuen Fofkaplans, dessen Probepredigt er anhörte, wie in Aleresheim. ) 
3m gebruar 1785 verehrte ihm beim Bejuc in Weingarten ber Mbt einen Band bes 
Sagebuchs seines Vorfahren Herzogs Johann Friedrich aus ber Klosterbibliothet.") Wir 
haben noc bie Niederschrift einer Rebe, bie währenb biefer Reife zu seinem Empfang 
in Ochsenhausen gehalten würbe unb in überschwenglichen Worten her greube über sein 
Kommen Musbrucf gibt. Die greube mag wohl echt gewesen sein, ba ber Herzog viel 
bewunbert würbe. Aber bie Sache hatte doc ihre Kehrseite, bie hohen Kosten, bie ein 
solcher Zesuc verursachte. Als im Jahr 1769 bem Mbt von Weingarten angefündigt 
wurde, baß ber Kaiser Joseph II. mit feiner Schwester Alarie Mntoincttc auf ber 
Durchreise nach Frankreich im Kloster übernachten wolle, soll er nach bem Bericht ber 
Abtschronit von Weißenau gesagt haben: Daß Sott erbarm, ein große Ehr für uns’4) 
Diese Reife ber Dauphine ging bann aber nicht über Weingarten, fonbern über Ober- 
marchthal, wo bie Prinzessin mit ihrem gangen Sefolgc, insgesamt 500 Personen, 
innerhalb ber Kloftermauern untergebracht werben sonnte.

Die durc ben wachfenben Wohlstand unb bie Betätigung in Reichs- unb Kreis: 
angelegenheiten bebingte Vermehrung weltlicher Geschäfte unb Beziehungen blieb nicht 
ohne Einwirkung auf bas Klofterleben. Dazu kam ber Einfluß ber Aufflärug, bes 
Rationalismus, ben bie nicht mehr mit ber alten Strenge gehanbhabte Klausur nicht 
fernguhalten vermochte. In bie Klosterbibliothet tarnen ihre Werte; so schreibt ein 
Schussenrieder Mönch:”) „Die besten allgemein gerühmten neuen Werte großer verdienst- 
voller Männer biefes Jahrhunderts, aUbereits in jedem Sache ber uns zuzumuthenden 
Gelehrsamkeit, machen unserm Büchersaal Ehre." Die Brüder beschäftigten sic mit 
ißnen unb trugen wohl auch ihre philosophischen unb theologischen Srundsätze in ben 
Unterricht an ber Klosters chule.6) 3m allgemeinen scheint sic bie Entwickelung ohne 
große Kämpfe vollzogen zu haben, weil alle ben gleichen Mntcil baran hatten; wenigs 
stens brangen feine Aachrichten von ernsteren Konflikten über bie Kloftermauern. Die 
beliebtesten Kanzelredner ber Klöster waren häufig gerabe solche Anhänger ber neuen 
Ideen, unb ißre Mitwirkung würbe doc bei allen festlichen Selegenheiten erbeten, ihre 
Predigten im Druck verbreitet. So erzählt Benedikt Maria Werfmeifter in seiner Selbst 
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biographie, daßz er durch feine Rede beim Leichenbegängnis der Fürstin von Wallerstein 
1776 grosses Tob erlangt habe, obgleich er durch ganz andere Bücher sic gebildet habe, 
als die man gewöhnlich in Klöstern las.7)

Wo jedoc der Abt ein strenger Anhänger des Alten war, sonnte der Zusammen- 
stoßz nicht ausbleiben. So ging es in Aleresheim. Dort war ber Abt Benedikt Maria 
Angehrn, der dem Kloster die Unabhängigkeit erwarb, eine energische selbstherrliche 
Persönlichkeit, ein guter Haushalter, in Geschäften wohl bewandert und sittlich intakt. 
Seine Starte lag ganz auf dem ökonomischen Sebiet, ein Gelehrter war er nicht, ob- 
gleich er in früheren Jahren selbst Unterricht zu erteilen gehabt hatte. Er war ein 
Feind bes Reuen, gerabe weil er cs nicht kannte, unb er wollte es nicht kennen lernen,

Stift Aleresheim 1798

weil er für Studien seinen Sinn hatte. Um in feinem Konvent bie Ordnung aufrecht 
zu halten, griff er auf bie alten Ordensregeln zurück; aber seine Strenge, bie nicht 
immer gerecht, vielfach kleinlich war, erregte bei den Konvcntualcn nur Miszmut unb 
führte sie auf Schleichwege. Sie hatten sic bie Werfe ber mobernen Philosophen unb 
Dichter zu verschaffen gewusst unb waren durch ihre Lektüre innerlich längst dem Kloster- 
leben mit feiner Unterdrückung ber Persönlichkeit entfremdet. Zum Ausbruc fam cs, 
als ber Ubt selbständig, ohne, wie sich gebührte, den Konvent zu Rate zu ziehen, ben 
beim Konvent beliebten geschäftstüchtigen Oberamtmann absetzte. Während ber Abt 
in Wien Vorkehrungen traf, um einer etwaigen Klage bes Konvents wohlgerüftet zu 
begegnen, wenbete biefer sich an den Ordinarius in Augsburg. 3n beffen Huftrag fam 
ber Weihbischof nac Aleresheim unb hörte bie Klagen ber Brüder. Es scheint aber 
vom Bischof nichts weiter geschehen zu fein, unb zu weiteren Schritten fehlte bem Kon
vent bas Seld.8)

Aoc schlimmer als in Aleresheim sah es um dieselbe Zeit in Schönthal aus, wo 
von 1772—84 ein offener Kriegszustand zwischen Hbt unb Konvent herrschte; doc 
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war es hier nicht der Segensaß des Alten und Aleuen, was den Streit entfachte. Der 
Abt Augustin Brunnquell war 1761 gewählt worden, obgleich im ersten Wahlgang nur 16 
von 47 Stimmen auf ihn gefallen waren; der Leiter der Wahl, der Abt von Kaisers- 
heim, war, durc die starte Zersplitterung der Stimmen verwirrt, von der flaren Dor- 
schrift eigenmächtig abgewichen und hatte diese Minderheitswahl zustande tommen lassen. 
Der Aeugewählte war geschäftstüchtig, aber mehr noc als der von Aleresheim herrsch- 
süchtig und gewalttätig, in Worten derb und nicht wählerisch in feinen Mitteln. Sein 
Anhang im Konvent war nie großz. 3m Jahr 1772 tarn es zum offenen Bruch. Drei 
Mönche gingen im Huftrag des Konvents eigenmächtig nac Würzburg und klagten: 
1) der Abt habe einen Laienbruder wegen ungegrünbeten Verdachts bes Ehebruchs, 
unb einen Pater wegen feiner Fürsprache für ihn eingekerkert; 2) ber Abt schreie überall 
aus, es seien im Kloster 15- -16 Hurer unb Ehebrecher; 3) durc die unkanonische Wahl 
bes Abts fei im Kloster alle Ordnung zerrüttet. Würzburg hielt sic für verpflichtet, 
selbst einzugreifen, ba man auc sonst Schlechtes von Haushaltung unb Wanbel bes Abts 
gehört habe, bie Klosterzucht offenbar mangelhaft unb durc die Ordensvijitationen von 
feiten ber Abte von Kaisersheim unb Bronnbac feine Besserung geschaffen fei. Des- 
halb ließ man sic in Rom bcn Auftrag zu einer päpstlichen Untersuchung geben unb 
fanbte 1773 eine Kommission nac Schönthal, bie mit Gewalt bcn Eintritt ins Kloster 
erzwingen muszte. Der Abt hatte versucht, Kurmainz als Schirmvogt gegen Würzburg 
auszuspielen; aber ba von Würzburg aus bie bündigsten Zusicherungen gegeben würben, 
ba^ man sic nicht in bie weltlichen Angelegenheiten bes Klosters mischen wolle, hatten 
seine Umtriebe feinen Erfolg; Mainz unterstützte vielmehr bie Würzburgischen Räte. 
Hm 29. Huguft 1773 würbe ber Hbt auf Srund bes Ergebnisses ber Untersuchung 
provisorisch suspendiert. Daraufhin entwic er am 1. September unb begab sich nach 
Aeuenstadt a. K., von wo aus er bcn Schut bes Herzogs von Württemberg erbat. In 
Stuttgart war man freilich nicht sehr barüber erbaut unb zeigte feine Lust, sic in bie 
Sache zu mengen; man legte dem ungebetenen Gast nahe, wieber heimzugehen, ba bie 
Visitation ihm gewi^ nichts wiber Sebühr anmuten werbe. Darauf begab sic ber Hbt 
nach Ohringen unb weiter nac Bartenstein unb ging von ba nac Wien, wo er seine 
Zeit gut ausnützte, um sic beim Reichshofrat unb besonders bei ber kaiserlichen Kanzlei 
einen guten Boden 311 verschaffen. Don Würzburg aus würbe bagegen ber geistliche 
Rat unb seitherige Disitationskommissar Dr. Martin mit ben Hftcn ber Untersuchung 
nach Rom geschickt, um bort bie Genehmigung ber Disitations dekrete zu erreichen. Der 
Konvent aber ging damit um, feinen Hbt in bcn öffentlichen Blättern als verschollen 
auszuschreiben.

Nunmehr 30g sic bie Sache durc mehrere Jahre hin, ohne bap etwas End- 
gültiges erreicht würbe. Der Hbt war 1774 wieber nach Schönthal 3urücfgcfehrt, wo 
nun als kaiserlicher Kommissar ein deutschordischer Geheimrat aus Mergentheim 3ur 
Untersuchung ber weltlichen Verhältnisse eintraf. Wür3burg gewann zwar in Rom, 
aber nicht in Wien. Da ber Kaiser unter feinen Umständen zulassen wollte, daßz in 
bie Disitationsdekrete eine Bestimmung über bie Aufsicht eines bischöflichen Abgesandten 
bei fünftigen Abtswahlen ausgenommen werbe, unterließ Würzburg bie schon im De- 
zember 1776 ihm gebotene Verkündigung ber genehmigten Dcfretc, bis ein scharfes 
kaiserliches Mandat im Januar 1778 ihm seine Wahl mehr liesz.

Über damit war nun bie Ordnung im Kloster nicht wiederhergestellt; sie hatte 
vielmehr im Jahr 1777 neue schwere Störungen erfahren. Die Erbitterung ber beiden 
Parteien hatte sich so sehr gesteigert, daßz ber Hbt behauptete, für sein Leben fürchten 
zu müssen. Er würbe barin bestärkt, als im Oftober 1777 offenbar infolge von Brand- 
ftiftung eine Scheune unmittelbar bei ber Hbtei nieberbrannte. Alun erbat er sich zu 
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feinem Schut Kreistruppen, die er im Kloster einquartierte. Den Konvent nahm er 
wegen Verdachts der Brandstiftung in engste Klausur (die Einsperrung von 22 Reli- 
giosen und 2 Klofteroberen bauerte 5 Monate) und lies eine würzburgische Unter- 
juchungskommijjion nicht ein. Crotzdem wurde 1778 die Untersuchung, aber gemeinsam 
von bem kaiserlichen delegierten unb ben würzburgisch-päpstlichen Kommissaren, geführt 
unb brachte zutage, ba^ ein Küchen junge des Klosters ben Brand gelegt hatte; feine 
Beweggründe waren nicht herauszubringen.

In welchen Zustand durc biefe Ereignisse bas Kloster gekommen war, bas zeigt 
eine Eingabe, bie ber bebrängte Konvent 1779 an ben neuen Bischof Franz Ludwig 
nac Würzburg richtete. Danach war ber Personenstand in 13 Jahren von 66 auf 41 
Personen heruntergegangen, in 14 Jahren würben seine Novizen ausgenommen. Der

Kloster Schöntal
Aus Paulus-Gradmann, Die Kunst. unb Altertums.Denkmale im Königreich Württemberg

Hbt hat sic aller Einnahme des Klosters bemächtigt, alle Kapitalbriefe unb bas ganze 
Archiv hat er in seiner Hand, sein Kapitel wirb gehalten, feine Rechnung abgelegt. 
Es klingt ganz glaubhaft, wenn bie Bittsteller erzählen, ber Abt habe mit einem feiern 
liehen Eidschwur schon vor sieben Jahren in ihrem Angesicht zum Verderben des ganzen 
Klosters sic vermessen.9) Er hatte jedenfalls viel zur Verwirklichung solcher Zukunft 
getan unb es ist ein beweis von ber Tüchtigkeit seines Nachfolgers seit 1784, daß es 
diesem gelang, bie Ordnung im Kloster unb in seinen äußeren Verhältnissen merfwürbig 
rasc wiederherzustellen.

Neben biefen traurigen unb einzigartigen Vorkommnissen erscheint ber Schussen- 
lieber „Kappenkrieg" recht unbedeutend unb jedenfalls weit unschuldiger ; doc hat auch 
er bie Köpfe ber beteiligten sehr warm gemacht. In Schuijenried war bie Neuerung 
eingeführt worben, baß bie Kapitularen bei gewissen Gelegenheiten schwarze Kopp 
bedeckungen (calantica) statt ber von jeher üblichen unb bem weißen Ordenskleid ent- 
sprechenden weißen cappae trugen, der Abt von Ursperg fand 1779 bei einem besuch



Die Klöster. 379

im Kloster diese Mode so schön, daß er jie zu Hause nachmachte. Alle Instanzen des 
Ordens bis hinauf zum General werden wegen des darob unter den Ordensklöstern 
entbrannten Streits in Bewegung gesetzt, lange Erlasse und Schreiben gehen hin und 
her. Endlic macht 1781 der Ordensgeneral dem Hader ein Ende durc den salomo- 
nijchen Ausspruch: calantica non est vestimentum essentiale. Schujsenried und Ars- 
perg sollen sic bei den zuständigen Stellen wegen ihrer Neuerung entschuldigen, dürfen 
sie aber beibehalten, und auc andere Klöster der Provinz sönnen sie annehmen, wenn 
ihre Oberen cs gestatten.10)

Je mehr der Seist des Mönch- 
tums dahinschwand, desto grössere 
Bedeutung erhielten solche Huszer- 
lichkeiten. Auc in Frauenklöstern 
lieft sic die strenge Kegel nicht 
mehr durchführen. Aoc 1742 
hatte Benedikt XIV. alle früheren 
Statuten und Verordnungen über 
die Klausur erneuert, alle Der- 
günstigungen, die hier das Sebot 
durchbrachen, aufgehoben. Aber 
trotzdem klagte der Abt von Wei- 
szenau 1768 darüber, baft ber Abt 
Anselm von Salmannsweiler als 
Daterabt ben ihm unterstellten 
Alonnenklöstern bic Klausur geöff- 
nct habe.11)

Wie schon erwähnt, hatte bic 
Kaiserin 1772 den Dersuc unters 
nommen, in ihren Dorlanden bie 
Zahl ber von Klostergeistlichen 
versehenen Pfarreien zu beschrän- 
ten. Diese Pfarreien unb ihre 
Seelsorge bildeten mit bem Sottes- 
bienst im Kloster bie eine Haupt- 
aufgabe ber Mönche. Die anbere 
war bic Schule, bie im Kloster 
unb zwar vorzugsweise für klöster- 
liche Zwecke bestaub. Hier wur- 
ben bic Alovizen unterrichtet, ehe 
sie bic Universität bezogen. Hus 
ben Keiften ber Zöglinge würben 
bic Lehrer für bic Klosterschule, 
für klerikale Symnasien unb für 

Ochsenhausen Kirche mit MRariensäule
Aus Paulus .Gradmann, Die Kunst, und Alltertums-Denkmale 

im Königreich Württemberg

bic Hochschulen herangezogen, wobei übrigens auf
befonbere Neigung unb Begabung für bestimmte Fächer nicht immer Rückjicht genommen, 
fonbern bem Betreffenden sub virtute obedientiae fein Fac zugeteilt würbe. 12) Die 
für unser Gebiet willigsten Hochschulen waren in Ellwangen, Freiburg, Dillingen, 
Freising unb Salzburg, letztere beiben speziell von Bedeutung für bic Benediktiner. 
Heben diesen geleftrten Unterricht trat im Lauf bes Jahrhunderts auc bie Fürsorge 
für Volksschulen; befonberer Eifer für diese wirb von Aleresheim unb seinem Abt 
Benedikt Maria gerüftmt.13)
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Unter den Segenständen, die in der Klosterschule gelehrt wurden, war die Musik 
mit besonderer Liebe gepflegt. Sie war für den Sottesdiens wichtig; aber man be- 
schränkte sic nicht ans geistliche Musik. Don dem Eifer, der auf diese Kunst verwendet 
wurde, gibt uns eine Anschauung, daßz z. 33. in Weißenau regelmäßig zum Jahres- 
wechsel, zum Alamenstag des Prälaten und zu besonderen Festtagen wie dem des 
hl. Saturninus eigene Kompositionen zu eigens dafür gedichteten lateinischen Certen 
aufgeführt würben; babei traten balb bie christlichen Tugenden, balb die heidnischen 
©öfter Griechenlands unb Roms, balb allerlei Personifikationen ober komische Figuren 
(Alachtwächter, Schulmeister u. a.) auf. Aus ber Schuji enrieder Schule ist bcr Komponist 
Konrabin Kreutzer hervorgegangen, bcr bort 1792—99 unterrichtet würbe. In bas 
Kloster Marchthal ging Mar Bachmann, ber als zwölfjähriger Knabe in Biberac 1766 
mit bem zehnjährigen Mozart rühmlich um bie Wette gespielt hatte.14)

Der Aufführung von Musikstücken nahe verwandt ist bie Aufführung von Ko- 
möbien. Schussenried hatte fein eigenes Komöbienhaus, Mlarchthal feinen eigenen 
Komödiendichter, Sebastian Sailer. 15)

Für schöne Literatur war sonst nicht viel Raum im Kloster. Aber überall be- 
stauben Bibliotheken, bereu alte Schätze sorgsam gehütet würben unb für bereu Er- 
gänzung mit neueren Werfen viel geschah. Die Fürsorge für sie ist auch aus bcr mehrfach 
gerühmten Herstellung unb Ausschmückung stattlicher Bibliothekjäle zu erfcnnen. Be- 
fonbers viel tat gerabe in dieser Zeit Ochsenhausen, beffen reich ausgestattete Bibliothek 
1789 fertig würbe, unb bas für bcn neuen Raum 1788 bie fürstlich chiemseeische Bücher- 
fammlung von bem ©rasen Franz Unton von Zeil-Crauchburg um 5000 fl. fauste.

Don hervorragender Bedeutung aber finb bie Klöster für bie Entwickelung ber 
Architektur. Ihre großartigsten Sauten finb im 18. Jahrhundert entstauben.16) Zwie- 
falten baut seine Kirche 1738—53, Schussenried ein großes, aber unvollendet gebliebenes 
Kloftcrgcbäubc 1750—70, Wiblingen feine herrliche Kirche 1772—81; Aeresheim vollendet 
bcn Kirchenbau 1792. Zahlreiche frembe unb einheimische Künstler, Baumeister, Waler, 
Stukkateure, Bildhauer (befonbers in Holz unb ©ips) fanbeu bei biefen Sauten unb 
ihrer Ausschmückung ©elegenheit, sich zu betätigen.
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Hnmerhungen

Quellen: Die Akten des K. Staatsarchivs zu Stuttgart, dabei besonders die in 
den Anmerkungen erwähnten Libri Praelatorum von Weissenau. Serner die bei 20. 
Heyd und ch. Schön Bibliographie der württ. Sesch. aufgeführte Literatur.

1) Sang, Kurze Sesch. des Reichostifts Aeresheim, 1839, S. 42.
2) Sägmüller, Sie kirchl. Aufklärung am Hofe des 5z- Karl fugen v. Württ., 1906, S. 31-
3) Jetzt Cod. hist. in Octavo Ar. 6 a der K. Tandesbibliothek.
4) Libri Praelatorum Minoraugiensium 5, 652 f.
5) s. Dogler, Sie Feyer des Sechsten Jahrhunderts feit her Stiftung des unm. Reichs-Sottes- 

Laufes Schussenried, 1783, S. 29.
6) Dgl. 3. !. Werkmeisters Selbstbiographie, Jahrschrift f. Eheol. u. Kirchenrecht der Katho- 

lifen, 30. 6, 1824, S. 400 f., 423 ff.
7) A. a. ©. S. 427.
8) Dgl. neben den Akten des Staatsarchivs vor allem die Erzählung Werkmeisters a. a. 0. und 

die auf Karl Aacks Tagebüchern beruhende Sarftellung von A. Buff in den Srenzboten Bb. 36, 1877, 2, 

S. 411 ff. u. 450 ff.
9) Sie Sarftellung beruht durchweg auf ben aus Würzburg ftammenben Akten des Staatsarchivs-

10) Libri Praelat. 6, 354—396. 411—422. 548. 561 ff.
11) Ebenda 5, 394.
12) Jahrschrift a. a. 0. 6, 397.
13) Sang a. a. 0. S. 40.
14) Luz, Beitr. 3. Sesch. v. Biberach, 1876, S. 338 f.
15) Über Sailers bramat. Dichtungen befonbers Bec in Württ. Dierteljahrshefte f. Tandesgesc., 

1894, S. 242 ff.
iß) 3. Pfeiffer, Sie Vorarlberger Bauschule, in Württ. Dierteljahrshefte f. Sandesgesc., 

1904, S. 11 ff.
Grhhari (Dehring



bgleic Württemberg lange versucht hatte, ein Schirmrecht über die gefürstete 
Propstei Ellwangen auszuüben, hatte es sein Ziel nicht erreicht. In den 
Jahren 1732—56 war Franz Seorg von Schönborn erwählt. Sein Verhältnis

zum Ellwanger Kapitel war nicht immer ein ungetrübtes. Alac dem Code des Stifts- 
beichtvaters 1742 beanspruchte das 
Kapitel das Ernennungsrecht, wo- 
mit der Propst nicht einverstanden 
war. Ihm wollte es nicht ein- 
leuchten, bass das Ernennungsrecht 
eines vicarii praepositi in spiri- 
tualibus was doc die Haupt- 
funktion eines Stiftsbeichtvaters 
fei — dem Kapitel zustehe, das 
die Stelle immer mit einem Jesuiten 
besetze.

Den Bestrebungen des 18. 
Jahrhunderts, die Dolkswohlfahrt 
durc Anlegung industrieller Be
triebe und Hebung des Verkehrs- 
und Handelswesens zu fördern,

Ellwangen Jetiges Sanbgcridyt, von 1748 suchte auc die Ellwanger Regie
rung gerecht zu werben. Schon 

im Jahr 1726 war man in Ellwangen baran gegangen, eine Leinen- und Wollfabrif zu 
errichten, zumal ba ber Flachsbau hier in Blüte staub unb auf biefc Weise viele arme 
Leute ihr Brot verdienen sonnten. Das gewobene Euc sonnte hier zugleich auc gebleicht 
werben. Aac dem Beispiel des benachbarten Heidenheim, Stengen, Langenau würben 
auc ber Leinwandhandel in die Wege geleitet unb zu bem Zweck Verhandlungen mit 
Nürnberger unb Rorschacher Leinwandhändlern angefnüpft. 1730 sonnten bic Ellwanger, 
unter benen sic namentlich Rochus Sachet ber Sache annahm, schon einen eigenen Lein- 
wandhandelsreisenden nac Italien schicken. Doc verlief die Sache wieder im Sanbe. 
Auc ber Versuch, in ber eingegangenen Slashütte bei Bosenberg eine teinenfabrif zu 
errichten, mißlang. Indes wie Herzog Karl Alexander von Württemberg 1736 bic ein- 
gegangenen Schmelz- unb Eisenwerke zu Heidenheim für eine Leinwandhandlung zur Der- 
fügung stellte, so überliess Propst Franz Scorg 1750 ben Entrepreneurs Friedrich Arnold 
Prahl, Landbaumeister, beffen Bruber Theodor Ludolf, Wilbemannwirt, unb Peter Franz 
Zucchi, Kaufmann zu Ellwangen, einen Seil bes Spitals zur Srünbung einer Leinen-, 
Wolb unb Baumwollfabrif. Alac ben Statuten waren bas erforderliche Kapital frei von 
Aachlaßzsteuer unb Abzug, Waren unb Materialien auf 10 Jahre zollfrei unb bic Seib 
nehmer ber Kompagnie auf 20 Jahre von allen Real- unb Personallasten befreit. Zur 
Unterscheidung von fremben sollten ihre Waren ein eigenes Signet erhalten. Ein ge
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wagter Schritt war die Aufnahme her auf diesem Sebiet erfahrenen Württemberger, 
besonders ber zwei Kommerzienräte Sinc und Rheinwald aus Heidenheim, in bic Kom- 
pagnie; sie wußten die Ellwangischen Untertanen bald in völlige wirtschaftliche Abhängig- 
feit von sic zu bringen. 1753 würbe wegen Mlietzinsstreitigkeiten mit ben Spitalpflegern 
das Dingersche Gartenhaus ausserhalb ber Stabt erworben unb (für Arbeiterwohnungen) 
erweitert. Bis 1756 hatte bic Gesellschaft insgesamt 20 000 fl. Lohn ausbezahlt. Doc 
ging cs jetzt rasc abwärts. 3m gleichen Jahr würben nämlic bie katholischen Aleister 
unb Gesellen von bem württembergischen Teilhaber Finck entlassen, wodurch über hun- 
bert arme Leute brotlos würben. Die Heidenheimer Teilnehmer wollten „wegen Aus- 
sichtslosigkeit auf kommenden Autzen" bic Ellwanger Sabrit überhaupt eingehen lassen. 
Die katholischen Weber teilten dies in einer Beschwerdeschrift bem Propst Unton Sgnaz, 
Graf von Fugger-Glött zu Kirchberg unb Weiszenhorn (1756 — 87), mit, ber daraufhin 
mit Finck Unterhandlungen anknüpfte. Danac sollten bie Ellwanger Weber bic Baum- 
wolle künftig von Finck taufen; bagegen sollte ihnen bic Errichtung mehrerer Web- 
jtühle, aber auc ber Gesellschaft bie freie Wahl etwa nötiger Bauplätze zujtehen. Den- 
noc beabsichtigten bie Württemberger 1757 bic Verlegung ber Leinwanddruckerei nach 
Heidenheim. Den Ellwanger Teilhabern Prahl unb Zucchi verblieb nur bas Bleich- 
wesen, während alles gesponnene Garn zur Verarbeitung nach Heidenheim kam. Alac 
Prahls Tob 1758 ging sein Unteil an Zucchi über. Die Gantmaffe ber 1767 in Konkurs 
geratenen Heidenheimer Fabrik übernahm 1769 ber Uugsburger Bankier von Siebert, 
ber mit Zucchi einen Vergleich schloß, wonach letzterer bic in Ellwangen noch vorrätigen 
227 Stück Leinwand nac Heidenheim ablieferte, bafür aber alle anberen Serätschaften 
unb Materialien erhielt. Auc Zucchi würbe 1781 vergantet; fein Bleichprivileg kam 
an feinen Tochtermann, ben Regierungsadvokat Wöhr.

Auc bic Porzellanfabrikation suchte in Ellwangen Boden zu gewinnen. Wie im 
Herzogtum Württemberg Porzellanfabriken in Ludwigsburg - Stuttgart 1736/37, Söp- 
pingen (Fayence) 1750, Calw 1751 unb wieber in Ludwigsburg 1758 gegründet wur- 
ben, so stellte Propst Franz Georg von Ellwangen am 29. Juli 1752 bem Weinhändler 
Joh. Buchs zu Schrezheim einen Freiheitsbrief zur Errichtung einer porzcllanfabrif 
aus, unb zwar sollte bauchen feine andere gestattet sein. Sein Alachfolger, Propst 
Unton Jgnaz v. Fugger (1756—87), gestattete nun 1758 ber Landkapitänswitwe Maria 
Katharina Prahl bic Sabrizierung des echten, durchsichtigen Porzellans. Über biefe 
Konkurrenz beschwerte sich Buchs, „da er schon 30 000 fl. in seine Fabrik gesteckt habe". 
Die Prahlin erflärte, bass ihr Sachverständiger, mit bem ihr verstorbener Mann einen 
fortlaufenben Ufforb abgeschlossen habe, bas echte, durchsichtige Porzellan in ihrer Fabrik 
zu Uhmemmingen verfertige, zugleich bat sie, ihre Sabrit von ba nach Ellwangen ver- 
legen, einen Brennofen errichten unb ihr Porzellan in Stabt unb Land versaufen zu 
bürfen. Das Gesuch würbe von ber Regierung genehmigt unter ber Bedingung, daß, 
falls Buchs innerhalb eines halben Jahres ebensolc feines Porzellan herstellen lassen 
sönne, bic Prahlin sic allen Porzellanverschleißzes in Stabt unb Fürstentum zu ent- 
halten habe, widrigenfalls ihr Brennofen abgebrochen unb sie des Landes verwiesen 
werbe. Demgegenüber erklärte aber Buchs, Propst Franz Georg habe ihm bas Privileg 
erteilt, sowohl bas durchsichtige französische Porzellan als auch Majolika zu fabrizieren. 
Hiezu taugliche Leute seien ihm aus Kahrungsneib immer wieber von seiner Fabrik ab- 
getrieben worben (wohl von ber Prahlin). Er verlangte daher Zurücknahme ber ber 
Prahlin erteilten Konzession ober aber solle ihm seine Fabrik um bares Gelb abgefauft 
werben. Tic pratsche Fabrik scheint übrigens feinen längeren Bestand gehabt zu haben. 
Tenn als 1764 der Porzellanmaler Unbreas Berchold eine Porzellanfabrif errichten 
wollte, verbot ihm bics bic Regierung unter Hinweis jedoc nur auf bie Schrezheimer 
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Fabrik. Die Prahlin errichtete nochmals nac Abgang ihrer ersten Fabrik einen Brenn- 
ofen auszerhalb des steinernen Cors und nahm den Berchold in ihre Dienste. Doc 
untersagte die Regierung den Betrieb des Ofens zugunsten der Buchsschen Fabrik, so 
daßz das Unternehmen damit wieder in die Brüche ging. Don Mitte der sechziger Jahre 
des 18. Jahrhunderts hatte Buchs seinen weiteren Konkurrenten mehr. Seine Familie 
blieb im Besitz der blühenden Fabrik bis zum Ende des Jahrhunderts, wo sie an die 
Familie Wintergeis kam, die sic vor allem die Fayence-Fabrikation angelegen fein ließ. 
Die noc vielfach, namentlich in Süddeutschland im Privatbesit vorhandenen Waren 
würben blau auf weißem Srund gemalt. „Diese Manufaktur hat, wenn die Pfeilmarke 
zu Recht auf sie gebeutet wirb, ganz wundervolle Fayencen geschaffen, in entzückend 
frischen unb pikanten Farben, u. a. Cafelaufsätze in Sestalt von Delphinen, in gräflich 
Siechschem Besitz (Sideikommisz)" (Walter Stengel im Anzeiger des germanischen Rational- 
mufeums 1908, Heft I, S. 42). Während ber napoleonischen Kriege mußte die Sabrika- 
tion ber Kunstgegenstände eingestellt werben. Selbes unb blaues Seschirr unb vor allem 
bic in manchen Bauernhäusern noc vorhandenen Bierkrüglein mit Zinndeckel würben 
nunmehr ausschlieszlic gefertigt. \872 brannte bic Fabrik nieder unb würbe nicht mehr 
aufgebaut.

Handel unb Verkehr suchten zwar die Ellwanger Pröpste im 18. Jahrhundert zu 
fördern, aber ohne sichtbaren großen Erfolg. Jedenfalls scheint man auc in Ellwangen 
bas nötige Verständnis hiefür gehabt zu haben. Das zeigte sic in ben unzähligen 
Straszenkonferenzen des Schwäbischen Kreises. Die meisten Verhandlungen, an benen 
Württemberg unb Ellwangen in erster Linie beteiligt waren, verliefen allerdings im 
Sanbc. Don Srankreic herüber unb vom Rheine herauf führten zwei Straßzenzüge 
nac Nürnberg unb Leipzig: die untere Hürnbcrgerftraße über Heilbronn durc bas 
Weinsberger Cal, bas hohenlohische, ansbachische unb würzburgische Sebiet, unb bic 
obere Kürnbergcrftraße über Bruchsal, Knittlingen, Vaihingen a. E., Cannstatt durc 
bas Remstal über Smünd, Aalen, Ellwangen unb Dinkelsbühl. Don diesen zwei ur- 
alten, aber zu schmalen unb vernachlässigten Straßen sollte Ende ber sechziger Jahre 
bes 18. Jahrhunderts eine „chausseemäszig" hergestellt werben. Dem Herzogtum Württem- 
berg unb ber Propstei Ellwangen mußte alles an ber Verstellung ber oberen Nürnberger- 
ftraße liegen; benn biefe führte 16, jene nur 2—3 Stunben durc württembergisches 
Scbiet, während bas ellwangische Land durc die untere gar nicht berührt worben wäre. 
Im Herbst 1768 trat eine Konferenz zu Sannftatt zusammen, die jedoch ebensowenig 
wie einige spätere Konferenzen zu einem .Ergebnis führte.

Eine Zweite für bas Herzogtum Württemberg wie für bic Propstei Ellwangen 
wichtige Straßenfrage bilbete die Herstellung der Kochenburger Landstrasze von Halen 
bis zum sog. Reversstein in Oberkochen; infolge der vielen Kohlen-, Erz- unb Eisen- 
fuhren auf bic ellwangischen unb württembergischen Werfe, ber Süterfuhren aus Augs- 
bürg unb ber Schweiz war bic Straße ftarf beschädigt unb säum mehr zu benützen.

Schon 1765 hatte Ellwangen durc ben herzoglichen Eisen werf esaftor Wagner von 
Königsbronn Württemberg zu einer nachbarlichen Konferenz betreffs Regelung biefer 
Straszenangelegenheit eingclabcn, unb infolge warmer Befürwortung bes Hnerbietens 
durc ben Faktor würbe dieser von ber württembergischen Regierung ermächtigt, sic in 
eine Konferenz einzulassen unb ben von Ellwangen geforderten Jahresbeitrag von 50 fl. 
Zur Instandhaltung ber Straße zu bezahlen. Die Verhandlungen würben aber wieber 
abgebrochen, ba Ellwangen neue Forderungen stellte. Daraufhin machte ber württem- 
bergische Premierminister Sraf von Miontmartin ber ellwangischen Rentkammer ben An- 
trag, „sowohl ben ellwangerscherseits geforberten Beitrag als auc bic brei weiteren 
Bedingungen unter ber alleinigen Restriktion: falls ellwangischerseits ber Weg brauchbar 
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werde unterhalten werden, zu ratifizieren"; dagegen sollte der ellwangischen Kammer 
„die Herstellung einer verordnungsmäßzig gemachten Strahe und deren Unterhaltung 
überlassen" werden, was einen Sesamtaufwand von 18750 fl. erfordere.

Auc dieser Plan kam nicht zur Ausführung. 3m Hungerjahr 1771 waren die 
Straften geradezu grundlos; da man fürchtete, die schlecht genährten Pferde und Ochsen 
könnten die Wagen nicht mehr vorwärts bringen, beabsichtigte der württembergische 
Pächter des Königsbronner Eisenwerks, Joh. Blezinger, bas bei Halen gewonnene Erz 
auf Ejeln zunächst über den Langer bei Anterkochen und von da durc die ellwangischen 
Felder und Wälder auf Wagen führen zu lassen. Allein schon beim ersten Dersuc 
leisteten 30 Ellwanger Bauern bei Oberkochen heftigen Widerstand und nötigten sogar 
bie Königsbronner Fuhrleute, auszuspannen und mit ihrem Vieh heimzufahren. Allen 
Mahnungen württembergischer und ellwangischer Beamten zum Eroß erklärten die Re- 
bellen, unter denen sic auc württembergische Untertanen befanden, sie fragen nichts 
nac ihrem gnädigsten Herrn von Ellwangen noc nach dem Herzog von Württemberg, 
unter feinen Umständen lassen sie sic durch diese Fuhren ihre Felder und Wälder ver- 
wüsten. Dier Rädelsführer, darunter der Bauer Joh. Srupp und der Bürgermeister 
Schmid von Oberkochen, wurden auf vier Wochen aufs Ellwanger Schloß gebracht, 
andere mit vierzehntägigem Gefängnis oder achttägiger öffentlicher Schanz- und Hand- 
arbeit bestraft.

Anfangs ber 80er Jahre befand sich, wie ber Faktor Wagner nac Stuttgart be- 
richtete, die Kochenburger Strahe in einem Zustand, bah sie den Hamen einer Chaussee 
gar nicht mehr verbleue. Die aus bem Steinbruch geholten 6, 8, 15 unb 20 Pfund 
schweren Steine seien noc nicht zerschlagen, dazu erhebe Ellwangen ein ziemlich teures 
Chaufseegeld. Herzog Karl bat deshalb 10. März 1783 den Kurfürsten unb Propst 
Klemens Wenzeslaus (1787—1802) um Abhilfe. Dieser versicherte bem Herzog, bah 
ihm bas Straszenwesen stets am Herzen gelegen sei. Die Zerrüttung dieser Strahe 
rühre von ber groben Wenge von Erzfuhren her; daher fei weber Ellwangen noch bas 
Hmt Kochenburg irgenbwie baran schuldig. Württemberg gab sic bamit nicht zufrieden. 
Seine Gesandten führten vielmehr auf bem Ulmer Kreistag 1783 aufs neue Klage über 
die Dernachläjjigung ber Strahe unb „warfen dabei", wie ber ellwangische Sesandte 
von Baur Breitenfeld an seinen Kurfürsten schrieb, „wiederholte Bliese auf mich, so bah 
ich nicht zweifeln sonnte, es fei auf bas Stift Ellwangen abgesehen". Ellwangen erhielt 
nämlich auszer ben 50 fl. ber Königsbronner gaftorie vom schwäbischen Kreis jährlich 
720 fl. zur dauernden Instandhaltung ber Strafje. Da es aber seiner Hufgabe nicht 
nachkam, machte Württemberg ben Vorschlag, entweber solle man ihm dieses Bauwesen 
um bie jährliche Summe von 720 fl. überlassen ober es wolle bem Stift Ellwangen 
aus nachbarlicher Sefälligkeit einen tüchtigen Wegbaumeister zur Perfügung stellen. Der 
Kurfürst lehnte beide Vorschläge ab unb so blieb alles beim alten.

Im nächsten Jahr trat bie Kochenburger Straszenfrage in ein neues Stabium. 
Als nämlich 30. Dezember 1777 auch Kurbayern an ben Kurfürsten Karl Sheobor von 
ber Pfalz gefallen war, galt es, bie kürzeste Verbindung zwischen ben beiben Residenzen 
Wünchen unb Mannheim herzustellen. Der Weg sollte in Zukunft über Dillingen, Heiden- 
heim, Halen, Cannstatt führen, während bisher ber Umweg über Augsburg, Ulm, Seis- 
lingen, Cannstatt gemacht würbe. Damit nun letzterer Weg beibehalten werbe, fanbte 
Ulm feinen Patrizier Baron v. Welfer 1784 nach München, ber, wie es in einem gleich- 
zeitigen Bericht heiszt, zu bem Zweck Himmel unb Erde in Bewegung setzte. Über auc 
Herzog Karl Bugen von Württemberg unb ber Ellwanger Propst Klemens Wenzeslaus 
fanbten ihre Diplomaten nach München, ba ja ber neu geplante Weg durc ihre Gebiete 
führte. Der Kurfürst Karl Theodor machte bie Durchführung dieses Plans von ber 
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chausseemäßzigen Herstellung der Kochenburger Straße abhängig. Württemberg erbot sich, 
den Kochenburger Wegbiftrift gegen Bezug des Chausseegelbs vortresilic herstellen 
zu lassen.

Aloc im Herbst 1784 schickte ber Propst die Stiftsherren v. Sturmfeber und 
v. Adelmann nac München, um mit bem bortigen Ministerium und bem württem- 
bergischen Gesandten bic Kochenburger Straszenangelegenheit unb die Aeckarkanalisation 
zum Abschlusz zu bringen. Doc bic Sache verlief wieder im Sande unb bic Klagen 
zwischen Ellwangen unb Württemberg bauerten fort; erst 1796 kam ein endgültiger 
Vergleich zustande.

Wie im 18. Jahrhundert die geistlichen Fürsten Deutschlands in ber Förderung 
wirtschaftlicher Interessen hinter ben weltlichen nicht zurückitehen wollten, so brachten 
sie auc ben Vildungsfragen dieses Jahrhunderts eine rege Aufmerksamkeit entgegen. 
Das Verhältnis des Propstes Franz Georg v. Schönborn zu ben Jesuiten, ben 3u- 
habern des bortigen Gymnasiums bzw. Lyzeums war zwar zunächst fein freundliches. 
Anlasz zum Streit bot bie Geldschuld ber Jesuiten an bic Steuerfaffe im Betrag von 
7000 fl. Im Jahr 1728 erhielten nämlic bic Jesuiten in Ellwangen ben Auftrag, 
bic Philosophie in einem zweijährigen Kurs zu lehren. Aber bic Beibringung ber Wittel 
hiefür machte Schwierigkeiten. Die Sache würbe schließzlic auf folgenbe Weise geregelt: 
Der Propst (Franz Ludwig) bezog aus zwei Kaplaneien ein jährliches Einkommen von 
450—500 fl., hatte diese Selber aber wie seine Vorgänger ber Pflege Schönenberg über- 
lassen. In Zukunft sollten nun von jenen Kaplaneigeldern jährlich 400 fl. ber Steuer« 
fasse Übermacht unb allmählich so bic Schuld ber Jesuiten an die Steuerfaffe abgetragen 
werben, biefe aber bafür verpflichtet fein, die Philosophie mit zwei Lehrern fortan zu 
dozieren. Der Propst fügte bem noc bei, daß bie 400 fl. nur solange ben Jesuiten 
gutommen sollten, bis bic Schuld an bie Steuerfaffe abbezahlt fei. Der neue Propst 
Franz Georg forberte nun Bezahlung ber noc ausftehenben 5400 fl. an bic Steuer« 
fasse. Demgegenüber betonten bie Jesuiten mit Recht, daß sie ben Unterricht in ber 
Philosophie nur unter ber Bedingung übernommen haben, daß man sie ihrer Derbind- 
lichkeit gegenüber ber Steuerfaffe enthebe. Der Propst gab ihnen daraufhin zu ver« 
stehen, sie sollten zahlen unb zwar binnen Monatsfrist ein Drittel des Kapitals, bas 
übrige in zwei weiteren Raten, mit ber Philosophie sonnten fie’s bann halten wie sie 
wollten. Doch würbe bie Philosophie nach weiteren Verhandlungen weiter gelehrt unb 
ein Teil ber Schuld von ben Jesuiten abbezahlt.

Weiteren Anlaß zum Streit bot bie Renovation des baufällig geworbenen 
Symnasialgebäudes, bic Franz Georg ebenfalls ben Jesuiten auflegen wollte, trotzdem 
cs ein „landschaftliches Gebäude" unb ben Jesuiten nur zur Benützung überlassen 
worben war. Schlieszlic aber mußte ber Propst nachgeben unb bestimmte, daß zum 
Unterhalt des Symnajiums ein eigener Fonds gebilbet unb unter bem Kamen gymnasii 
reparationis cassa verwaltet werben sollte.

Zur Förderung ber Wissenschaft wollte Propst von Schönborn bei ber Wallfchrts: 
tirche auf bem Schönenberg bei Ellwangen ein Priesterseminar errichten, bas ebenso eyemt 
von ber Jurisdiktion bes Augsburger Bischofs fein sollte wie bas Ellwanger Stift. 
Aac bem gunbationsinftrumcnt vom 1. Oftober 1747 sollten in dasselbe 12 Kandidaten, 
6 Priester unb 6 Stubiofen, welche wenigstens bie philosophischen Stubien beendigt 
hätten, ausgenommen unb in ben theologischen Wissenschaften unb sonstigen geistlichen 
Verrichtungen unterrichtet unb zu bem Zweck 2 Professoren unb 1 Repetent angcftellt 
werben. Der Papst genehmigte diesen plan unter ber Bebingung, daß eine Sundation 
von 1 00 000 fl. für bas Seminar gestiftet werbe. Aachdem ber Propst barauf ein« 
gegangen war unb eine Bulle vom 31. Januar 1748 die Errichtung bestätigt hatte. 
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ließ der Propst auf seine Kosten das Sebäude errichten, starb aber vor Vollendung des 
Baus. 3m Jahr vor feinem Cod 1755 hatte Benedikt XIV. ihm wegen feiner Der- 
dienste um das Schönenberger Seminar den päpstlichen Segen erteilt. Die Anstalt selbst 
fam nac dem genannten plan nicht zur Ausführung.

3n die Regierungszeit des Propstes von Schönborn fällt auc noc die sog. Seigersche 
Stiftung, die es ermöglichte, am Ellwanger Lyzeum einen eigenen Professor zur Dozie- 
rung des Kirchenrechts und der Moraltheologie anzustellen.

Propst Anton Jgnaz v. Fugger stellte die alten Verhältnisse zum Jesuitenkollegium 
wieder her. Alac Aufhebung des Ordens 1773 musste jedoc die Anstalt umgeftaltet 
werben. Anton Jgnaz schlug aber die Dienste der Jesuiten so hoc an, bah er die 
patres an bem neuen, nac ihm selbst benannten Collegium Ignatianum beibehielt.

Am meisten aber lieh sic ber letzte ellwangische Propst Klemens Wenzeslaus die 
Förderung ber humanistischen Studien unb die Ausbildung bes Klerus angelegen fein. 
Alac einer Verordnung desselben aus bem Jahr 1778 sollte die Lehrart für die Stu- 
beuten ber unteren Schulen in Ellwangen nach bem im Jahr 1753 für die oberrheinische 
Provinz unter bem Eitel »Instructiones« herausgegebenen Wer eingerichtet werben. 
Serner würbe bas oberrheinische Lehrbüchlein „Anfangsgründe ber lateinischen Sprache" 
eingeführt. 1781 würben 32 verschiedene kurtrierische Schulbücher nac Ellwangen ge- 
schickt. Eine bebeutfame Neuerung aber bilbete bie Einführung bes Genebergschen Lehr- 
plane durc den Kurfürsten 1789—90: 1. Da durc bas ermattenbe Auswendiglernen 
aus bem in lateinischer Sprache verfaßzten Katechismus unb durc bie Prüfungsart nach 
demselben nur bas Sedächtnis ber Schüler geübt wirb, Verstaub unb Wille bagegen 
vernachlässigt wirb, so ist gleich im folgenden Jahr das im Fenebergschen Lehrplan 
angezeigte Büchlein „Religion ber Unmündigen" in allen Klaffen einzuführen unb bann 
mit ber Erklärung ber Evangelien unb ber Apostelgeschichte fortzufahren. 2. Kaffs 
Alaturgeschichte ist in allen Klaffen einzuführen. 3. Soll ber Geschichtsunterricht, ber 
in allen Klaffen einer Reform bedarf, nützlich fein, so bars er nicht Gedächtnissache fein, 
fonbern muß auch Verstaub unb Willen bilben. Daher ist Wüllers allgemeine Welt- 
geschleißte, wo sic solche Reflerionen finben, als Schulbuch einzuführen. Mit bem Se- 
schichts- ist Seographieunterricht Swecfmähig zu verbinden. 4. Jede Woche eine Stunbe 
Rechnen. 5. Sorge zu tragen ist für die Reinerhaltung ber deutschen Sprache; Schul- 
buch: „Kegeln zum Lesen, Schreiben unb Dersemachen" ober Brauns „Anleitung zur 
deutschen Sprachkunst." 6. Wethobe ber lateinischen Sprache: Die Schüler sollen von 
spitzfindigen Argumenten, wo sie absichtlich zu Fehlern verleitet werben, ba sie den Sinn 
solcher Hufgaben nur sehr schwer erraten, verschont bleiben. Die auf lateinische Verse ver- 
wenbete Zeit ist zu beschränken unb bie so gewonnene Zeit auf deutsche Poesie zu ver- 
wenden. 7. Die Lehrer ber Philosophie sollen sic mit ben neuen Systemen vertraut machen, 
bas Schöne, Alützliche unb Notwendige baraus ihren Schülern vortragen, ben Lehrstoff 
unter sic verteilen unb auc bie Ethit unb Wathefis lehren. 8. Die Moraltheologie soll 
nicht bloß in Form eines kasuistischen Sündenregisters vorgetragen werben, fonbern so, 
daß bie Schüler bas Hmt eines Lehrers unb geistlichen Beraters im Beichtstuhl verwalten 
lernen. Dabei werben bie in Wenge schon vorhandenen vortrefflichen Pastoraltheologien 
gute Dienste leisten. 9. Das ius canonicum soll für bie heutigen Zeiten anwendbar 
gemacht werben unb anstatt V. Pichler ein anberer guter Hutor eingeführt werben.

Hm 18. September 1790 erließ fobann Kurfürst Klemens Wenzeslaus betreffs Aus- 
bilbung ber Geistlichkeit in ber Propstei Ellwangen eine Verordnung, wonac ben Landes- 
kindern, welche zum Weltpriesterstand gelangen wollen, befohlen würbe, ba^ sie zuvor auf 
einer mit rechtschaffenen Lehrern versehenen Universität in ber dogmatischen Theologie 
bie erforderlichen Kenntnisse sic erwerben unb ben besfalfigen Schulkurs absolvieren.
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In Ellwangen war man mit dieser Verordnung nicht sonderlich einverstanden. 
Die Bürgerschaft, so hiesz es in der Antwort des Stadtgerichts vom 16. Dezember 1790, 
sei bei den schweren Zeiten verarmt, so das nur wenige zur Vollendung ihrer Studien 
eine kostspielige Universität besuchen sönnen; dagegen werben hier sic um so eher ärmere 
Studenten einfinden, als hier noc die üblichen Kosttage gereicht werben. Alit Rücklicht 
darauf bat die Bürgerschaft den Propst, er möchte, statt die gut fundierte Kasuistitlehre 
eingehen zu lassen, einen weiteren Lehrstuhl für Dogmatit mit Hilje ber Seyerschen 
Stiftung errichten. In biefem Fall würben bann bei dem guten Huf des Lyzeums auch 
eher wohlhabende Stubenten bie Anstalt besuchen. Das Selb bleibe so im Lande unb 
ber Hot ber tostgebenden Bürger sonnte so in etwas abgeholfen werben. Die Bitte 
würbe vom Kurfürsten abschlägig beschieden, ba nicht einmal zur Errichtung einer 
Togmatifprofeffur bie nötigen Mittel vorhanden seien.

Hm 9. Februar 1793 richtete eine Anzahl Ellwanger Bürger eine zweite Eingabe 
an ben Kurfürsten. Der gute Ruf bes ellwangischen Lyzeums unb mit ihm bie Fremd- 
linge habe sic feit einigen Jahren verloren. Hrme Bürgersföhne sönnen sic auf einer 
auswärtigen Universität bem theologischen Stubium nicht mehr wibmen. Huch dieses 
zweite Gesuc würbe abgelehnt mit ber Begründung: Das Kollegium sönne von feinen 
Einfünften nichts entbehren unb sonst feien seine Stiftungen ba. Ein gelehrter Pro- 
fesjor — und einen solchen brauche man — fomme aber nur bei guter Bezahlung nach 
Ellwangen. Zwar würben dadurch mehr Stubiercnbe angelocft; aber es fei so wie so 
schon Überfluss an Geistlichen, so daß nur graue Leute Pfarreien befommen. Dermög- 
liehe Stubenten fommen nicht nach Ellwangen, fonbern besuchen eine wohl eingerichtete 
Universität. Zudem fei es ganz angezeigt, daß bie jungen Leute auch aus ihrer Dater- 
stabt hinausgehen, um sic bie zu einer öffentlichen Seelsorge erforderlichen aenichen: 
fenntniffe anzueignen. Die Einrichtung bes Stubiums ber Theologie in Ellwangen blieb 
also nach wie vor eine sehr mangelhafte. So war auch im Gebiet ber Propstei EIK 
wangen allerlei Gärung vorhanden, als sie ber Bereinigung mit Württemberg ent- 
gegenging.

Hnmerungen
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