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QUELLEN UN 1R K ATUR

QUELLEN

FHaudtistaatsarchiv), München

Klosterurkunden
Aldersbach 1490 1574

1495 1585
1506 1586
1516 1615
1521 1625
1568 630/31

Dießen 778 781
779 786
/80Ö

Gars 115
Fürstenteld 2481 2620

2515 2671/2672
2529 2707
2572 2888

Schäftlarn 630
679

Klosterliteralien
Aldersbach 68 a 75

76
a-d

Andechs 40
41 46 1/5

10245 (I-V)
45 1/9

Asbach fa
75

63 1/ PF
Attel KL 4 1/

KL 1/9

Au

Baumburg 58
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Benediktbeuern 93 1/ 138
95 221
116 224

Bernried 11

Beuerberg
Dießen 1/

59 1/>
60

Dietramszell
Ettal

1/>

Frauenzell 903
94
109

Fürstenteld 320
3927

168 3725 1/
180 331 1/9
180 1/ 261
159 361 1/9
193 1/5 391
193 1/8 409
221 410
261 600
31/ (1-V)

Fürstenzell 15
Gars 29

3()
Gotteszell

11
Herrenchiemsee 66
Höglwörth
Indersdorf 215

143 233
161 235
183

Mallersdorf 11
13 70

z
26

Metten 1/5
Neustift 18a

18 18 b
Nıederaltaich 46
Oberaltaich 69
Osterhofen
Ottobeuren

106
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116Polling
118
223
46Prüfening
55

Raitenhaslach 25 132
116 137
131 138

Ranshoten 25

21 1/>
Reichenbach
Reichersberg
ohr

Rott

Rottenbuch
St. Salvator 74
Schäftlarn
Scheyern 211
Schlehdorf

96
139

Seeon

75

Steingaden 17a
16

Suben
Tegernsee 267

296
Waldsassen 1/ 35 h

20/I1

349 41 1/
34 b 1/9
35 4/7 a
259a 63 1/6

Weihenstephan
1/4

Weltenburg

Wessobrunn 20/8
270/9 29/1

29/3
30/1
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30/2
28/2 30/3
28/5 31/1
28/6 33/1
28/7 16
28/8 37
28/9 1/

42

48

Weyarn 13
42 a
43

45 61
672
63

572
Wındberg KL  i

31
St. Zeno

Staatsarchıv für Oberbayern, München

Klosterliteralien

Altenhohenau
Andechs

Attel 65/9

Au

Baumburg
Benediktbeuern 104/26 113/52

111/43 115/57
123/87

Bernried 33/28.3
127/26 33/28,4
129/10

Beyhartıng
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Herrenchiemsee
159/68
159/69

Dietramszell 182/28
188/40

Fürstenteld

231/15
239/59

Gars 250/10
Indersdorf 300/18 1/> 300/28

300/19 300/30
300/20

Raitenhaslach 611/13
Seeon

676/16
Weyarn 813/10

816/28
816/29

Ettal 850/59
Schäftlarn O73 72/488

55/241 72/492
57/250 72/494
57/251 73/496
57/252 73/498
57/253 74/505
57/254 74/506
57/255 74/507
57/256
872/487

Generalregistratur
d

518/78
518/79
630/11
631/15
632/34
632/36, 1
647/93

Antıquarregistratur
6/40
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Staatsarchıiıv Landshut

Die Bestände 1m Staatsarchıv Landshut werden gegenwärtig neugeordnet; ZUuUr Zeit
laufen die Klosterakten reı verschiedenen Sıgnaturen: denen, die das 508
„Repertorium 44 * vermerkt 1n der Reihenfolge, W1e Ss1e VO  3 München StAObb extradıert
wurden, den alten Landshuter Sıgnaturen (ZA/Fase.:/Nr.) un den
Landshuter Sıgnaturen (Rechnungen K, Literalien B)

Aldersbach Viertägiges Jubelfest 17372
1, 18, Einschreibkalender 1669 — 700

Fürstenzell Rep Fasz 21/9 Abtwahlen
Rep Fasz Bausachen, Einweihung 18/74

Gotteszell 30/8 Abtwahlen aAb 15/0ÖRep. Fasz
Rep Fasz Bausachen aAb 1630

Mallersdort Rep. Fasz 59/8 1/ Klosterbau —1730
Fasz 1272 Nr 374 Streit Grabenräumen 1621
Lasz 609 Nr 260 Kriminalakt 1721

Niederaltaich Fasz 699 Nr 194 rat Preysing, Giltschuld 1651
Fasz 699 Nr 239 Tod des Abtes Vıtus 1666
Fasz /02 Nr 507 Tod des Abtes Joscio 1739
Fasz 703 Nr 663 Tod des Abtes gnaz 1764

B 1 Repetitorium manuale 776/381
B? Statuta monastıca
B 21 Küchenmanual 1/84

St Nıikola B 13 Küchenbuch 1759/1 768
Oberaltaich Fasz /33 Nr 1279 Wochenmesse Miıttertels 1698
St. Salvator Fasz. 553 Nr 75 'Tod des Abtes 1726
Vornbach Rep Fasz. 175/29 Chronicon Gloggnicense 1773
Wındberg Fasz. RA Nr. 208 Benediktion 1602

210 Rechnung Pfarrhof Englman 1/65

Erzbischöftfliches Ordınarıatsarchıv München

Dıie Bestände des erzbischöflichen Ordinarıatsarchives München werden Zur eıt teil-
weılse umgestellt; dıe Sıgnaturen, sSOWeIlt vermerkt, sınd die bisher gültıgen.
Attel Chronik des Abtes Weıinberger, fortges. Von Maurus Dierl,;

'eıl und Il
Gars (Nr Dıarıa Garsens1ia

8° B 120 „Gratianus“ des Dekans Magıus
80 R 121 Tagebuch des Propstes Athanasıus Peitlhauser

Weyarn 466 Bautagebuch des Propstes Valentin Steyrer
(Nr. 1arıum Weyarense 1643— 645
Kırchenakten Höglıng: Weihenlinden

Rottenbuch 80 58 Joachim Hoffmair, Beschreibung des Weıhers
Sprenglsbach, darın die Beschreibung der Renoviıerung
der Stitftskirche Rottenbuch

80 14672 Anselm Greinwald, Beıträge ZUuUr Geschichte Osterzells
und Taıitenbuchs

80 1469 Vermischtes, Chronik des Johann Manhard.

131
»



Mehrere Faszıkel mi1t e einahe aller Klöster un Stifte, hne
Sıgnatur.

Das Ordinarıiatsarchiv bewahrt eiıne einzigartige Sammlung VO  $
VO Klöstern un Prälaten, hauptsächlich Stiche Von St. Zeno et sıch eın hervor-
ragendes Temperabild 'eil einer Rotelmappe, das das Kloster 1m noch mittelalter-
lıchen Zustand zeıgt.

Bayerische Staatsbiıibliothek

Cgm 1756 Cgm 3300
Cgm 1757 Cgm 3300
Cgm 1758 Cgm 39720
Cgm 1766
Cgm 2931 ClIm 1339
Cgm 2963 Clm 1429

Gedruckte Kırchweih- und Jubelpredigten!‘, M  Festschriften
Aldersbach Vier auserlehsene Lob- un Ehren-Predigten bey einem 600-jährigenJubel-Fest, Stadtamhof 1747
Andechs Lob- un: Danck-Opfer Dem Dreyeinigen Gott In denen Drey wunder-

barlichen Hostien Auft dem Heıiliıgen Berg Andex Wegen glücklich hinter-
legtem rıtten Jahrhundert, Augsburg 1756

Attel Achttägiges Jubel- und Danck-Fest nach ylücklich vollenden Ersten Jahr-
Hundert SO VO  3 dem Closter tt] VO  3 Herbst-Monath als
jährlichen Kirchwehys-Fest des Gotts-Hauhs 1mM Elend bis driıtten eıin-
Monat angestellet, München 1729

Baumburg Sechshundert-jähriges anck- und Jubel-Fest des Archidiakonal-Stifft
und Gotts-Hauhs Baumburg 1m Jahr 1758, Burghausen 1759

Beyharting Achttägiges Lob- und DankfestMehrere Faszikel mit Leichenpredigten beinahe aller Klöster und Stifte, ohne  Signatur.  Das Ordinariatsarchiv bewahrt eine einzigartige Sammlung von Abbildungen  von Klöstern und Prälaten, hauptsächlich Stiche. Von St. Zeno findet sich ein hervor-  ragendes Temperabild — Teil einer Rotelmappe, das das Kloster im noch mittelalter-  lichen Zustand zeigt.  E. Bayerische Staatsbibliothek  Cgm  1756  Cgm 3300  Cgm  1757  Cgm 3300a  Cgm  1758  Cgm 3920  Cgm 1766  Cgm  2931  Clm 1339  Cgm  2963  Clm 1429  F. Gedruckte Kirchweih- und Jubelpredigten)‘), I;‘estschriften  Aldersbach  Vier auserlehsene Lob- und Ehren-Predigten bey einem 600-jährigen  Jubel-Fest, Stadtamhof 1747.  Andechs  Lob- und Danck-Opfer Dem Dreyeinigen Gott In denen Drey wunder-  barlichen Hostien Auf dem Heiligen Berg Andex Wegen glücklich hinter-  legtem Dritten Jahrhundert, Augsburg 1756.  Attel  Achttägiges Jubel- und Danck-Fest nach glücklich vollenden Ersten Jahr-  Hundert  .. So von dem Closter Atıl ..  von 26. Herbst-Monath als  jährlichen Kirchwehys-Fest des Gotts-Hauhs im Elend bis dritten Wein-  Monat ..  angestellet, München 1729.  Baumburg  Sechshundert-jähriges Danck- und Jubel-Fest des Archidiakonal-Stifft  und Gotts-Hauhs Baumburg im Jahr 1758, Burghausen 1759.  Beyharting  Achttägiges Lob- und Dankfest ... bei Vollendung des VI. Jahrhunderts  von der Zeit, da bemeldte Stüffts-Kirche  chen 1731.  eingeweiht worden, Mün-  Diessen  Der neue Himmel zu Diessen, das ist: Kirchweih-Lob- und Jubelpredigt  Beym neunhundertjährigen Jubelfest gehalten, München 1740.  Ettal  Erst und letzter Haupt- Grund- und Eckstein des  . Klosters Ettal ...  das ist ... Lob- und Ehrenrede, da der hochwürdigste Bischof zu Freising  Johannes Franciscus zu Erneuerung dasiger Kirchen ... den ersten Stein  gelegt, München 1711.  Ettal  Davidischer Schall und Widerhall des 131. Psalms, da Ihro hochfürstl  Gnaden Joannes Franciscus ... Bischof zu Freising die Chor-Capellen  in dem Kloster Ettal ... eingeweyhet, München 1726.  Fürstenfeld  Die Fürstliche Buß-Früchten vorlängst gepflantzet in dem allzeit frucht-  baren Fürsten-Feld ... da Johann Theodor Fürst und Bischof zu Freysing  die allda erbaute Closterkirch eingeweyhet, München 1741.  Füssen  Höchst beglückter Hertzens-Wunsch Gerardi und Dominici  .. das ist:  Lob-Predig ..  bey ... Einweyhung der Kloster Kirche ... S. Magni zu  Fiehsen, Augsburg 1717.  * Vgl. Rupprecht, Rokokokirche.  132bei Vollendung des al Jahrhunderts
VO  3 der Zeıt, da bemeldte Stüftts-Kirche
chen 1731

eingeweiht worden, Mün-

1essen Der Ccue Hımmel Diessen, das 1St : Kirchweih-Lob- und Jubelpredigt
Beym neunhundertjährigen Jubelfest gehalten, München 1740

Ettal ISt und etzter Haupt- Grund- un! Eckstein des Klosters Ettal
das 1St Lob- und Ehrenrede, da der hochwürdigste Bischof FreisingJohannes Francıscus Erneuerung dasıger Kırchen den ersten Stein
gelegt, München 1711

Ettal Darvıdıscher und Widerhall des 131 Psalms, da Ihro hochfürst]
Gnaden Joannes Francıscus Bischof Freising die Chor-Capellen

1n dem Kloster Ettal eingeweyhet, München 1726
Fürstenfeld Dıie Fürstliıche Bufß-Früchten vorlängst gepflantzet ın dem allzeit trucht-

baren Fürsten-Feld da Johann Theodor Fürst und Bıschot Freysingdie allda erbaute Closterkirch eingeweyhet, München 1741
Füssen Höchst beglückter Hertzens-Wunsch Gerardıi un! Domuinuicı das 1st:

Lob-Predig bey Einweyhung der Kloster Kirche MagnıFiehsen, Augsburg ärg

1 Vgl Rupprecht, Rokokokirche.
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Oberaltaich Jubel- un Danck-Fest dehs Tausend- Jährigen Stüftt un Closters Ober-
Alt-Aich, Straubing 1733

Polling Der Wunder- un Geheimnihsvolle Baum des Lebens 1mM irdischen Para-
dys-Garten ausgelegt da selbes Stiftt Ihr Tausend- und Hundert-

celebrirte, München 1728jahrıges Saeculum
Raıtenhaslach Glorwürdiges Sechstes Jubeljahr 1n dem Kloster Raitenhaslach

1698, Salzburg 1699
St. eıt Höchst-Löblich-angestelltes ubel- und Danck-Fest 1n dem Kloster

St Veith der oth I1 würckliıch verwichenen sıbendem Jubel-
Jahr, Landshut 1730

Waldsassen Neun Ehr un Lobpredigten der hohen Festivıität des VI Jubilae:
Waldsassen 1733

Wessobrunn Tausendmahl gesegneter Brunnen Wessonıis. Das 1St Zweyfaches Danck-
ubel- und Freudenftest des Closters Wessobrunn, Augsburg 1754

Festschriften
Das in dem Allein-Seeligmachenden Römisch-Catholischen Glauben SstAts aufrichtig stehende

un zugleich Marıa Nn verliebte Bayern. Augsburg 1723
Freud- und Vergnügungs-volle Verkündigung Allerbest beglückter Zeıten un!: Läufte auß

dem Namen Maxiıimilian München 1737

IL

Es wurde bewußt davon abgesehen, die gesamte einschlägıge Literatur aufzuführen: 1mM
folgenden sınd LLUT jene Werke verzeichnet, die für das Thema besonders ergiebig N,
die 1m Text zıtlert sınd der einzelne, sehr wesentliche Daten lieferten.

Eıne ausführliche Zusammenstellung der wichtigen Literatur Zur Ordensgeschichte un
ZUr Geschichte der einzelnen Klöster bringen die knappen, ber sehr brauchbaren Mono-
graphien: Hemmerle, Benediktinerorden; Krausen, Zısterzienser; Backmund, Chorherren-
orden. Die Lıteratur Zur Kunstgeschichte verzeichnet vollständig die grofße Bıblıographie
der Kunst 1n Bayern.
Albrecht, Dıieter, Dıiıe auswärtige Politik Maximilians VO  > Bayern Schriften-

reihe der histor. Komm be1 der Bayer. kad Wıss 6), Göttingen 1962
Alewyn, Richard, Der Geıist des Barocktheaters (Aus Festgabe für Frıitz Strich) 1952,

15— 58
(Hrsg.), Deutsche Barockforschung. Dokumentatıon einer Epoche (Neue W1Ss. Biblio-
thek) Köln/Berlin,

(Anonym..), Wıe sınd die Abteıen VO nahen Untergange retiten und 1mM Wohlstande
erhalten? München 1773

(Anonym.) (= Aschenbrenner, Beda), Was ich überhaupt 1n den Klöstern geändert wünsche,
Landshut 1802

Aretin, Johann Christoph Frhr. VvOon, Beytrage ZUr Geschichte un: Literatur vorzüglich Aaus
den Schätzen der Münchener National- un Hotbibliothek, München 3 18

Baader, Clemens Alois, exıicon verstorbener Baierischer Schriftsteller des achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts, Bde. Augsburg-Leipzig 4—18 (Baader, Lexicon).

Bach, Hermann, Mirakelbücher bayerischer Wallfahrtsorte, (Dıss.) München 1963
Backmund, Norbert, Die Chorherrenorden un ihre Stitte 1ın Bayern, Passau 1966
Bauckner, A.; Mabillons Reıse durch Bayern 1683 (Dıiss.) München 1910
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Bauerreifß, Romuald, Kirchengeschichte Bayerns Bde., St. Ottiıliıen nma Augs-
burg 1965

Becher, Hubert, Dıie Jesuıten, München 1951
Bergmaıer, Peter, Valentin Steyrer, Propst VO  — Weyarn un die Erneuerung des relig1ösen

Lebens Ausgange des 30-jährigen Krıeges, 1n Der Mangfallgau 778 (1962/63)
B ] (

Beytrage einer Schul- und Erziehungsgeschichte 1n Baıern, München 1778
Bibliographie der Kunst in Bayern, Bde., Wiıesbaden 1 —1
Bö Karl, Johann Christoph Beer. FEın Seelsorger des gemeınen Volkes, (Münchener Hıst.

Studien, Abt Bayerische esch. Kallmünz 1955
Boehmer, Heinrich, Die Jesuıten, Stuttgart 1957

Bogenrieder, F., Die Bau- und Kunstgeschichte des Klosters Polling, München 1928
Bomhard, Peter Ve.4) Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Landkreises Rosenheim T 111

(zugl Das bayerische Inn-Oberland 25, 26) 1954/55/64
Bosl, Karl,; Geschichte Bayerns, Bd D München 1955

Geschichte un Soziologıe. Grundfragen iıhrer Begegnung, 1n ! Frühftormen der Ge-
cellschaft 1M mittelalterlichen Europa. Ausgewählte Beıträge einer Strukturanalyse
der mittelalterlichen Welt (München-Wıen © Aır a PE \ Y
Handbuch der Historischen Statten Deutschlands VIL Bayern, Stuttgart
Italienisch-deutsche Kulturbeziehungen 1mM Jahrhundert, vornehmlich 1n dessen
zweıter Hälfte, 1N BLG 1967 507—526

Brinkmann, Carl, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, (Grundrifß der Sozialwissenschaft 18)
Göttingen

Brischar, Johann, Die katholischen Kanzelredner Deutschlands se1it den etzten rel Jahr-
hunderten, Bde Schafthausen

Brodick, James, Petrus Canısıus. Übersetzt VO  3 Telch, Bde., Wıen 1950

Brunner, Otto, Adeliges Landleben un europäischer Geıst, Leben un: Werk olf Helm-
hards VO  —$ Hohberg (1612—1688). Salzburg 1949

Cassıerer, Ernst, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932
Coreth, Anna, Osterreichische Geschichtsschreibung 1n der Barockzeıit 0—1 (Ver-

öffentl]. Komm. tür HNEUGTE esch. Osterreichs 37) Wıen 1950
Piıetas Austrıaca. Ursprung un! Entwicklung barocker Frömmigkeit 1n ÖOsterreich,
Wıen 1959

Decker, Heinrich, Barockplastik 1n den Alpenländern, Wıen 1943
Deinhardt, W., Der Jansenısmus 1n deutschen Landen (Münchener Stud ZUr Hıst. Theolo-

gz1€ München 1929
Der eue€e deutsche Zuschauer Heft (s 1789
Dırr, Paul,;, Buchwesen un Schrifttum 1M alten München, München 1929
Doeber/l,;, Michael, Der Ursprung der Amortisationsgesetzgebung 1n Bayern (Forsch f RE

esch Bayerns 10) Berlin 1902
Entwicklungsgeschichte Bayerns München München

Dülmen, Richard Van, Anfänge einer geistigen Neuorientierung 1n Bayern Begınn des
15 Jahrhunderts, 1N * BLG 26 (1963) 493— 559
Sebastıan Seemuiller (1752—1798) Augustiner-Chorherr und Protessor 1n Ingolstadt.
Eın Beıitrag ZUr Wiıssenschaftsgeschichte Bayerns 1M Jahrhundert, 1N ! BLG 29
(1966) 502—548
Dıie Präilaten Franz Töpsl] AaUus$s Polling un: Johann Ignaz Y Felbinger A4US 5Sagan Zweı
Repräsentanten der katholischen Aufklärung, 1n * ZBLG (1967) 731 —m RD
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Propst Franzıskus Töpsl (1711—1796) und das Chorherrenstift Polling. Eın Beıtrag
ZUuUr Geschichte der katholischen Aufklärung 1n Bayern, Kallmünz 196/7.

Duhr, Bernhard, Dıie Studienordnung der Gesellschaft Jesu, Freiburg 1896
Geschichte der Jesuiten 1n den Ländern deutscher Zunge 1m Jahrhundert,
'eıl 2) München-Regensburg 1928

Dussler, Hildebrand, Dıie bte Burkard Furtenbach un Placıdus Hıeber VO Lambach
(1544—1599) un: (1615—1678), 1n ! Lebensbilder Aaus dem Bayer. Schwaben 34
(1961) 139—162

Dvorak, Max, Zur Entwicklungsgeschichte der barocken Deckenmalerei 1n VWıen, Wıen 1920

Eggersdorfer, Franz Aaver, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Passau. Dreihun-
ert Jahre iıhrer Geschichte, Passau 1933

Endres, Joseph Anton, Dıe Korrespondenz der Mauriner M1t den Emmeramern un: Be-
ziehungen der letzteren den wissenschaftlichen Bewegungen des Jahrhunderts,
Stuttgart 899
Frobenius Forster, Fürstabt VO  — St. Emmeram 1n Regensburg. Eın Beıtrag ZUr Litera-
LUTLr- und Ordensgeschichte des Jahrhunderts (Straßburger Theol Stud Frei-
burg 1900

Engel, Leopold, Geschichte des Illuminatenordens, Berlin 1906
Feulner, Adolf, Bayerisches Rokoko, München 1923
Fichtl, Wilhelm, Das bayerische Bücherzensurkollegiıum 9—1 (Dıss.) München 1940

Fıeger, Hans, Don Ferdinand Sterzınger Bekämpfer des Aberglaubens un: Hexen-
wahns und der Pfarrer Gaßnerschen Wunderkuren. FEın Beıtrag Zzur Geschichte der
Aufklärung iın Bayern un! Kurfürst Maxıimilian Hr Joseph, München-Berlin 1907

Fink, Wilhelm, Beıträge ZUuUr Geschichte der bayerischen Benediktinerkongregation (StMBO
Erg München 1934

Flemming, Wılly, Die Auffassung des Menschen 1m Jahrhundert (Deutsche Viertel-
jahrsschrift für Lıit un Geistesgesch. 192585
Deutsche Kultur 1mM Zeitalter des Barock, =Handbu: Kulturgeschichte, hrsg.
Heınz Kindermann), Potsdam 1937

Forster, Wıilhelm, Die kirchliche Aufklärung be1 den Benediktinern der Abtei Banz 1
Spiegel ıhrer VO  3 Da ] herausgegebenen Zeitschrift, 1N ! tMBO 63 (1951)
1/ 2233 un (1952) 110— 233

Franz, Heıinrich Gerhard, Die Kirchenbauten des Christoph Dientzenhofer, Brünn-Mün-
chen-Wıen 1942

Freiermuth, Otmar, Dıie Wandpfeilerhallen 1M Werke des Johann Michael Fischer, 1n
Das ünster (1955) 320—332

Freyberger, Laurentıius, Baiwarisches und Barockes. Innsbruck 1940

Freytag, Rudolf, Cölestin Steiglehner, der letzte Fürstabt VO  3 St Emmeram, Regens-
burg 1921

Friedrich, Johann, Beıträge ZUur Kirchengeschichte des Jahrhunderts (Aus dem hand-
schriftlichen Nachlaß des regulierten Chorherrn Eusebius Amort) München 1876

Fugger, Eberhard rat Vo.9 Geschichte des Klosters Indersdort VO: seiner Gründung bis
auf uUuNscCIEC Zeıt, München

Funk, Philıpp, Von der Aufklärung Zur Romantik Studien ZUr Vorgeschichte der Mün-
chener Romantık, München 1925

Gaum, Johann Ferdinand, Es en die Prälaten, (S. 1783
Gebele, Joseph, Peter VO Osterwald, eın Beıitrag ZUTr Geschichte der Aufklärung 1n Bayern

Kurfürst Max 11L., München 1891
Gebhardt, Bruno, Handbuch der deutschen Geschichte, Bd . Stuttgart

135



Geißß, Ernest, Geschichte des Klosters Höglwerd, aus Urkunden bearbeitet, 1in :
(1852) PF

Gra{fßl, Hans, Dıie Münchner Romantık. Zur Frage iıhrer Grundlagen, 1n BLG A} (1958)110—129
Autbruch ZUr Romantik. Bayerns Beitrag Zzur deutschen Geıistesgeschichte ‚a ]
München 1968

Grill, Regıs, Coelestin Steiglehner, etzter Fürstabt VO  3 St. Emmeram Regensburg(StMBO Erg 12), München 1937
Günther, S1egmund, Eusebius Amorts Bestrebungen auf astronomischem un physikalisch-geographischem Gebiet (Forsch. B Kultur- un Literaturgesch. Bayerns 1) 1893
Gundersheimer, Hermann, Matthäus Günter, Augsburg 1930
Hager, Werner, Die Bauten des deutschen Barocks, Jena 1947
Hammermayer, Ludwig, Sammlung, Edition und Kritik der Monumenta Boica 1763——

1768, 1n : (1955) 1—45
Dıie Benediktiner un die Akademiebewegung 1m katholischen Deutschland 17 Da
17/70, 1n : tMBO (1959) 45—14
Gründungs- un Frühgeschichte der Bayerischen Akademie der Wıssenschaften (Mün-chener Hıst. Stud. Abt. Bayer. .esch Kallmünz 1959

Hanfstaengl, Erika, Cosmas Damıan Asam, München 1939
Hanser, Laurentius, Scheyern Abt Placidus Forster 4—1  9 1in tM )

(1926) 108-—127/.
Hartıg, Michael, Die oberbayerischen Stifte, Bde. München 1935

Die nıederbayerischen Stifte, München 1939
Kirche und Kloster (Bayern and un! olk ın Wort und München

Hausensteın, Wilhelm, Vom Geniıe des Barock, München
Hauttmann, Max, Geschichte der kırchlichen Baukunst 1n Bayern, Schwaben und Franken

0—1 München
Hazard, Paul, Die Krise des europäischen eistes 0—1 Hamburg 1939

Die Herrschaft der Vernunft, Hamburg 1949
Heer, Friedrich, Europäische Geistesgeschichte, Stuttgart 1965
Heer, Gall, Johannes Mabillon un: die Schweizer Benedıiktiner. Eın Beitrag ZUr Geschichte

der historischen Quellenforschung 1mM und ahrhundert, St. Gallen 1938
Bernhard DPez VO:  3 Melk (1683—1735) 1n seinen Beziehungen den Schweizer

Klöstern. Eın Kapıtel benedıiktinischer Geistesgeschichte des trühen Jahrhunderts
(Festschrift Vasella), Freiburg/Schweiz 1964, 403— 455

Heiler, Friedrich, Das Gebet. Eıne religionsgeschichtliche und religionspsychologische Unter-
suchung, München

Hemmerle, Joseph, Die Benediktinerklöster 1n Bayern (Bayerische Heimatforschung
München-Pasing 195
Wessobrunn un seine geistige Stellung 1mM 18 ahrhundert, 1n tM (1952)
1 3—/1

Henle, Annemarıe, Dıie Typenentwicklung der süddeutschen Kanzel des 18 Jahrhunderts,
1933

Herzog, Dora, Kurfürstin Adelheıd von Bayern, Dıss. München‘ 1943.
Hoedl, Franz Johann, Das Kulturbild Altbayerns in den Predigten des Jordan VO:  3

Wasserburg (1670—1739), München 1939
Hörmann, Joseph, Beda Mayr, eın Ireniker der Aufklärungszeit (Festgabe Knöpfler),

Freiburg
136



Hofmann, Anton, Beda Aschenbrenner (1756—1817). Letzter Abt VO' Oberaltaich. Leben
und Werk (Neue Veröftent|]. Inst. Ostbaıir. Heimatforschung 8); Passau 1964

Hoffmann, Ilse, Der süddeutsche Kirchenbau Ausgang des Barock, München 1938
Hoffmann, Rıchard, Bayerische Altarbaukunst, München 1923
Hubensteiner, Benno, Dıie geistliche Stadt Welt un Leben des Johann Franz Eckher

Von Kapfıng un Liechteneck, Fürstbischof VO  } Freising, München 1954
Bayern und Spanıen. FEın Kapitel europäiıscher Geschichte 1M Zeitalter des Barocks, ın
GemeiLnsames Erbe. Perspektiven europäischer Geschichte. Hrsg 1. Auftrag Bayer.Staatsministeriums für Unterr. Kultus (München Q 1
Die Barockzeit Die Kunst, 1n Unbekanntes Bayern (München 1963])
190—199
Die Barockzeit Dichtung und Wiıssenschaft, 1ın Unbekanntes Bayern (München

1963 ]) 200—209
Vom Geist des Barock Kultur un Frömmigkeit 1m alten Bayern, München 1967

Hübner, Ignaz VON, Liıterarıische Nachrichten VO  —$ dem jetzıgen Zustande der baierischen
Universität 1n Ingolstadt, Frankfurt 7aL

Hübner, D (= Westenrieder, Lorenz Yı} Dringende Vorstellungen Menschlichkeit un!
Vernunft Aufhebung des ehelosen Standes der Geistlichkeit, München 1782

Hübner, P.,, Der Parnassus Boicus. Eın Beıitrag ZUur Kulturgeschichte Bayerns während der
ersten Hälfte des 18 Jahrhunderts, München 1868

11 Concilio, dı TIrento la Rıtorma TIrıdentina (Attı de StOr1CO ınternazıonale)
Irento D l Sept. 1963, Freiburg 1965

Jansen, Bernard, Philosophen kath Bekenntnisses un ihre Stellung 1E Aufklärung, in
Scholastik 11 (1936) ] mmn

Jocham, Magnus, Bavarıa Sancta. Leben der Heiligen und Seligen des Bayerlandes,
de., München 861/62

Kasper, Alfons, Strache Wolf, Steinhausen. Eın uwe. den Dorfkirchen, Stuttgart
1957

Kıfslinger, Johann Nepomuk, Geschichte des Benediktiner-Klosters St. Veıt bei Neumarkt
A, Ott 1n Oberbayern, 1n * (1915) 103—394

Knöpfler, Alois, Dıie Kelchbewegung 1n Bayern Herzog Albrecht Va München 1891
Koberger, Gebhard, Kurzgefaßte Geschichte der Augustiner Chorherrn, Klosterneuburg

1961
Krausen, Edgar, Die Klöster des Zısterzienserordens in Bayern (Bayerische Heıiımatfor-

schung München-Pasing 1953
Zısterziensertum un! Walltfahrtskulte 1M bayerischen Raum, 1n Analecta Sacrı Ordiniıs
Cistercıiensis (1956) 115—129
Das astrum Doloris für Abt Alexander VO  3 Waldsassen, 1n : Schönere Heımat
(1961) 401
Dıie Herkunft der bayerischen Prälaten des un 18 Jahrhunderts, 1n : BLG
(1964) 259— 285
Beıträge zu soz1ialen Schichtung der altbayerischen Priälatenklöster des un
Jahrhunderts, 1n : BLG (1967) 355— 374

Krick, Ludwig Heınrich, Die ehemaligen stabılen Klöster des Bıstums Passau, Passau 1923
Laıis, Hermann, Eusebius Amort un: seine Lehre er die Privatoffenbarungen. Eın hist.

krit. Beitrag ZUur Geschichte der Mystik (Freıb. theol Stud 58) Freiburg 1941
Lamb, Carl, Dıie Wıes, München 1948
Lang, Hugo, Der Hıstoriker als Prophet. Leben un Schritten des Abtes Rupert Korn-

Mannn /—1817, Nürnberg 1947

15/



Lauchert, Friedrich, Briefe VO  3 Stephan Wıest Cist.) Gerhoh Steigenberger 1n :
tMBO 71 (1900) 127—135, 285—306, 535—553

Ledergerber, Karl, Kunst Uun! Religion 1n der Verwandlung (Du Mont Dokumente) öln
1961

Leyh, Georg, Dıie deutschen Bibliotheken VO  3 der Aufklärung bis Zur Gegenwart, Wıes-
baden 1956

Lieb, Norbert, Münchener Barockbaumeister. Leben un: Schaften 1n Stadt und Land,
München 1941
Barockkirchen Zzwiıischen Donau und Alpen, München
Dıe Stiftsanlagen des Barocks 1n Altbayern un Schwaben, 1n ? tMBO (1968)
109—121

Lieberich, Heınz, Dıie Landschaft des Herzogtums Bayern, 1n Mitteilungen für Archiv-
pflege 1n Oberbayern (1923)
Übersicht ber die Prälaten des Herzogtums Bayern, 1n Miıtteilungen tür Archiv-
pflege iın Oberbayern 23 (1945)

Lindner, August, Die Schriftsteller un die Wissenschaft und Kunst verdienten Miıt-
oylıeder des Benediktinerordens 1m heutigen Königreich Bayern VO Jahr 1/50 bis ZUr

Gegenwart, Regensburg 1550
Lindner, Pırmin, Familia Quirin1 1n Tegernsee. Die bte un Mönche der Benediktiner-

abte1 Tegernsee, 1n * 50 bzw. Erg.-Heft (1897) — 318
Monastıcon Metropolis Salzburgensis antıquae. Verzeichnisse aller bte und Pröpste
der alten Kırchenproviınz Salzburg. Salzburg 1908
Monastıcon Episcopatus Augustanı antıqul. Verzeichnisse der Abte, Pröpste und AÄb-
tissınnen der Klöster der alten 1özese Augsburg. Bregenz 1913

Lippert, Friedrich, Geschichte der Gegenreformation 1n Staat, Kirche un Sıtte der ber-
pfalz-Kurpfalz ZU!r Zeıt des Dreißigjährigen Krieges, Freiburg 1 Br. 1901

Lıippert, Joh. Caspar, Abhandlungen ber die ehemaligen gelehrten Gesellschaften ın Bay-
ern (Abh Churb. Akad.) München 3 1

Lütge, Friedrich, Dıie bayerische Grundherrschaft, Stuttgart 1949
Lurz, Georg, Dıe bayerische Mittelschule selit der UÜbernahme durch die Klöster bıs SA

Sikularisation (Beıtr. esch Erziehung Unterr. 1ın Bayern Berlin 1905
Maass, Ferdinand, Der Josephinismus. Quellen seiner Geschichte 1n ÖOsterreich 1760

1/90 IL Entfaltung un: Krise des Josephinismus 0—1 (Fontes
Austriacarum 7/2) Wıen 1953

Mahler, Hildegard, Das Geistesleben Augsburgs 1m Jahrhundert 1m Spiegel der Augs-
burger Zeitschritten (Zeıtung un!' Leben IX Augsburg 1934

Martın, Franz, Salzburgs Fürsten 1n der Barockzeit, Salzburg
Salzburgs Fürsten 1n der Barockzeit 1587—1812, Salzburg

Mayer, Anton L., Liturgie und Barock, ın Jahrbuch tür Liıturgiewissenschaft 15 (1941)
f — ]

Mayer-Hillebrand, Franziska, Einführung 1n die Psychologie der bildenden Kunst, Meın-
senheim Jan 1966

Mayr, Georg Karl,;, Sammlung der kurzfälzisch-bayrischen allgemeinen und besonderen
Landes-Verordnungen, München An ]

Meichelbeck, Carl, Hıstoria Frisingensis, de., Augsburg A ]
Meinecke, Friedrich, Dıie Idee der Staatsraıison 1n der NECUCTEN Geschichte, München 1960
Merkle, Sebastıan, Dıe katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters, Berlin 1909
Moıs, a  o Das Stif} Rottenbuch 1n der Kırchenretorm des7Jahrhunderts. FEın

138



Beitrag Sar Ordensgeschichte der Augustiner-Chorherren (Beıtr. y altbayr. Kırchen-
gesch. 19)3 München 1953
Die Stiftskirche Rottenbuch, München (1953)

Molanus, Johannes, De historia SS5S,. imagınum pıcturarum, PIo VEeTO uSsu CONLIra
abusus libri quatuOTr, Löwen 1771

Morhart, Gelasıius, Kurtze Historische Nachricht VO  3 dem Ursprung und Fortgang Deß
Stiftt- un Closters Understorff, Augsburg 1662

Müller, Jacob, Irnatus ecclesiasticus, Kirchengeschmuck. Das 1St* urtzer Begriff der
türnembsten Dıngen, damıt ıne jede „Kırchen geziert un: auffgebuzt SCYN solle
Allen Prelaten cehr notwendig München 1591

Müller, Peter, Beıtrag Z Geschichte des Geisteslebens den bayerischen Augustiner-
chorherrenstiften 1m 17. und 18. Jahrhundert. Mıt besonderer Berücksichtigung des
Klosters Gars. (Ms.) München 1969 (ım Inst. Bayer. Gesch.)

Müller, Wolfgang, Briefe und Akten des Fürstabtes Martın 11. Gerbert VO'  3 St. Blasien
4—1 ıx Wissenschaftliche Korrespondenz 81—1 Karlsruhe 1962

Neumayr, Maximilian, Dıie Schriftpredigt 1M Barock Aut Grund der Theorie der katho-
lıschen Barockhomiletik, Paderborn 1938

Nicolai, Friedrich, Beschreibung einer Reise durch Deutschland un! die Schweiz 1mM Jahre
1781 nebst Bemerkungen ber Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und Sıtten, Bde.,
Berlin-Stettin 1785

Utt, Gabriel Marıa, Das Bürgertum der geistlichen Residenzstadt Passau 1n der eıt des
Barock und der Aufklärung. Fıne Studie SA Geschichte des Bürgertums, Passau 1961

Palaeotus, Gabriel, Il Paleotti) De imagınıbus SaCrıs profanis Libri Quinque. Qui
bus multipliıces abusus, 1uxta sacrosanctı Consıilıii Irıdentiniı decreta, deteguntur.
Ingolstadt 1594

Pastor, Ludwig V.9 Geschichte der Päapste se1t dem Ausgang des Mittelalters, Bde., Frei-
Jburg Br. 1855

Peetz, Hartwiıg, Der Haushalt des Klosters Polling 1m 18. Jahrhundert, 1N ! ahrbuch der
Münchener Geschichte 315—404

Pest, Matthäus, Die Finanzıerung des süddeutschen Kirchen- un Klosterbaues ın der Ba-
rockrzeit. Bauwirtschaftliche un: finanzıelle Probleme des kiırchlichen Barocks 1mM eut-
schen Süden Von 1650 bıs 1780, München O, (1937)

Pezzl,; Johann, Reiıse durch den bajerischen Kreıs, Salzburg und Leipzıg 1/84
Ptfeilschifter-Baumeister, Georg, Der Salzburger Kongrefßs un!' seine Auswirkung. 177 0—

LILLS Paderborn 1929
Pınder, Wilhelm, Das Problem der Generatıon 1n der Kunstgeschichte Europas, Berlin

Pölnitz, Frhr. v. (Götz), Dıie Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität Ingolstadt-
Landshut-München, München 1939
(Hrsg.) Lebensbilder Aaus dem Bayerischen Schwaben, Bde., München 952/61 (Ver-
öffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft b. d. Komm. f. Bayer. Lan-
desgeschichte, Reihe 3

Prantl; Carl, Geschichte der Ludwig-Maxımilians-Universität 1n Ingolstadt, Landshut,
München, Bde., München 18572

Radspieler, Hans, Franz Xaver Bronner:. Leben und Werk bis 1/04 Dıss Erlangen-Nürn-
berg 1963

Rall, Hans, Kurbayern iın der etzten Epoche der alten Reichsverfassung D ] 8
(Schriftenreihe z. Bayer. Landesgeschichte 45) München 1952

Reinle, Adolf, Eın Fund barocker Kırchen- und Klosterpläne, 1 * Zeitschrift für schwei-
zerıische Archäologie und Kunstgeschichte 11 (1950) 21 1/ —DA un (1951) 1 —21

139



Riezler, Sıgmund, Geschichte Baıerns. Bd —38, Gotha 9Q 1
Rıtz, Josef Marıa, Fränkisch-baierisches Rokoko. FEın Beıtrag ZUuUr Erkenntnis seiner Form-

ZESECTIZE, (Dıss.) München 1918
Roth, Adolf, Die Barockzeıit Das Volk, 1n Unbekanntes Bayern Ö (München o. ]

1963 ]) 181—189
Rückert, eOorg, Die Sikularisation des Klosters Polling, 1n Aus dem Ptaftenwinkel Eın

Heimatbuch (Weilheim 9— 3585
Aus der Pandurenzeit. Nach Aufzeichnungen des Propstes Franz Töpsl von Polling,
1n Aus dem Pfaffenwinkel (Weilheim 216—244
Dıie Restauratıon der Klosterkirche Polling 1—1 1n Archiv tür die Ge-
schichte des Hochstifts Augsburg (1929) 663—6/5
Pflege der Musik 1mM ehemaligen Kloster Polling, 1n BLG (1933) 11—11

Schöttl,; FEusebius Amort un!: das bayerische Geistesleben 1m 18. Jahrhundert
(Beıtr. altbayr. Kirchengesch. 20), München 1956

Ruf, Paul,;, Codices Bavariıcı. Handschritten ZUr Geschichte Bayerns 1n der Bayer. Staats-
bibliothek, in® ZBLG 18 (1955) 1— 39
Die S5iäkularisation un: die Bayerische Staatsbibliothek, Wiıesbaden 1963

Rupprecht, Bernhard, Die bayerische Rokoko-Kirche (München. Hiıst. Stud., Abt. Bayer.
esch 5 ’ München 1959

Ruprecht, dam Anton, March-Route der Herren Studenten, (s 1741
Sattler, agnus, Eın Mönchsleben Aaus der 7zweıten Hälfte des 15 Jahrhunderts, Regens-

burg 158658
Collectaneen-Blätter ZUr Geschichte der ehemaligen Benediktiner-Universität Salzburg,
Salzburg-Kempten 1890

Sayn-Wıttgensteın, Franz Prinz Z Der Inn. Vom Engadın durch Tirol nach Bayern, Mün-
chen 1961

Schafftner, Otto, Eusebius Amort als Moraltheologe, Paderborn 1963
Scheglmann, Altons Marıa, Geschichte der Säkularisation 1m rechtsrheinischen Bayern,

Bde., Regensburg 3 — 1
Schindler, Herbert, Große bayerische Kunstgeschichte, Ir euzeıt bıs die Schwelle

des Jahrhunderts, München 1963
Barockreisen 1n Schwaben un Altbayern, München 1964

Schlaich, Heınz Wolfgang, Das nde der Regensburger Reichsstifte 5t. Emmeram, Ober-
un: Nıedermünster, 1n:! Verhandlungen des Hıst. Vereıins für Oberpf. und Regens-
burg (1956) 1633—3/76

Schmeller, Johann Andreas, Bayerisches Wörterbuch, Z.weıte Ausgabe, bes VvVvon From-
INann, Bde., München 2—18

Schmid, Anton, Die Nachblüte der Abtei Benediktbeuern nach dem dreißigjährigen Krie-
(Dıss.), Salzburg 1924

Schmied, Rıchard, Bayerische chuldramen des 18. Jahrhunderts. Schule un: Theater der
Augustiner-Chorherren 1n Oberbayern besonderer Berücksichtigung des Stittes
Weyarn, (Dıss.) München 1964

Schnell, Hugo, Der baierische Barock Dıie volklichen, die geschichtlichen un die relig1ösen
Grundlagen, München 1936
Begriff un!: Symbol des Gotteshauses 1m Spiegel der spätbarocken süddeutschen Kırch-
weihpredigt, in St. Wıborada, eın Jahrbuch tfür Bücherfreunde (1940) 79 —84

Schnürer, Georg, Katholische Kırche un: Kultur 1n der Barockzeit, Paderborn 1937
Katholische Kirche un Kultur 1mM 18 ahrhundert, Paderbon 1941

140



Schöffler, Herbert, Deutscher Geıist 1mM Jahrhundert. Essays ZUr elstes- und Religions-
geschichte, Göttingen (1956)

Schöttl, Josef, Kırchliche Reformen des Salzburger Erzbischofs Hiıeronymus VO  3 Collo-
redo 1m Zeıtalter der Aufklärung (Südostbayr. Heımatstud. 16), Hırschenhausen 1939

Schosser, Adolf, Dıiıe Erneuerung des religiös-kirchlichen Lebens 1n der Oberpfalz nach der
Rekatholisierung, Düuüren 1938

Schreiber, Georg, Deutschland un Spanıen, Volkskundliche und kulturkundliche Beziehun-
SCH, Düsseldorf 1936

rSg.) Das Weltkonzil von Trıent. eın Werden un Wiırken, Bde., Freiburg 1951
Schwaiger, Georg, Kardinal Franz Wılhelm VO:  e Wartenberg als Bischof VO:  w Regensburg

(1649—1661), München 1954
Dıie altbayerischen Bıstümer Freising, Passau un Regensburg zwischen Sikularıisation
un: Konkordat (1803—1817), München 1959
Kirche un: Kultur 1mM barocken Bayern. Zum 300. Geburtstag P. Karl Meichelbecks
OSB, 1n ! (1967) 7 — 20

Sedlmayr, Hans, Osterreichische Barockarchitektur, Wiıen 1930
Dıie Entstehung der Kathedrale, Zürich 1950

Sımon, Matthias, Evangelische Kırchengeschichte Bayerns, Nürnberg
Sıttersperger, N,., Geschichte des Klosters Osterhofen Damenstift, Passau 1875
Spamer, Adolf, Das kleine Andachtsbild VO: bis ahrhundert, München 1930
Sparber, Anselm, Das Chorherrenstif Neustift, Neustif} 1953
Specht, Thomas, Geschichte der ehemaligen Universität Dıillıngen 549—1804, Freiburg

1902
Spindler, Max, Der Ruft des barocken Bayern, 1n Hıst. Jahrbuch [1993) 319— 341

rSg.) Electoralis Academıiıae Scientiarum Boicae Primordia, Briefe AaUusSs der Gr‘  un-
dungszeit der Bayerischen Akademie der Wıssenschaften, München 1959
rsg.) Handbuch der bayerischen Geschichte, IL, München 1969

Srbik, Heıinrich Rıtter VvOonNn, Geist und Geschichte. Vom deutschen Humanısmus bıs Z Ge-
SCHWAaTT, 1 München-Salzburg 1950

Stamm, Rudolf, (Hrsg.) Die Kunsttormen des Barockzeitalters. Vierzehn Vorträge (Samm-
lung Dalp 82), München 1956

Stegmann, Ildefons, Anselm Desıng, Abt VO  —3 Ensdorf O un 1 Eın Beitrag ZU!r Ge-
schichte der Autfklärung 1n Bayern (5tMBO Erg 4), München 1929

Steinberger, Ludwig, Die Gründung der baierischen Zunge des Johanniterordens, Berlin
1911

Stenger, Josef, Eıne Stunde 1n der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche, Jjetzt Pfarrkirche
Dießen Ammersee, Dießen 1929

Beinamen der Dießener Pröpste, 1n ! Lech-Isar-Land 11 (1935) 146—149
Tintelnot, Hans, Barocktheater un: barocke Kunst, Berlin 1939

Dıie barocke Freskomalerei 1n Deutschland, München 1951
Valjavec, Fritz, Geschichte der abendländischen Autfklärung, Wıen-München 1961
Vasıicek, Edmund, Abt Gottfried Bessel VO'  - Göttweıig. Eın Lebensbild, Wiıen 1912
Veıt, Ludwig, Dıie Kırche 1M Zeitalter des Individualismus 1648 bıs AA Gegenwart. Hälf-

Im Zeichen des vordringenden Individualismus Naa ] 8 (Kirchengeschichte
V, Kirsch), Freiburg 1931

Veıt, Ludwig un Lenhard, Andreas, Kırche und Volksfrömmigkeit 1m Zeitalter des Ba-
rock, Freiburg 1. Br. 1956

141



VWallenreıiter, Clara, Dıiıe Bıbliotheken bayerischer Klöster 1mM Barock Dıie Bıbliothek des
Klosters Attel, (Ms.) München 1966, 1m Inst. Bayer. Gesch./München.

Weber, Max, Soziologie Weltgeschichtliche Analysen Politik, Stuttgart (Krö-ner-Ausgabe).
Weisbach, Werner, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlın 1921
VWerner, Karl,;, Geschichte der katholischen Theologie, selt dem Trienter Konzil bıs ZUur

Gegenwart, München-Leipzig 1889
Westenrieder, Lorenz VON, Geschichte der bajerischen Akademie der Wiıssenschaften, Bde.,

München 1784
Wiedemann, Theodor, Beiträge ZUT Geschichte des Stittes Beyharting, nach Urkunden

bearbeıtet, in (1852) 1313 un 577—591
Wıdmann, Meıinrad, Wer siınd die Auftfklärer? Beantwortet nach dem ganzen Alphabete.

Augsburg
Wınter, Eduard, Der Josephinismus un seıne Geschichte. Beıträge ZUur Geistesgeschichte

Osterreichs 0—1  9 Brünn-München-Wien 1943
Wöhrmüller, Bonifaz, Literarische Sturmzeichen VOrTr der Säkularisation, 1N ! tMBO 45

(1927) 1 Z
Wolfram, Ludwig, Dıie Iluminaten ın Bayern und ihre Verfolgung, Erlangen 1899/1900
Ziegelbaur, Magnoald, Novus rei liıterariae ordinıs Benedicti Conspectus. Regensburg

1739
Zürcher, Rıchard, Der Anteil der Nachbarländer der Entwicklung der deutschen Bau-

kunst 1mM Zeitalter des Spätbarocks, Basel 1938

ABKURZUNGEN

Cgm Codex germanıcus monacensıs
Cim Codex atinus monacensıs

Deutingers Beıträge
Generalregistratur
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
Klosterliteralien
Klosterurkunden

OA  z Erzbischöfliches Ordinarıiatsarchiv München
Oberbayerisches Archiv
Bayerische Staatsbibliothek München

tM Studien un: Mitteilungen ZU!r Geschichte des Benediktinerordens
StL Bayerisches Staatsarchiv für Niederbayern, Landshut
StObb Bayerisches Staatsarchiıv tür Oberbayern, München
ZBLG Zeitschrift tür bayerische Landesgeschichte

14°7)



Eınleitung

Der Iyp
Dıie vorliegende Arbeit verfolgt we1l Ziele Zum ersten untersucht s1e den bayeri-

schen Barockprälaten als Bauherrn, als Auftraggeber für Künstler und Handwerker,
als historische Gestalt 1ın iıhrer Stellung 1n Raum un: eıt Zum Zzweıten und eigent-
lıchen geht aber die Frage: Bıeten die Quellen mehr als ıne NZUsa|ammMmen-

hängende Reihe einzelner historischer un: prosopografischer Daten? Schälen sıch
Gemeinsamkeiten heraus, zeigen die Einzelpersonen AÄhnlichkeiten, die über das
Zutällige hinausgehen? Handeln S1e AUSs verwandten Beweggründen, VeIiI-

gleichbaren Sachzwängen, in denselben Absichten? Kurz: Wenn iıhn o1bt, wı1ıe
sıeht AUS: der bayerische Barockprälat?

Dıiese Frage tragt das Kennze:i  en vieler Probleme historischer Art S1e 1St NCU,
dıe Antwort daraut hingegen längst geläufig.

Beginnen WIr bei uns selbst, mi1it einem Blick ın die einschlägige Schublade uNseres

Vorstellungstypen-Archives, sehen WIr den bayerischen Barockprälaten leibhaftig
VOT uUunNs:! 1n respektabler Leibestülle un: verbindlicher Liebenswürdigkeit, eın
Kenner der Genüsse nıcht LUr VO'  - Tatel und Keller, VO  3 durchschnittlicher Fr  Oom-
migkeit, jedoch überdurchschnittlichem Kunstsınn, eın Mann überschäumender Vıta-
lıtät, ıne barocke Kraftnatur

Auf der Suche nach der Herkunft dieses Klischees stoßen WIr zunächst aut die
Darstellung der arocken Bilderwelt, 1n der eın solcher TIyp geläufigsten C1I-
scheint‘. Ob siıch die Menschen dieser Stilepoche nıcht NUuUr sahen, sondern ob s1ie
vielleicht tatsächlich aussahen diese Frage erührt das Grenzgebiet, aut wel-
chem sıch, alle Kunstperioden anlangend, der Hıstoriker wıe der Kunsthistoriker
gleich unsicher bewegen.

Auft die Bılder der arocken Kunst tolgen die literarischen Schilderungen der
Aufklärungszeit. Um ıh: bekämpten, benötigt INa  w} einen ftestumrissenen
TIyp Lutheraner oder Katholiken, >  © Juden, un auch Öönch
Die Prälatentypen, die VO'  $ unzähligen Schmähschriften un Satıren, wırksamer
noch von den Novellen und Omanen der Sorte „Erlebtes hinter Klostermauern“
bıs weıt 1Ns vorıge Jahrhundert hinein immer wıeder 11ICUu konturiert wurden,
zeıgen 1m polemischen Zerrbild derart ähnliche Züge Ww1e€e heutiges SSOZ12-
tionsbild, da{ß auch dieses oftensichtlich noch mıiıt Aaus Jjenen trüben Quellen stammt“.

Vgl Porträt des Propstes Martın Rıegg VO  3 Indersdorf, Abbildungsteil.“  D Als grundsätzliches Beıispiel se1 hier eine Passage Aaus Pezzl, Reise durch den baijerischen
Kreıs, 203 ff., wiedergegeben. Dıiıe Darstellung umreißt 38 die Typvorstellung der Auf-
klärungsliteratur: „Die begüterten Mönche, der eigentlich die Prälaten, sınd vornehm,
als da{fß Sı1e sıch MI1It nıedrigem Volke, WwIe die gemeınen Glieder der politischen Gesell-
chaft sınd, abgeben wollen. Sıe drängen sıch die höheren Klassen. Mınısters, Damen,Domherren, Offiziers, Regierungsräthe, hohe un nıdere Beamte, ST Sehen Sıe diıe Ge-
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Nur der aufßerordentliche Kunstsıinn, den WIr Heutigen den Barockprälaten
rühmen, wıird iıhnen VO  $ der angeführten Liıteratur abgesprochen, da den Barock
als Kunst würdıigen erst den etzten drei Generationen dieses Jahrhunderts
möglıch gEWESCH 1St”. Heutzutage 1St MI1It der Verachtung der arocken Kunst auch
der Kampf das Mönchtum und damıt die Verteufelung oder die Ironisierung
seiner Vertreter überwunden. Der Typ des „Barockprälaten“ aber WAar etabliert un
blieb, Z5äh wıe alles Typisıierte.

Dıie Reaktion auf die SuLt einhundertfünfzig Jahre des Verkennens un Ver-
drängens barocker Vergangenheıt, zumal 1in Bayern, 1St 1n den Dreißigerjahren mMit
acht aufgebrochen. Nachdem der „Ruf des barocken Bayern““ artikuliert WAar,
folgte ıhm LICU begeistert nıcht bloß das Interesse der Wıssenschaftler 1n Volks-
kunde, Kunsthistorik un Kırchengeschichte, sondern sehr bald auch das der Kunst-
liıebhaber un ammler. Barock 1St ode geworden, erst die barocke Kunst, hohe
Ww1e volkstümliche, dann der „Geist des Barock“*.

Dıiese Erscheinung erinnert die Wiederentdeckung der Gotik un der hohen
eIit der Ritterkultur un: wırd MIt dem Wechsel des Stil- und Zeitgeschmacks
erklärt. FEın großer Unterschied esteht aber zwischen a1] jenen „Renaıissancen“
un: der Besinnung auf die arocke Vergangenheit Bayerns: diese nämlich 1st gerade
STrst Vergangenheit geworden.

Der bayerische Barock erscheint als ine natiıonale un katholische Angelegenheit,geschaffen VO  3 unaustauschbaren Ereignissen und Entwicklungen der bayerischenGeschichte un der katholischen Frömmigkeıit 1n einem territorial geschlossenen und
bäuerlich bestimmten Land Dıie Wurzeln, Aaus denen als einmalıge Kulturstufe
erwachsen konnte, sınd zeitbedingt SCWESECN. Der feudalen Sozijalstruktur haben
schon die Entwicklungen der Jahrzehnte die Jahrhundertwende eın Ende be-
reıtet; spatestens der Weltkrieg hat dann den etzten Schößling lebendigenBrauchtums abgeschnitten: die künstliche Volkskultur-Hochzüchtung des Drıiıtten
Reiches zeigt 11UT allzudeutlich, da{fß die Wurzeln längst abgestorben 3 0 0M Dıie
katholische Kırche trennen VO' Trıdentinum inzwiıschen we1l Konzıile, Wenn siıch

sellschaften un Verbindungen der Prälaten! Wıe könnt ihnen auch daran fehlen? Ihr
Reichtum, ihre Palläste, ihre vollen Keller, ihre Köche, Pterde un Hunde, iıhre Kreutze,Uhren, Dosen, Rınge, Schnallen BIC. VO  - Gold und Brillanten, alles macht s1e Leuten

l faut. Lukullische Schmäuse, Jagden, Spazierfahrten, Landbelustigungen, hohe
Spiele, Musıken; alles dieß macht S1E bey allen Gattungen der Mächtigen des Landes be-
liebt. Der Landkavalier hilft ihnen ıhre Namens- un!' Ordensfeste zelebrieren: un selbst
der Mınister divertirt sıch einıge Tage 1n der Abtey, Wenn 1mM Herbst Zur Einnehmungder Stift, der ZU) Fuchsklopfen auf seine Güter kommt. Und die Damen! wer kennt
ıcht die allgemeine Praedilektion der katholischen Damen tür die Prälaten! Wer kennt
die Talente nicht, durch die sıch diese Männer MIiIt den drey Gelübden den Toiletten
beljiebt machen? Diese Art,; sıch Freunde un Gönner machen, 1St freylich ungleichangenehmer als jene der Bettelmönche, ber s1e 1St auch kostbarer: Allein, die Prälaten gebensıch Sdanz willig dareın, denn für eins genussen Ss1e selbst mit, un dann opfern sıe W as
1Ur auf, sıch den Besıtz des übrigen desto unverrückter versichern, welches ihnen
bısher noch Sanz treftlich gelungen ist“.

Bahnbrechend Burckardt: Gurlitt: Wölfflin; Schmarsow:;: Abbildungswerk Aufleger-Trautmann, Reinhardstoettner. Zwiıschen den beiden Weltkriegen erfolgte die Entdeckungdes bayerischen Volksbarock: Hauttmann, Baukunst 1921, un Feulner, Bayr. Rokoko,
1923

SM  SM Programmatischer Tıtel VO:  - Spindler 1955
Hubensteiner 1967
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auch ın ıhr noch weıit länger arockes Formengut gehalten hat“ Sowohl 1M g-schichtlichen Werden wıe 1mM sozlialen, 1mM kulturellen als auch 1m katholischen Be-
reich sınd also die Voraussetzungen für den bayerischen Aaro eın für alle Mal
überholt. In schnellen Schritten eilen WIr, die renzen der historischen Begriffe„Neuzeıt“ un „Neueste eit weıit hinter uns lassend, einer Welteinheitszivili-
sat1on9einer uen Stufe globaler Kultur. Von dieser uen Stutfe Aaus wırd
für jeden Hıstoriker irgendwo in der Welt der Abstand seınem Thema, den
Epochen der Vergangenheıt, z1emlıch gleich weıt se1n. Für uns Spätgeborene, die
WIr eben noch die allerletzten Ausläuter arocker bayerischer Kultur als Lebens-
phänomen, ıcht L1UL 1n Museumsatmosphäre oder ın der Klamauk-Kultur der
Fremdenverkehrsindustrie, erlebt haben, scheint d  1€es ıne einzigartıge Möglıchkeit

se1in. Je näher der Hıstoriker seinen Quellen steht, wobei mit „Nähe“ persOön-
lıchkeitsbedingte, gesellschaftsbedingte oder geschichtsbedingte AÄAhnlichkeiten der
Lebensumstände gemeıint ist, desto problemgerechter, sinnvoller und sachgemäßer
wırd seine Erkenntnis se1n, schon weıl seın eigenes Erleben als zusätzliche
Quelle besitzt. Aus dieser Sıcht heraus können WIr NUur begrüßen, daß „Bayerı1-
scher Barock“ als Thema VO  w} Forschung und Publizistik gegenwärtig besonderes
Interesse findet

Der Reihe nach werden die einzelnen Denkklischees, die sıch hier eingenistet
haben, einer Revısıon unterzogen. Wıe WIr sahen, scheint dies bei unNnserem Begriff
„Bayerischer Barockprälat“ eshalb besonders schwer tallen, weıl sıch dabei

eine estark konturierte, lebhaft gesehene und MmMIit Gefühlswerten befrachtete
Typenbildung handelt. Hıer bedeuten schon kleine Korrekturen einen Fortschritt:
ıne davon Z} Beispiel die Erkenntnis, da sıch bei der „pompösen,
völlig tormlosen un!: geschmacklosen Biılderey un! Mummerey“, der die Prälaten
des und Jahrhunderts in ıhren Kirchen- un Klosterbauten eın rıesiges Be-
tätigungsfeld boten, Kunst handelte, die Prälaten also nıcht stumpfe oder bar-
arısche Kreaturen, sondern oftensichtlich asthetisch empfängliche Menschen WAaren;
diese Einsicht stellte sıch mit der Wiıederentdeckung des Barocks als Kunstepoche als
ine der ersten Folgerungen eın.

Ebentalls VO  3 der Kunstgeschichte angestoßen, bildete sıch bald darauf die
Ahnung, da{ß iın gleicher Weıse, wıe der Stilbegriff Barock 1n einzelne unterschied-
ıche Perioden, anderem das charakteristische Rokoko, dıfterenziert werden
mufßs  5 auch der Menschentyp, dem diese Kunst entsprach, nıcht zweıihundert Jahre
lang als gleichbleibend dargestellt werden ann. Zu mehr als einer Ahnung jedoch
reichten die enntnisse noch nıcht Aus.

Mıt der Vorstellung, die Mehrzahl der bayerischen Barockprälaten se]en Bauern-
söhne SCWESCH, raumte erst 1n Jüngster Vergangenheit ıne zielbewußte Spezial-
torschung a2u Es stellte sıch heraus, daß die Prälaten ZU überwiegenden Teıl
dem gehobenen Bürgerstand und der mittleren und unferen Beamtenschicht eNt-

un auch be1 den Klöstern keineswegs von „Bauernkonventen“ SCSPIo-
chen werden ann.

Schließlich se1 noch die „barocke Kraftnatur“ SCHANNT. Nach Porträtdarstellun-
SCI1, Beschreibungen, biographischen Daten, darunter auch Angaben über den (Ge-
sundheitszustand, hat 1n den arocken Konventen und den Prälaten nıcht

Vgl Schnell, Liturgie der Gegenwart 1n Kirchen des Barock, 1ın Das Münster 18
(1965) 14/—156

Krausen, Herkunft.
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mehr und nıcht weniıger schmächtige und große, melancholische und cholerische,
dıicke un hagere Menschen gegeben als heute: der feiste, bacchusverfallene önch
1St 1ıne Karıkatur der Polemik. Gewiß, die barocke Kunst War 1m Gesamten über-
schiumend un vıtal, s1e liebte das Lebendige un Blutvolle;: Darstellungen des Sub-
tiılen, Durchsichtigen, Spirıtuellen lagen iıhr 1m allgemeinen wenıger. Eınen ikono-
graphisch besonders bevorzugten Menschentyp aber vollends auf physischeRealitäten übertragen tührt u1ls hier ın den gefährlichen 50g der Spekulation.Stück für Stück analysıerend können WIr also manchen Stein Aaus dem Mosaik
unseTres festgefahrenen Begriffs herausbrechen. Wırd damıiıt das Typgebilde völlıgaufgelöst, oll vielleicht völlig aufgelöst werden?

Der „Idealtyp“ Max Webers „wiırd durch einseitige Steigerung eines
oder ein1ger Gesichtspunkte un durch Zusammenschluß einer Fülle VO  $ dıffus un
diskret, hıer mehr, dort wenıger, stellenweise Sar nıcht vorhandener Eınzelerschei-
Nungen, die sıch jenen einseltig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen einem
1n sıch einheıitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit 1St dieses Ge-
dankenbild nırgends 1n der Wıiırklichkeit empirisch vorfindbar, 1St ıne Utopie,und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, 1n jedem einzelnen Fall test-
zustellen, w1e€e nahe oder w1e ferne die Wıiırklichkeit jenem Idealbild steht

Mıt dem Typ Jetzt als Utopie definiert haben WIr eın heuristisches Instru-
mMent be] unserem Gang durch die Quellen Verfügung, un: mMi1t den Quellen-daten wıederum eın Regulatıv für die Typvorstellung. Gleichermaßen wırd gefragtnach Verschiedenem un: charakteristisch Gemeinsamen. FEın Zusammentragen VO  3
Tatsachen führt NUr dann weıter, WECNN eiınem Oberbegriff subsummiert WOI-
den kann. Dıiıe absolute Sauberkeit des Begriffs ertfordert ihrerseits das Opfter der
Inhaltsleere. FEın erstier Typentwurf 1St nıcht LLULTE nützlıch, erweıst sıch 08als unentbehrliıch:; ine festgefahrene TIypvorstellung mu{fß indessen zunächst bıs auf
ıhre Bausteine zerlegt werden.

Dıie vorliegende Arbeit prüft den herkömmlichen Begriff den Quellen und
11l damıt einer historischen Strukturanalyse des bayerischen Barockzeitalters
beitragen.

Dıe Methode
Unsere Frage nach dem arocken Bauherrn 1n seıiner eıt und seıner Umgebung,iın dem Verständnıis seiner Mıtmenschen un 1n seiınem Selbstverständnis, 1st ıne

z1iemliıch moderne Frage; Eerst MNSeTre Epoche in ihrer psychologischen Neugier kann
S1e stellen. Es 1St prüfen, ob WIr MmMIit solchem fragen VO  — uUulLllSeEeTrTeN wel- un
dreihundert Jahre alten Quellen überhaupt ıne AÄAntwort dürfen

Auf dıe gegenwärtige Gesellschaft bezogen, würde sıch der Soziologe denn
1n se1ın Berufsinteresse fıele Nsere Thematik heute VOL allem der Umfrage un:
des Interviews bedienen; würde die schriftlichen AÄußerungen der betreffenden
Indıyiduen un das Auftreten der einzelnen in den Gruppen oder als Gruppeinterpretieren; ın der persönlichen Gegenwart böten ıhm Physiognomie un!:
Habitus weıtere Erkenntnismöglichkeiten.

Max Weber, Dıie Objektivität sozialwissenschaftlicher un sozlialpolitischer Erkenntnis,Erstdruck 1n ! Archiıv für Sozialwissenschaft und Soz1ialpolitik 19, 24 —87 Hıer ZIt nach
der Krönerausgabe 235

S Vgl Bosl, Frühformen.
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Eın Großteil der Probleme se1nes Forschungsprojektes eträte arüber hinaus
Dınge, die 1LUFr ausnahmsweise schrıftlich fixiert, noch viel wenıger begründet WEeI -

den; solche AÄufßerungen setzen eın differenziert entwickeltes Reflexionsvermögen
vOoraus, verbunden MIt einer gewissen Ausdrucksbegabung. Dıiıe geschickten psycholo-
gischen Analysen einer modernen Spezialwissenschaft vermögen aber, verbunden
miıt der weıten Streuung ihrer Beobachtungsmöglichkeiten, vielem 4a1ls Licht Ver-
helfen, Was ohne gezielte Untersuchung e  '9 meıst auch unbewußt geblieben
ware. Dıie aut solche Weıse NCUSECEWONNENE höhere Stufe der Bewußftheit erlaubt
ihrerseits wıieder eın difterenzierteres Probleminteresse.

Der Historiker, den die nämlichen Fragen bewegen, steht 1m Vergleich seinem
Kollegen AUuUS der Soziologie VOoOr einer völlig verschiedenen und wesentlıch kompli-
zierteren Sıtuation. Da iıhn Jahrhunderte VO  3 selınen Untersuchungspersonen
trennNen, Jahrhunderte ertüllt VO materiellen und geistıgen Neuordnungen, fällt
1Ur als handgreıiflichster Unterschied ZUuUerst 1Ns Auge. Das grundsätzlich Andere
1St Der Historiker bleibt auf die Überlieferungen angewlesen. An seınen Quellen
hat kein unerschöpfliches Untersuchungsmaterial, ebenso wen1g auch „objektive“
Gegebenheiten, auch nıcht 1m Fall schrıiftlicher Aufzeichnungen.

Dreı Faktoren siınd orob umrıissen die be] unNnserem Thema oft ZUuUr Resıi-
gnatıon zwingen: die lückenhafte Überlieferung, die Vorauswahl des Materıals
durch die Quellenautoren un!: die andersartige Bewußtheit ın der Dıstanz der e1It

Der weıtaus überwiegende Teıl des Materıals, VO  3 dem WIr nformationen für
Thema dürfen, STamMmMtLTL Aaus den klösterlichen Archiven, deren Schick-

ca] durch die Säkularisation der bayerischen Klöster 1M Jahre 1803 gekennzeichnet
1St Gleich bei ıhrem Erscheinen 1n den Klöstern übernahmen diıe Aufhebungs-kommissare auch die Verfügungsgewalt über dıe Archive, durchsuchten mehrmals
nach den Instruktionen der Regierung die Bestände un sonderten alle für die Ab-
wicklung der Administration wichtigen Unterlagen AauSsS, WwI1e Rechnungsbücher,Grundstücksakten un Zehentregister, teilweise auch Bauunterlagen. Im Frühjahr
1804 durchreiste der kurtürstliche Geheime Landesarchivar VO  3 Sammet die einzel-
1LeCN Gerichtsbezirke und hob Zur Eınsendung nach München alle Urkunden un!
Akten AUS, die nach seiner Ansıcht VO  e besonderem Juristischen oder historischen,
gelegentlich auch kuriosen Interesse Diese ausgesonderten Archivalien bıl-
den heute mit den Unterlagen der staatlıchen Zentralbehörden den Hauptbestandder Urkunden un Liıteraliıen der bayerischen Staatsarchive. Sehr viel VO  : dem, W as
INa  5 damals zuständıge staatlıche Aufßenstellen extradierte, 1st noch 1m 19
Jahrhundert eingestampft worden oder sonstwıe der Vernichtung anheim gefallen.Eınıge Akten der kirchlichen Verwaltung gelangten auf Umwegen ın bischöfliche
und pfarrliche Archive, oft auch ın private Hände, S1e leider vieltfach noch
schwer oder überhaupt nıcht zugänglıch sind. Gemä{fß dem anders gelagerten Inter-
S5C derer, die die Archivauswahl trafen, lassen zudem die Bestände viele geradefür NseTeE rage wichtige Quellen vermıiıssen.

Von den Büchern und Manuskripten der Klosterbibliotheken, Aaus denen Aretin
die „erheblichsten“ ausgewählt hatte, wurden die meısten, nämli;ch die „unerheb-
lıchen und ärgerlichen szeten“ un!: oft auch dıe Dubletten, die natürlich bej der
stattlıchen Zahl der betroffenen Klöster ın tieter Staffelung anfıelen, den
Makulaturhändler gegeben; die Archive bewahren VO'  3 tast allen Prälaturen dıie

10 Scheglmann; Ruf; tür Herrenchiemsee ZU) Beıispiel Bomhard, Kunstdenkmäler 111
313
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damals angeforderten Verzei  nisse der „zurüé:kgebliebenen“ Bücher*. Porträt-
sammlungen kamen den Hammer und wurden dadurch unwiederbringlich
zerrissen; höchst selten sınd noch N Prälatengalerien erhalten. Doch finden sich
immer wıeder 1ın Pfarrhöfen und bei Bauern, 1m Heiımatmuseum oder Speıcherfrüherer Klostergebäude Darstellungen und Bıldnisse, un ware höchste Zeıt, s1ie

inventarisieren".
Obwohl dıe bayerischen Prälaten des und Jahrhunderts höhere und hohe

Schulen absolviert haben, bılden s1e gegenüber iıhren Konventen keine Eliteklasse
1mM Sınne spezifischer Intelligenz, einıge echte Wiıssenschaftler AdusSCcNOMMEN.
Schon ihre vieltachen Verpflichtungen verhinderten 1m allgemeinen wissenschaft-
ıche Tätigkeit; Reıisen, Einladungen, GäÄäste un Feıern, die anz ast des Reprä-
sentierens, ließen nıcht Z, dafß siıch der Prälat längere eit den Schreibtisch
setzte Ausnahmen werden ISLT aAb 1750 häufiger.

Die meısten VO  $ ihnen, VOT allem 1m frühen Jahrhundert, beschränkten sıch
auf die nötıgen Aufzeichnungen Zur OGkonomie und Administration; auch Briefe
halten sich durchaus iın diesem Rahmen. Selbst Tagebücher, wenn überhaupt er-

halten, bringen tast ausschließlich Daten und Fakten politischer oder verwaltungs-
technischer Art. 1M günstigsten Fall noch Klatsch AUuUS der näheren Umgebung.
Breiteren Raum nehmen Außerungen den vielen großen un kleinen Streit1ig-
keiten ein, Ww1ıe s1e in eiınem Zeitalter strenggeregelter Hıerarchie und der Vorliebe
für Protokollfragen unvermeidlich 72 Reflexionen über Absichten und Ziele
des eigenen Handelns oder Sar psychologisierende Selbstentblößungen suchen WIr
vergebens.

Vieles, Was sich ereignet hat und erlebt wurde, tehlt also völlig, weıl nıcht ZUur
schriftlichen Fixierung gefunden hat Zu der quantıtatıven trıtt erschwerend die
qualitative Lückenhaftigkeit der Quellen.

Objektiv Geschehenes mu{ das Medium eines Subjekts passıeren, „Geschichte“
werden. Wenn vieles, W as sıch 1n der Umgebung der damalıgen Menschen

Lrug, sıch 1n keinem schriftlichen Niederschlag bewahrte, SC deshalb, weiıl ihm tür
die Zeıtgenossen der Charakter eines Ereignisses fehlte oder weıl auf eın g-
eıgnetes Mediıum traf, das dıe Relevanz dieses oder Jenes Vorganges hätte erfassen
können. Bedeutsame Veränderungen beginnen ın der Regel unscheinbar und iıhre
Wurzeln lıegen der Bewußtseinsschwelle der Miıtwelt: tällt schwer,
das eigene Zeıtalter artıkulieren. Die Dımensionen unserer heutigen Exıistenz
haben sıch gewandelt, da{ß einem Großteil der Menschen heute Erlebnisbereiche
zugänglich sınd, 1ın die das Bewußtsein der trüher Lebenden, selbst besonders Dıis-
ponierter, nıcht vordrang, daß aber andererseits das relativ stabile Lebensgefüge
einer archaıischen oder einer teudalistischen Gesellschaft in einen nıe gekannten
Pluralismus der Normen wıe der Möglichkeiten ausmündete!?.

Wenn WIr AaUuUs diesem Erleben heraus NseTe Fragen ine andere Bewußtseins-
epoche richten, mussen WIr daher das Ausbleiben einer AÄAntwort legitimerweise als
andere Art einer AÄAntwort annehmen, als eın seinerseits interpretierendes Phä-
en dafß nämli:ch damals nıcht frag-würdig Wal, Was uns fraglich 1st.

11 Eıne wichtige, noch ıcht ausgewertete Quelle Zur Literatur- un Geistesgeschichte!
Eınen dankenswerten Anfang macht Backmund, Chorherrenorden.

13 K. Bosl, Pluralismus und pluralistische Gesellschaft. Bauprinzıp, Zerfallserscheinung,
Mode, München un Salzburg 1967

148



Dıe Quellen
Außer den allgemein bekannten Quellen den Ereignissen der „Außeren Ge-

schichte“ der Epoche 1m Reich iın Bayern, in der unmittelbaren Umgebung des
Klosters und 1m Kloster selbst, die vielfach bereits publıziert un a  et
vorliegen, bietet siıch für iseIre spezielle ematık als besonderes Quellenmaterıal

Quellen der Fremdbeobachtung
Sıe liefern Intormationen darüber, w1e der barocke geistliche Bauherr VO  3 seiner

Umgebung gesehen un dargestellt wiırd. Dıie Erwartungen der übergeordneten
staatlichen un geistlichen Behörden ertfahren WIr DOSItLV AUuUS den allgemeınen
und speziellen Mandaten VO:  - seıten des Landes- un des Diözesanherrn oder A2UuUS

den Instruktionen den Prälatenwahlen, die gelegentlich vorgelegt wurden;
negatıv Aaus Visıtationsprotokollen un Rügen, AaUuUSs Eingaben un Beschwerden der
Konvente oder Herrschaftsuntertanen. Wıe sıch die Angehörigen der soz1ıalen
Parallelgruppen des Adels, der städtischen Bürger oder der Beamten den Prälaten
vorstellen, zeıgen ebentalls Beschwerden und Berichte die Obrigkeıit, aber auch
Predigten und Festschritten den besonderen Anlässen wıe Wahljubiläum, rıe-
stersekundız oder Exequıien, zeigen Briefe, Nachrufe und nıcht zuletzt die zeıtge-
nössischen Chronikaufzeichnungen. Auch die Bildnisse gehören hierher.

Quellen der Eigenbeobachtung
Dıie Quellen für dieses Thema fließen recht spärlich. Die Mischform zwischen

Fremd- und Eigenbeobachtung haben WIr ın den Außerungen eınes Prälaten über
seinesgleichen vorliegen, 1n Brief, Festpredigt, Nachruft un: Pflege VO  } glorıa und
memorı2 1m Totenkult. Als Symbolidentifikation interpretierbar bıeten sich auch für
dıese Quellengruppe diıe Denkmiäler der bildenden Kunst Al insofern S1e VO'

Prälaten selbst veranlafßt un! 1n Auftrag gegeben worden sınd, ZU Beispiel Por-
trats, Denkmünzen, Autfbauten bei den theatralischen Darstellungen und Aufzügen.
Hıer lıegt die Bedeutung, die für Thema den arocken Kloster- und Kıiırchen-
bauten zukommt:;: ihr Wert als Quelle ste1gt erheblich, weinll der Bauherr sSie AausSs-

drücklich als „sein Werk“ empfindet.
Direkte Quellen, wıe sıe dem Wirtschaftshistoriker, dem Verfassungshistoriker

und auch dem Kunsthistoriker ZUuUr Verfügung stehen, können WIr gemäfßs der
Natur unseIrer Frage NUr in außerst seltenen Fällen(der indirekte Schluß
und die Interpretation einer Quelle durch ıne andere werden wesentlich die
Methode estimmen. Vieles muß Hypothese bleiben, manches Ergebnis sich miıt
einer schmalen Basıs begnügen. Überhaupt 1St eın einz1ıger methodischer Weg Cn

gesichts der Verschiedenheit der Quellen gar nıcht möglich: Es sind Fakten
ermitteln, Ereignisse rekonstruleren, nach otıven wird gefragt, MI1It philo-
logischem Instrumentarıum siınd Texte untersuchen, mit psychologischem Be-
gyriffsapparat Verhaltensweisen erklären un Wertvorstellungen analy-
sıeren. Die Art der Quelle bestimmt die Methode:; durch Übernahme VO  3 Ergeb-
nıssen anderer Forschungsgebiete, VOIL allem der Kunsthistorik, werden notwendi-
gerweise deren Methoden mitbejaht. Der weıtgespannte zeitliche Rahmen Zwingt
darüber hinaus Zusammenfassung und gew1ßß auch oft Schematisierung.

Das Idealprogramm, dieses Thema bearbeiten, ware ıne gleichzeitig totale
wıe detaillierte Analyse des bayerischen Barockprälaten als Bauherrn und Men-
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schen seiner eıit Dıie Totalıtät scheitert der Lückenhaftigkeit der Quellen,die Detailschärte der zeıtlichen un: räumlıchen Ausdehnung zweihundert Jahreun die fünfzig Klöster 1n Sanz Alt-Bayern dem quantitatıv un qualitativsehr heterogenen Materı1a]l un der geringen Zahl einschlägiger Vorarbeiten.
Hıngegen bietet sıch als erreichbares Zıel, and e1ınes ausgebreiteten Quel-lenmaterials ein1ge wesentliche Grundzüge herauszuarbeiten, iın größere Zusam-

menhänge einzuordnen un VOT allem Ansätze sichtbar machen für NeUuUe
Fragen, 1LICUEC Gesichtspunkte, für weıtere Forschung.

Kunstım Dienstder Religion
Es 1St außerordentlich reizvoll, der Genese des bayerischen nachzu-

gehen, die Rezeption des Geschmacks un seine Ausformung untersuchen,
vertikal VO Stil des Herzogs- un: Kurfürstenhofes bis hinunter dem MacCc|ı  ..
tigen Ausstrahlen 1n die Volkskunst, und horizontal VO  - der ersten Entfaltung 1n
den Bauten der herzoglichen Auftraggeber bıs 1n seine Blüte 1m Ende gehen-
den und dem Antfang des Jahrhunderts und seiner Ausmündung 1Ns
bayerische Rokoko.

Doch begreifen W 1r „Barock“ nıcht allein als Terminus der Kunstwissenschaft,
sondern verwenden ihn für den Stil der Lebensäußerungen des Barock-
zeıitalters. Das Kolorit der Epoche, die Denkweise, das spezifische Weltgefühl,
die Ideale un Wünsche, Vorurteile un Schwächen, die Sıtten und Rechtsnormen

Wenn WIr der Überzeugung sind, daß die Kunst des Zeıtalters uns mit den
Menschen konfrontiert, VO  ; denen un: für die S1e geschaffen wurde, gıilt dies
1m besonderen Ma{iß tür die Barockzeit.

Dıieser Stil mit der aAsthetischen Doktrin, ıne AArı totale“ se1ın, ine Totalı-
tat, die die Einheit iın der Vieltalt ausdrückt, ohne die Mannigfaltigkeit VCI-

leugnen, die Gesamtheit eiınes reichgegliederten KOosmos, WAar prädestiniert dafür,
da{ß seın Name VO  — der Kulturgeschichte übernommen wurde. Vom „gotischen
Menschen“, VO „Rokokofürsten“ konnte IYSLT gesprochen werden, nachdem INnan

Barock die Übernahme des kunstwissenschaftlichen Terminus als Sıgnatur des
Zeıitalters nıcht blo{fß als möglıch erkannt, sondern als heuristisches Miıttel schät-
zen gelernt hat

Kunst als Symptom: erhält der Hiıstoriker iıne LEUE Quelle, WEn
in der Vergangenheit nach Ausschau hält, das kaum Je aktenkundig wiırd:
nach den Gedanken un Gefühlen der Menschen. Barock WAar eın Gesamtstil 1mM
doppelten Sınn: ıne Kultur, die siıch 1n jeder Lebensäußerung Sanz spezifisch AaUuUS-
pragte, Ww1e€e S1e alle Künste ZU Gesamtkunstwerk aufrief, un 1ne Kultur für
alle, tür den Adeligen w 1e für den Gemeıinen, für den Kleriker Ww1e€e tür den
Laıen, tür den Gebildeten w1e für den Taglöhner.

Das (Gesetz des Zeıtgefälles wırd dennoch nıcht verletzt. Dıie Renovıerung der
Klosterkirche 1n Polling beweist einen der ersten Versuche, sıch MI1t dem
Stil auseinanderzusetzen, während anderwärts noch spateste Gotik nachschwingt.Dıie Klassizisten finden das reiche, bunte Formenspiel iın den Barockkirchen
schon unerträglich, als dıe bäuerlichen Walltahrer noch unbeirrt ıhre barocken
Votivtateln die Wände der Gnadenkapellen hängen"“,

Eın interessantes Beispiel bringt Bomhard, Kunstdenkmäler I1I1 DF E: für dıe Pfarr-
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Dieselbe Gesetzmäßigkeıit beweıst sıch auch 1mM Nn gesteckten Rahmen. Dıie
dem Hoft oder 5Sfischen Kreisen nahestehenden Klöster bauen oder renovıeren
früher und grofßzügiger als Jjene, dıe örtlich oder einflußmäßig abgelegen siınd.

Für Thema haben WIr die Wurzeln dort aufzudecken, der Großteil
der Vorsteher der altbayerischen Prälaturen herstammt. Die Bürger 1ın den
Märkten un Städten, die Bierbrauer, Weıingastgeber un: Kaufleute Wann
WAar 1n diesen reisen der NEUEC Zeirtstil Allgemeingut? Da{iß ıhre Söhne Eerst noch
die nahezu völlig jesuitische Ausbildung absolvierten, die s1e auch intellektuell 1n
die Frömmigkeit un Geistigkeit der katholischen Restauratıon hineinwachsen ließ,
kann zunächst unberücksichtigt leiben. Dem Alleingang eines Prälaten beim
Kirchenbau, bei der Anschaffung Paramente, bei der Gestaltung des (sottes-
dienstes oder bei der Ausformung des Gesellschaftsstils 1 Verkehr mit Höher-
gestellten, Untergebenen un mMit Seinesgleichen ziemlich CNSC renzen
ZESETZT. Da vab Be1i- un Einspruchsrecht des Konvents bei wichtigen Ent-
scheidungen, die Autfsicht der geistlichen und weltlichen Behörden un!' das Urteil
der Umgebung, auf das INa  } außerordentlichen Wert legte: die Ööfftentliche Meı1-
NUunNns ildete weıt mehr als 1n unNnseTrer heutigen pluralistischen Gesellschaft
Normatıv und Regulatıv des einzelnen. Man aglerte Ja bewußt, wobei das Ma{iß
der Bewußtheit VO  $ der intellektuellen Potenz un dem Reflexionsvermögen
abhing; begriff In  =) doch das (GGesamt des Lebens 1m Gleichnis des Theaters*.

Der Künstler VOL allem wWwWAar auf die Antwort seiner Umgebung angewıesen,
die ihm die Gültigkeit seiner Arbeit bestätigen muljßste; noch estimmte nıcht das
Angebot den Kunstmarkt, sondern die Nachfrage. Das Kunstwerk erwuchs nıcht
AaUS dem subjektiven Schaftungsdrang des Künstlers, geboren Aaus genialıscher FEın-
samkeit das 1St das Denkklischee des Geniekultes der kommenden Epoche
sondern der Konsument steckt dem Künstler ın seiner Bestellung seiıne Aufgabe
Na ab Eın Kunstwerk absolut, reiın tormalistisch un völlıg zwecktrei als Ge-
nufßmuittel bewerten, lernt INa  - erst nach 1/50; un auch da bleibt das LLULT be-
stiımmten Schichten vorbehalten. Der Konsument, der den Auftrag erteılt hat, eI-

artet VO': Künstler ıne Nau definierte Leistung. Entspricht das Ergebnis den
Erwartungen, treften sich der Geschmack des Produzenten un der des Kon-
mM'  9 und dıe beiderseitige Befriedigung wırd ZUr Platttorm der weıteren
Stilentwicklung.

Es WAar Iso nıcht S! dafß eın zögerndes Publikum skeptisch den Werken
gegenüberstand, die ıhm eın vorpreschendes Genie 1n völliger Automıie präsentiert
hatte. Der Prälat, der einen Architekten, einen Stukkateur, einen Freskanten be-

kırche von Höslwang. S1e WAar 1734 MI1t reicher, farbig getOnter Stukkatur geschmückt WOT -

den 1/40 übernahm Joseph Ferdinand Guidobald VO'  } Spaur dıie Ptarreı. Der eue Pfarr-
err sSstammte Aaus Innsbruck, hatte Collegium Germanıcum estudiert. Nach seiner Res1i-
gnatıon auf Höslwang wurde Propst VO  3 Mattighofen, Frau 1n München un:
Altötting, Hotbischof VO:  3 München, un: War Sa ] Präsiıdent des kurt. Geistl. Rats
1n München. 1/66 jeß 1n Höslwang die Stukkatur VO  - 1734, als „alt un: „schwer“
bezeichnet, teilweise verringern un: das Gotteshaus ausweißen „ WECSCI der SroSSCH
Fınstere und Dunckhelheit“. Er empfand Iso die Stukkatur schon dreißig Jahre nach
ihrer Entstehung als überladen un!: ıhre Farbigkeit unerträglich.

Aus der Leichenpredigt auf Abt Ildephons Hueber VO  -} Weihenstephan 17/49, Prediger
WAar der Dekan Von Indersdort: „Ildephons wurde 1mM 1701 Jahr ZU Priester geweiht und
als eın Haupt-Person auf der Schau-Bühne dieser Welt vorgestellt.“
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rıe  1, konnte 1m großen un ganzen siıcher se1n, daß deren Arbeit gefiel Nur die
Qualität der technischen Ausführung unterlag der Kritik! der Stil War Allge-meıingut.

Das Konzıl VO Irıent stellt eın wichtiges Ereignis dar 1n der Ent-
wicklung der christlichen lkonographie katholischer Prägung Dıie Kırche
gibt ihre ıberale Haltung ZUur Kunst auf. die s1e 1m anzen Miıttelalter durchaus
bewies, weil sıe die Erfahrung gemacht hatte, da{ß Liberalıität in wiırren und SC-fährdeten Zeıten dem Ketzertum, der Irrgläubigkeit, dem Mißbrauch und dem
Aberglauben Vorschub eistet. Dıie fraglose Eingebundenheit der Künstler 1ın den
kırchlichgläubigen Kosmos WAar zerbrochen: WAas ftrüher selbstverständlich War,bedurfte 1U  ; detaillierter Weıisungen einer Autorität. Wıe das Glaubensgut in
Trient in pragnanten, pointierten und gegenüber möglichen Mißdeutungen eifrigabgegrenzten Dogmen gefaßt wurde, boten die Sessionsbeschlüsse ıne hand-
feste Grundlage in der allgemein empfundenen Unsıicherheit.

Dabe! erweısen sıch Wwe1l Dıinge als besonders autschlußreich.
hne Zögern bleibt die oftizielle Kırche bei der Überzeugung, daß die Kunst

1mM christlichen ult einen legitimen Platz beanspruchen darf. Dıie Hauptbegrün-dung sieht Ss1e iın der Menschwerdung Gottes, ın der Verleiblichung Chriusti. Sıe
stellt sıch ausdrücklich alle Biılderstürmerei der verschiedenen Reformer, miıt
sıcherem Instinkt tfür die Wırkung der Bılder auf die Masse des Kırchenvolkes.
Kurze eIit darauf werden die Jesuiten den Eınsatz optischer Miıttel einem
eftektvollen Instrument der „propaganda fides“ ausbauen.

Dıiıe Überzeugung VO'  - der Hılfe der Künste bei der Glaubensverbreitung fin-
det iıhre Bestätigung 1M Bereich der bayerischen Barockfrömmigkeit, die mıiıt dem
Erbe spätgotischer Schau- un Bilderfreude un der Begabung eıines optisch be-
sonders leicht anzusprechenden Volkes*‘ der Aufmunterung ZU) künstlerischen
Ausdruck nıcht prinzıpiell bedurfte, sondern aut die Jahrzehnte von Unsicherheit
und Glaubenswirren hın Das gesteigerte Gepränge in Form, Farbe, Tönen
empfand Ina  - bald geradezu als spezıfısches Zeichen der Rechtgläubigkeit CN-über den Lutheranern un Calvinisten, ıne Ansıcht, die auf der Gegenseıteurchaus iıhr Pendant hatte!®.

Die kırchliche Kunst wırd Mi1t Trıent SOZUSagen oftiziell Sıe steht 1m Dıienst
des Kultes, der Ja auf dem Konzıl ebenfalls CNAaUEC Regeln erhält. Der ult und

Propst aco Mayr Von Herrenchiemsee bestellte große Bilder tür die Cue Sakriste:i.
In einer Beschwerde VO  -} acht Chorherren den Propst VO Aprıil 1702 werden
Ss1e als „wilde Gözenbildter, honor SIt sanctıs, QuUOS FTreDTraecseCNTLANT, ingen1um dısplicetartıfıcıum“ bezeichnet. Vermutlich sıe Von einem Dorfmaler. Der Onvent be-
mängelte 1er die Derbheit in der Komposıition und Ausführung. Bomhard, Kunstdenk-
mäler I11 45

Freyberger, Baiwarisches
Beı der Einweihung der Orgel 1mM protestantischen tambach 1m Jahre 1660

distanziert sıch der Prediger VO:  - den „abergläubischen MıiıfSbräuchen 1m Papsttum“ VO
Weıihrauch, VO: lateinischen Chorgebet der Mönche, der Sar VO Volksfest AuUS Anlafß der
Kırchweihe, „da mancher 1n den Bierhäusern un Garküchen alles versäiuftt und durch den
Kragen Jagt, WAas 1M gantzen Jahr können Er hebt die Eintachheit un: den
erbaulich chlichten Gottesdienst seiıner Gemeinde hervor, bei dem der klare Klang der
Orgel hne „heidnische“ Pauken und Trompeten Gott verherrliche und den einfachen, VOI'-
ständlichen Gesang des Volkes begleite.
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iıhr Gebrauchswert darın estimmen die Sakralkunst, wollen die Verfasser
der Konzilstexte.

Die Ausleger der Beschlüsse unterscheiden zwiıischen erlaubten un unerlaubten
Bildern". Als unerlaubt gelten Darstellungen, die zweıdeutig sınd und Irr-
tumern Anlaß geben könnten, ärgerniserregende, Aaszıve un öbszöne Bilder.
Heıdnische Fıguren Aaus der antıken Mythologie dürten dann bleiben, WeNn s1ie als
Symbole christlicher Glaubensinhalte verstanden werden können. Das Konzıil und
die Konzilsliteratur haben tür die kommenden Jahrhunderte die Ikonografie der
katholischen Sakralkunst kanonisiert. Formen, Gesten, Ja OSa Farben werden
Formeln: der an: bunte Ideenreichtum, die sprudelnde Phantasie spätgotischer
Bıldnerei mu{ die ENSC Ptorte der ırchlichen Kritik passıeren, und obwohl csehr
vieles leiben darf, obwohl INa  3 versucht, sehr großzügig sein: die Na1vı-
tAat der Invention und des Gestaltens 1St geschehen. Der Künstler soll sıch
besten den Rat eines Theologen holen

Dıie Weıisungen des Konzıils zeıgen sıch tür den Historiker, der die Frömmig-
eıit des retormatorischen Zeitalters studiert, viel ergiebiger als tür den arock-
orscher. Wıe bei den andern Beschlüssen 11 InNnan 1n erster Linie Mißbräuche
abschaflfen, den Aberglauben ausmerzen und die renzen gegenüber der Häresie
scharf abstecken. Darum kümmert INa  } sıch mehr als die SCHAaUC Definition
dessen, Was sich innerhalb dieser renzen efindet. Vieltach erschöpfen sich die
'Texte 1m Negatıven.

Sıe stellen aber auf diese Weıse diıe Abrechnung MmMi1t der Vergangenheit dar,
raumen den Wust AUuUS dem VWege, der sıch angesammelt hat un geben den
Blick nach OÖOrn! trei. Sıe schaften die Begründung un den Raum für Schwung
un Begeisterung der nachtridentinischen Generation für die katholische Sache
Dıie wiedergewonnene Sicherheit 1n Glauben un Glaubensausdruck nımmt inner-
halb eines Jahrhunderts dem Barock das Miılıiıtante und Aggressıive, das ıhm als
dem Stil der Gegenreformation” anfänglich eıgnet und schenkt ıhm weıtere
fünfzig Jahre spater 1n besonderer Weıse in Bayern die heitere Leichtigkeit
des Rokoko.

Als zweıtes erscheint die Norm bemerkenswert, die das Konzil und seine
Ausleger als asthetische Leitschnur verkünden.

Dıie Bılder sollen allen verständlich se1n; auch dem Ungebildeten dürfen s1ie
kein Ärgerni1s geben. Alles Außergewöhnliche, Bızarre, Übertriebene, Verzerrte
1St als Ausdruck VO:  3 Glaubensinhalten ungeeignet; ausgefallene künstlerische Ideen
siınd unerwünscht. Als Norm definiert Paleotti das „Hergebrachte“. Die „insolıta
imago“, die VO Herkömmlıichen abweicht, eın gefährlicher Ausflug 1in die Sub-
jektivität, 1Ns Spontane, wırd Aaus dem kirchlichen Bereich verbannt. Diese r1gorose
Haltung weıcht allerdings Ende des Jahrhunderts dem stärker werden-
den Zug der eıt ZU) Besonderen, Eınzıgartigen, Originellen. Dıie Großen
den Baumeıstern, Plastikern, Malern, tühlen sıch VO'  ; den trıdentinıischen Vor-
schriften nıcht beengt”; die tfeststehende Allegorik, die veWw1sse Stereotypik der

Zweı der wichtigsten Werke SIN Paleotti und Molanus. Gabriel Paleotti, 1522
Bologna geboren, WAar als Udıitore der ota Berater des Konzilspräsidenten 1n Trient.

() Programmatischer Titel Von Weısbach 1921
21 Dıie Quellen melden verhältnismäßig selten Zusammenstöße 7wischen Künstler und

ırchlichem Auftraggeber Aaus iıdeologischen Ursachen. Eın Zeugnis für das Zerbröckeln der
Einheıt zwıschen künstlerischem Ausdruck und religiösem Empfinden en WIr 1n der
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Gesten un AÄcessoı1res, der Symbole un der Komposıition wırd ıhnen ZU
souveran gebrauchten Ausdrucksmiuttel. Nur bei den geringer Begabten erstarren
die Formeln, werden die Typen Versatzstücken. Das Rokoko schiebt die
zweıhundert Jahre alten Regeln beiseite; scheint ZU Beıispiel nıe gehört

haben daß das Konzil die Darstellung des Nackten verboten hat
Neue ernstie Regeln tauchen erst wieder nach 1750 auf und Jetzt bezeich-

nenderweise nıcht mehr VO  - der Kirche aufgestellt, sondern VO  $ der Kunstkritik,
1m Klassızısmus.

Im gepflegten Indivyvidualismus der Renaı1issance jense1ts der Alpen FAT sıch ıne
luft auftf zwischen der gebildeten Mınorıität, die die NEUEC Kunst genießen
fähig WAar, und der ungebildeten Mayorıtät, die dazu keinen Zugang besaß Dies-
se1ts der Alpen verlor sıch 1n der aufgepeitschten Erregtheit des vorreformatori-
schen Jahrhunderts jedes Geftühl für künstlerisches Ma(ß das Derbste und das
Sublimste wurde gleichzeitig möglıch.

Trıent schafft mMi1t der Proklamierung des UÜblichen, des Hergebrachten als Allge-
meıingültigen ıne Plattiform, auf der sıch Künstler un: kirchlicher Auftraggeber,
Kirchenbaumeister un Kırchenbesucher, die geistlıche Hıerarchie und das olk
urchaus verständigen konnten. Allein auf diese Weiıse konnte die Kunst der Auf-
vyabe gerecht werden, für die das Konzıil sS1e 1n Dıiıenst nahm: 1mM Sınne der Katho-
lıschen Retorm das Glaubensgut der breiten Masse attraktıv un verständlıch
darzubieten. ıcht alle hatten Zugang ZUuUr Bildung, aber alle hatten Zugang
ZUuU ult. Zum etzten Mal 1n der Geschichte der europäischen Kunst erlangt
der Einfluß des Religiösen aut die Genese e1nes Stils ıne derart grundlegende
Bedeutung. Im Sınne einer Kunst für alle macht Irıent aus dem Barock einen
„katholischen“ Stil

Der Vergleıch mag weitergeführt werden, der das Konzil ıne CI1SC Pforte
annte, die den breiten Strom der Überlieferung auffing und e1iNsog: aus dem be-
gradıgten un gedimmten Flußbett, das TIrient geschafften hat, mündet schon
1im Lauf der folgenden Jahrzehnte die gesammelte raft des Wassers wıeder Aus
1ın einen immer breiter werdenden Strom. Das Tridentinum heißt Ende und Be-
ginn zugleich.
Leichenpredigt auf Abt Robert Pendtner VO  3 Raitenhaslach 1756 (SB) In seiner Zelle,
heißt es da, durften die Bilder“ ıcht nach der Kunst, sondern nach der Andacht, VO' eiınem
gemeınen Pens] N schlecht gemahlet SCYN gleichwie auch, Wann 1n geschnitzen,
der gemahlenen Bildnussen ungebührliches wahr nahme, solches ın der Still VOI'-
besseren lıesse“.
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Der Prälat

„Eın anderes 1St eın Christ,
oder Religios SCYN,
eın anderes,
eın Prälat SCYI
dann da INa  3 eın Christ,
oder eın Religios 1St.  9
hat mMan LUr auftf sıch selbsten
Achtung geben,
da INa  =) aber eın Prälat,
eın vorgesetzZte Obrigkeit 1St,
muß INnan VOT seiıne Untergebene,
un VOTL alles,
Was einem Kraftt se1ines
Ambitset Ist,
SOISCHHL, un obacht haben.“

(Leichenrede auf Abt Robert Pendtner
VO'  3 Raitenhaslach 1756, S, OAM)

Orden und Klöster

Den Mendikanten un den Jesuiten OT4LaUS haben die Prälatenorden in be-
sonderer Weıse die Geschichte des Landes mitgestaltet, seine materielle und
geistige Kultur gepragt. Wiährend die Bettelorden, besonders aber die Jesuiten, 1n
den tädten Fuflß fafßten, wirkten die alten Stifte raufßen 1mM flachen Land,
Rand der Rodungsgebiete oder „ VOIIMN Gebürg“. urch ıhre Lage und durch die
stabılıtas locı der Konventualen wuchsen diese Abteien un Stifte CNS mMIit der
Landschaft un iıhren Menschen Als große Wıiırtschafts- un Kultur-
zentiren bewahrten s1e das flache Land davor, ZUuUr „Provınz“ werden: Was
S1ie tür die Bauern ringsum und die Bewohner der kleinen Märkte un: Flecken
bedeutet hatten, machte YSLT die Siäkularısation oftenbar.

Zu den Stiftsorden, den Orden MI1t Besıtz, zählen die Benediktiner, Zisterzien-
SCI, Prämonstratenser, die Augustinerchorherrn, die Karthäuser, Bırgitten und die
Rıtterorden, alle jeweıls mit ıhren weıblichen Zweıgen. ıne Sonderstellung neh-
INnenN die weltgeistlichen, also nıcht monNnAastIis:  en Kollegiatstifte . In dieser
Arbeit berücksichtigen WIr Nur dıie Prälaten der vier erstgenannten großen Orden,
die MIit der Zahl ihrer Klöster VOL allen anderen den Vorrang haben Gemein-

StObb 109 tol 5/ nach Berger, Steyrer 41
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Sa siınd den vier Orden die drei Religiosen-Gelübde: Ärmut, Keuschheit und
Gehorsam: s1e werden durch die verschiedenen Ordensregeln definiert, 1n charak-
teristischer Weiıse abgewandelt un abgegrenzt”.

Dıie Benedıiktiner, der alteste Orden, esaßen 1m kurbayerischen Raum vier-
undzwanzıg Männerklöster, 1n der Oberpfalz seıit der Restitution durch Kurfürst
Ferdinand Marıa 1669 wel. S5t. mmeram 1n Regensburg erlangte 1295 die
Regalıen, als Grundlage der Reichsunmittelbarkeit, Abt Anselm Godıiın,
1731 die Reichsftürstenwürde. Reichsunmittelbar War terner zeıiıtweise Heıligkreuz
in Donauwörth. 1682 schlossen sıch die meısten bayerischen Benediktinerabteien
ZUur Kongregatıon VO  - den Heilıgen Engeln zusammen‘’: gehörten ıhr neunzehn
Abteien Andechs, Attel, Benediktbeuern, St. Emmeram, Ensdorf, Frauenzell,
Mallersdorf, Rott, Oberaltaich, Prütening, Reichenbach, Scheyern, Tegernsee,
Thierhaupten, Weıihenstephan, Weltenburg, Wessobrunn, dazu noch Michelteld
un! Weissenohe (Bıstum Bamberg). Asbach, Ettal; Vornbach, Metten un: Nıeder-
altaıch tratfen dem Kongregationsverband nıcht be1 Absıicht der Gründung WAarT,
gemäfß dem Anliegen des Triıdentinums die Klosterbräuche und die Liturgie
vereinheitlichen un durch ıne gemeınsame Organıisation das Ordensstudium
und das Novızıat wirkungsvoller auszubauen. 1685 entstand die Schwähbische
Kongregatıion VO' Heiligen Geıist, der Aaus dem altbayerischen Raum NUur

Heiligkreuz/Donauwörth angehörte“. Seeon, das ZU Erzbistum Salzburg gehörte,
Lrat der Salzburger Benediktinerkongregation bei

Der Klosteraufhebung 1803 erlagen alle Benediktinerabteien bis aut St INnmMe-
ra und St. Jakob, das Schottenkloster‘”®. St. nmeram erhielt der Fürstprimas
Dalberg zugewlesen; erst 1812 führte die bayerische Regierung auch hier die
Aufhebung durch St Jakob wurde IST 1862 VO Heiligen Stuhl aufgehoben.

Dıie Zisterzienser standen mit fünf altbayerischen un wel Oberpfälzer Abteien
vorletzter Stelle 1ın der Zahl der Männerklöster. Auch die Zisterzienser

1n einem Kongregationsverband zusammengeschlossen. Dıie Inıtiatıve ZUur ber-
deutschen Zisterzienserkongregation o1ng 1618 VO  3 Salem AUuS, ebenfalls MmMit dem
Ziel einer Vereinheitlichung. urch das diesem Orden eigentümliıche Fılıations-
SyStem miıt Mutterkloster un! Tochtergründungen standen die einzelnen Abteien
ohnehin nıcht isoliert wıe die Benediktiner‘®.

Waldsassen verlor seine Reichsfreiheit durch die Aufhebung 1571; bei der
Wiederherstellung 1669 erhielt die Reichsunmittelbarkeit nıcht mehr bis ZU

Jahre 1803, urz bevor erneut der Aufhebung ZU Opfer fiel
Dıie Prämonstratenser spielten den vier großen Stiftsorden die beschei-

denste Rolle; mıiıt sechs altbayerischen Abteien und einer in der Oberpfalz be-
saßen S1e ebensoviele Klöster des männlıchen Zweıiges 1mM besprochenen Raum wıe
dıe Zısterzienser. Als erster zentral organısierter Orden hatten S1e ıne TOVINZ-
einteilung 1n SO Zirkarien‘. Der bayerischen Zirkarie gehörten an Osterhofen,

Grundsätzlich dazu Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen
Kirche, Bde., Paderborn

Vgl Fink, Wılhelm, Beıträge Zur Geschichte der bayer. Benediktinerkongregation
(STMBO 58,

bıs 1/40
Vgl Scheglmann, Siäkularisation.

Eıcheler, Die Kongregationen des Zısterzienserordens, 1n S IMBO (1931)
Lentze, Dıie Verfassung des Prämonstratenserordens und die Wandlungen 1mM welrtlichen
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St Salvator, Schäftlarn, Neustift, Wındberg un Speinshart. Steingaden wurde
Jange eit ZUur schwäbischen Zirkarıe gerechnet. Auch die Prämonstratenserklöster
fıelen sämtlich der Säkularisatıon ZU Opfter; Osterhoten allerdings WAar bereits
1783 aufgehoben und dem Münchener Damenstift als Dotatıon zugewlesen
worden.

Die Augustiner-Chorherren, mMit einundzwanzig Stitten 1m altbayerischen
Raum stark vertreten, erreichten keine überdiözesane Organısatıon, die be-
sondere rechtliche Vorteile MIt siıch gebracht hätte®. Der Anschluß die lateranen-
sısche Kongregation, deren Privilegien sıch die bayerischen Stitte 1mM
Jahrhundert bewarben, brachte außer einem wohlklingenden Titel und eın ge1ist-
liıchen Vorrechten keinen realen Vorteıl, VOTLT allem nıcht die volle Exemption VO

der bischöflichen Jurisdiktion. Der Tıtel „lateranensischer Pfalzgraf“, den die
Pröpste VO  - Herrenchiemsee un St enO führten, berechtigte 1Ur ZUr appen-
verleihung Bürgerliche, ZUr!r Legıtimierung unehelich Geborener und Ernennung
VO  $ otaren. Auch dıe Pontifikalien mußten sich die Pröpste einzeln in Rom
bewerben, W as auch dıe meısten schon 1 Lauf des Jahrhunderts In
Beyharting, Bernried und Schlehdort esaßen die Pröpste die Pontifikalien nıcht.

Dıie Pröpste der Augustiner-Chorherrenstifte Gars, Baumburg, Chiemsee und
Rottenbuch gleichzeit1ig Archidiakone die Prälaten VO  3 Gars, Baumburg
und Chiemsee bıs 7uletzt mit bedeutsamen Rechten, während der freisingische
Archidiakon VO  - Rottenbuch tatsächlich DUr noch die Stellung eines Ruraldekans
innehatte. Den gefürsteten Pröpsten des Reichsstiftes Berchtesgaden kam 1mM Ver-
band des Erzbistums Salzburg weitestgehende Exemtion und iıne quası-episkopale
Stellung »n

Herrenchiemsee stand 7zudem als nomineller Sıtz eiınes Salzburger Suftragan-
bischng gewissermaßen 1m Rang eines Domstifts!®. Die Fürstpropstei Berchtes-
gaden nahm ıne Sonderstellung ein: seıt 1559 hatte Ss1e 1M Reichsfürstenrat Sıtz
und Stimme (Virılstimme). Sıe WAar dem del vorbehalten und erstrebte se1ıt
1700 die Legalisierung ıhrer wenı1g klöästerlichen Lebensart durch Umwandlung in
ein Kollegiatstift. Alle Augustinerchorherrenstifte wurden 1m Zuge der Säkulari-
satıon aufgehoben. Höglwörth entging 1803 als ehemaliger Salzburger Land-
stand der Aufhebung durch Bayern, bıs 1817 selbst dıie Auflösung durchsetzte.
Indersdorf hingegen wurde bereits 1783 aufgehoben, der Besitz großenteıls an
das Kollegiatstift Trau 1n München überwiesen.

Im Gegensatz den Abten der anderen drei genannten Ordenszweige ührten

Bereich, 1n  e Osterr. Archiv ftür Kirchenrecht (1959) 81—121, un Backmund, Chorherren-
orden 160.

Pläne tür ine Kongregationsbildung wurden immer wıeder laut, schon 1642
Propst Petrus Mıttmann VvVon Gars Müller, Geistesleben 21 und 1744 auf An-

rcegung des Augsburger Bischots VO  - FEusebius Amort 1n Polling (Van Dülmen, Töpsl]
141

Merk]l,; Die Archidiakonate der Chorherrenstifte Rottenbuch, Baumburg, Chiemsee
und Gars, ın In Unum Congregatl. Mitteilungen der Österreichischen Kongregatıon der
Augustinerchorherren (Klosterneuburg 70—77; . Uttendorftfer, Dıie Archidiakone
un Archipresbyter 1M Bıstum Freising und die salzburgischen Archidiakonate Baumburg,
Chiemsee un!' Gars, 1ın Archıv für kath Kırchenrecht 63 (1890) 1—11/7; Schwaiger, Dıiıe
altbayerischen Bıstümer, 111 fn 173—177, 199

10 Wallner, Das Bıstum Chiemsee 1M Mittelalter, Rosenheim 196/; Bomhard, Kunst-
denkmäler 111
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die Prälaten bei den Augustiner-Chorherren den Titel sPröpst”; gegebenenfallsauch den Titel eınes „abbas Lateranensıs“.
Jeder Orden, jedes Kloster, hat seine eıgene Physiognomuie. Benediktinische

Frömmuigkeıit 1St anders als dıe der Chorherren, der Lebensstil in eiıner begütertenAbtei anders als in einem Kloster, das gerade seine Konventualen durchbringt,un schließlich denkt INa  -} 1740 1n jeder Prälatur anders als undert Jahre uUVOo
Das erschwert, vergröbert einen Überblick Im Koordinatensystem VO  $ elit un
Raum schaftt die Persönlichkeit des Prälaten die dritte Dımension. Dieser AnKosmos mufß, taßbar werden, VO vıelen Seıten un vielen Standpunktenbetrachtet werden. Aus keinem Blickwinkel wırd INa  3 allen Detaıils gleich g-recht, Verzerrungen sınd die Folge Es ware VEIMESSCH, angesıichts der spärlichenForschung mit modernen Methoden, das Ganze schon Jetzt in den rıft bekom-
inen wollen Wır können LLUTr Bausteıine 1etern einer spateren Synthese: die
eit wırd reif für ıne große Geschichte der Orden 1m nachmittelalterlichen
Bayern.

Herkunft und Verwandtschaft

Nach Herkunft, Elternhaus un: Erziehung einer bedeutenden Persönlichkeit
fragte der Mensch Vergsgangener Jahrhunderte kaum. Vielleicht hob der Bıographhervor, da{fß schon Vater oder Grofßvater dieses oder jenes berühmten Mannes
denselben Beruft ausgeübt haben, 1ın dem der Sohn oder Enkel die Stufen des
Erfolges erklomm oder da{fß eın jetzt steinreicher Mann sıch AaUS armsten Verhält-
nıssen emporgearbeitet hatte. Ofter erscheint der Geburtsort, der 1mM Sanz hand-
greiflichen Sınn die Frage nach der „Herkunft“ des einzelnen Dr Genüge beant-
wOortete. Uns Heutigen genugt das nıcht mehr:;: die Psychologie hat uns die Augen
geöffnet für die Bedeutung des Miılieus, iın dem eın ınd heranwächst, für den -
bewußten Einflu(ß der Eltern auf die Leitbilder ihrer Kınder.

Für die Erforschung der Herkunft der Barockprälaten 1n Bayern bieten die Abt-
reihen 1ın den beiden „Monastıca“ VO  - Lindner wesentliches Material: Famıiılıen-
aMen, Geburtsort und die Lebensdaten un: Etappen des Ordensberufes, mit be-
wundernswerter Akrıbie Aaus Protefßlisten, Roteln, Nekrologen un Chroniken
zusammengesucht. Edgar Krausen, der auch auf die Totenrotel-Sammlung der
bayerischen Klöster autmerksam machte, 1St ın ausgedehnten Forschungen BC-
lungen, die Herkunft VO  3 416 Abten und Pröpsten ermitteln, das 1St über dıe
Hältte aller Vorsteher bayerischer, tränkischer un schwäbischer Prälaturen?‘.
Vorzüglıch and der verschıiedenen Taufmatrikeln stellte jeweils den Be-
rut des Vaters test. Seine Statıistik bewies, da{fß 11  - keineswegs, WwI1e bisher oft
der Fall War, VO  - „Bauernkonventen“ sprechen dart 1Ur knapp sechseinhalb
Prozent der bayerischen Prälaten des untersuchten Zeitraums kommen AUS einem
Bauernhoft. ber eın Drittel entstamm Famılien, 1ın denen der Vater and-
werker oder Gewerbetreibender WAar. Söhne VO  - Bierbrauern un Wırten stellen
hier den Hauptanteıl. Trausen wI1es sechzig Beamtensöhne nach und mehr als
fünfzıg Bürgersöhne. Zehn Prälaten hatten einen Hofbediensteten ZU Vater. Der
Anteıl des Adels MIt sechs bis siıeben Prozent entspricht 1n dieser Aufstellung dem

Krausen, Barockprälaten.
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Anteıl des bäuerlichen Elementes. Aus tädten un Märkten kommen reimal
mehr Prälaten als VO flachen Land Das Gesamtergebnis, das Tausen bei seinen
Untersuchungen 1mM SanNzZCHN süddeutschen Raum hat, zeıgt, da{fß der über-
wiegende Teıl der Pröpste un bte des Barockzeitalters weder Aaus den oyroßen
Herrentamıliıen noch Aaus den armsten Bauernhütten StamMmmMtTe, sondern „Aus den
breiten Schichten der Bevölkerung, WwWI1e S1e ın den Stäidten un Märkten —

säss1g war““,.

Der E äßt u1ls das soz1ale Milieu taßbar werden.
Nähere Einzelheiten über Elternhaus und Jugendjahre ertfahren WIr fast nlıe. Die
Leichenpredigten Ehren verstorbener Prälaten un: die Roteln wıdmen WwWAar ın
der Regel einen Abschnitt der Jugend des Toten, doch bieten s1e allermeist nıchts
anderes als den rhetorischen Topos des frommen, begabten Knaben, der siıch
früh Von den Eıtelkeiten dieser Welt VO  3 den kindischen Spielen der Altersge-
Ossen un den Verführungen der Jünglingszeit dıistanzıert und Gebet un:
fromme Übungen vorzieht?. Ausnahmen sınd selten. Aus der TIrauerrede auf Abt
Miıchael vVvon Weihenstephan erfahren WIr ZUuU Beispiel, daß der Grofßfßvater des
verstorbenen Prälaten Protestant WAaflT, dem aber „nachmahls dem rauchen
Alpen-Gebürg das wahre Glaubens-Liecht aufgangen, da Innspruck sıch in
die Mutter-Schooß unserer ırch geworfen““. Der Prediger, der Prior der Prä-
MONSTITratenser 1ın Neustift, erwähnt das oftensichtlich NUur deshalb, weiıl gut
iın se1n Thema paßt 111 die Tugend des Abtes als Erbe nachweisen, das dieser
VO  — seinen Ahnen Aaus dem Blut des sprichwörtlich Lreuen und charakterstarken
Sachsenstammes überkommen hat.

Wırd INan solchen Angaben noch Glauben schenken können, 1St bei böswilli-
CI Tendenz höchste Skepsis geboten. 1698 beschwert sıch Franz Caspar Schmid,
der Sohn des bekannten kurbayerischen Kanzlers beim Kurtürsten über das
Kloster Indersdorf®. Eın Chorherr hatte eın ‚a  M Tractätl“. ıne Gegen-schri;ift den Autsatz über die Amortisationsgesetze VO'  ; Kaspar VO  3 Schmid
verbreıtet. Der Sohn möchte die Flugschrift sofort eingezogen un eingestampft
wI1ssen. Über den Verfasser schreibt 1n seiner Beschwerde: . 5s 1St MIr dieser
arrogante AUCIOTFr schon bekhandt, were schon Lengstens SCInN intuliert SCWESCH,
Wan nNıt se1ines Vattern al eınes getauftten Judens nascıta iıhme verhinderlich g..tallen“®.

Dıie Herkunft der Prälaten Aaus armsten Verhältnissen, A4US unehelicher Geburt,
AaUus einer Famılıie mMiIt entehrendem Gewerbe, erscheint gelegentlich 1n Hetzschriftten
der Aufklärungszeit, s1e als Emporkömmlinge, als Parvenus, brandmarken!‘.

\  2 Ebda 285, Anm.
CONCCEPLOQUE mundanarum taedio Ordinem Benedicti eligit.

Igitur, S1Cut s1ıt1ens COI VUS ad tontes AdQUarum, iıta ad tontes Wesson1i1s concurriıt supplex, et
PrFrOMPDTLE Pro ardore desider1ı1ı SUu1 est exauditus, u 1n Religionem susceptus”. (über Abt
Leonhard Weiß VO  — Wessobrunn, Chronik VvVvon Cölestin Leuthner HStA Wessobrunn

1/g 37}
OA  z Leichenrede auf Abt Michae]l Renz VO  w Weihenstephan 1761
StObb. 300/30, VO] 1698
„Solle diısem arroganten Mönch, welcher Pro Gravı Ecclesiae Octore et athleta 111

gehalten se1n, die Kappen recht NzZumessen nıt werden“. Ebd Der Verfasser der
Schrift War Augustin Michl, Indersdort.

„Dıie Eltern dieser Abbte werden nırgends ENENNT. vermuthe fast, das SCYC SCc-
schehen, ihres Standes schonen“. Gaum, Es en die Prälaten!
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Trauerreden haben tür bescheidene Familienverhältnisse den Topos, da{f(ß der
mangelnde del des Toten durch den Seelenadel und das geringe Vermögendurch den Reichtum Tugend aufgewogen werden?.

Be1 den Unterlagen ..  ber die Wahl des Abtes Heıinrich Madlseder Von Mallers-
dort findet sıch eın „Viıtae compendium“* Auch h  1er überwiegt reilich die
Schablone, doch würde INa  — sıch trotzdem N derartige Angaben ZU Lebens-auf häufiger wünschen. Abt Heınrich Taufname Joseph tTammte Aaus Mün-
chen „< parentibus milıtarı dignitate insıgnıbus“. Abt Korbinian, se1ın zweıter
Vorgänger 1n der Prälatenwürde, nahm den Jungen die Musiıkknaben auf.

Hıer iın der Klosterschule absolvierte seıiıne Ausbildung, dann studierte
Regensburg un Freising. 1733 wurde eingekleidet un legte seiınem

Vorgänger, Abt Heıinrich, Profeß ab 1737 ejerte Primiz. Er übernahm die g..wöhnlichen Klosterämter, bis 1739 die Stelle eines Subregens 1m SalzburgerBenediktinerkonvikt erhielt. 1758 wählte ihn der Konvent ZU Abt Nach 21
Jahren Regierungszeit starb 17/79, VO Schlagfluß gerührt. Über das Daten-
gerust hinaus, das auch die Jahreszahlen der einzelnen Bauunternehmungen über-
liefert, bringt das „Compendium“ noch „VIrtus characteristica“: „mansuetudo“,„Mmira 1n INmMnNeES comıitas“, seine „misericordia“, dann die „singularıis Crga matrem
dolorosam devotio“. Es tolgt ıne ausgiebige Aufzählung aller Leistungen des
Prälaten, der Bau des Retektoriums, der Bau eines Maierhofes, einer Mühle,die Ausschmückung der Kırche und die Bereicherung der Bibliothek „multis lıbris,11Sque et1am preti0s1s“, Der Bericht schließt mit den „adversitates“ un nın
hier als Hauptsache den großen Brand, der das eben erneuerte und bestens Aaus-
gESTALTLETE Refektorium mıtten in der acht 1n Schutt und sche legte.Gelegentlich bringen alte Chroniken Material, VOT allem, WENN sS1e von Män-
NnernNn mit historischem Interesse verfaßt sind. Eınes dieser seltenen Beispielefindet sıch 1n den „Beiträgen ZUur Geschichte Osterzells und Raıtenbuchs“ des
Rottenbucher Konventualen Anselm Greinwald VO  3 1799*° Greinwald inter-
essiert sıch aufßerordentlich für die SCHNAuUCNHN Daten Aaus der Geschichte des Klosters
und Aaus dem Leben der rälaten. „Es ware wünschen, da{ß die Abstammungen
unserer Probste un auch anderer Miıtbrüder, besonders AUS alteren Zeıten,ekannt waren;: weıl aber diefß nıcht erzielt werden kann, habe ıch durch vieles
Nachsuchen das Geschlecht des jetzigen Herrn Probsten 1n Erfahrung brin-
gCcn gesucht  “11 Greinwald stellt dann einen austührlichen Stammbaum über die
Famiılıie VO  ; Propst Herkulan Schwaiger auf. Herkulan, MmMit Tautfnamen JohannPaul,;, WAar der älteste Sohn des Nıklas Schwaiger VO nwesen „beim Gallen“.
Seıin Onkel Joseph trat bei den Theatinern 1n München ein. Seine Großmutter
Anna Luz Tammte AausSs einer Bauerntamailie. Von den Vorfahren hatte schon e1n-

Propst Clemens Prasser von Rottenbuch (1740—1770) jeß sıch auf seinen Grabstein
die Buchstaben ONO meißeln; der Klosterchronist Greinwald gibt als Auflösungprodesse omnibus nemiın1 obesse CUupI1O, und Pauper orıgıne nobilis ordine Clemens.
„Pauper“ Der Vater des Prälaten War Klosterschneider 1n Polling. OA  z 80 1462
Vgl hingegen Francıskus Langbartner, Vornbach, 1mM Chronicon Gloggnicense 1773 „Die

111
Geburt kommt ıcht auf das Urt, sondern auf den Gebohrnen an StL Rep 175/29,

HStA Mallersdorf 21
10 OAM 80 1462
11 Ebd
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mal eıner, Urban, die Prälatenwürde VO  3 Rottenbuch inne  1} Von Propst Clemens
rasser ertahren WIr, da{ßß der Vater des Prälaten, der Pollinger Klosterschneider,
alle seine Kınder bıs auf wel Töchter in Klöstern wußte. Außer Propst
Clemens, dem Rottenbucher Prälaten, hatte noch der Bruder ÖOtto ZUuUr Würde
der Inful gebracht: WAar Abt bei den Zısterziensern 1n Fürstenzell. Der Bruder
Ulrich Lrat be]1 den Pramonstratensern 1n Steingaden e1n, Bruder Alıp bei den
Zısterziensern Raitenhaslach. ıne Schwester, Marıa Anna, War Nonne
Lauıingen, und VO  3 einer zweıten Schwester, deren Namen Greinwald nıcht —-

x1bt, heißt CS, sıie se1l Abhtissın Eıichstätt geworden. Dıie Schwester Marıa blieb
ledig, 1Ur die Jüngste der Famiılie WAar verheiratet: ihr Mann betrieb wıeder die
Klosterschneidere1 1n Polling.

Dıie Abhandlung VO  - Tausen befaßt sıch auch mıit den
- e  5 der bayerischen Barockprälaten”®. Immer wıeder gab

Famlilıen, iın denen gleich mehrere Geschwister sıch ZU Ordensberuf eNTt-
schlossen: dann konnte vorkommen, da{ß wel Brüder gleichzeitig die Prälaten-
würde erlangten.

Brüder ZU Beispiel Abt Roger VO'  - Kaisheim (1698—1723) un Abt
Amand VO  3 Heilıgkreuz 1ın Donauwörth. (1691—1728) FEın weıterer Bruder,
Johann Kasımır, wurde Weihbischof VO  3 Augsburg. Dıie Geschwister A4us

Schwandorf, AUSs dem Haus des Huftf- und Nagelschmieds Johann Fabian Röls
Geschwister die bte Altons Haftner VO'  3 Ettal (1787—1803) un

Aemilıan Hafner VO'  3 St. Mang 1ın Füssen (1778—1803) SOWI1e dıe Abtissin Hılde-
gard Hatner VO  - Mariahoft bei Donaueschingen, Kınder eines Lehrers Reutte
in Tırol Aus dieser Famiıilie noch vier weıtere Geschwister Ordensleute!*.

Der Klosterrichter VO  - Dießen hatte vier Söhne 1MmM Kloster; we1l VO  3 iıhnen
gelangten ZUuUr Priälatenwürde: Anton Erath VO' Erathsburg 1n Steingaden

und Augustın Erath VO  - Erathsburg 1mM Wengenkloster Ulm —
1756). Außer dem Pollinger Klosterschneider Prasser, VOonNn dessen Kındern auch
we1l Söhne bte wurden, hatte auch der Zweıte Klosterschneider VO  3 Polling,
Jakob Schwab, eınen Prälaten in der Famiıulie: Propst Leonhard VO  - Dietrams-
zell (1769—1777).

Der Bruder des etzten Abtes VO'  - Raitenhaslach VOTLT der Säkularisation,
Ausonius Detterle (1801—1803), eitete als Abt Benno die Geschicke der Abtei
Wiılhering 1n Oberösterreich. Brüder schließlich die bte Roman Schneid
VO  } Prüfening (1653—1677) und Konrad Schneid VO  - Heıliıgkreuz ın Donau-
wörth (1648—1651), Abt Placidus Forster VO'  3 Scheyern (1734—1757) un Fürst-
abt Frobenius Forster VO  3 St. nmeram (1762—1791) und die Fürstenzeller
bte Wolfgang Gattermeıier (1635—1666) un dessen zweıter Nachfolger Alfons
Gattermeıer (1684—1691).

Dıe Verbindungen m 1t Famiıliıe und Verwandtschaft
gestalteten sıch bei den einzelnen Persönlichkeiten recht verschieden, von ZAart-  A
licher Fürsorge tür die alten Eltern bis ZUr völlıgen Verleugnung der Famailıie.
Nach dem ode des Abtes Woltfgang Viılsmayr VO' Weltenburg 1598 berichtet

Urban Schwaiger (1558—1582).
Krausen, Barockprälaten 283
Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis 184, Anm.
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der Pfleger VO'  3 Kelheim, habe bei der Obsignation 1mM Kloster den Vater des
Prälaten, seınen Bruder MIt Weıb un: Kınd, seiıne Schwester un ıne Menge

Freunde angetroffen, die sıch alle als die Herren aufgeführt und d „dıe
schlissel den Traıidtcästen“, ZUuUr Speisen- und Vorratskammer, gehabt hätten”.

Abt Maurus Rastorfier AUS Asbach bittet 1n seinem Gesuch den Kurtürsten
1652, nach seiner Resignatıon aut einen Klosteramtshoft 1mM Land ob der Nnns
ziehen dürten Mıt einem jährlichen Ertrag VO  ; 2270 geschähe der Abtei da-
M1t kein merklicher Abbruch:;: aber benötige ıne ausreichende Lebensgrundlage,
da nıcht alleın sel. Er O, mit für seinen Neften, den Sohn seiner Schwester,
un möchte diesem Kınd 99 ohne miıch nıemandts mehr hat, 4a16 eın Ver-
lassenes Waißßl, autf un: ad studıa, oder W CI Er qualifiziert seın würdt,
helten «16

Der Weyarner Propst Valentin Steyrer stand miıt seiınen Eltern un!: Brüdern 1n
1: Verbindung. Nachdem Prälat geworden Walfl, holte die Famiılie
der Vater WAar Fıscher un Handelsmann in Schlehdorf nach Weyarn un über-
gab ihr die Verwaltung der Klosterschwaige 1n Solalinden. Pfingsten 1644 haben
1ın der Klosterkirche die beiden hochbetagten Eltern „1mM Jahr iıhres Ehestands
ihr hochzeitliches Ehrnvöst wıderholet un Erneuert“; Dekan Patrıtıius Ur-
springer hielt die Festrede. Aus der SaNnzen Umgebung „kam über diemassen vıll
volckh her un: War eın Jämerliches getreng”. Eın Bruder des Prälaten, Thomas,
wurde Wırt in Weyarn, eın anderer, Johannes, arbeitete be1i den Eltern 1ın
Solalınden. Dıie Famılie speıste gelegentlich autf Einladung des Propstes mMIiIt ıhm
„bei Hote“, also iın der Prälatur. Und als 1646 der Vater starb, 1eß ıhn der
Sohn VOTLT dem Choraltar der Klosterkirche bestatten“‘.

Propst Balthasar Peer VO  ; Höglwörth (1564—1589) jeß seiner Mutter, die
ihren Lebensabend bei iıhrem Sohn zugebracht hatte, nach iıhrem Tode 1568 O
eın Monument setzen!®.

Abt Miıchael Einslin VO  $ Andechs (1610—1640) nahm ebenfalls seıne Mutltter
nach dem Tod des Vaters als Pfründnerin 1Ns Kloster. Seinen Bruder Theodor,
Weltgeistlichen, präsentierte auf Wwe1l inkorporierte Ptarrstellen. Das Kloster
ewahrt noch eın Gemälde, das den Abt inmıtten der Famiılie darstellt: links kniet
der Vater miıt drei Söhnen, darunter der Prälat MIt Mıtra un: Krummstab, rechts
die Mutter mMIiıt tünf Töchtern??.

Robert Pendtner VO  -} Raitenhaslach (1734—1756) wurde auf eigenen Wunsch
zwıschen den Gräbern seiner Eltern bestattet, die iın der Klosterkirche gleich
Eıngang die etzten Ruhestätten gefunden hatten“.

ber die Intensität des Kontaktes, den eın Prälat MmMi1t seinen Angehörigen
pflegte, gveben 1mM allgemeinen die 1arıen Aufschluß, die die verschiedenen Be-
suche vermerken. S0 ertahren WIr e Aaus dem Tagebuch des SubpriorsRufin Wid} VO'  - Seeon, da{ß der Abt gelegentlich seine Schwestern 1n Traunstein

15 HStA Weltenburg 18 tol VO 23. Januar 1598
HStA Asbach / fol 273 VO November 1652
Bergmaıer, Valentin Steyrer, und Anm 1 Quellen OAM 4264 Regıster fol 24,

Dıarıum, fol und
158 Geiß, Höglwörth 391
19 Fernberger, Stephanıe, Abt Michael Einslin Von Andechs 0—1  9 1n

53 (1935) 105
(} s 9 Leichenrede auf Abt Robert Von Raitenhaslach 1756
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esuchte. Am Juli 1783 kamen die beiden Schwestern ihrerseits nach Seeon;
der Konvent erhielt Dıspens VO Sılentium, un Abt Augustın 1eß musizieren“!.

Abt Bernhard Schütz VO  3 Andechs, dessen Bruder Christoph oberster Feld-
zeugmeıster 1mM österreichischen Heer WAar, zögerte nıcht, sich auf iıhn erufen
un: hatte damıt 1n einer prekären Lage tatsächlich Erfolg: 1M Öösterreichischen Erb-
folgekrieg drangen die Kaiserlichen 1Ns Kloster 1n. Eın Hauptmann SetzZzte
Bernhard WAar damals noch Prior die Pıstole aut die Brust un torderte
eld „Meın Bruder eın Mannn VO  - grofßem Ansehen 1mM kaiserlichen Heer,
wırd meınen Tod ral  ..  chen wıssen W Dıieser kurze Hınvweıis genugte; die Sol-
daten ZWaANgCh ıhn, nach München mitzukommen, s1e ıhn nach einem Zusam-
mentreften mi1it seiınem Bruder augenblicklich entließen“.

Selbstverständlich wuchs auch das Ansehen einer Famiılie, wenn eıner der
Ihren ZUr Priälatenwürde gebracht hatte. Falls die Miıttel erlaubten, Vel-

ehrten ıhm Eltern un Geschwister anläßlich der Wahl Geschenke oder stifteten
1ın den Kirchenschatz. S50 schenkte zZu Beispiel die Mutltter des Abtes

Maurus Braun VO  e Andechs 1721 Z Benediktustest ein siılbergetriebenes Stand-
bild des Kirchenlehrers Ambrosıius. S1e scheint auch ganz besonders stolz auf iıhren
Sohn SCWESCH se1n und sich 1m Glanz seiner Karrıere ZESONNT haben Im
Buch der Metzgerbruderschaft 1ın München steht s1e den Mitgliedern 1719
eingetragen: „Die gestrenge Frau Barbara Aıgenmannın, DEeEWESTE Rechnungs- Justi-
ficantın 1n München, dmı Dnı Dnı Maurı 111 Abbtens auf dem Berg
uetter «zs

Das Gegenbild: die Unverschämtheit, MI1t der seine Gasttreundlichkeit aus-

ZENUTZLT sah, bewog den Nıederaltaicher Prälaten Josc10 Hamberger einmal
der bitteren Bemerkung, INan solle sich Ja NUur VOT der Verwandtschaft hüten. Sein
Schwager drängte sıch ıhm derart auf, da{ß ühe hatte, ıhn wieder los
werden“.

Bıildung, Waıahl und Exempel
Eıne Übersicht .  ber die bıld der bayerischen Prälaten des

un: Jahrhunderts tehlt völlig. Dabei ware außerordentlich interessant
wiıssen, welche Gymnasıen, welche Hochschulen die einzelnen Pröpste und Abte
absolvierten. Gab bevorzugte Schulen, „Prälatenpflanzschulen“, Ww1e wa das
Jesuitengymnasıum ın München? Gab den Vorstehern bayerischer Präla-

Schulfreunde, Studienkollegen? Wieviele hatten 1n Dillıngen, wiıeviele iın
Ingolstadt oder Salzburg studiert? Wıe hießen ıhre Lehrer? Zweıtellos werden
diese Fragen einem großen Teıl nıcht beantworten se1n, da einfach die
Quellen fehlen, besonders tür dıe Jahre VOTLT 1650 Dıie Matrikel der Hochschulen
und Gymnasıen müfßten durchtforscht werden; die Studienorte ergeben siıch viel-
tach AUusSs den Elektionsprotokollen, AUS den Konventslisten oder AUS der Rotel

21 HStA Seeon 75 „Dıarıum qua«Cl 1n Monaster10 Seeon sub Priore Rufino
Wıdl contigerunt“ VO  w} 7—1 Eintragung VO Novr 1/852 und Julı
1783

Sattler, Andechs 564
Ebd. 536
Frdl Mıtt. \ Dr k A Bomhard
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Eıne vorbildliche Schilderung des Ausbildungsweges eines bedeutenden bayerı-schen Prälaten bietet V  -} Dülmen tür Propst Franziskus Töpsl VO  3 Polling”. Für
den Jungen mit dem Tautfnamen Joachim, einen geborenen Münchener, lag die
Erziehung 1m Jesuıtengymnasıum nahe“. Der Zwölfjährige  80 wırd dort 1723 auf-
sl  mMeN., Der Lehrplan der Schule 1St ziemliıch bekannt;: die Matrikeln des
Gymnasıums bewahren o  a die Zeugnisse des Schülers Joachim, der die einzel-
LICH Klassen, die Rudimenta, Grammatık, die beiden Syntaxklassen, Humanıora
un: Rhetorik mit bestem Erfolg absolvierte. Van Dülmen nn die Lehrer, un
auch einen Schulfreund, einen ehemaligen Pollinger Klosterschüler, der miıt
Öps gemeınsam spater 1n Polling eintrat. Nach eineinhalb Jahren Novızıat
legt Joachim Töpsl 1729 Tag des heiligen Franz VO'  - Assısı Proteß aAb und er-
hält den Namen des Tagesheiligen als Ordensnamen‘. Von 1729 bis 1732 studiert

1n Polling selbst, weıtere wel Jahre der Universität Ingolstadt. Das Pollin-
SCI Studienseminar bot seit Propst Albert Oswald einen ausgezeichneten mathe-
matischen un naturwissenschaftlichen Unterricht, Zeugnıis der Aufgeschlossenheit
un des hohen geistigen Nıveaus 1mM Kloster“. Der Studiengang wıes den gleichen
Lehrplan wıe dıe philosophische un!: theologische Fakultät einer Hochschule auf:
dennoch besuchten viele Pollinger Religiosen noch zusätzlıch ıne Universıität, VOor
allem Ingolstadt, aber auch Dıillıngen, Innsbruck, o Rom Van Dülmen stellt
die Lehrer VOIL, die Töpsl hörte un berichtet auch über deren Ausbildung. Der
bedeutendste WAar ohl der berühmte Theologe Euseb Amort’, se1nerseıts w1ıe
Töpsl ebenfalls Schüler der Münchener Jesuiten un Student ın Ingolstadt. Auch
die Namen VO  ; Amorts Lehrern sınd ekannt. So können WIr uns ıne deutliche
Vorstellung davon machen, welche Männer die Bildungswelt des spateren Prälaten
entscheidend geformt haben Leider besitzen WIr bisher kaum für einen anderen
Prälaten des und Jahrhunderts iıne derart SCHNAUC Analyse des Ausbil-
dungsganges; eın Desiderat die zukünftige Forschung.

Schulbildung un Studium der Prälaten unterschied siıch natürlich 1n nıchts VO  3
dem der übrigen Konventualen. Im allgemeinen hatte der Junge Mann, der 1n
das Kloster eintrat, bereits das Gymnasıum absolviert, entweder 1n den tädten
oder 1in einem Kloster w1ıe E Polling, Weyarn, Andechs, Rottenbuch oder Gars.
Im Novizıat, das durchschnittlich eineinhalb bıs zwel Jahre dauerte, hörte der
Postulant entweder 1m Proteßkloster oder iın eiınem anderen Kloster, das eın g-
meınsames Novızıat eingerichtet hatte, anderen verschiedenen Vorlesungen
un!: UÜbungen 1n Philosophie auch Aszetik un:! Kirchengeschichte”. Dann folgte die
Profeß. Für den Jungen Religiosen schloß sıch jetzt das Theologiestudium d tür
Bayern vornehmlich 1n Ingolstadt un Dıillıngen, oder für die Benediktiner ın
Salzburg. Abschluß und Krönung des Theologiestudiums ildete die Priesterweihe.
Besonders Begabten un! Interessierten bot das Kloster die Möglichkeit, in anderen
Disziplinen weıterzustudieren, sıch 1n eın Spezialgebiet vertieten und akade-
mische Grade erwerben.

Van Dülmen, Töpsl
P Ebd 11

Ebda
bda
bda 23

6 Überlegungen, Ansprachen un:! Ermahnungen 1im Novızıat 1n Beuerberg VO  3 1736/37,
auf Grund alterer Vorlagen 1n HStA Beuerberg
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Vielen Begabten, die On: aum zu Studium gelangt wären, ebenete das
Kloster die Wege eıiner höheren Bıldung. Die Entscheidung darüber, ob einer
weıterstudieren oder auch 1n der Klosterbibliothek orschen durfte, lag beim
Prälaten. ıcht NUur dıe vielen Kırchen- und Klosterbauten verdanken also ıhr
Daseın diesem großzügıgen Maäazenatentum.

ber die ] in den bayerischen Klöstern des und
Jahrhunderts sınd WIr, Vor allem tür die Benediktinerklöster, durch die Arbeit
VO  3 Walcher” unterrichtet. Be1i der Wahl eines Vorstehers für eın Kloster
handelte sıch eın bedeutendes und tfolgenschweres Ereignis VO'  3 öftentlichem
Interesse. Reichhaltiges un zuverlässiges Quellenmaterial für alle Prälaturen
stellen die Elektionsakten dar. In vielen Fällen sınd die Wahlakten ückenlos für
jede stattgefundene Neuwahl erhalten. Sowohl die geistliche wıe die weltliche Be-
hörde verlangten VO  3 ıhren Abgeordneten einen Wahlbericht; diese doppelzügige
Überlieferung erleichtert ıne kritische Prüfung, und WIr verdanken ihr, da{ß oft
wenı1gstens eınes der Protokolle die Zeıiten überdauert hat. Als oftizielle oku-

fielen „Wahlsachen“ jene Aktenbestände, die die Regierung bei der
Säkularisation Aaus den Klosterarchiven nach München eintorderte.

Der Wahlmodus WAar bestimmt durch die rechtliche Doppelnatur eines ständı-
schen Klosters. Der Abt oder Propst eitete als Oberhaupt die klösterliche Ge-
meıinschaft als geistlichen Personenverband und besaß als Glied der irchlichen
Hierarchie Weihevollmachten und geistlıche Jurisdiktionsgewalt. Gleichzeitig trug

als Verwalter ausgedehnter Güterkomplexe und bedeutender Kapıtalien, als
Vorstand einer Produzenten- und Konsumentengruppe” un: als Träger verschiede-
ner Rechtstitel die Verantwortung eines Feudalherren un! Landstandes

Walcher Beıträge ZuUur Geschichte der bayr. Abtwahlen, 1930
Es 1st 1er vielleicht VO  3 Interesse, sıch einmal das gesamte Personal einer altbayerischen

Barockabtei VOT Augen führen. Als Beispiel diene Wessobrunn, eın Kloster der BC-
obenen Größenordnung, 1n der ersten Hältte des Jahrhunderts:
Oberrichter Oberjäger
Unterrichter Unterjäger
mtmann Jägerbub
Konventualschulmeister Oberfischer
Kirchenpropst Unterfischer
Kammerer Holzaufseher („Holzhay“)
Dıener 1mM Brotkeller Apotheker
Weıiınautseher Artner
Konventdiener Tennenautseher
Baumeıster Weıheraufseher
Oberkoch Fischhändler
Unterkoch Maurermeıister
Küchenbub Zımmerer
Bäckermeister Bıldhauer
Bäckerknecht Maler
Aackerbu: oldschmied
Schmied Schlosser
Schmiedeknecht Eisenschmied
Organıst Kupferschmied
Marstaller Zinngießer
Marstallbub Kürschner
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Man unterschied N:  u zwıschen spirıtualia un! temporalıa. Diese Abgrenzungen,
ımmer wıeder definiert VO  3 den Juristen der Kirchen- un! Staatsverwaltung,
bıldeten ıne Quelle der Reıibereien zwischen den Behörden. Be1i den Präla-
tenwahlen sicherte, gemäls dem Konkordat VO  3 1583 un: verschiedenen Ergäanzun-
SCn Antang des Jahrhunderts, die Abordnung VO  3 Wwel Wahlkommissio-
nen sowohl der geistlichen als auch der weltlıchen Macht die räsenz beim Wahl-
vorgang”. Aufgabe der Kommiuissionen WAarL, darautf achten, daß der Tauglichste
gewählt un die Wahl rechtlich einwandtreı abgehalten wurde. Dıie landesherr-
ıche Kommuissıon hatte terner den Besitzstand inventarısıeren un dem Neu-
gewählten die temporalıa übergeben.

Bıs ZUuUr Mıtte des Jahrhunderts ordneten die Aufßfßenbehörden die KOom-
mıssıonen ab!® Im Kloster erschienen 1im Namen des Kurfürsten der Pfleger, der
Landrichter, der Rentmeıster, iın Prüfening un Seeon einmal auch der Regierungs-
kanzler. Das Ordinariat Vertraten die Prälaten benachbarter Klöster un Stifte
oder der Ptarrer einer nahegelegenen ta Unter Ferdinand Marıa wirkte sıch
die zunehmende Zentralisierung der Behörden auch bei den Prälatenwahlen Aaus:
die landesherrlichen Kommissare entsandte L1U)  - regelmäfßig der Geistliche Rat
Bischöfliche Kommissare erschienen nıcht immer: be1 den Orden
S1e ohnehin nıcht erforderlich. Freising ZU Beispiel verzıichtete seit 1734 SsCh
andauernder Präzedenzstreitigkeiten autf die Entsendung VO Ommıssionen tür
die Klöster der bayerischen Benediktinerkongregation".

Dıie Kommuissıionen erhielten gelegentlich, über diıe Liste der hergebrachten
Rechte un Pflichten hinaus, austührliche Spezialınstruktionen. Erwies sıch Z
Beispiel das Rechnungswesen eines Prälaten als VEeErWOTITCN, pflegten die Kommis-
Sare dem Neoelectus ıne geordnete Buchführung einzuschärfen, MIit SCHAUCNH
Anweısungen, wıe die Rechnungen abzulegen selen: War der Konvent zerstrıtten,
sollten die Religiosen ZUr Eintracht EIrZOSCNH werden. Derartige, bis 1Ns kleinste
Detail pedantisch ausgearbeitete Vorschriften, Ww1e s$1e Maxımıilıan manchem

Seiler Wagner
Lederer Schäftler
Glaser Weber
Hatner Ziegler
Sattler Kıstler
Schneider
Schuster

Weißgerber
Uhrmacher

Bader Orgelmacher
Dienstpersonal 1n der Klosterökonomie („Maierhaus“):
Maıier un Maıierin Schweinehirt

Dırnen Mägde) Stallknecht
Fuhrknechte Strohschneider

Ochsenknecht Orwart.
Kuhknecht
Quelle: HStA Wessobrunn Z0/VIII VO  e} 1621

Vgl Mayr, Generaliensammlung 11 1089 VO 1629: Text des Konkordates 190
Abschickung der Kommissare Sa ] vgl StObb 630/11
Handwerker Vertrag:

10 Walcher, Abtwahlen
11 Ebda.
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Abt vorgelesen wurden, lıeben auffallenderweise auf diese Epoche be-
grenzZtT, ein Zeugnıis für das eiserne Kirchenregiment Jjenes Fürsten!.

Auf Antrag des Priors oder Dekans des „Vverwıtweten Konvents“ vereinbarten
Ordinarıat und Geistlicher Rat den Termın der Neuwahl; Dıfterenzen nıcht
immer vermeıdbar. Am gleichen Tag oder NUr wenıge Tage spater traten dıe
Kommuissıonen 1mM Kloster e1n, mMa  3 iıhnen einen ehrenvollen Empfang bereıitete
un die Gäste 1n dıe vornehmen Zimmer der Prälatur bat.
B 1st halt die Präzedenzbegierde Ilzeit eın Ursprung vielen UVebels“, schreibt

der Benediktbeurer Chronist”; dıe Elektionsakten mit den Jangatmıgen Beschrei-
bungen VO'  3 Streit den Vorrang geben seinem Stoßseufzer recht. Rangstreit1g-
keiten sınd 1ın dieser eıt ohnehin der Tagesordnung, und wachsen siıch
Etikettefragen politischen Problemen AaUus: Wer sıtzt rechts VO neuerwählten
Abt? Beansprucht der bischöfliche Vertreter den Platz VOL dem Präses der
Benediktinerkongregation oder umgekehrt? Wer betritt als erster den Wahlraum,
Wer mu(ß ZUuUersSst grüßen? 1722 entbrennt 1n Scheyern die Sıtzordnung eın
Streıit, den Abt Ildephons Huber O:  d bıs nach Rom bringen will!t. 1729 verlor
Freising 1n Rom einen Präzedenzprozeß’””; schon 1698 appellierte Inan anläßlıch
einer Wahl 1n Rott den Vatikan, der Streit ZOg sıch zehn Jahre hin"

Prekäre Sıtuationen beim Zusammentreften der beiden Kommuissıonen Ver-

suchte INan mıiıt allen Miıtteln vermeıden, denn jeder Tag unnutzer Reibereien
kostete wieder eın Beträchtliches mehr Dıäten, oing also Lasten des Klosters.
Am geschicktesten lösten 1634 dıie Seeoner un eın Jahr daraut die Rans-
hotener das Problem: die Vertreter VO  - Kırche un: Landesherr speısten g-

Tafeln!“ 1669 schlug das Ordinarıat Freising VOIL, bei der ersten Mahlzeıt
den kurfürstliıchen, be1 der zweıten den bischöflichen Kommissaren den Ehren-
platz einzuräumen.

(GGanz allgemein behauptete die geistliche Kommuissıon den Vorrang; TST 1770
eın Zeichen des gewandelten Geilstes wird S1e VO  - der staatlıchen Ab-

ordnung auf den zweıten Rang verwıiesen.
Der neugewählte Prälat, investiert un verpflichtet, sprach seiınen FEıd In den

Klöstern der Bayerischen Benediktinerkongregation autete er „Ego Electus
er Confirmatus Abbas hulus monaster11 1Uro promıitto, quod Regulam

Benediıcti, qUuUam professus SUmMm, 1n quantum humana fragilıtas permittit, pro
INeO velım observare, et MmMe1ls fratrıbus conventualıibus fideliter obser-

varı facıam, et quod aAb hac hora fidelis et obediens EeTO Pro tempore ex1istent]
Reverendissimo et Seren1ssiımo Domino INECO ordınarıo, e1usque successoribus
canonıce W legitime nıtrantibus, LICC 110  - eiusdem 1n spirıtualibus V1icarıo generalı,
Secundum decreta Sanctorum Patrum; Juro insuper, quod LCS5 et bona monaster11
antedicti absque Consensu et voluntate alte memoratı Rev eit Ser. dom ordıı
et CONVENTIUS monaster11 hujus 10  w alienabo, vel opp1ıgnorabo, AULT de 1LIOVO

infeudabo, sed alıenata PIO INCO recuperabo; ıtem Juro, quod hospitalitatem,
Mallersdorf 1620 1n HStA Mallersdorf

13 Meichelbeck 1mM Archivyvum Benedictoburanum 55 A, Cgm 2657° ZIt nach Walcher 41
Walcher

15 Ebd
16 Ebd

Ebd.
HStA Mallersdorf 71 Pr
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infıirmariam et umerum clericorum dıicti monaster11 plıorum OpCrum largitiones,
qQqua«c me1ls praedecessoribus CONSUEVErUNLT fler1, et observari, CROo tenebo, dirıgam
et observare PIO O: INCcCO S1ic deus adıuvat et haec Sancta De1i Evangelıa
IManu INCcCa corporaliter tacta.“

Zum Prälaten gewählt, hatte der ehemalige Kanoniker oder önch VO  3 einem
Tag ZU anderen ıne hochangesehene Würdestellung mit zahlreichen Rechten
und Pflichten erlangt. Der Mann, welcher „für solche ahl auch mit vVergossenen
Zähren inständig un sehr hoch sonderbahr darumben, weıl mehr taugliche un
ZUuUr Prälatur genugsamb Qualifizierte persohnen 1m Closter vorhanden, Cbetten, doch aber endlich auf besorgliches zuesprechen siıch darain ergeben un
solches Amt auf siıch M 1'

Wıe sıcecht der Prälat selbst se1ine Stellung? Abt Ulrich
Mıttermayr VO  3 Wessobrunn hält 1762 seınem Amtsbruder Gregor VO  3 Tegernsee
die Jubelprimizrede”; darın führt aus
„Eın Abbt, Wann die Regierung antrıttet, bekommet einen zweyfachen Ge-
walt, eiınen VO  3 Hocher Geistlicher, den anderen VO  e} Hocher Weltlicher Obrig-
keıt; beyder 1St Hoch Wann WIr den Geıistlichen betrachten, hat kein Vatter ..  ber
se1n Kınd keın Herr über seınen Knecht, kein Fürst über seine Unterthanen einen

uneingeschränckten Gewalt wI1e eın Regierender bbt über seine Ordens-Geist-
ıche Dann eın Vatter, ein Herr, eın Fürst hat keinen weıteren Gewalt, als über
die Handlungen, über den Leib, un über die Zeıtliche Güter se1nes Kınds,
Knechts, und Unterthans; das Gewiıissen und die Seel stehen nıcht ıhrer
Bothmässigkeit: Der Gewalt eines Regierenden Abbtens erstrecket sıch
auch über die Gewissen, und Seelen seiıner Ordens-Geistlichen: kan s1e tauglıchmachen, die heilige Weyhen empfangen, oder die empfangene auszuüben,
und ihnen abnehmen alle Hınternussen, Ss1e mOögen AuSs eigner Schuld, oder Aaus
Mangel der Natur herrühren, Wann s1ie anderst nıcht Sar grell in die Augentallen, kan iıhnen auflösen die Band deren Gelübden, NUuUr die drey weesentliche
einer jedwederen Religion, den Gehorsam, die Keuschheit, un: Armuth ausgenoh-
INCN, kan S1ie nach seinem Gutgeduncken VO  -} dem Gebott der Fasten, oder
VO'  - dem Gebott die Tag-Zeıten betten entledigen. Und orofß seın Gewalt
1St, iıhre Gewissen erleichteren, grofß 1St auch dieselbige beschwären: dann,sollten die Umstände erforderen, kan s1e mMit dem Gebott des usdruck-
lichen Gehorsams binden, kan dıe Lofßsprechung gewisser Sünden, VO  3 welchen

groösseren Schaden beförchtet, sıch selbst vorbehalten, kan S1e des Gebrauchs
Priesterlicher Weyhen, oder des Genuß heiliger Sacramenten wenı1gist auf ıne
eıit berauben, kan Ss1e VO  3 der Gemeıinde absönderen, und, als waren Ssı1e todte
Glıder eines Lebendigen Leibs, VO  3 dem gemeıinen Tıisch un Bett-Haufß ausschlies-
sSCIH. Dıesem vollkommenen Gewalt e1ines Regierenden Abbtens über seine Ordens-
Geıistliıche kunte ıch hinzusetzen Potestatem Ordinis, ra dessen denen Se1-
nıgen die mındere Weyhen mittheilen, bey dem Amt der heiligen Me{ß Bischöft-
licher Klevdung sıch bedienen, das olck oftentlich SCCSNCN, Kırchen und Capellen,Priesterliche Kleyder un: Altar-Geräth benedicieren, Kelch, Glocken, und Altär
wen1gıst VOL seiın eigenes Gotts-Haufß consecrıiren kan Allein ıch hoffe, inNna  } werde

19 HStA Ettal tol 03 (1668) Die Beteuerung der Unwürdigkeit WAar üb-
1i Über den Hergang einer Wahl vgl Van Dülmen, Töpsl 47

20 Predigt ZUr Jubelprimiz des Abtes Gregor Plaichshirn von Tegernsee 1762
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VO:  - der Hochheit des Geistlichen Gewalts, welcher eiınem Regierenden Abbten
eigenthumblich 1St, eNUSSAaAMEN Begriff haben

icht mınder hoch 1St der Welrtliche Gewalt, welcher iıhme Von weltlicher Hocher
Obrigkeit übergeben wiırd. Der Abbteyliche Schlüsse] öftnet ıhme die Thür
allen Ehren, Rechten, Privilegien, Freyheiten, un: Vorzügen, welche der Abbtey-
lıchen Würde nach jedes Lands ewohnheit un: Herkommen angefefftet seynd,

nıhmet Besıtz VO':  $ allen ligend- un tahrenden Güteren se1nes Closters, MIt
welchen nach Belieben schalten, un walten darft, Wann 1Ur VOT Gott, un
seinen Lands-Fürsten übler Wirtschaftts halber nıchts ürchten hat, alle Unter-
thanen, Vasallen, un: Lehen-Männer seines Closters mussen ihn VOTLT ıhren Herrn
erkennen, und seine Befehl respectiren, kan ıhnen das Recht sprechen, un ZUr
besserer Einrichtung des Policey-Weesens sonderbare (jesätz geben, auch die
Widerspenstige MIIt Straften ZU Gehorsam bringen, INa  3 verspricht iıhme VO  3

Ööchsten Orten AUS nachdrucklichen Beystand wıder alle, welche seiınen Verordnun-
pgen sıch oßhaftt widersetzen, oder seinem Gehorsam unrecht-mässiger Weiıse
entziehen wurden. Welches alles Ja attsam probiert, da{fß eın Regierender bbt
nıcht NUur 1n Geistlichen, sondern auch 1n Weltlichen Dingen einen Hochen Gewalt
habe.“

Dem neuerwählten Prälaten schärftten die Wahlkommissare e1ın, aut gute Zucht
und Ordnung sehen, die Regeln des klösterlichen Lebens beobachten un 1n
spirıtualıbus wI1e in temporaliıbus Nutzen des Klosters un des ganzen Landes

wirtschaften. Brachten die Kommuissıonen ıhre Spezialinstruktionen mıt, dann
lasen dıe Kommissare den „höchsten Wıillen“ VOTL. Es wurde aufgezählt, welche
einzelnen bel abzustellen . Man kann WAar nıcht ausdrücklich VO'  ; einer
Wahlkapitulation sprechen, etwa daß erst hieraut der landesherrliche Onsens er-

teilt worden ware; der neuerwählte Klostervorstand wurde jedoch durch Ver-
sprechen, meılist auch durch Unterschrift, auf diese Instruktion verpflichtet. Gemäfß
der Münchener Kirchenpolitik erscheinen Spezialinstruktionen häufigsten
Maximilian und dann wıieder Max Josef.

Es 1St cchr interessant, diesen 5 den Wandel
sehen, dem das Idealbild des Prälaten durch die Jahrzehnte un Jahrhunderte

unterworten 1St. Gemeinsam mMi1t Predigten, Mandaten un: anderen Quellen der
Fremdbeobachtung bieten die Instruktionen Materı1a]l A Zumutungen und
Attiıtüden der Realıität gegenüberzustellen un: die Frage untersuchen, ob die
Mehrzahl der Prälaten VO  - der Entwicklung außerhalb der K löster überrollt
wurde. Hıer harrt noch ohnende Arbeit für die Forschung; das Folgende ann
nıcht mehr als eın Anstof(ß se1in.

Dıie Instruktion”, die 1620 dem Abt 1n Mallersdorf präsentiert wurde, weıst
Begınn miıt ein1gen Worten daraut hin, dafß der Gottesdienst täglıch, ZUr

rechten Stunde un andächtig halten sel. Der Abt oll ebenfalls den (Gottes-
dienst besuchen, denn se1 die Hauptsache, „das eın Praelat seinen undtergebnen
recht exemplarisch vorleichte“. Vor allem seıne Exposıtıi MU: sich der Abt
kümmern un: darauf achten, da{ß diese Konventualen keine Hochzeıiten, Kınds-
tauten und Kirchweihen 1m Wıiırtshaus mitteierten. Ohnehin se1 für die Kloster-
zucht besser, Wenn die Ptarreijen durch einen Laienpriester versehen würden. Dıie
Klausur 1St Streng einzuhalten, die Laıen mussen Erlaubnis fragen, bevor S1e

21 HStA. Mallersdort
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eintreten, „alle Weiber aber daraus bevorderiıst AaUus der Propstey und dessen g-
zürkh geschafft seiın“. Die Frau des Klosterkoches hatte bisher ın der Küche g..
holfen; sS1e mu(ß sotort entternt un eın Küchenbub bestellt werden.

Be1 Zwistigkeiten 1mM Konvent 1St Sache des Abtes, „guete ainıgkheit undter
den Brüedern pflanzen“. Aus diesem Grund oll auch se1iıne getrennte Tatel
aufgeben und 1mM Konvent speısen. Erfreulicher Nebeneftekt dabej sel1. da{fß „eEIn
merkhliches erspart, besser Closter Disciplın gehalten, die Schulden abgeledigt,
2a1n mehrer anzahl der Conventualen gehalten un: der Gottesdienst yemehrt Wwur-
det“

Eınen harten Schlag tührt die Instruktion dıe Gastfreundlichkeit 1n der
Abtei Am besten sel, wenn überhaupt keine G:  Aaste  A empfangen würden; bei
„nöthigen“ (Gasten aber, „ nıt abzutreiben“, genuge auch für diese der reguläre
Konventtisch, das besondere Zutrinken un: Auftragen mu{fß „bei Ihrer urch
Ungnad“ abgeschafft werden. Mıtreisenden Frauen se1 der Eıintritt grundsätzlich
I11LUr dann gestatten, W C111 S1Ee 1n der Absicht kommen, den Gottesdienst be-
suchen.

Das Essen 1mM Konvent gyeschehe „rechter, ordentlicher Zeıt“, drei bıs fünf
gute, gekochte Speısen, un eın TIrunk Bıer oder Weın 1St die Regel Ausnahmen
rlaubt die Instruktion be] Rekreation un Badetagen: der Prälat dart dann mehr
gestatten, „doch alles miıt eingezogner handt“ hne wichtige Ursache oll der
Abt nıcht verreısen, weıl dabej immer „aln merckliches aufgehet“. Der Schlüssel

den Pretiosen un: ZUr Geldkasse mu{fß während der Abwesenheit des Prä-
laten beim Dekan oder Prior Jeiben. Überhaupt 1St der Abt verpflichtet, be]
allen wichtigen Entscheidungen den Rat des Konvents hören un: ma{fßßgebliche
Geschätte 1Ur ın Gegenwart des Dekans, Zzweler Konventualen un des Rıchters
abzuschließen. Bauliche Unternehmungen bedürten darüber hinaus noch ohnehin
der Genehmigung der Regierung. Zur eigenen Verfügung dart der Abt höchstens

verrechnen.
200 bei sıch haben, alles andere 1St in der Kasse deponieren un Nau

Nun kommen seitenlang Vorschriften ZUuUr Okonomie, UT Haushaltsführung,
Ratschläge ZUuUr Viehzucht und Schafweide, ZUuUr Verwaltung der Vorräte 1ın üche
un!: Keller, ZUuUr Vısıtation des Weınes. Das Halten „ibrıger unnuzer Hundt“ und
Ziergeflügel, welches angeblich be] allen Klöstern üblich sel, wırd dem Prälaten
untersagt. Auch die überflüssigen Reıitrosse mussen abgeschafft un miıt dem
Futter „gesperriger“ UMSCSANSCH werden. Sparen 1St nach jeder Instruktion über-
haupt die wichtigste Tugend e1ınes Prälaten. So ol die Stofte fürs Vestiariıum
nıcht be] dem YTamern Lande, sondern Tuchgewölbe 1n der Landes-
hauptstadt kauten und seinen Bedart Eısen 1LLUT bei den konzessionierten
Niıederlassungen decken Nur dort ekomme ınwandtfreie Ware un werde
nıcht betrogen eın Echo der landesherrlichen Bestrebungen 1mM beginnenden
Merkantilismus. In den Gärten soll Obstbäume pflanzen, und eın Baum g..
tällt werde, seıen sotort die Lücken mit „Pelzsteckhen“, also Stecklingen Aaus der
Baumschule, autzutfüllen. Dıie Bibliothek mu{ einen Jüftigen, trockenen Ort g-
bracht werden, un die Bücher, „den faculteten nach absonderlich, doch in
gyueter ordnung gehalten“, dürten L11Ur Schein ausgeliehen werden. Feuer-
eitern, Hacken, Kübel un Spritzen sınd anzuschaften un: einem trockenen
un: allen zugänglıchen Ort autzubewahren. Kleine Baumängel mussen
gehend behoben werden, VOL allem den Dächern, „damıiıt hernach die ICDaIA-
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t10N nıt mMIit aınem gulden gewendet werden mıissen, welches mit aınem
Kreuzer, da INa  - zeitlich zuesicht, gewendet werden khan“

Dıe Spezialınstruktion schließt mit der Ermahnung, da{fß der Prälat diese Hın-
weılse „N1t, w 1e ıshero geschechen, 1n den truchen versperrt haben“, sondern
jährlıch mehrmals lesen un auch ine Kopie 1n den Konvent geben solle Jedem
„angehendten Herrn“, also nach jeder Neuwahl, oll s1e wıieder vorgelesen
werden.

Noch mehr 1Ns einzelne geht die Instruktion VO  3 Weihenstephan 1591“
Mıt wenıgen Satzen macht s1e Antang das Kapitel „Gottesdienst“ ab,

anschließend dem Abt gENAUECESTENS vorzuschreiben, W as täglıch iun 1St. Nach
dieser Instruktion kommt der Prälat den ganzen Tag über keiner anderen
Beschäftigung als Kontrollgängen, ob überall „recht gehaust“ wird. Er mu{fß
1ın den Stall, sehen, ob die Dırnen die ühe auch völlig ausgemolken
haben, mu{fß prüfen, ob die Konventualen 1m Wınter wollene, 1mM Sommer
leinerne Strümpfe tragen un: aut ihre Gesundheit achten. Den Opferwein darf

YST kurz VOL dem Gottesdienst au dem Keller holen assen, die Bettbezüge mu(ß
mMustern, 1n der Backstube „die Laibl abzehln“ un jeden Tag be] den fen

kontrollieren, ob die Scheiter nıcht lang gehackt sind. Wenn s1e nämlich Aaus

dem Feuerloch N, se1 das Verschwendung, aufßerdem kann Jlut heraus-
Ckftallen und eınen Brand verursachen „WI1e wol exempl beın Clöstern vorhanden

Die Instruktionen noch das 1: Jahrhundert indurch sehen den
Prälaten nahezu n  u w1€e siıch der Landesherr bıs ZU Enkel Maxımilians
sehen wiıll als Vater, dem Gott das Wohl seiner „famılıa“ aANvertraut hat Die
Instruktion VO Weihenstephan nın den Abt eiınen „guetten Hausvater, der N1r-
genNt besser dan bey seinem Haushaben 1st ” .  «“

Derartıg austührliche Vorschritten hören spatestens mit Max Emmanuel auf.
Politische Konstellationen un Krıege lassen außerdem nıcht Z da{fß sıch die lan-
desherrlichen Behörden weıterhın INtens1V für die Einzelheiten der klösterlichen
Wirtschaftsführung interessieren. Dıie Ommı1ss1ıONenN bringen die allgemeıin g-
haltene Ermahnung mıt, da{fß die neuerwählten Klostervorsteher jede Verschwen-
dung meıden und den Besitzstand des Klosters mit tester and erhalten sollen
Man braucht die Kontributionsgelder der Klöster, die Einquartierungsbeiträge un
die Fouragelieferungen, In  w} braucht das Bargeld der Klöster für Anleihen un
Kredite.

Dıie Vorstellung VO Prälaten Orlıentiert siıch jetzt nach dem höfischen Bild
Abt Benedikt Meyding Aaus Scheyern, der tür den Propst VO  w Indersdort 1721 die
Leichenrede hält, taßt seın Lob für den Verstorbenen iın dem Urteıl,
Propst Georg „habe abgeben eiınen wachtsamen und sorgfältigen Hof-Meister
über die Printzen des Höchsten Monarchen, eiınen Vıce Gott seinen Untergebnen

«4 Man merkt, da{ß Max Emmanuels Hofhaltung iıhren Eindruck nıcht VOI-
tehlt hat.

Dıie spateren Jahrzehnte sprechen ın Mandaten und Instruktionen den Prä-
laten als „Zuten Patrıoten“ un: wünschen sıch ıhn als Wıssenschaftler, Er-
zieher und Lehrer gemäls den Idealen der Aufklärung”. Im „Neuen Deutschen

AD HStA Weihenstephan fol Z
AA} Ebda 237

S 9 Leichenrede für Propst Georg V, Indersdort 1721
25 Abt Tezelin VO  3 Fürstenfteld kennt „nichts erwünschlicheres für meın Kloster, als Zu
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Zuschauer“ schildert der Artıkel ‚Dıie Herren Prälaten“”, On.: keineswegs zımper-lich, den Abt VO  $ Wessobrunn, der oftensichtlich sehr nach dem Geschmack des
Vertfassers auftrat, als einen Mann, „dessen Herz un Geılst gleich vortreftlich ist:
helldenkend, truglos, eın muthiger Schützer und Vertheidiger der Rechte der Ver-
nunft, der Freund und iıcht der Despot seiner Religi0osen“. Vom Prälaten Von

Weihenstephan heißt dagegen, da{fß „se1ines Charakters un seiner Lieblings-
beschäftigung 30 VO'  3 dem Volke ringsumher der Kälberprälat SCNENNT wird“.

Der „guette Hausvater“, der auch einmal MIt eigenen Händen mit zupacken
kann, weiıl mMIit allen Einzelheiten der Klosterökonomie ISt  AT 1St Jetzt
nıcht mehr gefragt, der „Vicegott“ IST recht nıcht. Am ehesten entspricht noch der
Wissenschaftler dem Wounschbild der Zeıt, doch darf über seınen Büchern die
Haushaltsführung nıcht Aaus den Augen verlıeren. Als geschickter Pädagoge” ob-
lıegt ıhm die Erziehung un Leitung seiner Konventualen; 1St aufgerufen, das
„Licht“ der Bildung und Wıssenschaft auch das olk rings seın Kloster

bringen, aber leider! 1sSt Vorsteher iın einer Institution, die sıch
schon als Hort der „Dunkelheit“, des „Aberglaubens“ angesehen wiırd.

Pater Wıdmann Aaus Elchingen schreibt in seiınem „Alphabet“: „Sınd die Prä-
laten haushälterisch, un: 1in ıhren Ausgaben CNAU, verschreyt mMa  — S1e als
Geizhälse; die alles mit iıhren Todten“? Händen zusammenraflen: siınd s1e frey-
gebig, un lassen das eld wieder die Leute kommen, mussen sı1e
infulierte Verschwender heißen. Wer 111 doch den aufgeklärten Mönchsfeinden
rechtthun ““**>?

Dıie Aufklärung hat eın konkretes Vorbild mehr für den Prälaten.

Das täglıche Leben

Angesichts der Pracht un Uppigkeit VO  - Klosterkirche, Bibliothek, Kaisersaal
oder Refektorium einer arocken Abtei machen WIr uns VO  $ der Innenaus-

der Prälatur meist ine talsche Vorstellung. ©
ra aten lag für gewöhnlich VO „Konventstock“, dem Trakt mit

den Zellen der Konventualen, außerhalb der Klausur. Der Prälat konnte hier tfür
sıch speıisen; hatte Anspruch auf diesen „Höoöftisch‘®, dem meıst GÄste
und regelmäfßig auch einıge Konventualen einlud. Selbstverständlich schenkte Ina  —$
dem Bau un!: der Ausstattung dieser Repräsentationsräume besondere Aufmerk-

Nutzen der vaterländischen Jugend, sohin ZU Wohle der Religion un! des Staates, SCc-meıine Sache mi1ıt anderen rühmlıichist sıch hierin auszeichnenden Klöstern machen“.
(Es geht die Entsendung VO  — Konventualen als Lehrer) tO VO: Maı
1796

Zuschauer 780
2’7 Be1 der Elektion 1n Weltenburg 1659 die ahl einstimmi1g auf den Prior

Christoph Stöck], da während der langwierigen Krankheit des vorıgen Prälaten „1mMwerckh bezaiget, da{fß eın u) QOeconomus seye“, VO  3 »  u Leibscondition“ und I1-
verdrossen 1n der Arbeit“. HStA. Weltenburg 18 fol 21

8 Der Abt Von Oberaltaich Beda Schallhammer schreibt 1ın seiınem Buch „Was ıch
überhaupt in den Klöstern geändert wünsche“!, Landshut 1802 „Unser heutiger weck 1sSt

die Beförderung der Literatur und Volksaufklärung“ (s 5Anspielung auf 99 mortua“. (Anm Verftf.).
Wer sınd die Aufklärer?, 11 Anm
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samkeıt: VO Prälaten als einem hohen Herrn erwartetfe INan, daß siıch seine
Würdestellung auch 1n seinen Wohn- un Empfangsräumen dokumentierte.

Eın Blick iın die Inventarlıisten, aufgenommen VO  3 den kurfürstlichen Kommıis-
s1ıo0nen anläfßliıch jeder Neuwahl und noch reichlich bei den Elektionsakten Ce1I-

halten, zeigt, daß sıch der Aufwand urchaus 1ın renzen hielt Gerade 1M
Jahrhundert, das allgemeın ıne Steigerung der Wohnkultur erlebte,
Speisezimmer, Schlatraum un 4  „B  uro  « der Prälaturen biedermeierliche Gemuüt-
lıchkeit; der Komtort allerdings 1St bescheiden Allgemein gehaltene Richt-
linien über dıe „Cubicula Abbatum“ finden WIr tür die Klöster der Bayerischen
Benediktinerkongregation in der „Confirmatio Constitutionum et Statutorum“
VO  $ 1686 Danach sollen die Räume des Prälaten VOTLT allem sauber und mMit k]1ö-
sterlicher Anspruchslosigkeit eingerichtet se1n, „SICUt SCr VOS Dei decet
p11s imaginıbus eXOrNata, exclusis profanis ta  3 imagınıbus, QqUam alıis ornamentis
eXCESS1IVIS ser1C1s et similibus“*.

Dıe Einrichtung 1n der „Abteistube“ des Abtes VO  3 Asbach 1576 erinnert
Dürer’s „Hıeronymus 1mM Gehäus“. Sıe esteht AUS ein1gen Kästchen un: Truhen,
darın „alte Zehentregister, alte Missıif“ lıegen, dazu 3 Kästl 1ın der Mauer, darin

Salz Vässl, Lötel, dem Herren Prälaten täglichem Gebrauch zugehört“
un eiınem Schrank, der dıe Aufgabe der neuzeitlichen „Vitrine“ erfüllt: eNt-
hält die Pretiosen, das Sılbergeschirr un nach dem Brauch der eit verschiedene
Kuriositäten“.

Hundert Jahre spater sieht 1n der Prälatenstube Ettal® tolgendermaßen
us:
Im „Schreibstüble“ finden sıch die Stiftsregister, die gesammelte Korrespondenz
und die Urbarien, 1n einem Regal stehen „etliche Büecher“. Im Wohnzimmer
fällt dem Kommissar besonders ıne groiße Standuhr un eın Kästchen mit eiınem
siılbernen Trinkservice auft. An der Wand hängen eın hölzernes Kruzifix un: vıier
gerahmte Bılder „Ihro Erztürstl. rchl VO'  5 Österreich“, VOTLT einem „ Tischl“ Stie-
hen Wwe1l SS  grun bezogene Sessel. „In der Khammer“, dem Schlafraum des Prä-
laten, stehen I1UT: „ein Bettstadt, daran eın gerichtetes Bett, eın Kasten mit
Schubladen, darın allerlei Schriften“, und eın Paar Kannen un Zinnleuchter.
Dann gibt noch eın „Brief Gewelb“, neben den Urkunden besonders die
Pretiosen, verschiedene Erinnerungsstücke un das Bargeld autbewahrt werden.
Im Kasten liegen d vier ın Sılber gefaßte Muskatnüsse, etliche sılberne un
vergoldete Becher, Schalen und Leuchter, , kleine sılberne Salzbüxlen“ un: we1ı
Schüsseln 1n Oorm eınes Apftels un einer Bırne. Auch die folgenden Posten schei-
nNnen von solchem Wert SCwesen se1n, dafß S$1e der Prälat bei sıch verwahrte:
„etlıche Stück] Barchend, Stück Seidenstoff, un einer Stange: A Wolts-
bälg, Dachsbälg, Fuchsbälg und OtterBalg“.

Dıie Prälatur Weıihenstephan 1St reicher ausgestattet”. Der 'Tısch hat 1ne Neu
gestrichene Platte, 1mM Alkoven o1bt neben einem testen ett noch eın „Raiß
Pettl“ und ‚aın claın Instrumentl“. Zum Besteck für den täglıchen Gebrauch be-
Sıtzt der Abt Von Weihenstephan noch „aın Zanstırrn“, also einen Zahnstocher.
In einer kleinen Lade bewahrte ıne Handvoll schwarzer Pfennige „für ImMe

Exemplar 1n HStA Attel 1/9 prod. fol
StObb. tol VO: Januar 1576
HStA Ettal tol 45, Inventar 1658
HStA Weıhenstephan tol 131 VO: Maı 1579
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Leut“; ın seinen Regalen füllen dıe Bücher drei Reihen, un ın einem Neben-
zımmer hängt die „Piersch Püxen“. An Ziınngeschirr zählen die Kommıissäre

Kannen, Schüsseln und Eßnäpfte. Die Wände der Wohnstube sınd bedeckt
mit „allerlay clain und TOSSEC gemalte un eingefaßte Tatln un ander claın
schlecht dıng

Nochmals eineinhalb Jahrhunderte spater sınd höchstens die Uhren, die
den Unterschied gegenüber der trüheren Ausstattung ausmachen”, vielleicht auch
noch die bessere Qualität der Möbel Zu Wessobrunn finden sıch 1798 in der
Wınterabtei neben der „nothwendigen Einrichtung“ ıne STOSSC Uhr, ıne tand-
uhr, WwWwe1 sılberne Taschenuhren: 1n der Sommerabtei ticken drei Uhren Dort
hängt auch neben ‚verschiedenen geistlichen Bıldern“ eın grofßes Tafelbild, die
Heıiligen Dreı Könige darstellend un als „Kunststück“ bezeichnet. Die tranzösı-
sche Wohnkultur brachte das „Kanapee“* MIit dem grunen Plüschbezug un die
vier Kommoden. Sechs Sessel mMi1t gelbem, sechs Sesse] MmMIt grunem Plüsch un: eın
großer Lehnsessel zeıgen, da{iß Inan sıch auf (Gäste eingerichtet hatte®.

Eın zußerst SCHNAUCS Verzeıchnis 1St u15 VO  3 Indersdorf überliefert‘, da das
Kloster ZUr Übergabe das Kollegiatsstift Tau 1n München 1783 bis 1Ns
einzelne inventariısıert wurde: selbst Federkiel, Bleistift, Bindtaden un: die Bier-
zeichen 1n der Schreibtischschublade sınd nıcht übersehen. Die Vıtrınen zeıgen sıch
wohlgefüllt; o1bt Kaftee- un Teeservıce. Weiße Vorhänge Fenster, Tısch-
decken un Teppiche, Sekretäre miıt hübschem Furnier un Messingbeschlägen,
un Spiegel 1n Goldrahmen beweisen gehobene Wohnkultur, aber keinen un
wöhnlichen Aufwand. Dıie Waschgelegenheit beschränkt sıch auf eın leines
„Lavor“ neben dem Perückenstock, und nıcht LLUT 1m Bedientenzimmer steht ıne
„Zzwıemännıge“ Bettstatt.

Aus dem Indersdorter Inventar ertahren WIr auch, W as für Bücher der Prälat
auf seiıner Bücherstelle hatte. Neben den Foliobänden des Stift-, Gilt-, Schulden-
un Kapiıtalbuches standen vier Bände „Der Adelıche Haus Vater“, vier Bände
über Forstwesen un Jagd, Je dreı Oktavbändchen eines Forstlexikons un eiınes
ökonomischen Wörterbuches, je eın Band über Manutakturen un über die prak-
tische Visierkunst, der kurpfalzbaierische Hotkalender, der hochtürstlich Freising1-
sche Hotkalender und die TOt- un Mehltarite. In der Kanzlei notierten die
Kommissare den Kommentar ZU Bayerischen Landrecht VO  —$ Schmid nebst den
„Annotatıiones“ un: dem Index, den „ Iractatus de 1ure Hofmarchiali“, ZWanzıg
Bände Brief- un Verhörsprotokolle VO  w} F  9 sieben Bände Untertanen-
chuldbücher un! zwoölf Stiftbücher, dazu achzehn Jahrgänge des Intelligenzblattes
un: ıne kurbayerische Maut- und Accıse-Ordnung, alles ın allem nıcht mehr
als ine kleine Handbücherei tür die Verwaltung der Okonomie.

Als Quellen ersten Ranges erlauben Tagebücher, Dıarıen, VO  - Prälaten oder
Konventualen verfaßt, einen Blick 1ın den e uf

5 Die Vorliebe für Uhren scheint eiıne Eiıgentümlichkeit dieser Jahrzehnte se1in. Unter
den Bedingungen, dıe Abt Tezelin VO  3 Fürstenfeld 1796 bei seiner Resignatıon stellt,
findet sıch als Wunsch für seine Unterbringung ‚ein ber der Kastnerey mMi1t aller zugehör
Zzut eingerichtetes zımmer mMIiIt ZWECY Stock- un einer Sackuhr“. StObb VO:

Junı 17/96, tol
HStA Wessobrunn V fol. 45 Inventar auf den Tod des Abtes Joseph

Leonardı 1/98
300/18 1/5
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Prälatur. Sıe spiegeln auch 1n einzigartıger Weıse die Persönlichkeit des
Autors wieder. Leider oibt 1Ur wenı1ge Prälatendiarien: dennoch sınd s1e bei
weıtem noch nıcht alle veröftentlicht oder au  er Für Kulturgeschichte un:
Volkskunde lıegt hier 1e] Lohnendes verborgen, aber auch dem Hıiıstoriker g..
lıngen noch Entdeckungen.

Von Abt Engelbert Vischer AUS Aldersbach haben sıch dreı Einschreibkalender
erhalten, AUS den Jahren 1696, 169/ un Tag tür Tag notierte der Prälat
das Wetter, vermerkte dazu noch jede außergewöhnliche Erscheinung, eLIwa2 ıne
„zimbliche Morgenröthe“ (3 Oktober starkes „Wedterlaychen“, oder ein
eichtes Erdbeben (20 Maı Am September 1696 abends halb NECUMN

„hat sıch ein gebuzet, Nıt herunterfallendt, sondern nach der länge w1e ein
Spiefßs“ Abt Engelbert achtet viel auf Himmelszeichen: w1ıe eın kluger Bauer halt

sıch Wetterregel und schreıibt seiıne Beobachtungen auf. Am Jun1ı 1696
notiert CI, da{ß der Gärtner Pflanzen steckte, als der ond gerade 1mM Zunehmen
Wa  $ Ds gut tut?“ Später vergifßt nıcht den Nachtrag: „hat Zut gethan, dan
wur  - schönes Kraut bekhomen.“ Als November die Weıinlieferung für se1iın
Kloster 1N Vilshofen ausgeladen wird, äft siıch der Prälat nıcht nehmen, selbst
anwesend se1n. Befriedigt notiert CI, da{ß des weıten Weges g-
schaftt hat, noch gleichen Tag den Weın 1n den Keller bringen, „da doch
2a1n zımbliıche quantitet dessen Deo SINT laudes!“ Im Herbst erhängt sıch eın
Schneider einer Eıche. Abt Engelbert hält das Kuri:osum test: der Baum stand
Just auf der Hofmarksgrenze. Der Ast, welchem der Selbstmörder hıng, reichte
schon ın die andere Hotmark hiıneıin. Der Fall mu{ das Gespräch der Woche g...

se1n.
Natürlıch sınd alle Reıisen aufgeführt. Im Januar 1697 hat der Prälat ZU Be1i-

spiel 1n München U:  5 Das Wetter 1St kalt, lıegt wenıg Schnee Am erreicht
Landshut, Tag darauf Freising. Am 11 kommt 1n München A un

macht eiınen Besuch in der Landschaftskanzlei. Am 1Sst beim Bürgermeıster
eingeladen. Am spelst beim Graten VO  - Mazxlrain, bricht wieder
aut und nımmt 1esmal den Weg ..  ber Dingolfing. Am Abend des kommt
zuhause d un ädt gleich den Rıchter Z.U: Abendtisch eın, mit ihm alles

besprechen. Nahezu jeden Monat 1St der Abt auf Reıisen, besucht gelegentlich
andere Klöster oder macht se1ne jJährliche Fahrt nach Sammere!ı, der VO' Kloster
betreuten Walltahrt „ich nach Sammere1 Raıis, 100 0[010 Glück autf der Raıs!“
Wenn zuhause ist, schreibt immer N  u ein, ob allein in der Abtei speılst,
ob 1m Retektorium mit dem Konvent ißt oder ob (GGÄäste „ Hof“
empfängt.

Das Tagebuch stellt einen Mann VvOolrm, der in seiıner bäuerlichen Naturverbunden-
heit, 1m Interesse der Okonomıie un der Verwaltung seınes Klosters, 1im
Einvernehmen Mi1t dem Konvent das beweist das häufige Erscheinen der
allgemeınen Tafel und der aufgeschlossenen un humorvollen Art dem Bild
des Hausvaters entspricht. Man mu{fß lange suchen, bis Inan einmal lıest, da{ß

mi1t einem (Gast ZU Vergnügen einen Ausrıtt unternimmt, „und bleibt keiner
dem andern w as schuldig“. (3 Marz Der Alltag dieses Prälaten verläuft
nıcht eintön1g, aber urchaus hausbacken und bieder.

StL Aldersbach
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In einer Klosterordnung VO „nach wellicher die Chorherrn ın Herrn-
chiemsee gehalten werden sollen“, versucht der Verfasser Mißbräuche einzudäm-
INCN un Zucht und Ordnung stabilisieren. Be1i den ahlı7z e 111
das tägliche Quantum Weın strikt einschränken: jeder Priester oll täglich 1Ur noch
1/4 jeder Diakon Sar NUr 1/ Malß erhalten un: nıcht w1ıe bisher bzw Ma{
Nur bei der Kost zeıgt sıch die Vorschrift nıcht kleinlich. Dıie Chorherren besitzen
als Religi0sen ke  ın Eıgentum, heißt das Argument; der täglıche Chordienst se1
außerdem z1iemlıch anstrengend un verlange iıne gute körperliche Kondiıition.
Aus diesen Gründen se1 ıne Einschränkung des Essens unzumutbar, 1m Gegenteıl:

ol] den Chorherren ”  1e spe1s mıiıt ma{ desto statlicher mitgetaillt wWer-
den  -

Der Tisch 1n den bayerischen Abteien WAar, ganz der eıt entsprechend, csehr
reichlich gedeckt. Vıer bis tünf Gange sowohl Miıttag als auch Abend gyab

bereits den „ordınarı Täg sieben wurden den einfachen Heiligenfesten
aufgetragen, und den großen Festen des Jahres, be] Gastmählern oder anläß-
lıch eiıner Neuwahl erwartete Inan zehn un!: mehr Gänge. rıeg und Not schaf-
fen Ausnahmesituationen. Sowohl ın den Jahren des Dreißigjährigen Krieges als
auch 1n den Erbfolgekriegen hiefß den Gürtel NS! schnallen. Eın Beispiel
datfür 1St u15 tür den Besuch eines Prälaten 1n einem Nachbarkloster ON:
der Anlaß einer besonders testlichen Tafel überliefert: der Abt VO  3 Osterhofen,
Paulus VWıeninger, ekommt August 1747 in Nıederaltaich ”  gCcn der
Kriegs-troublen“ Brennsuppe, tockfisch un!: ıne Mehlspeise vorgesetzt””.

Schlimmer Zing iın der Schwedenzeit Selbst iın den Klöstern, die nıcht —-
mittelbar VO Feind besetzt, geplündert oder gebrandschatzt wurden, War
Schmalhans Küchenmeister. Mißernten un das Ausbleiben der Stift VO:  - vielen
Untertanen das ihre dazu. An der außeren Nordwand des Gotteshauses VO  3
Weiterskirchen bei Ebersberg, das dem Kloster Beyharting inkorporiert WAar,
der Lokaltradition nach eın Reliet VO  5 diesen dürftigen Jahren. In der öhe
VO  3 sıeht Inan eiınen unklen Fısch 1n der Größe eines Spiegelkarpfens.
Das 1mM Krieg zerstorte Gotteshaus wurde 1647 wıeder aufgebaut. Propst Johannes
Gering VO  3 Beyharting (1623—1645) konnte den Arbeitern nıchts anderes —
bieten als Fische Aaus dem Klosterweiher: als s1e sıch daran überessen hatten,
rächten s1e sich durch den steinernen Fısch für solch eintönıge Kost"*.

SOnst aber legte In  - ın den Klöstern Wert aut reichliches un schmack-
haftes Essen; 1eß eın Prälat Qualität oder Quantıität fehlen, wurden sotort
Beschwerden laut.

Wıe der Speisezettel aussah, berichtet anschaulich eın „Rituale oeconomıcum“
Aaus Indersdorf*“. Der Chorherr, der das Buch Propst Aquıilın Noder 21—

anlegte, zweıtellos Pater Küchenmeister, hat seıiın Amt sehr CNOM-
INnen. Für jeden Tag des Jahres steht Na die Speisenfolge: entweder „wiırd
ordinarı tractiert“ oder gibt „ELWAS herrlicheres“, entweder 1st 1m Retektorium
oder ” Höf®, das heißt in der Prälatur, decken Aderlässer un Purgentenbekommen Schonkost, und auch tür den Tag des „traurıgen Ableibens“ eines
Prälaten steht schon die Speisenfolge test. Besonders testlich Pprangt die Tatel n

Cgm 1766
Sıttersberger 101

11 Bayerland (1891) 620, S12N.: „W. A “
HStA Indersdort
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Stiftsfest: diesem Datum hat der Küchenmeıster „1N christlicher Dankbarkeit“
ıne kurze Geschichte der Gründung seıines Klosters MIt eiınem Gedenken Pftalz-
graf ÖOtto VO'  - Scheyern-Wittelsbach vermerkt, da InNnan diesem Mannn das Wohl-
leben und besonders Speıs un!: TIrank verdanke. Das „Ordinarıum“, der täglıche
Tisch, sah tolgendermaßen us

„Miıttag: Suppen mit Bratwurst, Voressen, oder Knödl oder Kazengschrey,
Fleisch, Kraut und Leberwürst, alb pradten.

Abends: Gersten, einmach Fleisch, gartenspels, pradten, Salacth“ Am
Freitag gibt den Fleischspeisen „Pachfisch, gesOoOtLLeENeE Karpffen, Ingreisch””,
AYTI, Siedfisch“.
Am Heılıgen Abend ß Inan einere Fastenspeisen:
„Schneckhen 1m Häuslen, Weın- oder Mand|l Suppen, Feigen, Weıinpör dorthen,
Süedfisch oder ander gyuette spe1s“, Am Nachmittag „lasset der Herr Kuchen-
maıiıster ein Schwein stechen, AUuUS selben Bradtwurst, Leberwurst un Rosen-
schnitz machen, vıll] als auf däg erklekhlich SCYM MECSCNH: dieser Schwein
stich wırd fortgesezt alle damstag U ad quınquagesima“. An Ostern gab
natürlıch eın fein zubereitetes Lamm, aber auch „etliche Portionen Rındtfleisch,
Indianisches stuckh, amoranzen Salath Mıttags machte der Küchenmeister
beim Prälaten seine Aufwartung „Mit saubere ayer”.

Dıe Schonkost tür die Herren, die sıch dem Aderlaß unterzogen, erscheint uns
heute geradezu üpplg, obwohl INa  $ bewußt besonders eichte Speıisen wählte:
„Linde" Ayr, gebradten Hıendl, sparg] 1ın der brüe oder Kräpflen, Lamb SC-
bradten, AYyIMUCS, Jambige lungen sechs bis acht Gänge. Den Priestern
stand 1n der Regel mıttags eın halbes Maß Weın Z den Laienbrüdern eın Viertel;:
doch Ausnahmen N:  u häufig, w1e den „Ordinarı-TIrunk“ trat. Zwi1-
schen Weın und Jler wurde abgewechselt. Auch abends schenkte Ina  - ZU Trunk
ein: hier heißt oft, der Nachttrunk „hängt aAb VO  3 der gnädigsten Disposition
Reverendissim1 War der Prälat 1U  $ selbst einem Tropten zugetan,
hatte auch nıchts das „Nachschenken und Zukelchen“, W I1e schon Man-
date Maxımiulıians bekämpften.

Anläßlich einer Elektion 1n Weltenburg 1667” heben die Kommissare ausdrück-
lıch hervor: „Der abgeleibte Prälat hat wol gehaust, ime selbsten in un
triınken STOSSCH abbruch gehtan; w 1e dann a 1n seiner etzten Krankheit kei-
1ECN Weın getrunken“. Sicher gab auch damals abstinente Naturen:;: 1m allge-
meınen mussen WIr aber SsStaunen, W 4s die Menschen Alkohol vertrugen. Auch
nach der Einführung des Biıeres als Volksgetränk behielt INa  — 1n den Klöstern den
Weın aut der Tatel bei, zumındest bei testlicheren Anlässen. Wer sıch
eisten konnte, bezog seinen Weın Aaus Italıen, die Donauklöster kauften ıhn in
ÖOsterreich oder bauten ıhn 1n der Wachau selbst ber auch sonnıgen
Haängen hierzulande ZOS mMan immer noch Reben AB waıß WAar wohl, daß
der Bayrweın urchaus keinen Namen hat“, meınt der Chronist VO'  -
Oberaltaich!®. ıbt aber einmal eın sonn1ges Jahr, erreiche der Weın VO  - den
Klosterleiten ıne treftliche Reife, „dafß auch bisweilen eın geschleckiges
Weinmaul nNıt errathet, w as Landsmann seye,“

13 Innereıen.
weichgekochte Eıer.

15 HStA Weltenburg 18 tol.
Festschrift Oberaltaich 483
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Zwıetracht und Schuld

Gerade verschiedenen Ansıchten über üche un: Keller entzündeten
sıch viele e C zwischen Prälaten un Konventen; dıe Atmosphärevergifteten die täglıchen kleinen Reıibereien un nıcht große Verfehlungen.Im Augustiner-Chorherrenstift Au schärfen die Kommissare dem LECU aufge-stellten Administrator Patrıtıius Zwick ausdrücklich eın, sıch die Verpflegungder Konventualen besonders angelegen se1ın lassen, „weıllen die Canonicı
sıch yber die schlechte Kost un!: War nıt ohne Ursach, beklagt“*

Der Benediktinerkonvent Rott, angeführt VO'  k Prior un Subprior, wendet sıch
miıt seiner Beschwerde seınen Abt Korbinian Grätz gleich aln den Vısıtator
der Kongregatıon, Abt Nonnosus Moser VO  e Attel se1l nıcht SCHNUS, dafß der
Prälat die Patres 1mM allgemeinen „despotice“ behandle, entziehe ihnen auch 1n
ungehöriger Weıse den Weın. Als ITun gebe A se1 iıhm uer:; der
Konvent habe abzuwarten, bıs Inan ıhn billiger kaufen könne. Der Vısıtator
mOöge doch einschreiten, denn mit „unam quartulam“ dreı Wochentagen se1l
INnNan mit Recht nıcht zutfrieden“.

Massıver sınd die Beschuldigungen, welche die Augustiner-Chorherren VO  -
Dıiıetramszell 1696 den Prälaten vorbringen”. Propst Marcellinus Obermayrscheint über seinem persönlıchen Wohlleben se1ne Aufgaben als Vorsteher des
Klosters vernachlässigt haben Eın ehemaliges „Kuchlmensch“ hatte VeOeI-

standen, sıch bei ıhm eliebt machen un mehrtachen Verbots der Viısı-
atforen VO  $ ıhm als Gast- un Hausmeısterin angestellt werden. Am Morgen,„weıll gdiger Herr Praelat annoch 1im bött lıgt  > ertährt 11a  - durch s1e 1M Kloster die
„ordre“. Er ßr sıch überhaupt selten 1MmM Konvent sehen. Dıe eıt zwiıschen den ahl-
zeıten „bringt Er mMi1it undterschidlichen Weyber geschwäz ZUE, hernach spe1st Er,aber nNıt 1mM Convent, W1e Ihme VO  3 Freysing Aaus befolchen worden, sondern
ın seınem Stibl, darbey lasst Er sıch mehrers bedienen VO  - seiınen bschrait-
ten  4 Weıbsbildtern C scandalo saecularıum Weıl VO' Konvent
natürlich selten jemand ın der Prälatur Zutritt hat.  9 weı{ß INa  - nıchts enaues
un vergıifßt daher nıcht die Andeutung, geschehen vermutliıch „unerherte
Excess

Verschiedene Ansichten VO  3 Konvent un: Prälat über den zulässigen Aufwand
ın der Lebensführung scheinen auch 1mM Falle des Weltenburger Abtes JohannesOlhafen mit eın Hauptgrund für die Dıfterenzen 1mM Kloster SCWESCH sein‘”.
Im Februar 1690 muß der Abt VO  3 Scheyern als Präses der bayerischen Benedik-
tinerkongregation die Regierung melden, da{ß der Prälat VO  - Weltenburg,„nachdem selbigen Klosters beste Sachen zusammengeraumt un mıiıt sıch NO  -men“, mit Hılte eines protestantischen Gesandten Regensburger Reichstag nach
Nürnberg und VO  —$ da nach Sachsen verschwand un wahrscheinlich o  ’ „ Walls
anderst der liebe Gott Nıt absonderlich verhindert“, e AN lutherischen Glauben
abfiel.

Johannes Olhafen, gebürtig Aaus Ingolstadt, se1it dem Aprıil 1667 Abt, WAar

StObb VO Dezember 1728
HStA Attel 1/5 prod. /, tol 309 Aprıil 1747
StObb. 188/40 Supplik VO: 41 Dezember 1696

„beschrien“, ın schlechtem utfe stehend. (Anm Verf.).Der Fall HStA Weltenburg 18 tol 61
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nıcht mi1it Mehrkheit gewählt worden. Eıne Zzewlsse Gruppe 1m Konvent, bei der
siıch als Prior durch seiıne Forderungen unbeliebt gemacht hatte, Warlr als

Opposıtion aufgetreten Da das Skrutinium keine klare Entscheidung brachte,
schrıtt InNnan SA Kompromiss; die Kompromissare bevorzugten Olhafen, weıl
dıe „discıplina monaster12 mercklich erhebt un: wieder 1n ordnung
gerichtet““.  x

OGlhaten übernahm keın leichtes Erbe; Weltenburg gehörte nıcht den re1-
chen Klöstern. Die Gebäude zeıgten überall Schäden, das jJährliche Einkommen
belief sıch 1M Wahljahr NUr auf 1380 Äy OVON durch die Bemühungen des
tüchtigen Priälaten Christoph Stöckl, Cihafens Vorgänger, wenı1gstens eın leiner
Überschuß vorlag. Mıt der Diszıplın des Klosters stand schlecht. Der NEUEC Abt
machte sıch mi1t allem Eiıter die Arbeit. Schon wenıge Monate nach seiınem
Amtsantrıtt gelıngt ıhm, VO Kurfürsten Ferdinand Marıa 383 Be1-
hıltfe für Reparaturen den Donaudämmen erwirken?. Um einen finanziellen
Engpafßs bewältigen, greift unlauteren Miıtteln: tälscht ein1ıge Siegel”.
Sechs re spater plant mit den 1000 die als Baukostenzuschufß AaUuUsSs

München erhält, die drängendsten Ausbesserungen Kırche un Kloster Uu-

nehmen. eın vermutliıch recht schwieriger Charakter, dıe Ressentiments
jene, die be1 seiner Wahl ıhn gestimmt hatten, die r1gorosen Sparmafßnah-
LLCIIN und die Strenge, Mi1t der der laxen Klosterzucht Ssteuern versucht, füh-
ren das Verhältnis seınem Konvent ın ıne Krise. Der Prälat sieht seine Be-
mühungen hintertrieben. Er 1St aktıv, ın Resignatıon versinken:
wiırft alles hin, schüttelt alles ab, 111 mMi1t Flucht un Glaubenswechsel einen völli-
SCHM Neuanfang seizen. Knapp we1l Monate vergehen, da trıfit in Weltenburg eın
Briet des Ex-Abtes Aaus Sachsen eın, elf Folioseiten, CN beschrieben: Vorwürfe,
Rechtfertigung, Zorn Dıie Abschrift 1St erhalten eın psychologisch höchst iınter-

Dokument””.
Er gibt Z bei 2000 Schulden gemacht und die Siegel gefälscht haben;:

se1 aber VO: Konvent dazu ECEZWUNSCH worden durch „geschlekhiges, yberflüssi-
SCS ressen unnd sauften“. Pater Roman, das Haupt der UOpponentengruppe, habe
die Mitbrüder dazu verführt; „solch faulenzents, schlefterich, geschlekhigen, hoffer-
tigen, verhurten Lebens WAar auf der Pfarr schon gewohnt, auch 1mM C138
ster dann nıt lassen wollen; ıtem konnt ıhm kheıin Schneider, khein Schuster
mehr recht auf diıe Hofttart arbeiten Aut dıe Okonomıie habe sıch Roman
verstanden „Wwlıe der Esl ZU lauttenschlagen“; kümmerte sıch nıcht, w1e VOCI-

schwenderısch die Köchin mMi1t dem teuren Fleisch, dem Schmalz un den Gewür-
zen umgıng, WAar nachlässıg 1mM Keller der Prälat habe oft bei seinen Kon-
trollgängen den Spund oftfen oder eın Fa nıcht restlos geleert gefunden; aber
„dem Herren schmekhten die Neıg] nıt da mußten csehr viel Mass Biıer oder Sal
eın Eımer verderben“. „Wıll nıt a  N, W as X  A, (der ININC, haıcklıiche,
schiache ann), 1n seinem Stübl verschleckt, verzOrt, wıe ıch oflıgl, hönig, Zzucker
4708 ohl gewußt heißt das nıt das Closter, ohne das schlechtes Eıiınkhommen
hat, mithelten verderben, Schulden machen Ursach geben“?

Ebd fol
Ebd. tol 41
Ebd tol VO: 11 August 1667 allaın für dissmahl“!

Q Ebd tol 65
10 Ebd tol. 65 VO Februar 1690
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Die Unzufriedenheit des Konvents mit dem, W as der Abt Aufwand iın peı1s
un Trank verantwortien können glaubte, 1St der Hauptvorwurf iın dem Brief
des Exabtes Johannes Olhaten „Weıl alles dem Convent ekannt Wafr, hätten
sıe AUuS Schuldigkeit auch sollen gespäriger se1n, aber da verfangte nichts, sondern
wWann eın Trunk Weın oder Weißbier der Manıer nach gegeben wurde, mu{fte alles
aufwarten, Köchin un: Buben SCHUCH haben, da War das sauften 1n lange acht
SCZOSCH, bis s1ie oft kaum mehr lallen, gehen oder stehen können. Man wollte mit
der Clostercost nıcht mehr VOT Zyuel nehmen, sondern da mußte ich, Wenn ich -
ders VOLr euch wollte siıcher und ungeschmelt se1n, wildpret oder O: WAas, mehr
als iıch schuldig War oder der brauch WAar, allerley oflig] einen Überfluß halten,

schmeckten euch aber bald die anten, bald Indianer, Hahnen, bald die Gens,
bald jungen oder alten Hennen nıt mehr, Mehlspeis oder Fiısch, N: nıt deli-
COr gekocht a  11, möcht ihr auch nıt N, bald WAar das Schaf, bald das alb
Fleisch nıcht angenehm, das Rındfleisch geschweigen heißt das auch dem
Kloster gehauset“?

Der Prälat steht „als eın hellschimmerndes Liecht auf dem Leichter
e 11

.5 VO'  -
dero Tugend-Glantz alle verlangen bestrahlt werden Um auftälliger un:
ärgerniserregender 1St CD WEeNnNn sıch auch DUr das Geringste Schulden kom-
iINCN äßt

Anklagen un: Prozesse N „ärgerlichen Lebenswandels“,
den Jahrzehnten nach 1550 noch SANs und gyäbe, nehmen 1mM spateren siıebzehnten
Jahrhundert schnell aAb Man merkt eutlıch die starke and der landesherrli-
chen Behörden, die bei der geringsten Klage einschreiten. Im achtzehnten Jahrhun-
dert schließlich hört INa  3 LLUX noch höchst selten den Konvent über sıttlıche Aus-
schweifungen des Prälaten klagen; übermäßige Strenge oder Überheblichkeit 1n der
Behandlung der Religiosen sınd Jetzt, die Anlaß Unzufriedenheit geben,
un Vorwürte N mangelnder Sparsamkeit finden bei der Regierung bereitwil-
lıgstes Gehör

Sowohl weltliche Stellen, wIı1e Pfleger, Richter, auch Nachbarn und nahe woh-
nende Weltgeistliche un!: VOrTr allem Angehörige des Konvents konnten beim bi-
schöflichen Ordıinarıat oder bei der Landesobrigkeit Beschwerde den Prä-
laten erheben. In den meısten Fällen verständigten sıch der weltliche und der
geistliche „Arm  «“ über gemeinsames Vorgehen. Handelte sıch ıne schwer-
wiegende Verfehlung oder dauernde Unruhe 1mM Kloster, erschien eine gemischte
Untersuchungskommision, Ruhe schaftfen. Da die Kosten für einen solchen
Besuch VO Kloster tragen a  N, bedeutete bereits dies ıne empfindlicheStrafe: nıcht selten versuchten daher Prälat oder Konventualen durch Beschöni-
Sungen, Abbitten oder gütliche Beilegung einer Abordnung zuvorzukommen‘!?.
Be1 Klöstern eınes Kongregationsverbandes übernahm me1st der bestellte Abtvi-
sıtator die Mıssıon. ber auch einseltige Aktionen kamen VOT, Was regelmäßig
weıtläufige Auseinandersetzungen zwıschen Landesherrn un: Ordinariat nach sıch

11 Leichenrede auf Abt Placidus VO  $ Reichenbach 1745
12 Vgl dıe Bıtte des Propstes Joachim VO:  3 Au September 1724, iıhn „mit einer

kosstbahr und sehr art tahlenten Commission“ verschonen. Als 1733 eine Vıisıtation
nıcht mehr umgehen ist, ersucht CT, „wemb immer belieben VO  3 dero Hochlobl Geist.
und HotfkammerRhat 4ausser den mır abhässigen geistl. ats Direktor genedigist ab-
zuordnen“. VO September 1724
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ZO?. urch die ausgedehnte Korrespondenz, das „gegenseıtige umständliche Be-
nehmen“ der Behörden, durch schriftliche Fixierung VO  3 Verhörsprotokollen un:
Visıtationsdiarien siınd WIr über Verfehlungen eines Prälaten bestens unterrichtet.
Jedes Kloster, jede Kommunıität hatte 1m Lauf der zweihundert Jahre zwiıschen
1600 und 1800 iıhr „schwarzes Schaf“, kleine Klöster MIiIt geringer Dotierung und
Klöster 1n exponıerten Gebieten oder in der ähe der protestantischen Herrschaf-
ten mit ıhrer Ablehnung des klösterlichen Ideals deren mehrere. Dennoch geht
keinestalls A VO': „wollüstigen“, „ausschweifenden“, „trunksüchtigen“ oder
„verschwenderiıschen“ Barockprälaten sprechen. Die antımonastischen Pamphlete
der Aufklärungsliteratur haben gerade 1n diesem Punkt iıhre Wirkung auf die elt-

und, WI1e WIr zugeben mussen, selbst noch auf spatere Typvorstellung
nıcht verfehlt.

Dıie Erfahrung lehrt, da{fß sıch Negatıves dem tradierenden Gedächnis besonders
markant einprägt. Einwandfreier Lebenswandel tindet als Normaltall kaum Er-
wähnung ın den amtlichen Quellen. „Abgeleibter Prälat hat ohl gehaust  u1a
heißt dann höchstens 1m Inventarisierungsprotokoll anläßlich einer Neuwahl.
ber einen „exemplarischen“ Prälaten gibt nıchts berichten. Setzt mMan dıie
Zahl aller bekanntgewordenen Vertehlungen der Prälaten 1m betrachteten elt-
aum 1n Bezug UT Gesamtzahl, ergibt sıch, grofßzügig gerechnet, eın Verhältnis
VO  3 rund zehn Prozent. Davon machen aber die tatsächlich gravierenden Fälle
wieder Nur knapp eın Drittel Uus,. Vorwürfe, die drei oder vier VO  3 undert
Prälaten echt verdienen, unbesehen aut die Gesamtheit auszudehnen, bedeutet
ine unzulässıge Verallgemeinerung, der die Quellen jeden Rückhalt entziehen.
Merkt INan auch manchmal 1ın der zweıten Hältte des sıebzenten Jahrhunderts, daß
die rauhen Sıtten der Landsknechtzeit noch nıcht lange zurückliegen, stellt sıch der
Durchschnittstyp des Prälaten un nach 1/00 als „SZut bürgerlich“ VOT: weder
exaltierter Heılıger noch schlimmer Sünder, weder despotischer Gewissenstyrann
noch laszıver Probabilist: VO  3 praktischer, lebensnaher Frömmigkeit, der eın Gut-
teıl unreflektierter Gewohnheit beigemischt ist: selbstbewußt, standesbewußt,
siıcher 1mM Auftreten, repräsentierfreudig, aber eingebunden 1n Stand, Ordnung
und Sıtte.

Der Fall des Abtes Maurus Mayr AUS Asbach (1618—1637) veranschaulicht
trefflıch, welche Art VO „Hauptcriminalia“ siıch 1mM allgemeinen noch 1mM
siebzehnten Jahrhundert handelt. Im Mäaärz 1637 berichtet der Pfleger Gries-
bach „überaus ärgerliches und hochsträffliches Verhalten“ des Prälaten VO  } As-
bach"* Das Kloster se1 und für sıch nıcht besonders gut angeschrieben; der
Prior Zum Beıispiel S5C Fasttagen und Quatember Fleisch, un der Exposıitus

Ering, „welcher OnNn: für den Wwizigisten un:! geschickhlisten bey dem Closter
gehalten worden“, se1 ein notorischer Concubinarius und habe bereits „gewiß

nıt Khündt ErZCUZT; WI1ssens aber nit, das VO' Prelaten wWerIe corrigırt
worden“.

Allerdings se1 dies wahrlich eın Wunder, denn Abt Maurus habe selbst keine
reine VWeste. Dıie tünfzehnjährige Tochter des Gesindekochs 1m Kloster, Marga-
retha, hatte ıhm angetan. Er stellte ıhr eın Jahr lang nach, „bis sı1e etztlich
MIit Zue un Volltrinken 1n der Clausur ZU Fall bracht“. Das Verhältnis g1ng
vier Jahre; 1e iıhr VO' Hoftisch Leckereien bringen und iıhr wıiederholt VO  -

13 D HStA Weltenburg tol VO:  3 1667
14 HStA. 75 tol. 115 VO: März 1637
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seiınem Kammerdiener Grüße bestellen. Als VOT den anrückenden Schweden
nach Schärding fliehen mußte, ertuhr INan, habe sıch dort heimlich mit ıhr -
sammenbestellt. Daraut habe der Margaretha „ein pomeranschen tarben Zeug

eiınem Rockh oder schauben, ıtem aln huett khauft un: telh eiınen Belz g-
ben  - Schliefßlich versprach ihr, für das Heıratsgut SOTSCH, Wenn sıch einmal
eın Bräutigam einstelle.

All dies ware möglicherweise e7ST viel spater aufgekommen, wenn nıcht ırgend-jemand Anzeıge ErsStattet hätte. Amtsleute Aaus Griesbach nahmen daraufhin das
Mädchen test. Kaum hatte Abt Maurus davon erfahren, als den Amtsleuten
„Ohne völlige anclaıdung unnd 1Ur in Panndtofteln nachgeloffen“ se1 und ihnen
mıiıt der Faust 1Ns Gesıicht schlug. Er torderte, Margaretha sotort loszulassen; als
INa  - darauf nıcht achtete, habe berichtet der Pfleger der Prälat „ybermal absıichtlich Gott gelestert WAar fur10s, Ungeacht Ww1e€e selbst be-
khandt noch weder SCSSCHN noch trunken gehabt“. Be1 dem arm liefen die Leute
IMNm:! Der Prälat machte iıne schreckliche Szene, zuma] „das mensch auch sıch
1n ime gehanget“. Voller Wurt holt die Waffen, „aınen tlamenden Tegen,welchen er VO' Closster au{fß Ploß 1ın der Handt gefierth“ un: se1ıne Pıstolen,
wirtft sıch 1n Begleitung mehrer Knechte autfs Pferd, den Amtsleuten bıs
Griesbach nach un: droht, einen nıederzuschießen: y Schelmen un: dieb: lasst
MI1r das Mensch sollt wIıssen, S1e kein hur: un neben andern leicht-
sınnıgen Worten DSCESART, kome VO  $ der Margaretha nıt, oll lieber Leib un
Leben ihr lassen, mu{ß nıt Prälat seın. hat sovı] gelernt, da{fß sıch (0) 88 auch
ernähren Oonnt  «15 Er mu{fßte bald einsehen, da{ß hier NUuUr den kürzeren ZOß
Der Jähzorn legte sıch Das Mädchen blieb 1n Haft un wurde mehrmals „umb-
stendig“ VeINOMmMMeEN. Abt Maurus zeıgte Reue und Zerknirschung. Aus der Kor-
respondenz zwıschen dem kurfürstlichen Hoft un dem Ordinariat 1n Passau gehtdeurtlich hervor, dafß nıcht sehr die sıttlichen Verfehlungen a  nN, über die
INnan sıch empoOrte; meısten kreidete INa  } dem Abt den Tatbestand des Land-
triıedensbruchs „Auf beschechnes nachschlagen 1n probatissimis Authoribus“ be-
schließt INall, da{ß der Delinquent nach Passau gebracht werden un dort 1B Bufse
kommen“ so11?®. Der Pfleger wırd angewlesen, verhindern, dafß der Prälat die
Flucht ergreift und sıch vielleicht Sar miıt der Barschaft un: den Pretiosen aus
dem Staub mache. Abt Maurus hatte sıch VOTr dem Pfleger, der, ZUuUr Vorsicht
gleich „etwafß beweert“, 1n Asbach erschien, „MIt ergiessung vıller Zäher annndıemietig un willig Ordnung underworften“. Der Passauer General-
vikar 1St ungehalten, da{ß 1€ sach MIt dem prälaten Aspach gleich 1ın dieser
heiligisten eıt einem solchen 1TOCESS khommen 1St  «17 Jetzt VOT ÖOstern habe

keine Zeıt, sıch den Fall kümmern. Kurfürst Maxımıilian jedoch bleibt
hart. Er 1St gewohnt, daß die Inıtiatıve ergreıift. Passau bequemt sıch endlich,den Prälaten „abzustrafen“ wırd als Contessarius 1ns Franzıskanerkloster
eingewlesen. Am Maı1ı bittet Abrt Maurus „bei Gottes Barmherzigkeit“ Ver-
zeihung””; erinnert, da{(ß ZuLt gewirtschaftet habe, Kloster un Kırche Frestau-
riert un: alle Schulden se1nes Vorgängers abbezahlt. Er habe „Aus Menschlıicher
Blödigkheıit gesindiget“, kränke sıch Jjetzt bis in den Tod und habe 1Ur den eınen

15 Ebd 117 Dort auch dıe Verhörsprotokolle.
16 Ebd fol 130 VO April 1637
17 Ebd fol 138 VO: Aprıil 1637
158 Ebd. tol 153 VO Maı 1637
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Wunsch, wieder 1n se1ın Kloster zurückkehren dürten, für „dıe wenıge tag me1-
Nes lebens“. Wie vorauszusehen, lehnt der Kurfürst ab Er schlägt dem Ordına-
riat VOTrT, den Abt aller seiner Würden entheben. Man mOöge doch außerdem
endlich „dem billichmessigen begern“ nachgeben, „das Ihr unns weıters miıt disem

«19örgerlich VvVe  en Abbten iın Unsern Landen nNıt beschweren wolltet
Am Juniı 1640 beantragt der Nachtfolger ın Asbach Ermäßigung der 300 fl,

dıe das Kloster als Zehrgeld tfür den Contessarıus bezahlen mul ber schon 1M
darauffolgenden Monat stirbt Maurus 1n Passau.

Propst Augustin Pauhoter VO  } Rohr (1675—1682) mu{fß sıch SCn Trunken-
heit, Streit un Verschwendung verantwortien. Dıie „Excesspuncten““ tühren d
daß iInan 1 Konvent schon große Angst VOT Gottes Strate habe, da jedermann
1n der Umgebung den Prälaten verwünsche und verfluche. Wwar habe ıhn das
Ordıinariat ın Regensburg bereıts mehrmals gerugt, Ja 0g einmal vorgeladen
un ıhm 1Ns Gewıissen geredet. Er hat alles „Guete versprochen, lange Zue
Regenspurg SCWEST, balt Lr aber nacher Haus khomen, hat uns zue

noch mehrer excedirt“. Sobald InNna  3 ıhm Zut zureden wolle, schreie Propst Augustin:
ich bın Praelath, ich bın Herr, ıch lass mI1r nıt einreden“! Eıner der Zeugen AUus

dem ort x1bt beim Verhör Protokoll, „Herr Probst SCYC yberaus gäch” unnd
rumple die Leith starkh A} das einer SOIs habe, mit ıhme etwalß zuthuen zuhaben“.
Dauernd tühre irgendwelche Prozesse; seın Schwager als Advokat 1n München Vel_-

dıene daran meısten. I)as Schliımmste se1 seine Trunksucht. Leider musse Ina  3

SCHl, „dafß öftters voll als nıchtern gewest”, da{ß einmal Zur Kirchweih betrun-
ken Wal, dafß den Weg VO' Maierhaus in die Prälatur nıcht mehr tand un aut
einer Bank 1mM Freıen übernachtet, da{ß mehrmahls „angezöchet VO' Pterd gefal-
len  9 un!: ‚räuschig“ einem Unbekannten 1n einem Wirtshaus SpOnNtan „seıne ganz

hirschenen Hosen un einen MI1t verguldeten Buchstaben geschribenen ank-
taller ohne Ursach “ 25  geschenkt Kürzlich, Regensburg, se1 acht Tage „‚khein
stundt nıchtern gewesen” ; un: wahrscheinlich WAar ıne Weinlaune, dafß sıch
bei einem lutherischen Kaufmann einen schwarzgeblümten Samttalar, „daran
lange mit vıll Knöpft Flig]l, die rbi VO Wwe1lss attle(“ liefß,
W as ıhm über 100 gekostet haben soll „Iedermann wırd sıch eines solchens
aufzugs verwundern“. Zu alledem besuche wochenlang keinen Gottesdienst und
verbringe die Abende bei den Dienstboten 1n der Okonomiuie, wohin Ööfters
o  a Spielleute bestellt habe Dıie Zechereien dauerten bis tief 1in die Nacht Dıie
gesamte Verwaltung lıege 1n den Händen des Rıchters, denn der Prälat „khan

CCkheine rechnung führen, kheinen briet schreiben, vile weniıger componı1eren
Orn und herrisches Auftreten tühren Vorwürten den Waldsassener

Abt Alexander Vog]l (1744—1756)®. ıcht NUr intern, sondern auch öffentlich 1mM
e1ise1ın weltlicher Personen habe seıne Konventualen beschimpft: „Esel

Ebd. tol 160 VO: 1637
20

21
Ebd tol 713 VO 1637
HStA ohr fol. 285—40 VO Dezember 1681

jäh autbrausend. (Anm. Verf.)
DAr HStA ohr tol

Ebd tol 328
HStA Waldsassen 25 prod. 61 tol Dıiıe Beschwerde tragt keine Unterschrift.

In aAhnlicher Weise beklagt sich der Verfasser, der zweiıtellos 1m Onvent suchen iSt,
ber den Sekretär un den Keller- un: Küchenmeister. Be1 seiınen Ausführungen 1St Vor-
siıcht Platz.
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Stupor mortificabo U ad infernum schicke Dıch ZU) Teüuft1“! Auch
Schlägen hat nıcht gemangelt. Der Orn des bts „1St nıcht menschlıch,

Ja einer Wurth viel mehr gleich schätzen, dann Selbsten selbigen moderi-
fren nıcht fehig 1St „Aber uUumsonst dann W as die Natur gegeben, kann Nıe-
mand läugnen Der Prälat ebe überhaupt „pomposer” als CS dıie heilige
Armut erlaube: 99 hat nıchts manglen derften W 4s einen Ausgemachten Herrn
hätte betrüeben können. ıne Maänge deren pferde, Eın überfluß deren musıcanten
als seynd Waldhornisten, schön meblierte Carossen, überfluß deren Gleidern,
nemlıch in Jahren Habit VOTLT einen Religiosen durch Jahr einer
kaum 1St verlaubet worden

Es 1St bemerkenswert, da{f Jetzt kein Wort mehr über sıttliche Verfehlungenlaut wırd, nıcht einmal mehr eın Verdacht heimlicher „Exzesse“. Eıne leichte
and beim Geldausgeben, Jähzorn gegenüber seınen Konventualen: nach seiınem
Tode wırd nıcht mehr arüber gesprochen. An seinem großartigen Castrum
Doloris, dessen Abbildung erhalten ISt meldet eın Emblem mıiıt einem Schwan:
„Alexander VOTr seın End Singt Aaus Liebe ZU Oonvent“

Krankheit und Tod

Die Kunst des Barock schätzt un gestaltet 1im allgemeinen den üppiıgen, VOTLT
Gesundheit un Vıtalıtät strotzenden Menschentypus; daher gehört ZU Typ-klıschee „Barockprälaten“, da{ß WIr u1lls diese Männer ebenso robust un VO  5 pyk-nıscher Sanguinik vorstellen WI1e die Gestalten sınd, die die Deckenfresken,rab- un Stifterporträts un Kupfterstiche AZUS den vielen handwerklichen Kunst-
werkstätten zeıgen. Berücksichtigt INan dazu die Uppigkeit des Speisezettels un
die Quantıitäten Weın un Bıer, die INa  } damals oftensichtlich vertrug, wırd
Ina  3 der eisernen der bayerischen Barockprälaten nıcht wel-
teln wollen Das Bild trugt. Immer und immer wıeder melden die Prioren, da{fß
der Prälat „nach langmüettig VAast yber die anderthalb iahr 1N echster gedultausgestandtner Unpässlıichkeit“ gestorben ist..

Angaben über den Gesundheitszustand bringen die Vısıtationsprotokolle, Apo-theker- und Baderabrechnungen, Rechnungen tür Kurreıisen, die Privatkorrespon-denz un die vielen Entschuldigungen auf Eiınladungen, E Zur Münchener
Fronleichnamsprozession, einer Kirchweihe oder einem Jubelfest, wobei sıch
natürlıch gelegentlich auch iıne Ausrede gehandelt haben mag Dıie 'Todes-
ursachen eNnNeEN oft die Roteln, dıie Todesanzeigen Regierung un Ordinariat
und dıe Leichenpredigten.

Dıie Quellen bieten leider kaum mehr als Andeutungen; ıne eigentliche
„Pathologie“ 1St daher nıcht denken. „Nach lang ausgestandner Krankheit“
hinter diesen Worten stehen, der Außenwelt verborgen, Stunden, Tage, Wochen
un Monate VO  3 Sıechtum und Schmerzen. Die Wundärzte, Chirurgen un Bader
können 1Ur unzureichende Hılfe geben; abergläubische Praktiken ehlten nıcht.
Den kranken Körper chwächten häufige Aderlässe, auf deren Wırkung jedermann
schwor.

HStA Kartensammlung Nr. 1652; veröftentlicht von Trausen 1in iteaux Com Cist.
A 11 (1961) 14, nachgedruckt 1in Krausen, astrum Doloris.

HStA Asbach 75 fol 333 (von
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Eınen der seltenen ausführlichen Berichte verdanken WIr dem Pfleger VO'  -

Kelheım, der den Tod des Abtes Wolfgang VO'  3 Weltenburg dıe Regierung
meldet“.

Der Prälat hatte AUS Regensburg ıne NCUE Orgel 400 gekauft, die Mıtte
Januar 1Ns Kloster geliefert wurde. Er 1eß sıch nıcht nehmen, be1 der Auf-
stellung dabei se1in un 1St „Vast den ganzen Lag bey den werckleuthen 1ın der
Khürchen gewest“. In dem eiskalten Gotteshaus hat sıch natürlıch stark er-

kältet, dazu „hernach aiınen khalten Drunkh plıer gethan, das Zzue gleich die
ungarische khrankhait angestOssen, und ob oll vermaınt, oll 1eselb
übergeen; sohat sich doch Vergangnen Erchtag ganz und par legen
1essen. Volgends hat ime die PICYNCH de Imassen übergangen un die spra
IM!  > das Nıt mehr weder Reden, beichten noch Communicırn khendten,
allaın das heyllig Hochwürdig Sacrament 1St Ime gezeigt worden“. Der Stadt-
doktor VO  - Ingolstadt, der aber erst eintraf, als der Prälat bereits gestorben WAar,
außerste die Meınung, hätte mMan „eher nach Ime geschickt un: rath gesucht, het CI,
besunderlıch durch eröfnung aıner Ader, MmM1t der ıl Gottes ohl beim Leben
khundt erhalten werden

FEınen Prälaten zeichnete besondere medizinische Sachverständigkeit Aaus, den
Propst Valentin Steyrer VO  3 Weyarn. Er schrieb sıch selbst „eIn sehr köstliches
ArzneyBuech“, dazu eın Handbuch, 1n welchem AUS einem medizinıschen Werk
VO  w 1571 verschiedene Kuren und Anwendungen AauSZOßS. Den Purgiertrank
den Frühjahrskuren bereitete der Prälat für das Kloster eigenhändig”.

Das meısten verbreitete Leiden scheint das Rheuma SCWESCH se1n; feuchte,
mangelhaft heizbare Räume und Janger Autftenthalt autf Estrich un: Steinboden 1ın
der Kırche moOögen der Grund SCWESCH se1ın. An zweıter Stelle standen, wıe die
Apothekerrechnungen zeıgen, Verdauungsbeschwerden.

Aus dem Kloster Fürstenzell 1St eın „Liber Medicamentorum“ VO  - 1785 erhal-
ten, mit den Rechnungen des Stadtapothekers Aaus Passau“. Im Jahr 1785 benötigte
der Abt Januar Fontanel Pflaster (12 x); Januar „6 Genück
Pflaster“ und Lot Brusttee 2r Am 17 Februar kauft INnan für ıhn

Lot Lebensbalsam X) un bıttere Magentropfen (30 X) 1n. Am März
hat sıch wieder erkältet und benötigt Brusttee (24 X) Am Aprıl werden
für den Prälaten „Digest-Pulver“ (12 x} Juli Flasche Bıtterwasser (50 X)
eingekauft. Am August benötigt wiıieder seıne Genickpflaster, dazu nımmt

noch „Specıes ZU Sıeden“ (24 X), also ine Art Tee Am Dezember schließ-
lıch ezieht eın „Pulver“, das mMit dem Teelöftel einnehmen oll (11 X); da-

wıeder einen Teeabsud un seine Pflaster.
Im tolgenden Jahr kommen dem vorigen noch verschiedene ale eın

„Laxıier-Trank“ (22 ®), Rhabarber-Tinktur (49 X) und ıne Flasche Selzer Was-
ST 28 A 1791 braucht der Prälat 1m Sommer Stück Fußpflaster fl),
1793 1m Dezember plötzlich neben dem üblichen eın „Schlagwasser“ (16 Hoft-
mannstropfen, Zahntinktur, Magenelixıer, Wacholderbeeren un Rosenwasser Wer-
den 1n den tolgenden Jahren 1ECU verlangt. Vom Sommer 1800 braucht der

HStA. Weltenburg 18 tol VO Januar 1598
3 Bergmaıer, Steyrer Dort auch eın Zıtat Aaus dem 1arıum des Dekans: F Con-

ventuales haben heut purgırt VnN! alle vndt vnd ben vüll unflat VO:  3 sıch geben medicinale
haustum singulis praecparante Adm Rdv. Praeposito“.

StL Fürstenfeld
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Abt „ Wasser Zu Verband“ (12 x): hat also ıne Wunde, möglicherweise VO'  e}
einer Verletzung. 1801 häuten sıch die Einkäufe 1n der Apotheke der €
sundheitszustand des Prälaten hat sıch oftensichtlich rapıde verschlechtert. Mıt der
Klosteraufhebung bricht das Rechnungsbuch ab

Auffallend häufig wırd eın Schlaganfall als Todesursache SCNANNT., Der be-
deutende Prälat Franz Töpsl VO  3 Pollıng starb daran, allerdings schon 1mM hohen
Alter VO  - Jahren’”, ebenso Abt Heınrich Madliseder VO'  - Mallersdorf®. Auch VO
Asbacher Abt heißt C5, se1 gestorben „durch ıne bey gegenwert1ig betrangnüs-
vollen Krıegs Troublen Banz gehling ZUCRESTOSSNEFr alteratiıon und kurz darauf
ervolgt atalen schlagfluss““. Sein Nachfolger wurde 1/52 zweımal VO' Schlag
getroffen und erholte sıch nıcht mehr‘“.

Propst Wolfgang Zehentner VO  } Höglwörth War sıech und resignierte 1671 Er
ZOg darautfhin nach Salzburg. Als das Kloster die 400 Alımentation, die
verlangte, nıcht mehr bezahlen konnte, rief iıhn zurück. Im Juli 1674 brachte
INa  ‘ ıhn 1n einer Sänfte nach Höglwörth, noch bis A Dezember lebte,
bettlägerig un: nahezu bewegungsunfähig”.

Blasen- un Nıerensteine bereiteten vielen Prälaten STOSSC Uun: Jangwierige
Schmerzen. Vom Oberaltaicher Prälaten Roman Denıis rühmt der Chronist, „Mit
W 4s tür eıner Resignatıion Gott seiner Kirchen, und seiınem Heılıgen Orden
dıenen, alle Schnitt un Stich mıiıt denen Instrumenten 1n seine Glider, die
Kalch-Steinlein heraußzunehmen, ausgestanden 1

Senilıtät 1n verschiedenen Formen führte gelegentlich Zur Resignation, wobel
dieser Schritt dem Prälaten VO: Konvent oder einer Kommuissıon nahegelegt WOIL-
den se1ın Mas „Blödigkeit“, „Unverständnis“ die Quellen lassen den Grund
einer Resignation oft LUr ahnen. Abt Dominikus Vent VO  5 Indersdorf starb, nach
seınem Rücktritt 1704, 1M Pfleghaus VO  w München, „nachdeme iıhme einıge eıt

« 11UVO die Gedächtnus z1iemlıch verlassen
In tta. resignıert Abt Otmar 1637 „Leibsschwachheit halber“ un: wırd da-

nach als eın csehr gebrechlicher Mann geschildert, „als welcher Sanz khindisch un
CC 12mMiıt der Red nıt mehr ortkhomen Mas

Melancholie un Depressionen 1mM Alter scheinen den Menschen damals ebenso-
wenı1g fremd SCWESCH se1ın w I1e heute. Ausdrücklich erfahren WIr davon beim
Abt VO'  - Asbach Seine häufigen Reıisen un Besuche 1n der Nachbarschaft, die INa  -
ıhm vorgeworfen hatte, unternehme nach Ansıcht des Geıstlichen Rats 1n
Passau „vermuethlich ZUur Vertreibung seiner anklebenten melancholey  c:18.Das Schlimmste befürchtete INan achtzig Jahre vorher ftür den Prälaten VO  -
Asbach, als sıch eines Tages 1n depressiver Stimmung „nıchts anders als den
Tod eingebildet, sıch MmMIiIt gesundem Leib 1n das ett gelegt, un MIt allen dem

Van Dülmen, Töpsl 324; dessen Vorgänger Albert Oswald wurde 1738 durch einen
Schlaganfall rechtsseitig gelähmt. Ebd

6  6 HStA Mallersdorf 21
HStA Asbach 75 tol 453 VO  e 1/42
Ebd ftol 481
Geıifß, Höglwörth 426

10 Festschrift Oberaltaich 406
11 Morhart, Hıstorische Nachricht.
12 HStA Ettal tol 16 un:
13 HStA Asbach 75 fol 41 5 VO: März 1/24
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Tod gehörigen Aquisitibus zuegerichtet“. Vom Kloster Reichersberg AuUS, „alwo
ıhme diser Zuestandt ZU ersten begegnet“, reiste dann weıter auf eın Oster-
reichısches Landgut, sich erholen; „1St aber MmMIit noch grösserer Zerrittung
des gemietts dieser taag 1NSs Closter gebracht worden“. Nach Ansıicht des Pflegers
WAar der desolate Zustand se1ines Klosters der Grund des Antfalls*.

Gerade jene Prälaten, dıe 1n der Geschichte ihres Klosters als vortreftliche
Okonomen, hervorragenden Organısatoren, aktive Politiker oder unternehmungs-
lustige Bauherren einen Ehrenplatz einnehmen, rangen sıch ihre Leistungen einem
gebrechlichen oder ranken Orper ab, w 1e€e ZU Beispiel der große Bauherr VO  3

Diefßen, Herkulan Karg, oder der „Rokokoprälat“ Robert Pendtner VO' Raiten-
haslach. Dıe Leichenpredigt” äßt ahnen, W as dieser Mann, der miıt 58 Jahren
1756 starb, 1ın seinen etzten Jahren ausgehalten hat „Dann nıchts d  M VO'  -

einem, n der oftenen Schäden, 1n denen INnan länger als ein Jahr um:
schnitten, und den incurablen kalten Brand armseligen Pedall; Item VO'  -

dem schmerzlichen Stein un Gries, un: VO'  - anderen Zuständen (deren einer
alleın hme das Leben hätte nehmen können) 1St Robertus dieses /7/56ste Jahr, in
dem Monat Jenner, mehrmalen, mithin das drıtte Mal VO  - einem Schlagflufß be-
rühret worden un: dormivıt C“ patrıbus SU1S endlichen, da noch über das ıne
Hertz-Wassersucht darzu ZESLOSSCH, den Februarı11i, Samstag VOT den Sonn-
Lag Quinquagesimae Abends Uhr seelıg 1n dem Herrn entschlaften, et

sepultus est
Dıiıe Benediktinerabtei Lambach 1m Trauntal, Oberösterreich, verlor 16/8 ;hren

Abt Placıdus durch einen Gıiftmord. Der Prälat, dessen Gerechtigkeit un! Strenge
bei Vertehlungen ekannt WT, hatte dem Jungen Pater Küchenmeiıster Ernst
Fischer verboten, noch einmal den Klosterbrunnen gehen, wenn sıch gerade
iıne bestimmte Junge Tau dort zeıge. „Dıieser acke 1St bald eın Stiel gefunden“,

dieser un mischte Gıft, vermutlich Arsen, die Weınsuppe, die dem
Abt mM1t Apfelküchlein servierte‘®.

In Altbayern gab keinen Prälaten, der einem Mordanschlag ZU

Opfer gefallen ware, abgesehen VO  $ den bösen Jahren des Dreißigjäiährigen Krie-
SCS und den Pandurengreueln un: der Voraussetzung, da{fß eın gewaltsames
Ende nıcht unentdeckt geblieben 1St.

Nur mMit knapper Not entkam jedoch einmal der Propst VO  3 Schlehdort der
Mörderhand. ble Nachrede 1m Zusammenhang mMIi1It dem Übertfall veranlaßten
Propst Bernhard I1 ın eiınem Briet seiınen Amtskollegen 1ın Bernried den
Hergang austührlich erzählen‘“.

Am Dezember 17.02; kurz VOTL dem Zubettgehen, wurde wıeder einmal
VO  - seınem R heuma geplagt un suchte nach seinem „Fuggerischen Griess-Pfla-
ster “* Als Aaus se1ıner Stube auf den Gang hinaustrat, schlug ıhm eın Junger
Mann AaUuSs der Dunkelheit MIt einem Knüttel über den Kopf, daß der Prälat
„blueth ybersträmpt“ die Tur taumelte. Der Räuber WAar jedoch den
Falschen geraten. „Nach empfangenen harten Straich habe iıch flugs den Mördter
resolut et CU clamore valido angetfallen, undt beym als ergriften, warwidr
sıch nıt 1mM miıindisten opponıirt”. Er wart den Überraschten die steile Treppe hın-

Ebd. u tol. 218 VO: 28 1648
Leichenrede auf Abt Robert Pendtner VO  $ Raitenhaslach 1756,

Dußler, Die bte Placidus 160

18
HStA Schlehdorf Briet VO  - Bernhard Bogner VO 1703
vVon „reißßen“ (Anm Verf.)
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un(ter; nächsten Morgen verrieten die Spuren 1m Schnee, daß der er] mit
einem Kumpanen, der hatte, 1nNs nahe orf geflüchtet WAar. Dem
Prälaten gelang auch. den Vortall aufzuklären: das „Khlaider ensch“, das bei
iıhm in Dıiıenst WAar, Aaus dem Klosterschmiedhaus tTammtTte un bereits ıne be-

Vergangenheit München hinter sıch hatte, WAar MIt dem Jungen Mann
lnert un diente ıhm als „diebischer Schleppsakh“.

Nur seinem Pflaster, schreibt der Prälat nach Bernried, verdanke das Kloster,
da{fß 1n dieser acht nıcht aller Wertgegenstände eraubt wurde.

Eın Prälat hatte das Recht, 1im Chor oder 1n der ruft seiner Klosterkirche be-
TLAattet werden. Wenn ihn der 'Tod aut der Reise überraschte, jieß ıhn der
Konvent meıst 1Ns Kloster überführen. Propst Patrıtius Zwick VO  3 Weyarn, Land-
schaftsverordneter, starb Mäarz 1753 ın München; seine Leiche wurde MIt
dem kurfürstlichen Leichenwagen 1Ns Kloster zurückgebracht””.

Im allgemeinen aber stand das Totenbett der bayerischen bte und Pröpste 1n
der heimatlichen Prälatur; sıie starben, wohlversehen mıiıt den heiligen Sakramen-
ten, dem Beistand vertrauter Konventualen, oft auch des Arztes. PropstAlbert Oswald VO  3 Polling schied den Gebeten der Chorherrn Eusebius
AÄmort, Patrıtius Schreyer und Franz Töpsl, se1ines Nachfolgers, aus dem Leben:

seiınem ett standen noch der Laienbruder und Chirurg Cosmas Lengenlaicher
un drei Hausdiener“.

Franz Töpsl berichtet ın seinem Tagebuch eingehend über den Tod des
Prälaten. Gleich nächsten Morgen rachten reitende Boten die Todes-
nachricht den benachbarten Klöstern un luden ZUuUr Beerdigung ein; Propst
Herkulan Karg VO  3 Dießen wurde gebeten, die Leichenfeier halten. Der
Leichnam wurde zunächst iın der Propsteı, dann 1M Chor der Kiırche aufgebahrt,

auch seine letzte Ruhestätte tand Am s1ıebenten Tag nach dem Tode des
Prälaten hielt der Propst VO  - Bernried, Gıilbert Köchl, das Totenamt, 15
Aprıil wieder der Propst VO  3 Dießen den „Dreißigsten“; eın Dießener Chorherr
predigte””,

Fuür Weyarn meldet ein „Pro Memorıa“, W as beim Todesfall des Prälaten Je-
weıls geschehen hatte““. Dem Stiftsdekan oblag die Sorge die Autfbahrung,
„das der entseelte Leichnam nach dessen hoher würde ın schwarzen Pontificalibus,
nemlıch VO  3 schwarzer Leinwath, angekleidet, und in den Sagl aut einem g-
iımmerten Castiro doloris mehreren leichtern oder wachskerzen exponıiert
werde. capıte sol] stehen respectiıve eın schwarz bekleiter altar, auf welchen eın
STroSSCS crucıt1ix zwıschen leichtern. pedibus der weichbronn kessl:; den eag hin-
durch sollen allzeit ZWEY relig1i0sen auf darzu gerichte beyderseyts gestelltebetstülle ihr gebett verrichten. Zu nachts aber solle siıchere wacht VO  $ den be-
dienten bestellt werden“. Es schliefßt sıch die Ermahnung d nıcht 1Ur den
'Toten denken, sondern auch gleich eifrig einen Nachfolger beten,
denn: „Wıe sıch tempore interregn] ıne clösterliche gemeıinde Gott aufführt,

wırd sıch Gott das Closter erweısen 1n einer glücklichen Praelaten Wahl
“

19 Bergmaıer, Steyrer
Van Dülmen, Töpsl 41

21 Ebd
OQOAM Weyarn 481 tol 3721
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Zur Ehre des Toten errichtete das Kloster, dem Brauch den Höten folgend,
gelegentlich eın l 5 ra einen ımposanten Autbau 1n der Prälatur
oder 1n der Klosterkirche, mit appen, Emblemen un: Sıinnschriften, Kerzen un
Blumengirlanden; WAar besonders prächtig, ieß INn  $ Abbildungen davon herstellen??.

Ebentalls 1M Zeitgeschmack lag C den Prälaten porträtieren lassen;
1m bayerischen Raum scheint dıes jedoch selten SCWESCH se1ın.

Bekannt siınd die Totenbilder VO'  } Herzog Wiıilhelm un Herzog Albrecht
oder auch VO' Freisinger Fürstbischof Ecker VO'  3 Kapfıng. Porträts auf der

Totenbahre gibt VO  - Abt Cölestin Königsdorfter, dem etzten Abt VO:  - Hl
Kreuz ın Donauwörth“ un VO:  - Abt Matthias Lang VO'  $ Marienberg 1MmM Enga-
din“. Mıt Vorliebe wurden Totenbilder und Abbildungen VO'  3 Leichenzügen in
der Einflußsphäre des Wıener Hoftes, besonders Marıa Theresia, hergestellt
un verbreitet“. FEın Olgemälde des Propstes Franz Millauer (1690—1710) VO  3

Au 1St erhalten, das iıh: aut der Bahre zeigt”‘.
Überall verbreitet hingegen War die Selbst das kleinste

Kloster jefß sıch nıcht nehmen, seinen verstorbenen Prälaten auf diese Weıse
ehren. Zur Beerdigung selbst, häufig erst auch „Dreifßigsten“, M1t dem die
Totenfeierlichkeiten ihren Abschluß fanden, wurden rhetorisch besonders begabte
Prediger Aus der Nachbarschaft eingeladen. Schon se1it der Mıtte des Jahr-
hunderts gaben Klöster die Leichenreden anschließend in Druck;: Aus dem Jahr-
hundert 1St ıne umfangreiche Anzahl VO  3 Leichenpredigten auf uns gekommen“”,

Der Historiker kann diese panegyrischen 'Lexte NUr mMit höchster Vorsicht als
Primärquelle ZUur Geschichte des Toten benützen. Eın besonders anschauliches Be1i-
spiel lıegt 1mM Falle des Abtes Placıdus Forster VO  $ Scheyern (1734—1757) VOIL,
dem Bruder des Fürstabtes Frobenius Forster VO'  - St mmeram“.

Dieser Mann, dessen zwiespältiger Charakter seinen Zeıtgenossen ein1ıge Rätsel
aufgab, hatte 1n Freising un: Ingolstadt studıiert und trat 1712 iın Scheyern eiın,
nachdem bei den Jesuiten abgewiesen worden WAal,. Von finsterem Aussehen
und galliger Art machte sıch bei seinen Miıtbrüdern sehr bald unbeliebt. Einmal
setztie siıch 1n den Kopf, Fu{l nach Montecassıno pilgern un: riß AUS dem
Kloster AaUs; kam aber 1Ur bıs Fischbachau. Nach seiner Wahl ZU Abt sah

als seıne Aufgabe A miıt rıgoroser Strenge dem Konvent Mores beizubringen.
1739 weıigerte sıch, einen Pater kirchlich beerdigen assen, weil sıch bei ıhm
angeblich Privateigentum gefunden hatte. Dıie ezesse der Vısıtatoren 111
nıcht unterschreiben: hält S1e für ıld Als INn  -} iıhm große Strenge VOI-

wirft, reist nach Rom, durch ıne Audienz beim Papst seiınen Übertritt
den Kapuzınern erwirken: erst nach we1l Audienzen 1St ZUuUr Heimfahrt
bewegen. Der Papst meınt, se1 entweder eın Heılıger oder eın Narr”.

Krausen, astrum Doloris. Dıie Leichenpredigten hatten SCINn die Erklärung des
astrum Doloris ZU)! Thema, dıe Predigt autf den 'Tod des Abtes Joseph Frantz VO:

Thierhaupten, 1714
StMBO 4 ‚ (1920) 260.
Ebd 34, (1913) Tatel nach m.

26 Spamer, Andachtsbild 200
A Backmund, Chorherrenorden 48 DDas Bild befindet sıch heute noch 1m Kloster Au

Sammlungen 1n OA  z und
Hanser, Scheyern.
Ebd. 115
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Nun 111 dieser „Abtissische Stürz-Kopf“, W1€e ihn die Zeıtgenossen NENNECN,
den Irotz des Konvents endgültig rechen. Marıan olb macht ZU Prior
„damıt sıch blamiere“: Ämter, bei denen die Inhaber zusammenarbeiten MUuUS-  S
SCI1, besetzt mit teindlichen Brüdern.

Dıie Zustände 1m Kloster verschlimmern sıch; der Abtvisıitator VO  } Oberaltaich
schreibt: „Dunt bellicosi Schyrenses monach:ı!, audaces, et generosı“. Selbst
WE eın Engel VO: Hımmel herabstiege, ware VOTLT der Streitlust, der Krıiuti-
sierere1ı un: den Vorwürten der Mönche VO Scheyern nıcht sicher“*.

Ab 1740 sucht INa  — nach einem kanonischen Grund für ıne Absetzung des
Prälaten. Abt Domuinıiıkus VO Oberaltaich meınt, ın Anlehnung eın Schriftwort,

se1l besser, WEeNnN einer „stürbe“, J est modernum praesulem resiıgnare“, als
daß das anzı Kloster zugrunde ginge. Man drohte bereits Mi1t der Aufhebung. Dıie
Streithähne brachten den Zank nach Rom Abt und Konvent nahmen siıch römische
Advokaten: den Konvent unterstutzte dazu noch Augustın Miıchel, Chorherr Aaus
Indersdorf, eın tüchtiger Kanonuist. Be1 bekannten Prälaten sammelte INn  - über
dreißig Zeugnisse Ungunsten VO Abt Placıidus. Neben seınem übertriebenen
Rıgorismus mu{fÖte sıch noch SsCch Urkundenfälschung erantworten: 1740
hatte statutenwıdrıg ohne Befragen des Kapıtels eın Darlehen VO  e 01010
aufgenommen un sıch die Summe 1746 bei der heimlichen Rückzahlung als
Deposiıtum quıttieren lassen““. Der Rechtsstreit kam nıcht weıter, denn der Abt
blieb hart. ach 1750 flaute der Kampf aber sichtlich ab; „WCeNnN auch kein eigent-liıcher Friede eintrat, bezähmte In  - weni1gstens den Drang, einander autzu-
fressen. Da{iß weder der Abt noch der Konvent 1ın Rom iıhr Ziel erreicht hatten,
mochte autf beide Teıle ebenso ernüchternd wırken wı1ıe das zunehmende Alter
sämtlıcher Streithähne Dl

Als Abt Placidus 271 Februar 1756 starb, kamen außer dem Abtpräses Beda
VO  3 Wessobrunn auch die Prälaten Michael VO  - Weihenstephan, Wıillibald VO:  -
Thierhaupten un Gelasius VO  3 Indersdorft. Es gab iıne prächtige Leıichenteier.
Nekrolog, Totenrotel und Grabinschrift melden kein Wort über die erbitterten
Dıfterenzen ın Scheyern. Von diesen Zeugnissen her käme nıemand auf dıie Idee,
da{ß Prälat un Konvent einander dreiundzwanzig Jahre lang das Leben schwer
gemacht hatten.

Im Jahr 1797 betont War der Prediger Aldersbach, alle Dınge, dıe ın
seiner Trauerrede“*® über den verstorbenen Abt Otto Doringer (1779—1797) VOTL-

bringen wolle, selen „nıcht Ausdrücke einer überspannten Beredsamkeit, nıcht
Wiırkung weıt getriebener Empfindung, ohl aber lıchte, reine Wahrheit“: das
iındert iıhn aber nıcht, den Abt über alles loben, ausschließlich seine Ver-
dienste autfzuzählen un: diese natürlich noch Sanz besonders herauszustreichen.

Was der Redner tüntf Jahre VOr der Klosteraufhebung nıcht mehr ausdrück-
lıch zugeben kann un: will, beabsichtigen die Leichenpredigten Aaus dem un:
der ersten Hälfte des Jahrhundert: 1n der Form des yroßen Auftritts, MI1It
schallender un: durch viel Lateın un: gelehrte Zıtate aufgedonnerter Rhetorik“

31 Ebd. 110
3 Ebd 124
33 Ebd 126

Leichenrede auf Abt Otto Doringer VO  —3 Aldersbach 1797
35 Dıie Roteln, me1lst Zu Vorlesen bestimmt, wurden ebenfalls nach den (Gesetzen barok-

ker Rhetorik abgefaßßt. Beispiel: Anfang der Rotel tür Propst Augustın Hamel VO:  3 Weyarn
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untermalt der Prediger den testlichen Aufzug der Trauergäste 1mM pompoOs g-
schmückten Gotteshaus, un 1St erst zufrieden, WE dem Zuhörer „die Irost-

cc 3iZächer über dıe Wangen abgekuglet
Nur be1 wenıgen Prälaten gestatten die Quellen, den 5

S gENAUCI ertassen. Liegt kein Dıarıum, kein persönlıcher Briefwechsel
VOTL, und trat iın seiınem Leben weder 1mM Posıitiven noch Negatıven auffallend
hervor, bleiben WIr auft das angewlesen, W 4s klösterliche Chronisten u11ls über-
mitteln. „De moOrtuls nıl n1s1ı bene“ 1St verständlicherweise hier oft die Regel
Trotzdem wiırd INa  $ tür jeden noch kleinen Hınvweis ankbar se1n. Eın Be1i-
spiel oll zeıgen, w1e manchmal eın einz1ges Wort Wesentliches auszudrücken
verma$.

Der Dießener Chorherr Ferdinand Kellertshoter (1720—1764) überlietert tür
ıne große Anzahl der Pröpste se1ines Klosters Beinamen“. Da gibt 1mM sechzehn-
ten Jahrhundert nıcht 1Ur einen „pacıfıcus“ (Hıeronymus Vıttı, 1512—1535)
un einen „mitıs“ Johann I11 Dietmaıir, 1535—1558), sondern auch einen
„gallicus“, den Propst Konrad Maurer (T der der Franzosenkrank-
heıit lıtt, und eınen „intemperans“, den Propst Ulrich IL Trıeg (1567—1573). Mıt
Johann Reıismaıir (1578—1589) begann der Aufschwung 1n Dießen: hat den
Beinamen „restaurator”. Sımon Werle (1611—1648) eıtete ıne Hochblüte der
inneren Disziplın e1in. 1le Exposıti rief 1ns Kloster zurück un hielt den Kon-
vent 1n Zucht wırd ‚monachus“ geNANNT. Anton Iglmaier, se1in Nach-
folger, tragt den Namen „erinaceus“, W as nıchts anderes bedeutet als „Igel“ un
oftenbar auf seınen Famılıennamen anspielt. Unter Renatus Sontag (1673—1690)
un: Andreas Sedlmaier (1690—1719) wurde das gesamte Kloster LICU geplant
un! aufgebaut: „exhortator“ heißt der eine, „archıtectus“ der Nachfolger. Propst
Ivo Bader (1719—1728) begann den Neubau der Stiftskirche Unserer Lieben
Frau als grofßer „mariophilus“ ; seın Nachfolger, unzufrieden mit dem Bau, beriet
den berühmten Johann Michael Fischer, MI1t dem selbst Nau die Pläne ab-
sprach, und die Wessobrunner Stukkateure Übelhör un Feuchtmayr, und schenkte
durch dıe besten Künstler seiner elit dem Kloster diıe heute noch stehende herr-
ıche Kırche Propst Herkulan Karg (1728—1755) WAar aber ein „barocker
Kraftmensch“, sondern Zzeıt se1ınes Lebens siech un: schwächlich: „martyr“” 1St seiın
einame.

glor1a und memorıa

Dıie Produkte der Rhetorık Leichenpredigten, Roteltexte, Jubelreden und
Glückwunschprogramme können, w1e WIr gesehen haben, 11UE als bedingte
Quellen für dıe Erforschungen derjen1ıgen Personen angesehen werden, dıe S1€e
ZU Gegenstand haben Dagegen sınd die fü I-

(1753—1765), HStA. Weyarn „Procul 1a2 1NC plausus jubila! procul dulcisona
Mus1ıcorum instrumenta! procul gratulantıs reverentla ONumMentiLAa. Oculıis nOstrı1s oggeritur
tunest1ssımus lacrymabiıli mM CONSPICIMUS apparatus Occubuit Reverendissimus,
Perillustris, Amplissimus Augustinus, Abbas Vigilantissiımus, Pater Vere Aman-
t1SSIMUS, Vır profecto IN 1 laudum eNCOMI10 dignissiımus et de anon1a OSIra optıme
merıtus“ ® ——

(OAM Leichenrede aut Abt Benedikt Meyding VO  3 Scheyern 1722
3{ Stenger, Beinamen.
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wartungenund Zumutungen,füreinIdealbild, wie es die eIit
1mM allgemeinen und Orden un Prediger 1m besonderen vertreten. Diese Ideal-
vorstellung zeıgt 1in unser. em Fall, nach welchem Wunschbild sıch der Prälat rich-
teie bzw riıchten mußßte, erwartetie Anerkennung un: Zustimmung VO  3 seiner
Umgebung.

In Ühnlicher Weıse w1ıe die asthetischen Vorstellungen der Künstler un Auftrag-geber, auch die der Ordensleute un ihrer Umgebung 1mM Falle Kırchenbau und
Kırchenzier die den pastorıerten Gemeinden bis Zut Zur Mıtte des Jahr-hunderts parallel verlaufen‘, zeıgen sıch auch die Vorstellungen VO' Idealbild des
Religiosen ziemlich homogen. ISt nach dieser eıt bricht ıne luft aut zwıschen
den Konservatıven un den Modernen, den wıssenschaftlichen Gebildeten un de-
NCN, die den Strömungen noch keinen Zugang gefunden haben Diese
luft zieht sıch qucer durch alle Schichten: 1sSt also nıcht D daß eLtwa ıne Standes-
SIUDDC ine andere ablehnte. Auch den Prälaten finden sıch SCNUS, die das
Althergebrachte nıcht mehr restlos bejahen können?. Im Jahr der Klosteraufhe-
bung wırd sıch dann zeıgen, w1e sıch die Geister scheiden.

Auch bei den panegyriıschen Texten macht sıch in der zweıten Jahrhunderthälfteeutlich ıne Unsicherheit emerkbar. Aus den Texten können WIr tiefgehendeErschütterungen des monastıschen Selbstverständnisses herauslesen. Genaueres dar-
über mu{ß einer eingehenden Interpretation der zahlreich erhaltenen Predigten
Aaus den bayerischen Klöstern vorbehalten werden, eın dankbares Thema für ıne
zukünftige Einzelforschung. Für Thema genugt der Blick auf die Abschnit-
ve, die sıch mi1t der Bautätigkeit und der Kunstpflege der Prälaten befassen. In
Predigt un Nekrolog erscheinen s1e gemäß ihrer Augentälligkeit und gemäßdem Interesse der Barockzeit künstlerischer Manıiıtestation den „ ICS
gestae” erster Stelle.

Da die Predigten 1mM Gotteshaus stattfinden, liegt tür den Redner nahe, autf
die Interpretation der der Regierung des Verstorbenen neugeschaffenenAltäre, Fresken oder Kleinodien einzugehen. Wır finden hier interessante Hın-
weıse ZU Symbolverständnis der Zeıt, die 1m Gegensatz den PredigtenKirchweih oder ZU Klosterjubiläum noch nıcht d  S  ewertet sind®. Wır fragen die
Nekrologe nach den Motiven derklösterlichen Bautätigkeit.

Eın Beispiel für die Geschmackswandlung zu Klassizismus bringen die „Freundschaft-
lichen Briete“ des Landshuter Ptarrers Dietl;: Untertitel: „Eın Pendant den vertrauten
Briefen eines Geıistlichen 1n Bayern“; München 1790, ANONYM erschienen. Die Ptarrkinder
ın seiner Utopiegemeinde seıen bereits überzeugt, „daß Sıimplizıtät der Hauptcharakter
uUNscrer Religion un der Gottesverehrung ISt (31 .. Eıne amphitheatralisch gestalteteRotunde 1St se1ın Wcunschbild einer Kirche. (34)

Beda Aschenbrenner, der letzte Abt VO  3 Oberaltaich, 1m Jahre der Aufhebung Jahrealt, schreıibt ın seiınem Buch ‚Was ıch überhaupt 1n den Klöstern geändert wünsche!‘ ber
konservative Amtskollegen: „Die Ordensobere vVversessen autf den Schlendrian, dafß
S1C sıch ohl Sar 1ur 1n dem Grade ihre Pflıcht erfüllt haben schmeichelten, 1n dem sıe
den Götzen des Olims feyerlicher huldigten woher die Klöster nothwendig rußige Antı-
quıtäten-Kammern wurden und blieben“. (5) Vgl auch den Propst von Beuerberg,
Hupfauer, der bei der Säkularisation 1n den Dıenst der Regierungsbehörden Lrat.

3 Aus den Kırchweih- und Festpredigten erschließt Rupprecht dıe vielschichtigen
Bedeutungen des Kirchengebäudes 1mM Jahrhundert. Rupprecht, Rokokokirche 18
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In der Leichenpredigt auf Abt Mathias Wıdmann VO'  - Neustift (1692—1721)“
führt der Redner, der Freisinger Domprediger, tolgendes AUS?: „Ihro Hochwürden
und Gnaden befragten siıch vılmal mit ıhren ertzen: Siehest du nıt, dafß ich
wohne ın einem wohlerbauten Closter und Stifft, aber das Hochwürdigiste Gut
hat ihre geziemende Wohnung nıt?“

Abt Benedikt Meydıng VO  - Scheyern sıeht die Liebe Gott, den Fıter tür die
Ehre des Allerhöchste un: dıe Nachahmung des göttlichen Baumeisters als
Motive tür dıe Bautätigkeit se1nes Amtsbruders, des Propstes Georg Rıezinger
VO  - Indersdorf®. Propst Georg habe auf den Herrn als aut die Höchste Weisheit
Vertraut; dıe Höchste Weisheıit aber dokumentiere sıch 1mM Weltgebäude. Gott
1St Ja der himmlısche Baumeıster, den INa  5 ın seiınen Werken erkennen un: lıeben
oll Der Prediger fährt fort: „Nun, Vilgeliebte, erhebet UuIfe Augen, unnd sehet
1ın die Söche dıser schönen Kirchenkupel, schauet 1ın die Länge und Breıte, un be-
trachtet, ob nıt NSerm in Gott ruhenden Herrn Praelaten die Lieb, Ehr un
Glor:i (Jottes VOT a ll anderen 1m ertzen tieft eingeflösset ware”? Sehet den funck1-
1CUu ausgearbeıteten mit Silber un Gold reichlich bekleideten, ohl prächtig her-
außgezierten Hoch-Altar: Considerieret auf denen Seiten ZWCY lebendige sehr
kostbar herau{fß geschmuckte Gottes-Tempel, nemlıch die ZWEY heilige Leiber der
heiligen Martyrer Julıii un!: Innocentiu: Betrachtet die VO'  - künstlicher Schreiner-
un Bildhauer Arbeiıit, un noch türtreftlicheren Mahler-Pemsel hervorstrahlende
Neben-ÄAltär; Schauet die Cantzl;, allwo iıch Unwürdiger dises verkündige;
Seynd das nıt autter- un: laut-schreyende Zungen, da verkünden die Ehr,
Glorı, und Majyestät Gottes 1n seiınem Pallast? Seynd S1e nıt augenscheinliche Pro-
ben, und Zeugnussen de{ß 1ın Gott seelıg verschidenen Herrn Praelatens allzeıt,
un bis seinem etsten Athem brinnenden Eyfers für die Ehr Gottes?
elisset das nıcht Zelus domus fu4ae comedıit Der Eyter deines Hauses,
Gott, hat mich aufgeessen un verzehret“?

Es lag nahe, da{ß sıch die Frömm des Prälaten ZuUuUerst 1n der Aus-
des Gotteshauses offenbarte: sıe blieb aber nıcht darauf beschränkt. In

der Indersdorfer Gemarkung lag eın ebener Platz, Tanzboden gENANNT. Often-
sichtlich tanden dort gelegentlich bäuerliche Festlichkeiten Propst Georg
1eß ıne Mariensäule autstellen un dadurch den ehemaligen Tanzplatz „der
Lauretanischen Lıtaney, und noch anderen Marianischen-Sprüngen gew1ıdmet“.
Dies und auch die Brunnentfigur, 16 sch  one  . Wasser-Göttin der Göttlichen Gna-
den auf dem Marmorsteinernen Brunnen 1mM Closter-Hof“ beweisen seıine Liebe

Marıa und sınd Zeugnisse se1nes TOoMMen Eiıters®. Religiöse Motive bewogen
also führt der Prälat Von Scheyern Aaus den Prälaten VO:  3 Indersdorf
seinen großen künstlerischen Aufträgen.

Abt Ulrich Mıiıttermayr von Wessobrunn Sagt iın seiner Predigt‘ auf den 'Tod
des großen Gregor Plaichshirn Von Tegernsee 1762 „Dafß die Erbauung und
Herrstellung prächtiger Palläst und Gottshäuser SroSSCH Nahmen, un denen
TOSsen diser Welt eın besondere Hochheit beylege, 1St gew1ss“.
Als Beispiele tür repräsentatıves Bauen führt den byzantınıschen Kaiıser Ju-

4 Leichenpredigt auf Abt Mathias Widman von Neustift 1721
5SB) Fidelıis SCIVUS et prudens. Leichenpredigt auf Propst Georg Riezinger VO  } Inders-

dorf LE, 7 tt
Ebd.

Leichenpredigt auf Abt Gregor VO Tegernsee 1762
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stinıan als Erbauer der Hagıa Sophia und den Spanıer Philipp n als Schöpfer des
Escorial Gerade der Escorial se1 unbedingt die Weltwunder rechnen,schon allein n der herrlichen Bibliothek. Dann fährt fort, Abt
Gregor habe „ZWar keinen Tempel Sophiae, noch einen Escurial erbauet, welche
Kayserlıich- un Königliche Renten erschöpfen kunte:; auch gegenwärtiges Maye-stätisches Gotteshaus hat nıcht erbauet, aber fast alles, W as WIr herrlich- un
schönes darınn ersehen, hat se1n brinnender Religions-Eyfer hergeschafft“. Es
handelt sıch also nach der Ansıcht des Redners nıcht Aufprunken mıiıt außer-
ordendlichen Bauten, nıcht das Suchen nach Bewunderung für die eıgene Le1i-

Man „Jlegt sıch ine ganz besondere Hoheit bei“, aber der Grund 1St etztlich
der „brinnende Religions-Eyfer“. Der ext veranschaulicht, w1e für diesen Präla-
ten, der die Bautätigkeit seines Kollegen lobt, iırdische Repräsentatıon mi1ıt dem TIun
Aaus relig1öser Überzeugung völlıg zusammengeht.

Es heißt dann weıter: „Wann das rechte Aug Vätterlicher Obsorg auf den
Wohn-Ort des Allerhöchsten geworften, hat miıt dem Lincken auf die übrigeGebäu gesehen, deren einen grossen Theil VO  - Grund erbaut, einen SrOSSCH
erneuert.“ Dıie „väterliche Obsorg“, 1St Hauptaufgabe des Abtes als „abbas“, als
„ Vater“ der klösterlichen Gemeıinde. Nur wenn sıch als „Vater“ erweıst un
dazu gehört auch dıe „vätterliıche Obsorg“, das Bauen un: Erhalten, verdient iın
Wirklichkeit den Namen Abt Bauen 1St Teıl des Berufsethos, 1St Standes-
pflichtt.

Die nämliche Beobachtung machen WIr auch bei der Leichenrede auf den Prä-
laten Robert Pendtner VO  3 Raıtenhaslach (1734—1756)”. S1ie hat Ar Thema
den „Bauprälaten“: „Robertus Als eın der Bau Kunst Best-Erfahrener Sa-
lomon“. Der Prediger weiß berichten, da{fß ın gleicher VWeıise, Ww1e der große
Salomon be] seınem Regierungsantrıitt sotort den Plan faßte, Gott einen großen
Tempel errichten, auch Robert „gegenwärtige Closter-Kirchen aber nach der-
mahlıger ohl künstlich als zıierlichen Mode, SCIN ın einen säuberen
Stand hergestellt“ sehen wollen Er habe sıch auch „beynebens“ erinnert, da{ß
„alle Christglaubige, sonerbahr die Obrigkeiten, VOT die Gottes Häuser, un: Kır-
chen-Sachen fleissıge Sorg tragen sollen Hıer scheint der gleiche Gedanke auf
w1e ın der Tegernseer Predigt: 1St Aufgabe der Obrigkeit, also auch des Prä-
laten als Vorsteher des Klosters, als „rechter Ptarrherr“ der inkorporierten Kır-
chen un als Würdenträger ın der kırchlichen Hıerarchie, sıch die Gotteshäu-
ser kümmern. Kirchenbau 1sSt Standespflıcht. Dabei geht aber 1n erster T Aw
nıe Gott, tührt der Prediger weıter Aus, „alldıeweilen in Erbauung un ler-
Iung deren Kırchen nıt einem Menschen, sondern Gott ıne Wohnung zubereitet
wırd“. Die Frömmigkeıit verlangt, dem SÖchsten Herrn ıne würdige Wohnstatt
bereiten. ber auch die Repräsentatıon kommt nıcht kurz. Abt Robert habe -
gefangen „dises gegenwärtige, schöne Gottes-Haus nach dermahlens üblicher Bau-
Form, MIit einer solchen Zıerd, Pracht und Majyestät in einen vollkommenen
Stand herzustellen, da{ß INa  } selbes gewifslich die schönste Gotts-Häuser -

Vatter-Lands zehlen darf, un! jeder der selbes sıhet, Vor Verwunderung AausSs-
rueften muß Aspice, quales lapıdes, et quales structurae! Was 1St dises VOIL ein
schönes Gottshauß!“ Danach habe ıne Monstranz 1n Auftrag gegeben, eın
kostbares Stück, „dafß selber jene Passagıer, etwann hier, oder dort VO  }
kostbaren Rarıtäten gesehen haben, das Lob geben müussen, da{ß dise Pretiose Mon-

(5SB) Leichenpredigt aut Abt Robert Pendtner VO  e} Raıtenhaslach 1756
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tTrantz billiıchster Massen 1n ıne Kayser-Königlıich- oder anderen Schatz-
Cammer sıch därfite sehen lassen“.

Der Abt als Hausvater kümmert sıch auch die Menschen außerhalb
der Klostermauern, als oberster Ptarrherr der inkorporierten Gotteshäuser dıie
Pfarrgemeinden. Prälat Robert hat viele dieser Kirchen un: Kapellen ” fein her-
stellen lassen, daß männiglıch, besonders die liebe Pfarr-Kinder einen innerliıchen
Seelen- und Hertzens-1Irost darınnen empfinden“.

Auch dıie i kommt zUT Sprache, baufällige Gebäude —
euern. Auftällig 1st, daß dies kaum 1im Zusammenhang mMit einem Kırchenbau g-
Sagt wiırd. Es War für die damaligen Menschen unpassend, den Bau einer Kırche
als eines Hauses Gottes als durch ıne profane Ursache bedingt auszudrücken.
Dıie Rhetorik vermied, oftensichtliche Baumängel anzugeben. Be1 den wenıgen
Ausnahmen werden diese 1Ur als csehr untergeordnetes Motiv SCHNANNT: „Dises

Gotts-Haufß 1st VOL kurtzer Zeıt, und Sar wen1g Jahren, Aaus baufälliger
renoviıertNothwendigkeit, ZU meısten aber die Ehr Gottes promovıren

un geziert worden“?.
Anders steht bei Profanbauten. Fınen Klostertrakt baut INa  - nıcht, wıe
bei jeder Kiırche heißt, ZUur Ehre Gottes, sondern Ja ıimmer in erster Linıe ZU

Nutzen der Menschen. Hıer zeıgt sıch wieder der Zyuie Hausvater.
Dem Raıitenhaslacher Abt Candıd entz] ru der Festprediger 1n der Jubel-

rede*® ZUr 600- Jahrfeier des Klosters (1699) „Damıt auch dero vätterlicher
Vorsorg nıchts ermanglete, haben Sıe als eın unverdrossener, mühesamer aufßs-
vairter das uralte, verduncklete und nıdrıge Closter Gebäu, 1ın Erbauung nıcht al-
lein erhöcht, sondern auch herrlich beleuchtet, un ın Stand un Form vebracht.“

Sein Klostergebäude, „ VOF welchen die Rıs un Modell nıt allein
müehsambist ausgedenckt, un selbst fleifsigist aufgezeichnet“, plant der Prälat,
Robert Pendtner, „seınen Hochwürdigisten Herren Successoribus Ww1e auch se1-
nen lıeben Geıistlichen Herren Söhnen, AUS vielen erheblichen Ursachen, sonder-
bahr aber einen gesünderen Lufft. und ine bequemere Wohnung verschaften “**.

Von seiınem übernächsten Nachfolger 1m Amt, Abt Emmanuel Mayr, heißt
ın dessen Leichenrede, die Trauergäste mOögen sıch doch „des alten sowohl] unge-sunden als gefährlichen Gebäudes erinnern, und hinwieder das gegenwärtige nach
allem Baugeschmack VO Grunde aufgeführte un: tast Ende gebrachte Kloster

c 121ın Augenschein zıehen
Und während ein Gotteshaus nıe majJestätisch un überwältigend gebaut

se1ın kann, möchte Ina  - die Konventgebäude WAar großzügig un modern, jedochohne übertriebenen Aufwand sehen, „religi0sisch auffgeführt  :c13.
Abt Robert VO  3 Raıitenhaslach habe, Sagı seine Leichenrede, 1n seıner lobens-

werten Demut wahrhaft klösterlich gebaut, „indeme die Modell seiner Gebäuen
nıt nach dem Ma{s-Stab großer Welt-Fabriquen, sondern nach dem Schuch der
Demuth abzeichnete, und da InNna  3 1ın seınen uen Closter-Bau secundum Jongum,
latum et profundum Aau: u  9 sıch anderst Nıt excusıerte, als das

eın Closter, nıt einen Pallast bauen gedencke“.

Festschrift Raıtenhaslach 217
Ebd Vornumerierung

11 (SB) Leichenpredigt auf Abt Robert Pendtner von Raıtenhaslach 1756
Leichenpredigt autf Abt Emmanuel Mayr VO:  - Raitenhaslach 1780

(OAM) Leichenpredigt auf Abt Melchior VO  -} Scheyern 1719 z
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Frömmigkeıt, Repräsentation und Standespflicht sehen also die Prälaten nach
eigener Aussage als Motive iıhrer Bautätigkeit und Kunstpflege

In seinen Bauten hat siıch schließlich der Bauherr ıne >
c geschaf-

fen, dıie über den Tod hinaus seıine „gloria“ verkündet.
Der Wessobrunner Chronist"“ schreibt 1753; finde VO' Abt Bernard Gering

(1655—1666) in der Klosterkirche kein Grabmal mehr VOVT. Die Erinnerung
ıhn jedoch gründe sıch nıcht auf einen einzelnen Stein: „PIo epiıtaphio STAat

templum PCI eu incrustatum Aauroque depictum, STAat ATr Pontianı CU'
1US COrDOTIC, STAt altare SUMMUM, MAax1mo SUMPTU ereCtum, geminae
S. Rosarıi1 et Sebastiani Sodalitates et iın dies u  ‘9 et CU his, ut Spera-
INUS, sıngularıque Bernardı 1n caelo gloria“.

Am Grabstein des Abtes Leonhard Weiß (1671—1696), der die glanzvolle eıt
VO  3 Wessobrunn heraufführte, stand geschrieben””:

„Hıc 1acet et

qQUCmMm SAaXa loquuntur,
primus architectus
Neo Wessofontani“.

HStA. Wessobrunn 1/s Hıstor1ia InNON. Wessofontani von Cölestin Leuthner,
Druckmanuskript 1753 fol 526

Ebd. fol. 543
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Das Bauen

„Eın Kirchen bauen
1St soviıl
als
einen Hiımmel erschaften“.

(Kirchweihpredigt Dießen
1740, 30;)

Der reale Anlaiß

Frömmigkeıt, Repräsentation und Pflicht des treuen Verwalters nanntien die
bayerischen Prälaten als Motive ihres Bauens und ihrer Kunstpflege. Es tällt uns
nıcht leicht, dıes nachzuprüfen.

Was WIr Quellen heranzıehen können, ist recht spärlich und alles andere
als homogen. Unser Methodenpluralismus erschwert das Fixiıeren kongruenter
Vergleichsma{ßstäbe. Dennoch oll der Versuch SCWAagT werden, den tatsächlichen
Beweggründen des klösterlichen Bauens nachzuspüren. Zu diesem 7Zweck wurden
dıie Akten über Bauunternehmungen und Kirchenauszierungen saämtlıcher altbaye-
rischer Prälaturen durchgegangen un nach einschlägigen Angaben untersucht.
Trotz des riesigen Materials un!: erheblichen Arbeitsaufwandes war die Ausbeute,
wıe bereits befürchtet, gering. Heterogenes un: NUuUr nach dem Prinzıp des Zufalls
tradiertes Aussagematerı1al steckt der historischen Motivforschung CNSC Grenzen.

Nach SpONtanen AÄußerungen suchen WIr 1n amtlichen Quellen ohnehin SCc-
bens. So Jleiben noch Dıarıen und persönliche Korrespondenz. Bekannt sınd die
zahlreichen Briete der Schönborn, die VO' „Bauwurm“ geradezu besessen, iın AaUS-

gedehnter Korrespondenz durch halb Europa Bauprojekte un Kunstpläne eror-
terten. Bekannt, leider aber IST ZU kleinen Teıl veröffentlicht, siınd dıe großen
Tagebücher des Ottobeurer „Bauprälaten“ Rupert Neß*

Für Altbayern sieht auf diesem Gebiet dürftig AusSs Dıie beiden wichtigsten
Dokumente, die Bauchronik der Abtei Fürstenzell‘ un der Bericht über die Ro-
kokoumgestaltung VO Rottenbuch‘, SstammMeEnN nıcht Aus der Feder des jeweıiligen
Prälaten, sondern wurden VO  3 Konventualen vertaßt. Das Baubuch des Propstes
Valentin Steyrer VO  - Weyarn“ bringt 1n erster Linie Abbildungen und keine Be-
richte. Während WIr über die Motive und Bestrebungen relıg1öser, wissenschaft-

Lieb, Ottobeuren.
> StL Fasz.

OA  z Rottenbuch 80
4  4 (  z Weyarn 466
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lıcher, Juristischer un polıtischer Art, besonders aAb der Epoche der Frühaufklä-
rung durch Abhandlungen un: Korrespondenzen, ziemlich gut intormiert sınd,
erweısen sıch die schriflichen Quellen unNlserer Frage gegenüber spröde.

„Saxa loquuntur« q° doch 1L1UT der barocke Festprediger mMag AUuUSs den reich AaUS-

z Kırchen, Aus den Altären und Paramenten, Aaus Fresken un: Ver-
goldung Gedanken und Absichten seines Prälaten herauslesen. Solch umgekehrter
Weg, VO  - den Wiırkungen auf die Ursachen schließen, 1St hier nıcht erlaubt.
Er äuft nämlıi:ch keineswegs direkt durch, VO Werk ZuUu Bauherrn:;: Künstler
un Handwerker stehen dazwischen, zahlreiche Imponderabilien haben Umwege
un Irrwege nötıg gemacht. un! VOT allem die tabula rasa, auf der sıch Aaus den
Vorstellungen des Bauherrn sofort die Liniıen ZU Bauplan un Zur Werkzeich-
NUuns fügen, 1sSt ine Fiktion.

Die Voraussetzungslosigkeit, die buchstäbliche Unbedingtheit des arocken Bau-
CNMNS, der Prälat als Demuiurg, seine große Geste als Zauberwort, dem ıne Schar
VO'  e} Architekten un Künstlern dienstwilligst gehorcht ıne derar-
tige Darstellung 1St solange nıchts einzuwenden, als s1e auf das Gebiet des Romans
beschränkt bleibt®. Leider entspricht sS1e aber einer weıthin geläufigen Anschauung.

Dıie antımonastischen Schriften des spaten Jahrhunderts haben dazu 1m
Gegensatz den übrigen Zügen des Typklischees „Barockprälat“ außerst wenı1g
beigetragen. Sie verstanden Ja dıe Barockbildnerei als Kunst nıcht; einen Prälaten
als Kunstverständigen und „-törderer konnten s1e sıch 1n dieser Art nıcht mehr
denken.

Dıie geschilderte Vorstellung erweıst sıch vielmehr als Bestandteil einer Ba-
Cy dıe gerade 1n Bayern autfbaute un den Blick auf die Rea-

ıtäten verstellen droht Dıie Verkennung der kulturellen Leistungen des ba-
rocken Bayern un: eın deutlicher Mınderwertigkeitskomplex zeigten iıne Reak-
tı10n, dıe nıcht allein ıne Revısıon der Beurteilung mit sıch brachte, sondern auch
die rauschhafte Freude Wiederentdeckten‘.

ıne Stimme vielen: das begeisterte Stammeln des Jungen Hausensteın
VO' „Genie des Barock“®. 1€ Fruchtbarkeit der Epoche geht 1Ns Bacchantische.
Klöster werten iıhr Vermögen hın, Barocktempel wıe Ottobeuren oder Fürsten-
teld verwirklıichen. Es geht Mıllionen VO'  - Gulden. Zuletzt sınd sS1e banke-
rOLtt, obwohl ıhnen die unentgeltliche Arbeit der Klosterhörigen un: die Billigkeit
des Materials eın nach den Begriften des Kapitalısmus bıllıges Bauen erlaubt. So
sehr 1St die Epoche VO  — der noblen asereı iıhrer Produktiviıtät besessen, da{fß s1e
1L1UX iıne Form kennt, Kunst machen: sıch ruınieren, damıt die Kunst be-
dingungslos se1l die Kunst der Schlösser un Kirchen als Ausdruck menschlicher
Freiheit“.

Es geht unls hier nıcht ıne künstlerische Wertung. Wıe WIr 1ın der Fın-
Jeitung bereits festgestellt haben, vertiraten den Stil Künstler WwW1€e Auftraggeber in
gleicher VWeıse, daß sıch der Auftraggeber mit den Leistungen des Künstlers
identifizierte. Es wurde terner auch bei der Interpretation der Leichenreden g-
ze1gt, daß die Prälaten selbst ıhre definierten Motive 1n den Bauten und Kunst-

HStA Wessobrunn 4°) 1/ tol 543
6  6 Vgl Miller, Der Herr mIit den reı Rıngen, Basel, Jensen, Schach dem Ab:t,

Freiburg 1954
Vgl Spindler, Ruf.
Hausensteın, Genie
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werken ausgedrückt sahen. Wır leugnen ın keiner Weıse, daß die glanzvollen Kır-
chen und Kunstwerke die Frömmigkeit un den relig1ösen Eıfer, den Kunstsıinn,
das Repräsentationsverlangen oder die Hoftnung auf den Ruhm der Nachwelt
manıiftestieren. Wır fragen aber nach den Sanz realen Beweggründen.

Zunächst: eın Bauprojekt VO  — den Dımensionen eıner Kirche oder elnes Klosters
lag srundsätzlich nıcht 1 m Belieben des einzelnen. Es War
dıes der Fall bei sehr vielen höfischen Bauten, die Laune des Herren oder
der Wunsch, iıne Maäatresse ausZuSstatten, oder ıne geplante Hofjagd gleichsam
über acht manches chlößchen Aaus dem Boden wachsen 1e0ß Als Landstand,
noch dazu 1n einem Territorium MIt eigener tester Kirchenpolitik, die Prä-
laten Altbayerns weıt davon entternt, kleine Duodezftürsten spielen. Meıst
verboten iıhnen nıcht blofß die Mittel, sondern auch iıhr Gewiıssen, unüberlegt
und aus rein spielerischer Freude Bauen und künstlerischen Dıngen die
Künstler un Handwerker springen lassen.

Das heifßt nıcht, daß s1e nıcht große Wünsche hatten. Manchmal wı1ssen WIr
auch, W 1e S1e aussahen?: Jede gotische Remuinıiszenz 1St verschwunden, alles Un-
regelmäßige, Zutällige weggeraäumt, alles Wınkelwerk wich dem ausgezirkelten
Ebenma(ß der Fluchten un Ööte Als mächtiger Mittelpunkt pragt die Kırche
dıe an Anlage, entläßt die Klostertrakte wıe eın Bergmassıv seine Neben-
gipfel. Gartenhäuschen, Galerijen un: Terrassen, Eckpavillons und Bosketten
stuten den Bau weıter 1ın die Landschaft un münden in Wegen und Alleen AUS.
Dıiese Vısıon, VO schnellen Stift eingefangen, legte das Kloster dem Kupferstecher
autf den Tisch Jetzt WAar schließlich nıcht mehr wichtig, ob s1e Sanz oder 1Ur
teilweise oder überhaupt nıcht mehr verwirklicht wurde. Der Idealplan tführte
eın Eıgenleben, War Zeugnis el1nes raumes 1n gleicher Weıse w1e die Illuminatio-
NCIN, dıe geometrisch durchkomponierten Prozessionen, die Triıumphbögen, dıe
Autbauten Aaus Holz, Werg un: Leinwand, durch die die Wagen MIi1t den ebenden
Bıldern AUSs der Heıilsgeschichte schwankten ZU Ornament ‚9 Kulisse,
Theater.

Der Barockmensch rauchte diese Überhöhungen se1Nes Ase1ns 1n est und
Theater, 1N Illusion und Iraum. Aut den Höten des Rokoko verwischten siıch dıe
renzen zwıschen Realıtät und Traum, denn schon das an Hotzeremonuiell War

pausenloses est un: Theater"®.
Anders 1n der bürgerlıchen Welt, un: ihr gehören die Prälaten der alt-

bayerischen Klöster und Stitte 1im un: Jahrhundert: Fest un: Alltag sınd
hier Man weiß CNAU, die Feierlichkeiten anfangen, InNna  $ eiınen
besonderen Höhepunkt. Die Festwoche der Sechshundertjahrtfeier 1m Kloster
Raitenhaslach, für die Abtei und für die an weıte Umgebung das Ereijgnis
des Jahres schlechthin, geht achten Tag nach der Vesper Ende ach der
Vesper hat der Prälat „das Te Deum Laudamus solemnissime intonıret, welches
sodann leutung der Glocken, Lofßbrennung etlich viertz1g Pöller,
Paucken un!: Trompeten-Schall MIi1t schöner anmüthiger Musıc prosequiret, un:
endliıch nach gegebnen deegen dıse gantze Octav ın groster Vergnügenheıit
glücklich vollendet worden“**. Dıie Gäste SPannen un tahren ab, das olk

Vgl Idealpläne, bestechend der VO Weingarten. Plan un: Bauwerk AUS tünt Jahr-
hunderten, Ausstellungskatalog. Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München 1952

10 Vgl Alewyn, Geist.
11 Raitenhaslach, Festschrift 247
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zerstreut sıch, dıe Klosterdiener raumen die Girlanden un: Triumphbögen aAb
un kehren die Streublumen VO  - den Wegen. Der Alltag 1Sst da

Wıe das barocke est auch 1mM bürgerlichen Alltag möglich WAafrl, auch die Ver-
wirklichung mancher großer Formvorstellung. Allzuhoch fliegende Projekte
rannten sıch jedoch sehr bald den Gegebenheiten CLOLT. Da stand eın solıd un:
weiträumi1g gebautes, VO  3 jahrhundertelangem Gebet geheiligtes Gotteshaus. Auch
wenn sıch der Prälat ıne der modernen Kırchen gewünscht hätte, mit schwingen-
den Wänden und strahlender Lichtfülle, hätte das alte Gotteshaus abreißen
können? Und wWenn wirklich vorgehabt hätte, wur  de kein Konventuale -
gestimmt haben In der ganzen Umgebung ware INa  - emport SCWCESCH, kein
Bauer hätte Aaus seinem Säckel auch 1Ur einen Gulden ZU Neubau gespendet.
Und der kurtfürstliche Geıistliche Rat 1n München hätte diesem Prälaten nıcht
blof(ß eın striktes Verbot, sondern auch gleich ine Strenge Vısıtation 1Ns Haus
geschickt. Dem bürgerlichen Sınn tür solide Wırtschaft widersprachen schon Aaus-
schließlich ästhetisch begründete Eıingrifte 1n ıne einwandfreie Bausubstanz.

Propst Jakob Mayr VO:  3 Herren:  i1emsee (1691—1717) War eın sehr energischer
un selbstherrlicher Mann, aber bei allem Baueiter un!: seiner Neigung ZUur

Prunkenttaltung eın vorzüglicher Haushalter!. Er erbaute 1700 den „Kuchelstock“
des Stifts, den Trakt mıiıt den Küchen un!: Ziımmern tfür die GÄäste un dem
Fürstensaal. Seine Konventualen erteilten diesem Projekt ausdrückliıch ıhre
Zustimmung. Der Propst schildert die „Baunotdurfit“ den Chiemseer Fürst-
bischof 1n Salzburg und den Geıistlichen Rat in München. Im alten Wıiırtschafts-
gebäude selen Küche, Speisekammer, Bäckerei un O:  a noch die Schmiede
nebeneinander gelegen, alles „1N einen Sar paufölligen un!: untormblichen Standt“
Zwischen üche und Refektorium estehe kein gedeckter Verbindungsgang. Es
ergebe sich daher die „unbequembichkheit, das die Speisen auf die Schritt weıth
sowohl bey schön als yblen Wöther yber die (sassen l1essen werden,
vnd Wıntherszeit bey anhaltender khölte Nıt anderst als gleichsamb erkhaltet
oder, da schneibet, voller schnee ad INneNSam khommen khönnen“*  3  - Der Zustand
erwıes sıch also als nıcht mehr zumutbar. Dıie Konventualen begrüßten einen
Neubau. Der NeuUe Trakt schließt nach dem Visıer und nach dem heutigen Be-
fund nıcht fugenlos mıiıt dem Konventtrakt ab Das innere Geviert 1st War BC-
wahrt, doch schneidet VO'  3 außen ıne tiefe Fcke zwıschen die beiden Blöcke 1n.
Das stOrte den Propst. hne großes Fragen 1e1 also gleich beim Erdaushub die
Grube bıs Zur Ostflucht des anderen Traktes verlängern. Das Kapitel fühlte sıch
übergangen un tand arüber hinaus alles nıcht unbedingt nötıge Bauen als
unstatthafte Verschwendung, welche W as eın Chorherr befriedigt nach Salz-
burg mitteilte „durch friezeittige protestation wıderumb hindtertriben WOLI-
den 1

Bereıts dre:  1 Jahre früher hatte sıch der Stiftsdekan beschwert, der Propst habe
„bald Was aufgericht, bald W as abgebrochen“. Während die Vollendung der Aus-
zıerungen ın der Domstiftskirche den Beitall des Kapitels fand die ÖOratorijen
un das Langhausgewölbe Ja noch schmucklos dagestanden erregte den
heftigsten Unmut, als der Prälat ıne Wendeltreppe 1im Glockenturm abbrechen

12 Bomhard, Kunstdenkmäler 111 un 311 Anm
159/69

Bomhard, Kunstdenkmäler I11 3729 Anm 390
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c 1:  onlıefß „welche sehr ohl gestanden Da sıch also keine unbedingte Notwendig-
keıt zeıgte, War INa  - mıiıt derlei Maßnahmen keineswegs einverstanden. Aller-
dıngs mu{(ß betont werden, da{fß gerade dieser Prälat durch seıin selbstherrliches Auf-
treten und die sprunghafte Planung seiner Unternehmungen siıch mit seinem
Kapıtel nıcht besonders gut stand. Er nahm nämlich auf die Gruppe 1m Konvent,
die ıhn gewählt hatte, nach seiner Wahl ıcht mehr die Rücksicht, die sıch diese
ausgerechnet hatte.

Schwierigkeiten bekam dieser Propst auch, als C einer ganz persönlichen Ne1-
Sung folgend, für iıne VO:  — ıhm verehrte Kreuzıiıgungsdarstellung ıne kleine
Kapelle erbaute. Be1i der Weıhe der Domstiftskirche 1679 hatte der Bischof VO'  3
Chiemsee die Kreuzigungsgruppe, die Chorbogen angebracht War un!' seiner
Meınung nach „einen Mörkhlichen untorm abgaben“, AUuUsSs der Kırche schaften
lassen. Propst Rupert Kögl brachte die Plastiken auf Bıtten des Gerichtsverwal-
ters VOonN Aschau 1n einer eintachen Kapelle Seeuter un(ter; die Schiftsleute rich-

iıhre Gebete bei Unwetter un Getahr dahin?®. Propst Jakob vergrößerte den
Bau „dem Formb eınes khleinen khürchlein mit einem Thürmlein“. Dann zeıich-
netie eiınen einfachen Aufriß und legte iıhn dem Gesuch ıne Melizenz den
Fürstbischof beı1i Statt dieser aber erhielt die sStrenge Aufforderung, sıch VCOI-

antworten, arIu ohne den OoOnsens des Kapitels und ohne vorher beim
Ordinarıat die Erlaubnis einzuholen, ine Kapelle erbaut hatte. icht ungeschickt
tührte Propst Jakob 1U AuUS, daß dabei in erster Liniıie die Repräsentation un
Bequemlichkeit des Ordıinarıius un: se1ines Gefolges 1m Auge gehabt habe Be1 einem
Besuch des Bischofs aut der Insel habe dieser 19008  - nıcht mehr nötıg, die Pontifi-
kalıen iın Regen un: Wınd freiem Hımmel anzuziehen. Das Gefolge aber und
dıe Kapitulare, die iıhm bıs ZUur Landestelle entgegenziehen, hätten 1n der Ver-

größerten Kapelle „bei Nassem einen vnderstand“. Der Propst fährt fort,;
habe die Kapelle zudem nıcht AUuUsSs Miıtteln der Klosterkasse erbaut, sondern AaUus

eigener Tasche ezahlt. Er War einer der Landsteurer des Rentamts Burghausen.
Dıie Sondereinkünfte AaUS diesem Amt habe für seiıne Kapelle hergenommen, un
„Nit einer recreation, w1e andere Herren Praelaten, auch bei 5Sbl Landschaft
bedienet se1N, anzuewenden pflegen“.

Hıer Ww1e überall können WIr also teststellen, da{fß selbst bei kleineren Bauunter-
nehmungen (die n Kapelle kostete Samıt den beiden Glöckchen 1M urm 470
51 Pf.) einer „Bauwut“ oder noblen Rasereı“ waäaren Ss1ıe vorhanden SC-
T, die Behörden und das eigene Kapitel das entscheidende Wort mitzusprechen
hatten.

Mıt der Kunstrichtung des Barock trat die Mıtte des ır Jahrhunderts
ein primär architekturbezogener Stil mit einer S

Der Kulturphilosophie bleibt die Frage klären, ob der Stil den
Bedartf oder der Bedart den Stil schafftt!“ In diesem Zusammentreften jedenfalls
erlebt Süddeutschland ıne Sternstunde: durch die Reformationswirren stehen viele
Kirchen und Klöster öde, der Dreißigjährige Krıeg verursachte Nıedergang un
Zertrümmerung. In dieses Vakuum stromt nach 1650 der Barock ın voller Breıte
eın un: findet weıt 1im Lande eın reiches Betätigungsfeld VOTL überalterte, unzweck-

15 bda 45
Ebda 128

17 Vgl die autschlußreichen Ausführungen VO  $ Mayer-Hillebrand, Einführung
/ ]
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mäfßsige und heruntergekommene Gebäude un Ruinen. Dazu stöft die raft
uscwOoNnNCNeEr katholischer Sıcherheiıit. Im Kreuzungspunkt dieser drei Faktoren
vıtaler Stil, eNOTMMETr Bedartf und antrıebsmächtige rel1ig1öse Vıitalität steht der
kirchliche Bauherr des siebzehnten Jahrhunderts.

Um 1680 erreicht die Bautätigkeit ıne Spitze. 720/30 tolgt der zweıte
Gıpftel. Er zıeht 1n vielem 1Ur die Konsequenzen AusSs Ansätzen, die schon vierz1g,
fünfzig Jahre zurückliegen. Große Entwürte werden Ende gebracht. Als das
speziıfısch Neue erscheint das Rokoko, erscheint die Entmaterialisierung der Struk-
LUur, das Schwingen der Wände, die große Offnung des Platonds 1mM Deckenfresko.
1740 bıs 1760 1st dann dıe grofße eıit der Umgestaltung mıittelalterlicher Räume!®.
hne Zwischenstute erhalten romanıiısche oder gotische Kirchen gleich das Gewand
des Rokoko. Man empfindet Jetzt auch schon die Spannung zwıschen romanischem
oder gotischem Raum un: der Ausstattung des Rokokos als reizvoll.

Späatestens 1790 1St der Stil erschöpft. Auch der Bedartf 1St Jetzt überreichlich
gedeckt. Dem Klassızısmus bleibt zumeıst kein anderes als das negatıve Iun
Begradigen, Ausräumen, Zuweißen! Nur die barocken Altäre schon modrig sınd,
iıhr old verblaßt, der Lüster erblindet da darf der Klassizısmus seıne rchi-
AV! un: Säulen autbauen und die alten Altarblätter Aaus den geschweiften Rahmen
holen, S1e 1n parallele Leıisten SPanNnnen. Neue Beichtstühle hier, ıne Ver-
äanderte Orgelempore da, anderswo das Vorblenden eines Portales, viel mehr
bleibt ıhm h  ier 1mM Gegensatz den Stäiädten autf dem Land nıcht u  3

Schon deshalb, un: nıcht eLtw2 NUr, weıl dieser Stil bei der ländlichen Bevölkerung
erst dann langsam Getallen fand, als schon wieder Absterben Wafr, deshalb
also stehen noch zahlreiche Barock- un Rokokokirchen ın unNnserem Raum Und
deshalb bot die ändliche Sakrallandschaft 1n Altbayern der Neuromanık, der Neu-
gotik un dem Neubarock verschwindend wenıg Bauaufgaben. Das an LECUN-
zehnte Jahrhundert tand hier den Bedart Neubauten gedeckt; ıhm blieb LLULE die
Innengestaltung.

Das CNAaUC Gegenteıil 1St 1mM Barock der Fall Hıer mu{ gebaut werden, weıl eın
eNOTMMET Bedarf gebietet. Da Ina  $ sıch dem Zwang aufßerst willig beugt, er-
scheint bei der Vitalıität des Stiles un der allgemeinen Begeisterung für Architektur
nıcht verwunderlıich. Weil INa  =) durch ıne derartige Disposition den Sachzwang
nıcht mehr als solchen empfindet, erscheint nıcht oder 11Ur höchst abgeschwächt
1ın den panegyrischen Texten. Wo aber mehr als eutlich ausgesprochen wird, 1St
der Urt, dem 1Ur echte Notwendigkeit als reeller Anlaß tür iıne Investition
erkannt wird: bei den Behörden.

18 A. Thünker, Barockisierung. Vgl die Kurve der Anzahl der Umgestaltung 193
Als die verschıiedenen Möglıchkeiten, einen mittelalterlichen Raum barock gestalten,
werden SCNANNT: Scharfe architektonische Eingriffe destruktiver Natur (Herausbrechen
der Stützen, Verwandlung mehrschiftiger Räaume 1ın einschiftige, Umdeutung der Quer-
schıfte durch Umbau 1n eine Sakristei der Aufstellung des Chorgestühls Rottenbuch
1/38 der Wındberg 2. Dekorative Umdeutung der Raumgrenze (Abschlagen der
gotischen Rıppen, Wandschliefßung durch Ummantelung der Stützen un Arkaden und
Vorlage VO  3 Pilastern Steingaden 1740, Indersdorf 1754 Wandschließung durch FEın-
ziehen VO: E.mporen, Ausweißen des SaNzeCcnh Raumes), Umdeutung der Gewölbegestaltung
(Jochverschleifung, Gewölbe als Tonne gestaltet, einheıtlich zusammenfassendes
Deckenfresko). Rhythmisierung (Differenzierung 7zwıschen Langhaus un: Chor, ıfte-
renzierung der Beleuchtung, Lichtkuppel, Unsichtbarmachen der Chorgrenzen, Anbau VO  3

Kapellen, Westemporen). Subordination (Chororatorien, Vorhallen UuSW.)
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Maxımilıan verbot „yberflissige Gepey «19 Max 111 Joseph entrustete sıch o°  ber
„Lust-Gebäue“*®; Nützlichkeıit alleınz für die Regierung für jede Regierung.
Asthetik War noch niemals eın Argument, WwOomıt InNnan die Bürokratie hätte s  ber-
ZeEUSCH können. Wenn eın geistlıcher Bauherr „ ZUr mehrern Beförderung der Ehr
Gottes“” se1n Unternehmen plant, oder „ ZUF Erhebung der Andacht“, ertüllt
auch da die Forderung der Nützlichkeit 1ın einem Staat, der seinen vornehmsten
Zweck 1n der Erhaltung un! Förderung der Relıgion un dem Wohl der Unter-
an! erblickt.

Gewis, die Schreiben die Regierung den OnNnsens für Bau oder Ausstat-
Cung, dessen Einholung der Prälat als Landstand verpflichtet WAafT, sind zweckge-
bundene un tendenz1ıöse Dokumente. Wenn eld nötıg ISt, wırd jede Abte1 1m
Briet des Prälaten zZUu »”  N, miıtlosen mir anvertrautten Clöster1“. Nur Tegern-
SCC oder Nıederaltaich mit ihrem riesigen Besıtz können solche Formulierungen
1U  — doch nıcht nN. Weil ohne onsens miıt dem Bau überhaupt nıcht begonnen
werden darf, 1St die Kırche dazu, laut Gesuch, „täglıch Eintallen“.

Doch dart der Antragsteller seiner Phantasie keineswegs die Zügel schießen las-
S6r Der Landesherr äßt nämlıch Erkundigungen einholen, verlangt Gutachten oder
schickt eıne Inspektion.

Der Abt VO  3 Raitenhaslach erbittet 1688 den OoOnsens der Regierung ZU Um-
bau VO'  - Kırche und Kloster. Genau We1l Monate spater Aäuft ın München eın Schrei-
ben von Burghausen e1in, das Gutachten“ des Rats und Vıztums Hans Wolt Graten
VO  3 Tautkirchen Katzenberg: „Waßmassen bey Eur Chrf£rtl Durchl der Abbt

Raıttenhaslach SCHh wendtung der daselbsten verhandtnen Paufölligkheiten
dıemiettigist eingelangt, haben wur aAb dem wıder zerukhvolgendten orıgınal CI-
sehen, dabei auch, da{fß WwWur bericht und yuettachten yberschreiben sollen, undter-
thenigist VCeINOMMEN. Nun khünden wur undterthenigist anzefhlegen Nıt lassen,
wasgstalten sıch der herren Abbten vorschreiben allerdings wahr se1ın befündte, 1N
deme allem vernemmMmen nach genuegsamb bekhandt, W1e finster, un Pautöllig
sowohl die Kürchen, als auch das Schlafhauß, un der Religiosen Zellen yYCN, dafß
also bey VeErZUS des AducCNsS die Gemäur aln, oder andern orths 1Ur mehrers
S1ZN, und derentweg iıne gefahr de{ß einfahlens Nıt ungleich Salr besorgen 1St. Bey
welcher bewandtnuß dan  9 un: weıllen das Closter, w1e beraiths specificirt worden,
disen Pau selbsten abzustatten VeIMAaS, WUur  S unseren odist ertorderten
bericht, und gyuettachten der undterthenigsten maınung1, mechte dem Herren
Abbten 1n seiınem anlangen deferiert, un olch vorhabendten nottwendtigen
Pau der gdiste CONseNs unmassgeblichist erthailt werden“.

In Raıtenhaslach bringt der Abt die Mıiıttel ZU Bau selbst auf. Wenn die
Regierung schon hıer CNAUE Gutachten verlangt, wıeviel mehr erst da,
S1e eiınen Kostenzuschu{fß gewähren soll!

Irotz ihrer Tendenz dürfen WIr also die Konsensgesuche als brauchbare Quelleansehen tür die Frage nach dem realen Anlaß der klösterlichen Bautätigkeit 1M
Barock

Überalterung un Baufälligkeit
Noch bevor der Dreißigjährige rıeg .  ber das Land fuhr un den ahn

auf die Dächer warf, dıe Kirchen un Klöster 1n iıhrem baulichen Bestand 1M

StObb 631/15, Mandat VO Juli 1605
Ebd VO: August 1775

21 611/13, VO November 1688
2703



allgemeinen 1emlich heruntergekommen. Schon den Mauern der romanischen
und spätgotischen Gotteshäuser die undert oder mehr Jahre nıcht spurlosvorübergegangen, viel weniıger noch den Klosterbauten, auf die Inan nıe die
gyleiche Sorgfalt angewandt hatte. In den wırren Jahrzehnten nach der Glaubens-
spaltung tand sıch kaum Jjemand, der sıch die Erhaltung der klösterlichen Ge-
bäude kümmerte: die Konvente, undıszipliniert, vielfach miıttellos un ZEISIFEULT,interessierten sıch nıcht dafür.

Der Regensburger Generalvikar Jakob Müller gab 1591 für seın Bıstum eın
Buch?*?* heraus, das „UOrnatus ecclesiasticus“ annte?: „Kiırchengeschmuck, das iIst:
Kurtzer Begriff der türnembsten Dıngen, damit ıne jede recht und wohlzugerichteteKirchen gezlert und auffgebuzt SCYN solle Allen Prelaten un! Pfarrherren durch das
gantze Bistumb Regenspurg sehr notwendig“, Er möchte, WwW1e 1mM Vorwort C1I-
klärt un: ımmer wıieder beteuert, ıne Anleitung bieten, w1ıe dem allgemein beob-
achteten Vertall der Gotteshäuser un der Gottesdienste abzuhelfen sel. Dabei
sıeht 1n den heruntergekommenen Kırchen das Spiegelbild des Tiıetstandes der
Christenheit ” diesen ellenden und arbeitsseligen Zeiten“.

Dıie Ablehnung des monastıschen Ideals durch dıe protestantischen Reformatoren
WwWar nıcht allein der Grund tür den Niedergang der Klöster. Müller schiebt die
Schuld auch dem eigenen Lager ehr Kırchen sınd ” grund gericht un nıder-
gerissen auch durch Trägheit und Faulheit, deren sonstiten noch Cattolisch,dann auffgericht und gebawen werden, WIe CD laider der Augenschein heller, dann
das eiN1gs bethewrens und probirens vonnoten, MI1t sıch bringt“. Nun wırd das Jahr-hundert des SCn Bauens beschworen, das den täidten dıe großen gyotischen Hallen-
kirchen, dem Land die vielen, VO  -} volkstrommen Stiftungen geschmückten Land-
kirchen schenkte. Spätgotik pragte das Bıld aller Klöster un Gotteshäuser: die
Tatelwerke des Merıan, die Zeichnungen den Landtafeln des Apıan haben u15
das Gewinkel und Gehäufe der verschiedenen CNS gedrängten Bauten überliefert.
Es 1St reizvoll, dazu die Stichmappen des Wening lesen oder die Ansichten 1n den
Bänden bei Ertl un Zimmermann“?.

Be1i Müller, der auch Muster empfohlener Sakralkunst abbildet, findet sıch noch
nıchts Barockes Seine Vorschläge ZUuUr Gestaltung VO'  - Sakramentshäuschen, ..  ber
Monstranz oder Sakristei noch Sanz spätgotischen Geıist. Keineswegs möchte

mıiıt dem Althergebrachten aufräumen. Für den Bau eıiner Kırche verlangt
CI, sıe solle „1N allweg, auch VO  3 dem Fundament A da seın kan, wıderumb
auftgericht un erbawt werden“. Dıie schlechten Zeiten verbieten aber 1m allge-meınen einen Neubau: sollen 1e€ Jenıgen, VOTL Zeıten Aaus sonderer Gottes-
torcht und ansehentlicher Freygebigkeit üulNserer Voreltern auffgericht un: U mehr
Alters halber eingefallen, oder aufß Schalckheit, oder auch Hinlessigkeit der Leuth
entweyht und entunehrt, oder entlıch SONsStiten 1n geringen Ehren gehalten, wıder-
umben dem vorıgen Stand und alter Würdigkeit Vll möglıch gebracht, un für
geschribner Regel nach TS@etZt un auffgeputzt werden“. „ Wust un Unlust“, Kot,Miıst, „Stallpfützen“ sollen VO  3 den Gotteshäusern ebenso terngehalten werden w 1e
arm un Marktreiben. Man ann sıch aus diesen Verboten eın Bild der Zustände
entwerten.

0X Müller, Trnatus. Eın Exemplar OAM.
Ant Ertl, Chur-Bayerischer Artlas Nürnberg Bde 1687 un 1690, Aufl.

1705 Jos Ant. Zimmermann, Chur-Bayrisch Geıistlicher Calender Bde München
4—1
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Eın Beispiel für viele: Weyarn, 1m Jahre 1592“* Der TIurm zeiıgt große Schä-
den, dafß InNna  j jeden Tag den Eıinsturz türchten MUuU: urch das Kırchendach äuft
das Wasser. Dıie Friedhofmauer sinkt 1n sıch men Dıie Propsteı 1St dermafßen
baufällig, „das da 2a1n wen1g aın Na{ etiter einfelt, das Wasser grausamliıch auf
den Gängen einrindt“. „Umb bessere Ordnung un Rıchtigkheit“ mMO  ..  chte mMa  - die
Bediensteten der Okonomie VO  - Konventualen 1n einem eıgenen Maierhaus
unterbringen; Knechte, Mägde und Hüterbuben wohnten mıiıt den Konventualen

einem Dach

Kriegsschäden
Dann kam der Dreißigjährige Krieg. Auf Mandate des Landesherrn sandten die

Ämter und Kırchen iın den kurzen Pausen zwiıschen den Schlachtenjahren 1n Bayernihre Schadensverzeichnisse 1n.
1640 zählen die Kirchenpfleger Scheyern die Schäden den beiden Gottes-

häusern iıhres Sprengels auf“. Es se1l ohnehin allgemein bekannt, schreiben s1e, daß
die Untertanen ” Lechstramb“ meısten gelitten. Das Gotteshaus S5t Martın
hat 1633 kurz VOL Weihnachten der Feind, VO  - Augsburg kommend, bis auf die
beiden Hochschiftwände nıedergebrannt. Der urm steht noch, 1sSt aber „VOonNn der
Hüz dermassen schadhafft, da{fß INa  } nach Maınung der Pauverstendigen den
Thurn zueboden werften mueß. Im Thurn sınd VO  3 der Hüz verschmolzen Glog-
SCHl, welche bı über die Centner gewögen“. Auch die andere Kirche, St. Johann,
steht völlig ausgebrannt, die Fenster verschmolzen, der Dachstuhl verschmort.
Dıiıe Anwesen, die diesen Kırchen urbar N, siınd „unbewohnt, nıdergefallen
und theils verbrendt, deren besizer auch gestorben un undtergangen.“ Man hat
aber bereits and angelegt. Be1 St. Johann reparierte INnan den Dachstuhl, ZOR 1mM
urm NEUE Böden eın, erwarb eın Uhrwerk und zofß VO'  - der gefundenen Glocken-
spe1ise Glocken. Der Iurm bekam eın „Fehl-Dachl“, also vermutlıch ine provI-
sorısche Abdeckung Aaus Leder. Das hitzegeschädigte Gewölbe oll noch 1n diesem
Jahr mıit Mörtel beworfen, Altäre un Gestühl sollen bestellt werden.

bel sieht auch MIt den Paramenten AUuUS. Es xibt L1LUT „drei gemaiıne schlechte
alte mößgewandt“, für das Allerheıiligste fehlt eın ANSCMESSCNES Behältnis, „WIird
derzeit NUr 1n eın zınnernen Pıxen un Lainen folio autbehalten“. Dıie Wünsche für
ıne Neuanschaffung sınd bescheiden INa  5 mu{ sıch nach der ecke strecken:
„ein bluemetes Mößsgewandt“, ersetizt we1l Ornate 1n den lıturgischen Farben,
weıl INan durch seine Musterung „für Rott un Grien rauchen khundte“; dann
eın Vesperbuch, eiınen „Hımmel“ und „ein Wandlglöggel“.

Der Bericht STaMMLTL Aaus dem Jahr 1640 Wer konnte damals ahnen, daß das Ende
des Krieges noch acht Jahre ausstand“®!

D4 813/10 alte fol 188, VO März 1592
StObb. 857/251, VO: Januar 1640
Zerstörungen Kırche un! Kloster durch Kriegseinwirkungen 7zwiıschen 1618 und

1648 machten weıtgehende Reparaturen nötıg D auch 1n ! Andechs, Bernried, Diıetrams-
zell X Gars (1648), St Mang )1 Neustitt (1634), ohr Rottenbuch

1646, St Salvator (1632), Steingaden (1646) Dazu kommen die Kriegs-
schäden der damals aufgehobenen oberpfälzischen Klöster.
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Unbrauchbarkeit un Unzweckmä ßigkeit
Abt Mathıias von Asbach schildert die Wallfahrtskapelle Marıä Heimsuchung,

iıne halbe Stunde VO seiınem Kloster entfernt, als „ein schlechtes, VO'  3 Predern -
samben geschlagenes Hiıdl®, dessen Stelle ıne kleine Kırche erbauen möchte“‘.

In Attel tührte nach der Überlieferung ebenfalls Bautälligkeit ZUuU Neubau VO  -
Kırche un: Kloster, die VO Chronisten als „Vetustate PCILC collapsum AUT collap-
surum“ bezeichnet werden“®.

Dem Propst VO  } Bernried bescheinigt 1652 O: der kurfürstliche Geıistliche
Rat ın einem Gutachten, daß sıch bei seınem geplanten Neubau ‚Außeriste
Necessıteten“ andelt  29. Dıie Gebäude sınd Aaus schlechtem 'Tuft aufgemauert; über-
all rieselt der Sand AaUus yroßen Mauerspalten; dıie Dachstühle sınd schadhaft, daß
Bücher, Kleider, Betten bei Regenwetter völlig durchnäßt werden. Prälat un: Kon-
vent sınd „khein Lag, 12 khein stundt versichert, Wann alles Hauften felt.“

Propst Eberhard Mayr VO  3 Beuerberg kann 1628 dem Herzog 1Ur noch den FEın-
seiner Klosterkirche melden“. Zwischen we1l un: drei Uhr nachts ZU

lück nach der Mette! se1l die NZ Kırche Samı. dem Dachstuhl ZUSAMMENSE-
tallen un!: habe die gEeEsSAMTE Einrichtung sıch begraben. Er tührt das Unglück
auf we1l Brände zurück, die VOT etlichen Jahren das Mauerwerk beschädigt hatten.
Wwar habe erst VOTr kurzem das Gotteshaus stukkieren un einen Chor-
altar setzen lassen, doch hört INa  - Aaus seınem Bericht heraus, da{ß der alten
Kirche nıcht allzusehr nachtrauert, „weıl dieselb gar Fiınster gewesen”

ber auch dem Münchener Hof scheint diese Bemerkung verdächtig SCWESCH
se1n. Bereıts Gesuch des Propstes Gewährung eiıner „Wwolempfindtlichen“
Bausteuer steht der Dorsalvermerk, INa  - xylaube nıcht, da{fß der Bau VO  . selbst e1n-
gefallen sel, „und WefIe der sach recht nachzufragen nıt unrathsam“. Maxımıilian
vermutet, daß der Prälat vielleicht dıe Pteiler rücksichtslos herausbrechen lıefß,
durch Fenstervergröfßerungen die Wände geschwächt un! überhaupt „nach-
geholfen“ habe und ordert ıh auf, sıch verantworten. Der Propst welst den
Verdacht entschieden zurück. Dennoch annn sıch auch der heutige Beobachter des
Eiındrucks nıcht erwehren, da{fß damals Beuerberg nıcht Sdanz mit rechten Dın-
SCHh zugegangen i1st

Immerhin: Kurfürst Maxımıilıan sandte den Hofbaumeister, un das Stift bekam
seine NECUE Kirche Der Klosterneubau mu{fßte noch hundert Jahre Warten; den An-
yaben des Propstes Cajetan Perner iın seınem Baugesuch, daß die Zellen NUr noch
durch Stützen dicker Baumstämme V dem Eıinsturz ewahrt würden“, kann
INan solchen Umständen zweitellos Glauben chenken““.

In Andechs War schon 1604 die Kiırche tür die wachsende Zahl der Walltahrer
CNS geworden”, Zum Hımmelstahrtstest „unzalbare“ Pılger mit „einer
Neuen Bruederschattt un Fahne VO dem allerhochwürdigisten Sacrament“, dann

D'{ HStA Asbach 75 tol fa VO sa 1657.
OQOAM Chronik VO: Attel Ms. 1810 fol

0 VO 78 Februar 1652
3() StObb 129/10 prod. VO November 1628
21 Ebd Brief undat. (1729)

Bautfälligkeit Überalterung WAar der Grund ZU Bau uch 1n Attel, Frauen-
zell,; Fürstenfeld, Fürstenzell, Höglwörth, Raitenhaslach, Rott, Seeon un Thierhaupten.

9 Brieft des Abtes Chrysostomus Huttler VO: Junı 1604
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auch VO  - Augsburg Aaus dıie Bruderschaften der Schneider, Schuster, dazu
„Hucken“, also fliegende Händler, un Landsknechte auf den Heiligen Berg g-
kommen. Herzog Maxımıilian persönlıch hat eingesehen, da{ß die Kirche erweıtert
werden mufßSß, Wenn be1 dem großen Andrang den Festen un: Heiltumsweisun-
SCn ıne geordnete Andacht möglıch se1ın so11“*.

Jahre spater erschütterte eın Sturm den Kırchturm heftig, da{f(ß siıch be-
rohliıch neigte un Kirche w1ıe Kloster gefährdete. Abt Miıchael Eıinslın 1eß ihn ab-
stutzen „undter wernden Wiıindpraufßs und hernach 1n der Eıl MIt Eisenwerch nach
besster möglichkeit widerumben verstärken“ un bat Hof München
finanzıelle Hıiılte tür ıne baldige Reparatur, da den völligen Fıiınsturz befürchtete®?.

1669, 1n der Regierungszeıit des Abtes Maurus Friesenegger, sınd dann Kırche
und Kloster „durch eingeschlagnes Wıldtteyr völlig abgeprunnen un: in die Aschen
gelegt worden. 36

In Fürstenteld entschlofß sıch Abt Martın Dallmayr angesichts des schlechten 7i
standes seiner Klosterkirche ZU Neubau. Nach Angaben des Chronisten““ WAar
diese „wirklich in ein1gen Theilen dem Eınsturz nahe, welches sıch TYST be] bda-
chung und Auflösung augenscheinlicher zeıigte“. Das Gotteshaus stand Ja schon
tast vierhundert Jahre, „ WOTFaus sıch leicht auf dessen Baufälligkeit schlüßen lafßßt“
Man fand den Bau „unförmliıch“; Schutt und Erde hatten sıch ringsumher aufge-
häuft, wodurch das Kirchenschiff dem Nıveau des außeren Bodens lag, „De-
wachsen mit Gras, Unkraut, bewohnet VO  . Ungezıfr, hıemiıt sehr feicht un unge-
sund.“ Schmale, nıedrige Fenster ließen kaum Licht herein; den düstern Eindruck
verstärkte noch die dunkelblaue Ausmalung „mit weıißen durchgezogenen Streiften,

das Auge taischen, als wWarens Quaterstücke“.
Auch der Raitenhaslacher Abt Candıdus Wenz|] klagt über seine düstere Kloster-

kirche“?. In der Eingabe Baubewilligung schreibt CI, INnan könne »”  SsCHh solcher
Fünstern“ NUrLr noch schwer 1mM Mefßbuch lesen. Schuld daran trugen die acht, großen,
dicken Pfeiler un: die winzıgen Fenster; deshalb se1 das Gotteshaus auch „stark
dembig“. Er beabsichtige, die Pfeiler völlig herauszubrechen, das Schift 1CUu e1N-
wölben und den Konventualchor hinter den Westen vorgerückten Hauptal-
LATr versetzen lassen. Dıie Kosten des Umbaues o1bt mi1t 7686

Außerst baufällig, drohe ferner der urm eın Dachreiter nach Zisterzienser-
Art das Chorgewölbe einzudrücken, das bereits „STOSSC Khlufften“ hat Der -
stand se1 unhaltbar: denn gäbe einmal wirklich das Gewölbe dem ruck nach,
vielleicht 02 ZUuUr Chorzeit, ließe sıch kaum vermeıden, daß „dıe Conventualen
darbey das leben untelbar einbissen mıssten“. Den TI1urm abzubrechen un: neben
der Kırche autzubauen koste nach dem Voranschlag 2347 fl; be1 der Eiındeckung
könne gESPAIT un das alte Blech verwendet werden.

Auf eın Gutachten des Rentamtes Burghausen hın, worın das Gotteshaus eben-
talls als inster und baufällig bezeichnet wiırd, kommt VO  — München die Geneh-
migung, übrigens nıcht zuletzt eshalb bereitwillig, weıl der Abt alle Mıttel AUS

eigener Kasse aufbringen kann. Man sıeht e1in, daß die mittelalterliche Dunkelheit
nıcht mehr zumutbar 1St. Deshalb solle „eIn anstendige Closterkürchen un: sauber

StObb. VO April 1604
StObb. VO: Februar 1638
bda 1669

Cgm 39720 149
StObb 611/13 VO September 1688
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STIOSSC Venster gemacht unnd das ıcht absonderlich beobachtet, auch die altär g-
SCn die wand BESETZT werden“.

Barocke Lichtfülle zählt bereits den unbestrittenen Forderungen der Zweck-
mäßigkeit un Ordnung für ıne „anstendige“ Kırche, nıcht 1Ur den aAstheti-
schen Werten.

Brandschaden
Be1 der allgemeinen Verwendung VO  3 Kerzen, Kıenspan un offener Herdtlam-

verwundert nıcht, da{ß Brände häufig . Maximilian hatte die An-
schaffung VO  — Feuerleitern, Kübeln un Hacken obligatorisch gemacht; doch W as
halfen alle Mafisnahmen, wenn der Blıtz 1n ausgetrocknete Schindeln fuhr oder
Wenn Sal, w1e 1n Weyarn, eın Unbekannter den Brand vorsätzlich legte?”

Unterm Oktober 1706 teilt Propst Präsidius eld nach München 40  mıt da{fß
seın Kloster durch die Feuersbrunst einen Schaden VO  — mındestens 000 erlit-
ten habe Zu Beginn seines Schreibens rekapituliert die erstaunlıche Autwärtsent-
wicklung VO  3 Weyarn 1in den etzten sechzig Jahren. Seit dem tüchtigen Propst
Valentin Steyrer habe INan autf das Kloster wirklıch stolz sein können. Nun aber
hat „bey der 1n Vergangnem est Natiıvıtatiıs Marıae under der Siıbner Möss,
1n rdo Schweinstall Vermuettlich durch eın gelögtes feur, in meıner un der ma1-
sten Religiosen abwesenheit, Sanz unverhofit entstandtnen brunst al seınen, bey
einen halbetem Saeculo mit grofßer miıhe Und arbeit erworbnen flor und zierdte
1ın einer halben stundt wıederumben Völliglich verlohren“.

Er verteidigt sıch den Vorwurf, daß eLIw2 „Adus negligenz“ Stadl und
Stallungen NUur Aus olz gebaut belassen habe Zu einer Ausführung 1n Stein haben
seine finanziellen Miıttel nıe gereicht, denn INan mufste auch 1ın Weyarn „dem gemel-
NeN Sprichwortt SCINCSS, den Mantl nach dem Wündt wendten“.

Nun 1St der Propst ratlos. be WAar diss alles ıne beschechne sach, un VO  - der
Göttlichen Handt also dısponıirt, oder verhengt worden, also ıch ;oll dises
schwere Creuz, mMI1r 1n warheit beraith vıll zecher Aaus den ugen getrieben,
tragen

Mıt Spenden, Zwangsanleihen un einer angestrengten Hauswirtschaft baut der
Prälat se1ın Kloster wıeder auf. Er erhält den Ehrennamen eines „ZWweıten Restau-
rators“.

Besonders hart VO' Brandunglück betroffen WAar Neustift. Dıie mittelalterliche
Anlage fıel, ebenso w1e die ftrühbarocke, rıesigen Bränden ZU Opfer Und schliefß-
lıch mu{l Abt Askanius Heıinbogen 1751 den Kurfürsten melden, da{fß
Maärz, nachmittags zwıschen vier und fünf Uhr, das Kloster „Samt dem Gotteshaus
un Thurn 1n eit einer halben Stundt völlig 1ın die ohnmöglich erlöschenden
Flammen DESETZT und endlich gänzlıch erbärmlich in die Aschen gelegt worden“.

StObb 813/10
bda. tol 139—141

41 HStA Neustift Wegen Brandschaden wurden Baumafßnahmen nO-  a
tig 1n * Andechs (1669), Au (1686), Beyharting (1770), Ettal (1744), Neustift (1751) Nıe-
deraltaich 16/1, Osterhofen (1701), Rottenbuch (1704), St Salvator (1703),
St. Veıt Weyarn (1677), S5t Zeno (1789) Diese Aufstellung berücksichtigt nıcht
dıie Schäden des 30jährigen Krieges. Das Porträt des Abtes Ferdinand Schöller VO'  3 Os-
terhofen zeıgt den Präilaten mit seiınem brennenden Kloster. (Sıttersperger,
Osterhoten 98 E£.)
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Von den Verheerungen eines Brandes un dem tapferen Wiıederaufbau 1n wen1-
SCH Jahren sınd uns für das Kloster Gotteszell SCHNAUE Unterlagen erhalten. Abt
Miıchael Köfßler fügte seiınem Gesuch Unterstützung ZU Wıederautbau ıne Ab-
bıldung bei, dıe der Regierung eutlich zeıgen sollte, noch überall tehlte un:
W ads INan ınzwıschen bereits reparıeren konnte. Dieser Plan 1St uns erhalten“.

Am März 1629, mıttags elt Uhr, WAar gerade der Koch dabei, mit Pater
Konrad, dem Kellermeıister, einen großen Fisch zerlegen, den INa  - dem Abt VeOI-
ehrt hatte. Plötzlich erhob sıch eın heftiger Frühlingssturm, stieß eines der Küchen-
enster auf, wiırbelte das oftene Feuer erd ‚.DO. un: durch den Kamın hinaus.
Es gab eiınen Knall „alß wann INa  - ein Püchsn abschüsse“. Innerhalb einer Vıertel-
stunde brannten alle Dächer der Abtei Der Sturm tachte das Feuer Nur die Zut
gewölbte Kırche hielt den Flammen stand, brannte aber 1mM Innern völlig Aus. 1le
übrigen Gebäude bis auf einıge Wirtschaftstrakte sanken völlig iın Schutt un Asche
Dıie alte Annakirche begrub ;hren Irümmern das Holzbild der Mutter Anna,
das spater unversehrt geborgen wurde, WOTaus sıch dann ıne blühende Wallfahrt
entwickelte*.

Der Plan zeıgt das Kloster 1mM Herbst 1630 Wwe1l Bausommer nach dem TYTan:
bereits der Konventstock un: eın Teil der Prälatur wieder aufgebaut. Der

an östliıche 'Teıl lag noch in Irümmern. Schmiede, Lagerschuppen un: Schreinerei
als Werkplätze wıeder 1mM Betrieb, da s1ie ZU Bau nötıg 1. Die

Kırche deckte eın provisorisches Strohdach
Der Prilat ZOS mit den Konventualen in eın altes Waschhäuschen un wandte

sıch nach allen Seiten mıit der Bıtte Hılfe** Die altbayerischen Zısterzienser-
klöster unterstuützten nach Kräften das abgebrannte Kloster, doch konnten Ss1e mMi1t-
ten 1mM oroßen Krieg auch keine erklecklichen Barmıittel flüssig machen. Im SAaNZCNHkamen 21566 Brandhıilfe zusammen“.

Der Gutachter, den Kurfürst Maxımıilian 1631 iıne Stellungnahme bat
hatte selbst 1000 ZU Neubau beigeschossen konnte nNnterm Marz 1631
berichten“, da{ß Gotteszell eın „unnothwendiger Paw gefürth“ werde, un
werde „seines Erachtens te  1ın Khlösterlich und mit gespäriger Handt, auch ohne eI-
scheinden Saumbsaall gepauth“.

Baufälligkeit, Enge, Dunkelheit, Unzweckmäßigkeit in allen Baugesuchenbegegnen diese Begründungen, ermüdend in ihrer Stereotypik. Dazu kommen
Kriegszerstörungen und Brände Der Bedart Neu- un Umbauten 1St riesengrofß.

Spekulative Investitionen
Fuür ıne weıtere Überlegung haben WIr allerdings keine direkten Quellen: für

den Anlaß mancher Neuausstattung 1ın den Jahren zwischen 1740 und 1760, 1n
denen sıch die Renovıerungen auttallend häufen Es 1St anzunehmen, da{fß der NeEUe
harte Kurs der bayerischen Kırchenpolitik schon ın ihren Anfängen den Prälaten
Anlaß Zur orge gegeben hat Noch nıcht lange zurück lagen die trüben Ertahrun-

Siehe die beigegebene Abbildung!
43 StL Gotteszell Rep Fasz. tol 19—21

Ebda. 68
Vgl Ant. Ertl; Geschichte des ehemaligen Zısterzienserklosters Gotteszell, Deggendorf,

1933, K 1 —
StL Gotteszell Rep Fasc fol /9
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40 der Kontributionsabgaben, die Aaus vielen Klöstern nahezu sämtliche verfüg-
baren Gelder herausgeprefßt hatten.

Die verschärfte Gesetzgebung jeß auch Jetzt nıcht mehr lange aut sich warten. Es
1St sehr wahrscheıinlıch, dafß sıch mancher Propst und Abt iın der Befürchtung, die
Regierung würde schon bald wıieder über die Barmittel seiner Prälatur verfügen,
noch schnell dazu entschlof$, ıne Jlängst rällıge Renovıerung nıcht mehr länger
hinauszuschieben, auch WEeNll diese 1Ur Aufnahme VO  3 Schulden mögliıch WAar.

Auch mancher Neubau, der der allgemein erhöhten Verschuldung der Klöster
1ın der zweıten Jahrhunderthälfte beitrug, verdankt vermutlıch se1n Entstehen der
Einsicht der Prälaten, dafß iıne Ansammlung VO Bargeld oder das Zurückhalten
VO Güterkomplexen höchstens noch dem Vorteil der Regierung dienen mochte.
urch ıne große Investition konnten s1e iıhren Klöstern Jetzt noch meısten
zukommen lassen.

Es versteht sich, da{ß tür solche Überlegungen oftizielle Quellen tehlen. Auch
ıne SCNAaUC Analyse der klösterlichen Wirtschaftspolitik zwıschen 1750 un 1800
steht noch A4aus Von ıhr 1St ıne Bestätigung oder Modifizierung

usammentassend können WIr feststellen: Aus den Quellen geht eindeutig her-
VOTlI, da{ß iın den weıltaus meılisten Fällen eın manıtester Bedart die klösterlichen Neu-
un Umbauten ertorderlıch machte oder Überlegungen wirtschaftlicher Natur ıne
Investition rätlich erscheinen lıeßen.

Dıe iınkorporiıerten Kirchen

Der FEinflu(ß einer Prälatur endete nıcht den Klostermauern, nıcht einmal
den renzen der Klosterhotmark. In den inkorporıierten Pfarreıien, VO den Stitten
melst durch Konventualen pastoriert, besa{fß das Kloster, weıt 1mM Umkrreis VCI-

SIeUl; Stützpunkte, VO  - denen AUS seine Wirkung noch den entlegensten FEinöd-
bauern erreıichte. Die Bautätigkeit des Prälaten erstreckte sıch, sotern die Mıiıttel
erlaubten, auch autf seıne inkorporierten Pfarreien, ıhm dazu noch oft dıie Bau-
last der Pftarrhöte oblag Wenn das Vermögen der Kirchenstiftung nıcht ausreichte,
kein Zuschufß Wartr un AUS der Ptarrei NUur geringe Spenden einliefen,
WE terner die Widumsökonomıie nıcht genügend abwarf, den Pfarrhof un
seıne Nebengebäude unterhalten, blieb nıchts anderes übrıig, als das Fehlende
Aaus der Kasse des Klosters vorzuschießen oder die tallıgen Abgaben ans Kloster
stunden.

Als oberster Pfarrherr verhandelte der Prälat über antallende Baumaßnahmen
noch mMIit dem Pfleger, WenNnn die Kirche nıcht ohnehin schon ZUr Klosterherrschaft
gehörte, oder mMi1t dem Vertreter derjen1ıgen Herrschaft, in deren Gebiet das (GJottes-
haus gelegen WAr. Der Ansto{(ß Zur Neu- oder Umgestaltung un Ausstattung eines
inkorporierten Gotteshauses konnte VO  . der Pfarrgemeinde ausgehen, VO Herr-
schaftsverwalter, VO Ptarrer oder Exposıitus, VO  3 der Anordnung einer Kom-
mM1ssıON oder VO Prälaten selbst.

Dieser mu{fite sıch den ONsens VO  — Regierung un bischöflichem Ordinarıat
emühen oder eın solches Gesuch befürworten. Be1 erheblıchen Eıingriften 1n die
Bausubstanz eines Gotteshauses War auch dıie Erlaubnis des Ordıinarıats ZUE Exse-
kratıon nötıg. Den umständlichen Behördenwegen verdanken WIr wertvolles
Quellenmaterıal. Da diıe Kirchenrechnungen 1MmM allgemeinen bei der Klosteraut-
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hebung draußen auft der Pfarrei lıeben un das Schicksa] der klösterlichen Archive
nıcht teilten, 1St hıer ziemlıch viel Quellenmaterial erhalten.

Es lıegt aut der Hand, da{fß sıch kleine Ptarreien der Sar Filialkirchen mit
ıhren bescheidenen Miıtteln, die zudem oft noch VO  - Zwangsanleihen be-
troften d  11  ‘9 keine erühmten eıster der Architektur der Innenausstattung
eıisten konnten. Ptarrer oder Gotteshauspfleger besaßen 1n der Regel auch selten die
Verbindungen den Stäidten un: Höfen, solche Größen überhaupt heran-
zukommen: ihr Horizont War 1mM buchstäblichen Sınn begrenzt. Dıe Klöster als
Zentren der Kunstpflege leisteten daher raußen auf dem flachen Land dem bäuer-
liıchen Volk und den Bewohnern der leinen Flecken un: Märkte, dıe nıcht mehr
VO  ' der kulturellen Strahlkraft der Hauptstädte un Bischofssitze erreicht wurden,
einen nıcht überschätzenden Dıienst.

FEıne besondere Beachtung schenkten die Klöster iıhren Walltahrtskirchen‘?. Es
xibt ohnehın tast keine Prälatur ohne Walltfahrt, un oft barg das Kloster selbst in
der Stiftskirche oder 1ın unmıiıttelbarer ähe bereits eın Walltfahrtsheiligtum, 1ın
Polling, Andechs, Gotteszell un Weltenburg. Waren auch nıcht alle erühmt
w1e der Bogenberg, den das Kloster Oberaltaich betreute, das Marienheiligtum
Sammareı VO Aldersbach, das Priorat VO Fürstenfeld St Leonhard ın Inchen-
hoten und die „Wıes“ VO  —$ Steingaden: tür Bau und Auszıerung dieser Kırchen
WAar eiınem Kloster kein Opfter grofßs.

Dıie Walltahrt Warlr der Stolz des Klosters. Unlösbar miıt dem religiösen zeıgt sıch
aber der materielle Aspekt verknüpft: jede Walltahrt ıldete einen beachtens-
wertien Finkommenstaktor MI1t Votiven, Stiftungen un Opfterstockgetfällen. ber-
haupt WAar dıe Handgreıiftlichkeit des Numens, das Mirakulöse als Alltägliıchkeit,
das BewulßSsytsein, einen Gnadenschatz verwalten un der stark gemeınschafts-
bildende Einfluß einer Wallfahrtsstätte‘“ der barocken Frömmigkeıit besonders
gemäßs.

Dıie Bautätigkeit eines Stittes 1mM weıten Rahmen der ihm zugehörigen Kirchen
oll 1m folgenden das Beispiel Herrenc  1emsee anschaulich machen.
Als mittelgrofßes Kloster, MIt 11UTr loka]l bedeutenden Wallfahrten, kırchlich als nOMm1-
neller Bischotssitz des Suffraganbistums Chiemsee nach Salzburg hın orıentiert,
gelist1g und kulturell aber stark VO Westen her bestimmt, Mag eınen gewissen
Repräsentativtyp darstellen. Unter Propst Franzıskus Pichler (1718—1736) WwWar
das Stift durch Sparsamkeıt un: Geschick des Priälaten eiınem der besten Ver-
walteten Klöster aufgerückt; noch 1802 lobte der Untersuchungskommissar den
mustergültigen Zustand un die Organısatıon sowohl der eıgenen Hauswirtschaft
als auch der weıt ve Besitzungen”.

Die bedeutendsten VO  — Prälatenklöstern betreuten Walltahrten 1N unserem Raum ‚—
TEn Sammare1ı un Köfßslarn (Aldersbach), Unser Herr 1im Elend Attel), Tuntenhausen
(Beyhartıng), St. Rasso/Grafrach (Dießen), St. Leonhard/Inchenhofen (Fürstenfeld),
Kirchdorf/Rinchnach un: Frauenberg (Niederaltaich), Bogenberg (Oberaltaich), Marıen-
berg (Raitenhaslach), Laberberg (Rohr), Hohenpeißenberg (Rottenbuch), Marıa (Dee-
0n), Heiland 1ın der Wıes (Steingaden), Egern (Tegernsee), Vilgertshofen (Wessobrunn),
Weihenlinden (Weyarn).

Ledergerber, Kunst un: Religion 69
Kren, Dıie Siäkularisation der Chiemseeklöster, in ® Das bayerische Inn-Oberland 34

(1966)
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urch die außerst SCeNAUEC und MIiIt souveranen Quellenkenntnissen erarbeıtete
Inventarısiıerung der Kunstdenkmäler des Landkreises Rosenheim“* liegt zudem für
die Sakral- und Profanbauten VO  - Herrenchiemsee eın iın dieser Weıse eINZ1g-
artıges Materıal gedruckt VOT:

Dıie Kirchen, die dem Kloster inkorporiert waren’, lagen, abgesehen VO denen in
Tirol, 1n dreı Herrschaftsbereichen: 1mM Herrschaftsgericht Hohenaschau, 1mM Herr-
schaftsgericht Wıldenwart und 1mM Pfleggericht Kling” Seine Hoftfmark WAar die
kleinste allen bayerischen Klosterhofmarken. Außer der kleinen Ortschaft
Urtahrn gegenüber der Insel Festland gehörte 1ULIX die Herreninsel ZUT Hotmark
Herrenchiemsee. Bauunternehmungen den inkorporierten Kirchen muften also
mMIit den Gerichtsverwaltern VO'  3 Wildenwart und Aschau, dem Pfleger 1n Klıng, den
etwaıgen Gemeindevertretern oder Kırchpröpsten, dem kurfürstlich Geıistlichen
Rat in München un dem Bıschof des Bıstums Chiemsee, der iın Salzburg residierte
un ganz VO Erzbischof abhängıg WAafl, abgesprochen werden. Der Anteıl der
eigenen Inıtiatıve der Herren:  ijemseer Prälaten 1Sst Je nach der Machtposition der
jeweilıgen Partner csehr unterschiedlich. egen die Aschauer vermochte sıch das
Kloster 1Ur sehr schwer durchzusetzen‘, dagegen War se1ın Einflu{(ß 1m Wılden-
warter Herrschaftsbereich weıtaus größer. K ünstlerisch Orlentierte sıch Herren-
chiemsee nach der Epoche seiner Graubündener eister 1M Jahrhundert mehr
nach Salzburg, während Aschau die Künstler fast NUr Aaus dem Westen holte, Aaus
dem Inntal und VOTLT allem Aaus dem Einfluß%bereich der Münchener Hotkunst. Im
Pfleggericht Kling herrschten die Wasserburger und Burghausener Künstler VOTrT.

Den breiten künstlerischen Unterbau bıldeten 1n allen drei Bezirken oOrtsansässıge
Kräfte, während sıch Herren  1emsee Werkmeister anderer Klöster, haupt-
sächliıch Attel, und der benachbarten Herrschatten halten mußSste, da seine Hotmark
keinen eigenen Handwerksstand autbauen konnte‘?.

Am Gebiet des Gerichtsbezirkes Priıen äfßt sıch auch deurtlich das Kulturgetälle
zeigen: während sıch 1M Inngebiet, 1M Gebiet der Isar und 1n der Richtung nach
Westen die Ausstrahlung der gegenreformatorischen Bemühungen Münchens in der
früh einsetzenden kirchlichen Bautätigkeit bemerkbar macht, dauert hier 1M
Ostbayerischen noch gute drei Generatıonen, bıs die barocke Baukunst völlig ZuUu
Durchbruch kommt des epochemachenden Dombaus Salzburg. Herren-
chiemsee nımmt iın dieser Hınsıcht ıne Schlüsselposition ein: mMit dem Neubau
seiner Stiftskirche 1676 bıs gleich machtvoll der entwickelte Hochbarock
e1n, ın einer noch fast völlıg spätgotischen Baulandschaft. Vor ihm lıegt NUur eın e1n-
zıger bedeutender Neubau: der Konventstock des Klosters, der Arsenıius
Ulrich aufgeführt wurde (1645—1649) und dieser Propst Lammte AUus dem
außersten Westen des Landes, Aus Augsburg!

Als der Münchener Hotbaumeister Caspar Zuccall:; 1675 die Stadtpfarrkirche
Iraunstein baute, Olte sıch Propst Rupert Kögl Zuccallıis Palıer un! Landsmann

Bomhard, Kunstdenkmäler { 1 und 11}
Herrenchiemsee esa) insgesamt inkorporierte Seelsorgestationen, jeweils mMi1ıt

Filialen. Neun Vıkarıate Z elit der Klosteraufhebung mit Konventualen besetzt.
Beschreibung un! Einkünfte Kren, Siäkularisation 33

Bomhard, Kunstdenkmäler 11
bda
Kunstgeographische Übersicht eb  Q 21
Dıie austührliche Geschichte des Neubaus der barocken Domstittskirche ebda 5 ] ll
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Orenzo Sci1asca nach Herrenchiemsee. Fuür das Kloster arbeitete dıeser (Gsrau-
bündener eıster bıs seiınem Tode; danach beriet das Kloster als Nachfolger
wiıederum den Palıer Zuccallıis, Antonıo Rıva. Zur malerischen Ausschmückung
der Domstittskirche kamen Josef Fder und Jakob Carnutsch 1n den Chiemgau. Sıe
wurden hiıer für dreißig Jahre ansässıg un: behaupteten während dieser eıit das
malerische Monopol. Und als 1738 Johann Baptıst Z1immermann Fresko un Stuck
der Ptarrkirche 1ın Priıen schafft un damıt das höfische Münchener Frührokoko 1n
den Chiemgau bringt, Tut wıederum 1n des Klosters Auftrag””.

Im Priener Gerichtsbezirk finden WIr auch eın anschauliches Beispiel für we1l
Möglichkeiten, w1e der FEinflufß des Prälaten un des Patronatsherrn der Bau-
unternehmung be1 einem inkorporierten Gotteshaus aut beide Parteı:en verteılt sein
kann.

w  ( 5 War bis 1680 Haupftfiliale der Pfarrei Prien, Mi1t allen pfarr-
lichen Rechten?. Wegen der NCn Verflechtung der Herrschaftshauptkirche Nieder-
aschau mit dem 1m Gericht Wıldenwart gelegenen Priıen un: N dauernder
Spannungen zwischen den Ptarrern VO  $ Prien und der Gerichtsherrschaft VO  3

Hohenaschau setztie raf Max VO'  3 Preysing-Hohenaschau die Loslösung VO'  -

Niederaschau Aaus dem riıener Verband und Erhebung ZUr selbständigen Pfarrei
durch!*. Sıe wurde dem Kloster inkorporiert un: seit 1694 durchwegs mit Chor-
herren besetzt. Als sıch der Propst, der durch die Abtrennung Aschaus VO'  3 Prıen
ıne Schmälerung seiner pfarrlichen Rechte befürchtete, den Plan aussprach,
setztie ıhn der raft Druck!®. Schon 1670 erwıes sıch dıe Wohnung des Aschauer
Kuratbenefiziaten „sehr pauföllig, zerrissen un schier ganz nidergefault  u14 der
raf wollte aber 1Ur dann mit den erforderlichen Zuschüssen ZU Neubau heraus-
rücken, wenn Aschau Ptfarreı würde. 1675 willigte der Propst eın

Schon 1670 berichtet der Gerichtsverwalter den Bischof VO' Chiemsee””, dafß
Kiırche und Turm „verfaulet nnd zerrissen, die Gewelber und Haubtmeyrn
durch lange Jahr wehrendtes Eınregnen vnnd Einwehen gar vıll orthen
haubtsächlich verlezt nnd schadthaftt, der Von Estrich geschlagne Poden gyruebet
VnN: außgangen, das khaumb aın Priester VOTL dem Altar stehen mag“”.

1702 wurde das Innere der Kiırche barockisiert, die Rıppen wurden herunterge-
schlagen, die Wände Neu pu  9 un stuckiert. Dıie Modernisıierung bezahlte eın
„guttäter”, Thomas Mayr, der Hotwirt Niederaschau’”®.

Um 1740 trug sıch die Gerichtsherrschaft mit dem Plan, das Gotteshaus CI-

weıtern. Graft Max VO Preysing-Hohenaschau legte Junı 1749 dem
Herren  i1emseer Propst Floridus Rappel einen VO kurfürstlichen Hotbaumeister
Johann Baptist Gunetzrhainer entwortenen Grundriß VOlL, „auf w 4s weIls sowohl

Ebda.
11 bda 1{1 304 „Die se1it der Mıtte des Jahrhunderts ückenlos erhaltenen Kirchen-

rechnungen und umfangreichen sonstigen Akten ermöglıchen eıne gründliche Kenntnis
er spateren Veränderungen Bau un Einrichtung des Gotteshauses, wıe das 1n Ober-
bayern bei eıner Landkirche tast hne Parallele seın dürfte,“

Ebda 11 305
13 Ebda 11 491 Anm 581

Ebda. 11 351
Zıt. nach Bomhard, Kunstdenkmäler I1 310
Ebda I1 S13: Angaben ber seine Famiulıe 494 Anm 616
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der treithof als da{ß Gottshaus selbsten proportionalıiter könte erweıttert Vn
formblich hergestellt werden17

Der Propst WAar mMIt der Vergrößerung der Kırche einverstanden, wollte aber
bei der geplanten Erweıterung un 5Symmetrisierung des alten Langhauses nıcht be-
wenden lassen'®. Er verlangte, da{fß das SCSAaMTE Gewölbe un die Pteiler abge-
tragen würden, „folglich die khürchen konfftig mehrers frey un offen stündte“;das ief autf eınen tast völligen Neubau des Langhauses hinaus. Mıt diesem Vor-
schlag des Prälaten Wr die Gerichtsherrschaf* nıcht einverstanden: die Baukosten
lagen erheblich höher, außerdem hätte IMNan dıe YSLT 1702 gestiftete Stukkatur Zer-
storen mussen, w 4s der Gerichtsschreiber VO Hohenaschau, der MmMi1t der Enkelin des
Stifters verheiratet WAar, nıcht zulassen wollte.

Weıl Ina  } sıch nıcht einıgen konnte, wandte INa  3 sıch den Klostermaurer-
meister VO Attel, der mit seınem Sohn den Bau besichtigte un: Wel Grund- un:
Auftfrisse zeichnete, eınen nach dem Projekt des Grafen, einen nach dem des Propstes.Beide Pläne wurden 1mM Wınter 1751 dem Graten nach München geschickt. Dıiıeser
befahl, UT Klärung der unterschiedlichen Baukosten beide Projekte durchzurechnen:
VO seınem eıgenen Plan 1eß zudem eın Holzmodell anfertigen. Pläne un
Modell legte der raf 1mM Frühjahr 17597 wieder Gunetzrhainer VOT, der alles »  Nnexamınıert un: wol yberleget“ hat!* Aus dem noch erhaltenen Plan des Herren-
chiemseer Vorschlages” äßt sıch erkennen, da{( Ina  } dort eınen sehr breiten, e1n-
schiffigen Saalraum miıt tiefen Seıitenkapellen vorsah. Die Breıte des Hauptschiffshätte eınen harmoniıschen Ansatz des Chores sehr erschwert, W Aas mi1ıt den wesentlıch
SÖheren Baukosten vermutlıch der Grund WAafr, dafß Gunetzrhainer den Vorschlagdes Graten befürwortete. Propst Floridus Rappel hob dagegen ımmer wıieder die
künstlerischen Vorzüge se1nes Projektes hervor un wIı1es auf die technischen Schwie-
rigkeiten hın, die sıch beim Münchener Plan durch das Ausbrechen der nördlıchen
Hauptschiftswand bei Erhaltung der Gewölbe ergab un die auch Gunetzrhainer
nıcht verschwieg. Schließlich aber gab der Prälat nach, sıch mMit dem mächtigenGrafen nıcht überwerfen:“ März/Aprıl 1752 erbat den Ordinariatskonsens
nach dem Münchener Plan eın Sıeg der Herrschaft.

Im Gegensatz Nıederaschau 1St die ın der Herrschaft Wıldenwart gelegenePtarrkirche e ebenso w1e dıe fünfzig Jahre früher entstandene Kirche iın
Antwort”“, Slanz eın Werk des Klosters Herrenchiemsee. Prien, dem zwolftf Fılial-
kırchen gehörten, ıldete se1t der Inkorporierung bis ABg Säkularisation den e1N-
flußreichsten Seelsorgeposten, die wichtigste Laienkirche des Stittes““ Nach vielen
kleineren Reparaturen un Veränderungen wurde die Inneneinrichtung 16572 bis
1659 yröfßtenteıls 1724 brannte Karsamstag das yrofße Heılige rab
nıeder, wodurch Hochaltar un Chorgewölbe beschädigt wurden un dıe „gleicheinem Rauchfang un angelofene Kirchen““* LICUu ausgeweißt werden mußflßte.

17 Ebda { 1 314; Quellen 495 Anm 618
Ebda 11 314
bda 11 515
Ebda

1
{ 1 495 Anm 621; Plan OA  z Pfarrakten Nıiıederaschau IIL,Ebda 11 515

bda I1 203. Baugeschichte.
bda { 1
Zıit nach Bomhard, Kunstdenkmiäler {II 83
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Sieben Jahre spater, als der Chiemseer Chorherr Floridus Rappel, eın Bauern-
sohn Aaus Ettenhausen be1 Schleching, Ptarrvikar Prıen WAafrl, plante Inan Umbau
un Erweıterung der Kırche „  U>S Vrsachen selbe 1n der lenge kurz un Sal
Enng Seye“25 Der Wildenwarter Gerichtsverwalter Franz Philıpp Schlaucher
w 1e€e seın Nachfolger Joseph Thomas Rosner verständigten sıch MIt dem Ptarrvikar.
Durch Ausbrechen der Pfeıler, Abtragen der Empore un Einziehen eiınes leichten
Lattengewölbes beabsichtigte INa  $ ıne Saalwirkung wıe Halfıng erreichen;
eshalb berief INa  - auch den Baumeister dieser Kirche, Thomas Mayr””.

Er fertigte eiınen Plan und dıe nötıgen Voranschläge. Dıie Baugenehmigung,
dıe das Herrschaftsgericht Marz 1731 nachsuchte, wurde jedoch nıcht erteıilt,
da der Prälat VO Herrenchiemsee, Franz Pıchler, das Gesuch SCn Difterenzen
mi1t dem Gerichtsverwalter nıcht befürwortete. Nach dessen Tod 1734 nahm INan

den Plan aufs NCUEC auf Inzwischen hatte sıch Dachstuhl un Kirchturm erheb-
ıche Baufälligkeit gezelgt, da{fß InNna  > 1736 beides erneuerte.

Im Herbst dieses Jahres starb der Propst VO  - Herrenchiemsee und der Konvent
erwählte 1U den bisherigen rıener Pfarrvikar ZU Vorsteher. In seiner
Machtstellung ftörderte den Bau „seiner“ Kırche MI1t allen Miıtteln: des
Ffrüher geplanten Lattengewölbes erhielt dıe Kiırche sotort eın massıves Steinge-
wölbe, eın Zeichen für das Anwachsen des Baufonds. 1738 WAar das Gotteshaus —-

weıt fertig, dafß INa  $ dıe Neueinrichtung denken konnte. Es 1St das besondere
Verdienst des Propstes, da{fß damıt Johann Baptist Zimmermann, „Fresco Mahler
und Stucador VO  - München“, beauftragte un damıt dem großen eister des
Münchener Frührokokos 1n seınem Bezirk Eıngang verschaftte. Ziımmermann kam
MmMI1t seınen Wwel Söhnen und WwWwel weıteren Gesellen un wohnte auf Kosten der
Kirchenstiftung während seiner Arbeıitszeıt beım rıener Unterwirt. Neben der
prachtvollen Stukkatur schuf Zimmermann MIt Beihilfe seınes Sohnes Joseph auch
die Ausmalung”‘; erühmt 1St das fast ZWanZzıg Meter lange Hauptfresko
Langhausgewölbe, den Sıeg bei Lepanto darstellend un vermutlıch N der
iın der Kirche eingesetzen Rosenkranz-Bruderschaft gewählt. Dıie Kosten des Kır-
chenbaues mıtsamt der Ausstattung beliefen siıch auf 849 fl, iıne riesige Summe
tür iıne Landpfarrkirche”, un nahezu ausschließlich VO  - den Kirchenstiftungen
aufgebracht. Zimmermann wurde VO Propst Floridus Rappel anschließend auch
ZUuUr Gestaltung der Bibliothek“® 1m Kloster und der Altöttingerkapelle” 1n der
Domstiftskirche beigezogen.

Dıie Pfarrkirche Prien 1St eın Beispiel dafür, welche Bedeutung eın Kloster nıcht
LUr tür die Seelsorge, sondern auch ftür Bau un Ausgestaltung seiner inkorporıier-
ten Kırchen gewinnen kann, s1e stellt aber auch eın Zeugni1s dar für die Eıgeninitlia-
t1ve eınes Prälaten.

05 Zıit ebda
Ebda. 11 8 9 azu 449 Anm Mayr hat cehr wahrscheinlich uch die Stiftskirche

Attel erbaut.
”7 Ebda 11 93 un! 450 Anm

Ebda. 11
Ebda 111
Ebda. 111 94
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Dıe Fınanziıerung
Die allgemeine Wirtschaftlslage der Klöster

J erfahre, dafß das bauen maıstens haubtstuckh onnöthen habe alspecunıa, patıentia, prudentia. Und mussen alle dise drey beysamen se1n, SO1MN-
sten nıchts herauskommt“. Mıt diesen Worten, die einer der bedeutendsten Prä-laten des Jahrhunderts, Abt Rupert Ne{ß VO Reichsstift Ottobeuren, 1n seınTagebuch schrieb‘, sınd die wichtigsten Voraussetzungen für das oZrofiße Bauen Aaus-gesprochen.

Angesichts der oft gewaltigen Anlagen, der weıträumıgen Kırchen mMIit ihrerprachtvollen Ausstattung, der langen Fensterfronten der Konventgebäude und derlıchten, hohen Retfektorien un Siäle drängt sich die Frage auf auftf welche VWeıisehaben die Klöster die finanziellen Miıttel aufgebracht, solche Projekte Uu-ühren? Müssen s1ie nıcht unendlich reich SEWESCHN se1n, da sS1e sıch die besten Archi-
tekten, die berühmtesten Künstler eisten konnten?

Der Reichtum der Klöster 1St eın Schlagwort, das immer wıeder laut wird. Be-
kannt 1St die Beschwerde den Prälatenstand auf dem Landtag VO  -
Das dreizehnte Gravamen des Rıtterstandes wartf den Prälaten VOT, adelige Land-
guüter un Hotmarken ZUuU Schaden der Edelleute billig autzukaufen. Der del
werde aut diese Weise geschwächt, daß ZU Rıtterdienst kaum mehr tähig sel.
Auch die Stidte und Märkte beschwerten sıch über das gewaltige Anwachsen des
kırchlichen Vermögens auf Grund VO  $ Benefizien, milden Stiftungen un anderen
Zuwendungen. „Sollte Ina  — das Vermögen, das NUur in diesem nächst verwı  enen
halben seculo 1in die Klöster kommen, ınventieren, würde sıch zeıgen, dafß
selbıge eiınen Teıl VO'  ; dem Land sıch gebracht haben

Tatsächlich wurde dann auch 1n der Pragmatık VO' 1672 dıe Veräußerung VO  3
Herrschaften, Hofmarken, adeligen Landgütern un Edelsitzen Nıchtedelmanns-
treie VO der Bewilligung des Landesherrn abhängig gemacht.Mıt der programmatischen Schrift des Kanzlers VO  3 Schmid 1mM Anhang seiınem
Kommentar ZU Codex Maxımilianeus, den Remonstrationen und Gegenremon-stratıonen der Prälaten, den wıederholten Eingaben un Abhandlungen, begann die
Welle der Amortisationsgesetzgebung. Doch bıs zZu Amortisationsgesetz VO  - 1764
un der wesentlich schärferen and der Behörden selt der Ara Osterwald erwarben
dıe Klöster weıterhin Grundbesitz, Eınzelgüter WI1e anz:ı Hofmarken*. Der alte
del besaß War das Eınstandsrecht”, doch konnte daraus keinen Nutzen zıehen,da ıhm den Miıtteln tehlte. Für den Waftendienst in den Kriegsjahren hatte
nıcht NUr oyrofße Geldsummen aufbringen müussen, auch seine Güter hatten der geord-Verwaltung ermangelt. Dıie ırtscha WAar gerade dann überaus VErWwWOTrTren,als bei den zahlreichen O  H  den un abgemeierten Höten und verwusteten Ackern
ıne starke and vonnoten SCWESECN ware. An Sparsamkeit, „Eingezogenheit“,Genügsamkeit die Adeligen aber nıcht gewohnt, und selbst miıt and NZU-

Tom II1I 11 VO: 17278 ZIt nach Pest, FınanzıerungO Vgl Krenner, Landtag; Cohen, Klöster:; Doeberl;, Amortisationsgesetzgebung.Rıezler VII 163
Kanzler VO  3 Schmid berichtete, dafß noch 1M Lauf des Jh ber /Ö Hotfmarken

die „TLOTE Hand“ gekommen sind. Vgl StObb un 1/—19
5 Mayr, Generaliensammlung 959
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legen, die größten Schäden heilen, 1e die Standesehre nıcht Um siıch
überhaupt durchzubringen, drängten S1e die Öte dort wiederum konnten s1e
nıcht umhın, ohne Rücksicht aut ihre wirtschaftliche Lage mMIit großem Aufwand
un spendabler and dıe großen Herren spielen. Ihre Söhne gingen auf Kava-
lierstour durch halb Europa, die Töchter mußßten, als gyute Partie gelten,
standesgemäß ausgestattet werden.

In der Gegenremonstrationsschrift VO 1686 legen die Prälaten den Finger autf
den wunden Punkt Schuld wirtschaftlichen Ruin tragen die Adeligen selbst,
durch „immerwährendes Bankettieren, manche toben un! wuten nıcht
nachlassen, solange S1Ee auf ihrem Gute noch einen Batzen aufzutreiben wiıissen, dıe
ungemeıne iın Reichs- und Landessatzungen oft un: viel gescholtene Kleider-
pracht die XCEeSsSSsE 1n Küche, Keller, Garderobe, Argenterelı, Kurıositäten, über-
flüssıgen Pferden, Spielen «56

och konnten die Prälaten die Gelegenheit günstigem Erwerb herunterge-
wirtschafteter Adelsgüter auch NUr nutzen, weiıl s1e sıch 1n und nach der allgemeinen
Mısere 1mM ganzen gesehen wesentlıch besser standen als die Adeligen und Kom-
unen. Als Gründe nın der Kanzler VO  3 Schmid in seiner Verteidigungsschrift
ZU Amortisationsgesetz‘ den dauernden Strom der Schenkungen und Vermächt-
n1sSe, der den Klöstern zuflofß, die Ausstattungen der Postulanten und die allge-
meılıne Begünstigung durch den Staat In erster Linie jedoch habe der Prälaten-
stand den Adeligen die ordentliche Fiınanzverwaltung OTaus. urch Exponieren
VO  - Konventualen aut die Pfarreien, durch Einschränkungen 1n Autwand und
Wirtschaftsführung un durch Bedürfnislosigkeit 1in Speıisen, Irank und Kleidung
könne eın Kloster erhebliche Eınsparungen erzielen?.

Dıie Prälaten rechnen ihrerseits vor‘”, welche Ausgaben VO Klostervermögen be-
strıtten werden mussen. Es se1 ungerecht, da{fß INa den Klöstern nıcht mehr Fın-
kommen zubilligen wolle, „dann wafß VO  3 Jahr Jahr be]) butz un: Sting] auftf-
gehe“. Auch S1e hätten erhebliche Schulden: die Güter der Untertanen lägen Ver-

wustet, die Eindienste müßten daher oft ausgesetzZt werden, die Bauerntamilien
nıcht Sanz dem Untergang preiszugeben. Während des Krieges se1 INn  -

ZWUNSCH SCWCESCNH, Religiosen 1n die Nachbarschaft einem Patron „auf die
Schüssl“, also ZuUuU Essen, Ja O:  a ZU Betteln schicken.

Wenn die Klöster sıch insgesamt gesehen, und 1mM Vergleich den anderen
Ständen „1N guetem CS5SC, flor, zıierlichen Kürchenornaten, un: Gottesdiensten“
befänden, musse dies „alnzıg der Kluegen Haufßhaltung, vorderist aber dem re1-
chen Seegen (sottes zugeschrıben werden, der SsCHh des threu-eyffrigen Dıiensts,
welcher ihme 1n nseren Landts Clösstern unıyersım loquendo VOL anderen
Landen beschichet, denselben ıhre wenigkheit einem wundersamben außkhomen
gedeyen lasset“.

Das wırtschaftliche Übergewicht der Kırche 1ın Bayern die „ UOte Hand“ besaß
1760 allein über die Hälfte aller Bauerngüter blieb Amortisationsgesetz-
gebung bis Zur Säkularisation 1803 bestehen. Als Hauptgläubigerin der bayerischen

Doeberl, Amortisationsgesetzgebung 189
Ebda 190 197. 221 (ın der Discussio legis amort1saz10n1s). Vgl Riezler VII 159

8 StObb 14/2 tol VO  3 698/99 und 871427
StObb 14/2 fol
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Landschaft”® repräsentierte S1e ıne wichtige Finanzmacht: Kirchenvermögen V1 -

Erat dıie Rolle eınes öftentlıchen Bankinstitutes*.
Auf der Aktivseite stand beim Vermögen e1ınes Klosters der Eigenbesitz

Grund un Boden, abgabepflichtigen Untertanen, Kapitalien un Rechten, (Je-
ftällen un Nutzungen entweder AUuUSs Dotationsgut oder Aaus Erwerbungen. Auf der
Passıvseıiıte schlugen neben den laufenden Ausgaben für den Lebensunterhalt und die
Bedürfnisse VO  a Prälat un: Konvent un für die nÖötıge Repräsentatıion un: (3ast-
ichkeit dıe Kosten für die Okonomie un: dıe Baulasten Buche Bereıts 1mM Laute
des Dreißigjährigen Krieges ührten Brandschatzungsgelder, Kontributionen un
Einquartierungskosten eEeNOTITIMNECN Belastungen; dazu kamen die zahlreichen Schä-
den, die sıch 1mM Gefolge der Krıege einstellten. Fürstenteld S Beispiel mudfte
1mM Spanischen Erbfolgekrieg MI1t 140 LE Kontribution 1ne ebenso hohe Summe
aufbringen W1€e tür den Neubau des weıtläufigen Klosters, der 1.31 OQOO
kostete”.

Zusammentassend können WIr teststellen, da{ß sıch 1N grofßen Wellenbewegungen
Einnahmen und Ausgaben 1mM allgemeinen die Waage hielten, blS sich aAb 1730 durch
Kriegsnachwırkungen, politische Unruhen und iınflatiıonäre Tendenzen dıe WIrt-
schaftlıche Lage der Klöster verschlechtern beginnt. ach 780/90 bringt der
Staat die Buchhaltung der Stifte un: Abteien zıiemliıch Kontrolle, W 4s

Ende des Jahrhunderts einer Ausgabensperre gleichkommt un: 1803 1n die Siäku-
larısatıon, die Mediatisıierung un: die entschädigungslose Enteignung ausmündet.
1a die allgemeine finanzielle Lage Kurbayerns prekär 1St, bedeutet relatıv AdUuUSSC-
glichene Bılanz dıesen Umständen alles andere als prallgefüllte Geldtruhen 1n
der Abtei Grundsätzlich kann also keıin Prälat, der sıch einem vrößeren Bau-
unternehmen entschliefSst, AUuUSs dem Vollen schöpten.

Dıie Baukosten

Im Rahmen der Gesamtbausumme macht das Honorar für den Architekten un:
den Bauleiter NUur eınen geringen Teıl AauS; est  13 errechnet eıiınen Durchschnittsgehalt
VO  3 100 bıs 200 tür den Bauleiter, be1 großen Projekten, w1e€e Z Beispiel dem
Klosterbau ın Fürstenfeld, konnte auch 61010 betragen. Das Honorar tfür den
Plan iSt be] den melsten Bauten überhaupt nıcht spezifizliert; hing auch VO
Renommee des Architekten un: VO  w} der Generosıtät des Bauherrn ab Johann
Michael Fischer erhielt ZU Beispiel iın Fürstenzell für seinen Rıls fl, se1n Vorgän-
SCI (3Ööt7z hatte für eiınen illuminierten Profilri(ß bekommen‘t.

Die Vergebung der Rohbauarbeiten erfolgte entweder Zeitlohn oder
Werklohn”. Be1 der Zeitlohnvergabe zahlte der Bauherr ein festgesetztes

Jahresgehalt, dazu in der Regel noch für jede Tagschicht eines Facharbeiters
eınen bestimmten Betrag, me1lst rund Prozent der Lohnsumme eınes Gesellen,
das „Gesellengeld“. Manchmal wurde NUur Gehalt oder LLULTE Gesellengeld vereın-
bart. Be1 der Werklohnvergabe verpflichtet sıch der Baumeıster, den Gesamtrohbau

Doeberl I1
11 Vgl die Ausführungen ber dıe Zwangsanleihen 1M Kapitel „Fremde Mittel“.
12 HStA Fürstenfeld fol 491
13 Pest, Finanzıerung 21
14 StL Rep 44 Fasz. D2 Nr. 14 tol
15 Pest, Fınanzıerung DF
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oder vereinbarte FEinheiten ıne Gesamtsumme errichten. In beiden Fäl-
len WAar ınwandfreie Ausführung gefordert. Be1 Zeıtlohn stand ın seiınem
Interesse, möglıchst lang arbeıiten, während bei Werklohn be] schnellem Ab-
schlu{fß ehesten auf seine Kosten kam Andererseits stıeg aber hier seın Risiko,
da Preiserhöhungen, bauliche Komplikationen oder Veränderungen auftf dem Ar-
beitsmarkt nıcht vorauszusehen

Be1 der Innenausstattung, deren Kosten beträchtlich un die auch
meı1lst wesentlıch längere elit iın Anspruch nahm, bestanden beide Vergebungs-
tormen nebeneinander. Im allgemeinen arbeiteten die Handwerker und Arbeiter
1mM Baunebengewerbe aut Zeitlohn: künstlerische Arbeiten W 1e Fresken, Altar-
lätter oder Plastiken bestellte INnan auf Werklohn. ber auch hier gyab keine
testen Regeln: werden Fensterstöcke, das Gestühl oder die Orgel Werk-
ohn vergeben; bei der Ausmalung arbeiteten der „Fresco-Mahler“ Werk-
lohn, der „Ordinarischmierer“, Farbenrührer un die Handlanger elit-
ohn

Das Durchschnittsentgelt be1 einer zwölt- bıs dreizehnstündigen Arbeitszeit be-
trug für einen eıster oder Palier 1m Maurer- un: Zıiıimmererhandwerk zwiıschen

und AAy bei einem Gesellen 1M Baugewerbe 18 bis 30 x un be1 einem
Handlanger bis 18 2n Diese Nomuinallöhne!“® lıeben iınnerhalb ein1ger Jahrzehnte
ziemlich stabıl und steigerten sıch ganz allmählich 1m achtzehnten Jahrhundert.
Zahlreiche Woanderarbeiter scheinen für einen Ausgleıich zwıschen den einzelnen
Baustellen DESOFST haben

Za den Ausgaben ın Bargeld kamen zahlreiche Naturalleistungen, ZU Beispiel
dıe Verpflegung oder Teilverpflegung tür die „Companı“ der Stukkateure, Fleisch,
Bıer und Brot für dıe Scharwerksarbeiter, Hater tür dıe Pterde be] den ToNn-
tuhren und das SESAMTE Baumaterıal, sOweılt das Kloster AUus der Eıgenwirt-
schaft stellte*‘. iıcht vergeSsSch sınd die Rekompensen, Verehrungen un
„Dreingaben“ Künstler un Werkmeıster, die Ausrichtung VO Fın- un Aus-
standsmahl Beginn un: Ende jeder Bausaıson un: die Kosten tür die Feiern
Zur Grundsteinlegung un: ZU Rıchttest

Es 1St außerordentlich schwier1g, sıch Aaus den Quellen ıne CNAaUEC Kostenauft-
stellung erarbeiten. „Bald sınd nämlıch 1Ur dıe reinen Geldausgaben aufge-
zeichnet, bald sınd dıe Naturallieferungen die Bauarbeiter un: Künstler mi1t-
eingerechnet, bald sınd wichtige Teile der Innenausstattung oder der Materialbe-
schaffung überhaupt nıcht ın Ansatz gebracht un bald sınd die Kosten LLUTr tür
ein1ge Baujahre angegebe

Pest, dessen wirtschaftsgeschichtliche Studıie VOTr allem für dle Bauorganısatıon
autschlußreich 1St, erarbeitet Aaus den Quellen Annäherungswerte für durchschnitt-
lıche Gesamtbaukosten:* für eintache un miıttlere Landkirchen 01010 fl,
tür große Ordens- un: Walltahrtskirchen O0 0=——= 200 01010 fl, für einfache Kloster-
anlagen 75 — 01910 fl für mittlere das Doppelte un tür große Klosteranlagen
bıs 700 000 Die Klosterkirche Rott kostete F 0ÖÖ fl, der Klosterbau ın
Fürstenfeld 131 0OÖ Das Reichsstift Ottobeuren gab für seine Kirche allein

16 Lohntabelle bei Pest, Fiınanzıerung 65
17 Pest, Fınanzierung 68

Ebda 102
Ebda 102
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576 01019 AUS., Dıiese Gelder verteılten sıch auf dıie anzZ' Bauzeıt; den klösterlichen
Bauherrn standen also jahrliche Ausgaben zwischen 000 un O00Ö0Ö bevor, die
7zusätzlıch ZU ormaletat aufgebracht werden mufßten. Dıe Ottobeurer, gewifß
ertahren 1ın Sachen Baukosten, an  en dem Wessobrunner Konvent aut die
Anfrage, W as Nan drüben VO  3 seiınen Bauabsichten hielte: „Wenn ihr das eld noch
Zzählen könnt, dann Tut Ja nıcht, wenn ihr aber MIt Schefteln INCSSCI1 müßt,
dann OnNnt ihr agchc 20

Zum Bauen 1St also eld un wıieder eld „das Haubtstuckh“. Woher
nahmen dıe Prälaten 1ın diesen „harten, geldklemmen Zeitten““ derartige Summen
für iıhre Bauten?

Fremde Mittel
Schon 1611 erlä(ßt Herzog Maxımıilıan die Klöster se1nes Herzogtums eın

Mandat”, das S1e verpflichtet, alle Bauunternehmungen über 100—150 Kosten
UVO bei der Regierung anzuzeıgen, da „etliche nıt notwendig, etliche wol gar
Vergebentlich oder Unbestendig mMit Zueziehung Unverstendiger Baumeiıister ANSC-
stellt werden. Dıe Prälaten haben Angabe der Werkleute gCNAUC Kosten-
voranschläge un Pläne einzureıichen un dabei klarzulegen, wıe s1e ıhren Bau
finanzıeren gedenken, „auf da{fß alsdann da{fß werckh bey der Hotcammer aller
Umbstenden nach reiftlich CerwOoScCH, der Yberschlag und dissegno noth khönne
verbessert“ werden. Ile spateren Kurtürsten verlangen derartıge Bauanzeıgen.
Diıesem Umstand verdanken WIr wertvolle Hınweise nıcht 1Ur aut die Bau- und
Kunstgeschichte, sondern auch ZUr Frage der Finanzıerung.

Mıt dem Gesuch den kurtürstlichen Baukonsens verbindet der Prälat 1ın den
meılsten Fällen den Hınweıs autf die Notwendigkeit eines Baukredites.

Am günstigsten tür den Bauherrn WAar jerbej der die
SOß. Kirchengelder. Das Kirchenanlehenswesen erreichte 1M un: Jahrhun-
dert einen Höhepunkt”. Der Landesherr besaß 1n der Verftügung über das Ver-
mOögen der 1n seinen Herrschaftsgebieten gelegenen Kiırchen z1iemlıch treie Hand; ın
den Diözesankonkordaten konnten sıch die geistlichen Behörden kaum mehr als eın
Mitbewilligungsrecht sichern““. Erreichte 11U)  ‘ den Geistlichen Rat das Bittgesuch
eiınes Klosters einen Zwangskredit, eıitete dieser bei Bewilligung die Ver-

schıiedenen Landgerichte weıter, 1ın denen dann der Pflegrichter die Gelder bei den
einzelnen Gotteshäusern eintrieb un nach München schickte. Gegen entsprechende
Quıittungen gelangte der bewilligte Betrag dann die Kreditnehmer“.

Da dem Geistlichen Rat meıst mehrere Gesuche vorlagen, andererseıts die
Kirchenvermögen durch dıe wiederholten Zwangsanleihen bis auts aAußerste 1n An-
spruch IN N, blieben die aufgebrachten Betrage oft weıt hinter der
beantragten Summe zurück. Weyarn ZU Beispiel, das 1n den Jahren 1707 bis 1712

000 nachgesucht hatte, erhielt NUur ein Drittel genehmigt un: übermittelt“.
Dıie Kirchengelder entweder zinstrei oder gering verziınst, daß eın

20

21
Steinberger 1n „Bayerland“, Jg 25 1It. nach Pest, Finanzıerung 104

StL Reg 4 9 Fasz., E A Nr. tol 38
P 631/15, VO: 28 Februar 1611

23 Pest, Fınanzıerung 124
Mayr, Generaliensammlung I1 1036 1039
Pest, Finanzıerung 144
Ebda 115
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Zwangskredit für den Kreditempfänger höchst vorteilhaft Wal, dazu kam noch die
Jange Lautzeıit. Jahrzehntelanger Zinsentgang un: häufige Inanspruchnahme VO'  3

allen Seıiten verursachte schließlich ıne Erschöpfung dieser Geldquelle, W 4ds ZUr Ver-
AIMUNg der Stiftungen führte un nach 1760 die energische Beitreibung der Aus-
stände durch den Staat nötıg machte.

Trotz eınes außerst günstigen Tilgungsplanes St Mang sollte seine Anleihen
„n leidlichen Fristen“ abzahlen und ersSt, WEn A pingul1orem tortunam“ g-
Jangt 2  sei”“, schoben die Klöster die Rückzahlung auftf die lange Bank Andechs
etw2 hatte se1n zinsloses Baudarlehen VO  3 855 über hundert Jahre 1n Besıitz, Attel
blieb die Summe VO  - 043 fünfziıg Jahre lang schuldıg. Mallersdort hatte VO  -

den 000 fl, die 1738 aufnahm, 1mM Jahre 1776 IST knapp 300 zurückbezahlt“®.
Be1 sämtlichen kurbayerischen Klöstern betrugen die rückständıgen Kirchenanleihen
1ın dıesem Jahr 723 fl29 Aus einer Aufstellung AUS dem Jahr 1773 über die
Kirchengelder Aaus dem Amt Burghausen, das die meısten Zwangsanleihen ausSge-
geben hatte, geht eindeut1ig hervor, dafß der Anteıl der Klöster mit 060 1Ur

mehr als eın Zehntel jener Summe ausmachte, die der Landesherr geborgt
hatte®®. Dies War nämlich der Hauptgrund dafür, daß der Kurfürst den Klöstern

bereitwillig MIiIt Zwangsanleihen AUuS$S den kurbayerischen Gerichten beisprang:
doch die Ordensgemeinschaften freiwillıg un SCEZWUNSCH seıiıne aupt-

gläubiger”, un jedermann sah klar, da{fß die dem Kurhaus vorgeschossenen Betrage
für das jeweiılige Kloster als Guthaben 11ULT noch auf dem Papıer standen.

Für die Prälaten bedeuteten die Darlehen AauUuS den Zwangsanleihen mit einer
durchschnittlichen Söhe VO'  - O0OÖ bıs O0Ö einen Zuschufßßs, der nıcht unbeträcht-
lich Buche schlug”” Wegen der günstigen Bedingungen wollte kaum eın Kloster
daraut verzichten. Der umständliche Behördenweg brachte MI1t S1C} daß dıe
Bauherren teilweise Jahre auf dıe Zuteilung warten mußfÖten. So wird begreiflich,
da{fß der Prälat mMIiIt seınem Gesuch den Baukonsens me1lst sotort die Bıtte
Kirchengelder verbindet.

In der zweıten Hältte des Jahrhunderts versuchte die Regierung immer wIl1e-
der, auch die Aufnahme rı V ce VO  - seıten der Klöster eINZU-
schränken. Nach Mandaten VO  3 175/ un 1769 stellt eın Generalmandat“® VO'

August 1775 erneut fest, daß ein1ıge Klöster ohne Konsens „STOSSC, kostbare, Ja ohl
auch hierunter Lust-Gebäue“ aufgeführt und hierzu „beträchtlich un denen C1I5-

tast ohnerschwingliche Capitalien verzinßlich aufgenommen“.
Unter Androhung VO  3 Straten mussen die Klöster wieder innerhalb sechs WOo-

chen ine SCNAUC Aufstellung des Schuldenstandes einsenden. Dıe eingeschickten
Schuldverzeichnisse”* anläßlıch dieser Mandate bılden ausgezeichnete Quellen tür
den Zustand der klösterlichen Bauwirtschaft, da vieltfach Bauschulden un: aufge-
NOMMECIIC Kredite besonders spezifizlert sind. Für die Prälaten bedeutete dieser
„Offenbarungseid“ ıne schwere Zumutung. Abt Emmanuel Mayr VO  3 Raitenhas-

D7 Ebda117
Ebda A
Ebda 120 Angaben auch VO  - 1766 1n StObb 611/13

3l  Ü bda 128 Angaben VO:  w} Oktober 1766 1n StObb 611/13
31 Doeber]l 11

Pest, Fıinanzlierung 123
StObb 631/15

34 StObb. 647/93
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ach schildert ın seınem Bericht“ die Nachteıile, die Aaus$s einer ” hellen Aufdeckungder Klösterlichen Schulden“ für spatere Kreditautfnahme erwachsen. Er füge sıch Je-doch dem Schsten Befehl, schreibt CI, schon deshalb „umb an ein1g denen
Klöstern Müssgünstıgen, den rtrwahn benemen, Als hätten selbe Küsten un:
Schrein MmMıiıt eld angefillet“.

Baudarlehen Zıins bezogen die Klöster Aaus verschiedenen Quellen. Für den
Kirchenbau in Suben ıeh eın Weıißgerbergeselle 1768 500 1/5 Prozent, dıe
Bürgermeıisterswitwe VO Schärding eın Jahr darauft 0O0OÖ Prozent. Zum
Neubau der Wırtschaftstrakte 1n Au schofß eın Oberstleutnant 000 Pro-
ent 1Ns VOVT. Das Kloster Fürstenteld erhielt für Jahre 6 000 VO eıner
Erbengemeinschaft Prozent, VO  - einem Münchener Glockengießer O0OÖ un
VO einem Gastwirt 000 fl36 Klöster halten sıch aAb un: gegenseıt1g AuUusSs? ber-
altaich ıeh Rott 000 fl, das Mutterkloster Fürstenfeld unterstutzte Wald-
S4aJssen mit eiınem Baukredit VO OQOOÖ

Baugeld- und Sachspenden bılden die driıtte Gruppe der Fremd-
mıiıttel. Staatliche Zuschüsse wurden entweder wıieder VO  — Kırchenvermögen be-
strıtten: als „dona gratulta“ erhob der Pflegrichter 1mM Eiınverständnis miıt dem
Ordınarıiat einen festen Betrag oder einen gewı1ssen Prozentsatz VO den vorhande-
1ieN Barschatten der Gotteshäuser se1nes Gerichts. Aut diese Weıse gingen AUS Sanz
Kurbayern tür das nıedergebrannte Kloster Neustift 625 eın  37 Staatlicher Betehl
erlegte gelegentlich auch den Klöstern des gleichen Ordenszweiges Zwangsspendenfür ıne ihrer Prälaturen auf. So unterstuüutzten die bayerischen Benedıiktiner 1712
die Abtei Weltenburg, ındem Nıederaltaich, Andechs un Frauenzell
230 Hilfsbeiträge zahlten, St Inmeram 250 Schuld, Tegernsee, Rott un:
Scheyern die tälligen Kostgeldbeiträge tür Weltenburger Religiosen nachließen un
aut diese Weıse mıiıt zusätzlıchen geringen Zuschüssen auch 8872 zusammenbrachten.
Eınıge Klöster konnten keine Barmıttel flüssıg machen: Attel wı1es auf seiınen Sturm-
schaden hın Oberaltaich autf seıine Verschuldung, Metten un Vornbach auf iıhre
Armut Oberaltaich bot sıch datfür 28 während der Bauzeıt einen WeltenburgerKonventualen be] sıch aufzunehmen un verpflegen”.

Als eigentlıche bewilligte die Regierung den klösterlichen
Bauherren dıe Ehebruchsstrafgelder un die Biersteuer“. Es handelte sıch dabeji
nıcht unbeträchtliche Betrage: 1n Wel Jahren liefen beispielsweise tür Osterhofen
A4aUus den Brauamtern Vılshoten un als 1388 eın 1772% nahm Kurbayern 1655
Ehebruchsstrafgelder e1ın, VO  - denen 664 Bauspende Schlehdorf überwies.

Neben den Zwangsspenden un den Staatszuschüssen trugen die prıvaten Spen-
den AT Fınanzierung be1 So übernahmen Gönner einzelne Teıle der Innenaus-
ung; Mitglieder der kurfürstlichen Famaiuılıie, vermögende Bürger, Bruderschaf-
ten, Geıstliche das N} Volk half mıiıt. ıcht selten verband INa  z} seıne Spende

StObb 647/93 VO Aprıl 1769 Vgl HStA. Fürstenteld 221; Schuld-
briefe und Quıittungen 8 J 1/

31 Ebd 128
Pest, Finanzıerung 109

A HStA Weltenburg 1 9 Spezıfıkation VO: Oktober 1712 Entgegen Pest,
Fınanzıerung 129 MuUu: testgestellt werden, dafß c6c5 sıch 1er nıcht eiıne Aktıon der
Benediktinerkongregation handelte, sondern alle, auch die ıcht konföderierten Abteıen,
aufgerufen 11.

39 Pest, Fiınanzıerung 129 un HStA Weltenburg 14 mıiıt der Zusage VO 000
Faßgroschengeld, VO dem 6 7637 bekam
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mMi1t eıiner Auflage: erhielt Schlehdorf 14717 Aaus dem Nachlaß des Herzogs Maxı-
milıan Philıpp eın ega VO 0ÖÖ dıe Verpflichtung eınes ewıgen Jahr-
tages””.

Be1i den Walltahrten kam auf dıie Opfterstockgefälle Der Tradıition nach
oll die Wıes durch das Kloster Steingaden 1Ur Aaus Opferstockgetfällen der Wall-
tahrer erbaut worden se1n; belegt 1St jedenfalls, da{ß S1e eiınen Großteil der Miıttel
ausmachten“.

Die klösterlichen Bauten fanden das Interesse un die Miıthilfe des
Volkes Nach dem Brand VO  - Ettal 1744 machte sıch Pater Joseph VO Gondola,
eın „Bettelgenie“, auf iıne Sammelreise durch ganz Mitteleuropa bıs hınauft nach
Holland. Fursten, Geistliche, Lutheraner, Jansenisten, ıtalıenısche un: persische
Kauftleute 1n Amsterdam un Leipz1g verzeichnet se1ın Sammelbüchlein“, miıt Spen-
den VO  3 bıs 0O0Ö An manchen Fürstenhöten wurde täglich eın Teıil des (se-
wınnes AUS dem billardähnlichen Cavagnolspiel für dıe Brandspende zurückgelegt.
Zu Brühl kamen auf diese Weıse wenıgen Abenden 700 zusammen“. Mıt über

01010 kehrte Pater VO Gondola nach Ettal zurück.

Eigenfinanzıerung
Darlehen w1e Spenden 1n mehr oder mınder großem Umfang stehen be] der

Fınanzıerung der klösterlichen Bautätigkeit jedoch TSL zweıter Stelle. hne g-
sunde Grundlage Eigenmitteln hätten schon die ersten Baujahre unweıgerlıch
Zu Bankrott geführt. Dıie Quellen lassen allerdings kein SENAUECS Bıld über die
öhe der Eigenfinanzıerung Z, teils weıl die Angaben über Baukosten MmMIi1t denen
der allgemeınen Hauswirtschaft unlöslich verquickt sınd, teils weıl nıcht 1mM Inter-
S5C der Klöster lag, sıch ın die Karten schauen lassen.

Zur Gewınnung VO Eigenmitteln boten sıch dreı Möglichkeiten Baufond,
Vermögensveräufßerung un Steigerung der lautenden Einnahmen“.

Der Kapitalpolitik etizten Krıege, Kontributionen un das landesherrliche Kır-
chenregıiment ECNSC renzen. Verzinsliches Anlegen brachte Gewiınn, aber auch
Rıisıko MIt sıch, un das Ansammeln VO  - Bargeld erwıes sıch WwWwar iın Zeıten der
dauernden Geldverschlechterung als vorteilhaft, weıl ımmer noch der Goldwert
zählte, WAar aber in Krıiegszeıten keinen Tag VOT Plünderungen und Hausdurch-
suchungen sıcher. Der Bautond reichte me1lst auch NUuUr für die allererste eıit
Wındberg vingen die angesparten 01010 1mM Jahre 1719 schon für die Abbruchar-
beiten, die Zutuhr des Baumaterials un eın solıdes Fundament auf“*.

Pest, Finanzierung 137 Eın Beispiel für viele: Am 25 Oktober 1716 bricht 1n
Budapest Feuer Aus. Der Gastwiırt un: Bierbräu Kaspar Achmair hat Ort inmıtten der
brennenden Gebäude seın nwesen mi1t einem zrofßen Malzlager: WAar der einz1ıge Bauer
1n dieser Stadt Da AUS der Niähe VO Andechs STaAMMTE, machte das Gelübde, nach
dem Heilıgen Berg Weıihegaben stiften, WEn ihn das Feuer verschone. Tatsächlich blieb
se1ın Haus unversehrt. Am 11 Maı 1717 1e4% durch se1ıne Frau dem Andechser Multter-
gottesbild eiınen Ornat Aaus Goldbrokat überbringen 1mM Wert VO  w} gur 250 un: eiıne
Votivtafel MIt seıner Geschichte. Sattler, Andechs 45

41 Pest, Fıinanzıerung 135
Ebda 136 Das Sammelbüchlein befindet sıch 1m Klosterarchiv Ettal

43 StObb 197/23 tol. nach Pest, Finanzıerung 5 FA
Pest, Fınanziıerung 139— 149

45 Ebda 140
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Wenn „der Sparhafen «46  ausgeleert WAar, blieb die Möglichkeit, auf das Stamm-
vermögen zurückzugreifen. Fürstenfeld verkauft ZU) Beispiel die Hofmarken Wal-
kerseich un: Schwindach 1m Jahr 1769 41 0ÖÖ fl, se1ne Kırchenbauschulden

begleichen; Rott veräußerte dem gleichen Zweck die Hofmark Hırschberg000 fl47 Auftfallenderweise überwiegen jedoch Neuerwerbungen die Verkäufe.
Dıiıe beiden Fürstentelder Hofmarken hatte das Kloster N: 1n der eıit se1nes
Konventneubaues gekauft. Auch Weltenburg steht mıtten 1mM Kırchenbau, als
1726 dıe Hotmark Affecking erwırbt“. Um den Kaufpreis aufbringen können,nımmt das Kloster 000 Schulden auf, hat aber 1ın achtzehn Jahren bereits vier
Fünftel zurückbezahlt. Der ITun für diese Erwerbung beweist kluge Kalkulation:
durch diese Hofmark verdoppelten sıch fast seine Einkünfte.

Geschickte un Wiırtschaftsführung War etztlich das Fundament, auf
dem die klösterliche Baupolitik gründete. In Zeiten einer bis aufs aufßerste ANSE-Finanzlage kam daraut d} die Eıgenwirtschaft der „Klosterfabrik“
bestmöglichst intensivieren.

Eın Beispiel dafür bietet der Weyarner Prälat Valentin Steyrer, dem 1n den
schliımmsten Jahren des Dreißigjährigen Krieges gelang, durch Erwerb VO  3 Fischtei-
chen und Errichtung eınes Brauhauses*”, durch Kultivierung von Brachland, bst-
baumbau hat mit eigener and auftf den Klosterangern „vüll Peım einge-cc DI un Anlage einer Wasserleitung die Klosterwirtschaft heben, dafß
Weyarn Aaus dem Krıeg wohlhabend un konsolidiert hervorging. Er schrieb ıne
„Anleitung, wI1e INa  3 die Weyher besetzen un Kärpfen, auch andere Fısch zıehen
so11*>*. einen „Vnterricht auft den Schweinszügl“” und eın „Breubüchlein“®.

Als Prälat wurde, übernahm das Kloster 1n verkommenem Zustand un hat
„dießorts die Armut gekostet und Jahre nacheinander durch das JNAdvent un vierzigtägige Fasten wI1ıe Quatember un den übrigen Ordens-
fasten LLUTr mit wenıgem schwarzen Brod und eiınen Krug voll Wasser ZUur Collation
un O, bey STroSsSCH Hunger durch das I: Jahr mıiıt einem TIrunk Wasser haben
vorlıeb nehmen mussen, ausser hohen Festtagen, da mMa  - einen Becher Bıer Zr
Mahlzeit gereicht hat«54

Wenn auch Genügsamkeit weiterhin ıne grundlegende Tugend blieb, wollte
eın klösterlicher Bauherr das Kloster durch seıne Bauten nıcht iın den Ruin sturzen,kam 1ın den spateren Jahrzehnten 1ın erster Linıe auf ıne kluge Fınanz-
politik

Der Abt VO  - Osterhofen ebenso w1e der VO'  e Weltenburg zählen in iıhren Be-
richten den Kurtfürsten bei iıhren Fınanzplanungen auf die Mıiıtgıift begüterterPostulanten®°. In eiıner Beschwerde des Adels und der Bürger den Prälaten-
stand”® wırd vorgerechnet, da{ß 1n den einunddreı1ßıg Jahren zwıschen 1651 un

Cgm 39720 203
4{ Pest, Fınanzıerung 141
48 bda 143
49 Bergmaıer, Steyrer

Ebda
51 bda 68
52 bda 66
53 bda15

bda
55 Pest, Finanzıerung 144
56 StObb. 14/2
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1682 auf dem Wege der Aussteuer und des Erbganges allein Aaus der ta Mün-
chen 257 301 bayerische Klöster gelangten. Danach oll Schäftlarn 2810 fl,
Dietramszell 9476 fl, Indersdortf 7667 eingenommen haben Schon auf dem Land-
Lag VO  3 1669 warf ma  - den Prälaten VOor, da{ß bei der Auswahl iıhrer Konventua-
len „zuweılen schier ıne mehrere Reflexion auf das Vermögen und künftige Erb-

c 57schaft als aut die Person un: den Berut gemacht werde
Cum salıs treften diese tendenz1ıösen Worte zweıtellos Dıie Prälaten

wufßten teilweise geschickt ıhre Interessen geltend machen. Am Juli 1696
brechen dre1ı Patres AaUuUS Aldersbach ZU St Anna-Fest nach Gotteszell auf. Abt
Engelbert notiert dazu 1ın seinem Schreibkalender”, daß auch Pater Felix MI1t-
gehen lıeßßß, welcher VO  $ dort Aus nach Straubing seinem alterlebten Vatter
gehen oll SCn seines gemachten etzten Wıillen“.

Be1 der grofßen Knappheıt Bargeld kam ferner für den Bauherrn darauf A
möglıchst viele Bauauslagen 1n Naturalien abzugelten. Wiıchtige Baustofte wıe
Holz, Sand un Steine hatte das Kloster vielfach ın Eigenbesitz. Die Stellung der
Baugerätschaften un: Werkzeuge WAar ohnedies me1lst Sache des Klosters, da derlei
Geräte billıg ın den eigenen Werkstätten angefertigt werden konnten. Be1 einer
teilweisen Verpflegung der Maurer un Zımmererleute 1eß sıch schon bıs ZUur
Hälfte der Lohnsumm einsparen””, Handtroner un Eigenknechte, Scharwerks-
fuhren und freiwillige Fuhren der Bauern AaUus der Nachbarschaft entlasteten eben-
talls den Etat, aber 1m Vergleich ZUuUr Arbeit der Lohnhandwerker un Spe-
zialısten VO  $ untergeordneter Bedeutung.

Sehr POSLtLV tür die Fınanzen wirkte sıch hingegen AauUsS, WEeNnn Werkführer
und Handwerker, Fremdarbeiter un Handlanger sıch beim Kloster verpflegten,
ıhre Getränke 1n der Klostertaferne einnahmen und auch dıe Lebensmiuittel für ıhre
Familien 1M Kloster einkautften. In einem Gutachten des Geistlichen Ratsdirektors
Peter Von Osterwald heißt CS, die Klöster wissen beim Bauen vorteıilhaft -
zustellen, da{fß die Werkleute ihren Taglohn ler un Tot wieder 1n die Klöster
zurücktragen mussen, daß manches Kloster beim Bauen noch gewinnt”. Der Prä-
lat VO  3 Andechs gab selbst Z WI1Ssse nıcht, ob durch das Bauen reicher oder
armer wurde“**.

Dıie Finanzıerung eines großen Unternehmens, w1e der Neu- oder Umbau
einer Kırche oder eınes Klosters darstellte, bedeutete tfür den Bauherrn immer
ıne gefährliche Gratwanderung. Mitgift oder Erbschaft VO'  3 Konventualen konnte

kaum Je aut das Datum 1:  u voraussehen. Spenden unterlagen, weıl SsSpOontan
gegeben, irrationalen Bedingungen, der Bewilligung VO':  3 Zwangskrediten oder SO1I-

stıgen Staatszuschüssen war sıch nıe völliıg sıcher. Mifßwachs, Teuerung, Krıeg
oder Epidemien konnten die schönsten Pläne vereiteln, das Neuerbaute durch Blitz-
schlag oder Unvorsichtigkeit u  e  ber acht 1n Schutt und sche sinken. Und WLr VOCI-
mochte beim 'Tod eines Prälaten vorherzusagen, ob der Nachfolger eın ebenso
tüchtiger Okonom seiın würde?

Auch NUur eın einz1ges Mal talsch spekuliert haben genügte ZU Konkurs, un!
auch das kam natürlich VOVTL. Abt Marıan Mayr VO  - Steingaden ZWaANgCH 1772 die

57 Riezler VII 162
StL Aldersbach
Pest, Fınanzliıerung

60 Ebda.
61 Sattler, Andechs 590
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Bauschulden der Wıeskirche ZUuUr Abdankung. In Rott mu{fte sıch der Prälat gCcn
115 O0OOÖ Kreditdebita Wwe1l Administratoren Aaus Oberaltaich Vvorsetizen lassen“.
Osterhofen manövrierte sıch durch Bauschulden 1n ine unglückliche Sıtuation,
dafß 1783 der Regierung ZuLe Gründe ZUr Aufhebung die and lieferte und
das Münchener Damenstift überging.

Das gleiche Jahr brachte auch tür Indersdort die Auflösung. Der letzte Prälat,
Johann Baptıst Sutor, übernahm bei seiner Wahl 119 000 Schulden un 440 000
Ausstände. 17872 wußte nıcht mehr weıter. Er schrieb den Kurfürsten arl
Theodor Hılfe, wählte aber in seiınem Brief unglückliche Worte, dafß auch
hier die Regierung eichtes Spiel hatte, Indersdort das Kollegiatstift Tau
1n München überweisen. Der bedrängte Propst schrieb, se1 angesichts der
auernd Steuerauflagen bei diesen ohnehin schlechten Zeıten dazu SCZWUN-
SCI1, immer wıeder LIEUEC Schulden autftzunehmen. ”I kann als eın ehrlicher Mann
nıt mehr bestehen, iıch lege meın Kloster Euer Cht urchlaucht unterthänigst
Füssen«65

Dennoch 1St erstaunlıch, da{ß doch die meısten Klöster MIt der Ansıcht des
Ottobeurer Prälaten hielten, „NUur lang und sovıel bauen, sSOWeIlt sıch die
humana medıa extendieren werden“®*. Sıe stellten den Bau e1ın, WEn finanzıiıelle
Engpaässe auftraten oder s1e begnügten sıch mit weniıger aufwendigen Projekten.
anch erhaltener Idealplan ze1gt, dafß sıch auch der barocke Bauherr sehr ohl
bescheiden konnte, WEeNn dıe Umstände ertorderten.

Zu pecunıla, patıentia un prudentia mu{ nach der festen Überzeugung des Abtes
Rupert Ne{fß „Benedictio Dıvına das an werckh dirıgiren“”, In der Leichenrede
tür Abt Emmanuel Mayr VO'  . Raitenhaslach 1780 meınt der Kapuzınerguardıan VO  >

Burghausen, dieser oyrofße Bauherr habe angesichts der beträchtlichen Kosten, die
aut sıch zukommen sah, se1n SanzZeS Vertrauen auf Gott DSESETZL. Die Hoftnung

autf das himmlische Wohlwollen „War allzutest gegründet, als daß S1e auch be] An-
sehung eines ausgeleerten Säckels wanken sollte«66

Das unerschütterliche Gottvertrauen der arocken Bauprälaten mMag ıhnen LAat-
sächlich den Mut verliehen haben tür ıhre finanzielle Großßleistung, die 11ULE durch
Tatkraft un: Geschick, durch „prudentia“, bewältigen WAar.

Als Propst Patrıtıus Oswald VO  - Rottenbuch den etzten Heller eines Kredits
für dıe Neuausstattung seiner Kirche abbezahlt hatte, gab 1im Stift ine ber-
raschung: „Eınes Tages, da nıemand vermuthete, 1e die Mette tür künf-
tıgen Tag noch VOTLT dem Nachtessen öftentlich 1mM Chor betten, die Tische 1m Retec-
tOr10 ZUSAMMENSTLOSSCH, als Wenn iıne gästliche Feyerlichkeit begehen ware;
dıspensierte das Lesen un: meldete öffentlich, dafß Ina  $ dies unvermuthete epränge
deßhalben veranstaltet habe, weıl Jjetzt seiınen Herrn Mitbrüdern die Freude,
der auch s1e teilhaftig seıin sollten, melden könnte un wollte, das Stift VO  - Schul-
den ganz befreyt sehen. Am folgenden Tage wurde eın teyerliches Dankamt un:

Ck 67D Deum laudamus abgehalten
62 Pest, Fınanzıerung 108

Fugger, Indersdorf 124, 160
Tagebucheintrag VO Jun1ı 1716, nach Pest, Fınanzıerung 147

65 Tagebucheintrag VO: Aprıl 1728, nach Pest, Fınanzierung
OAM) Leichenpredigt auf Abt Emmanuel VO  — Raıitenhaslach 1780,

67 OA  z 80 1467 tol
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Der persönliıche Anteiıl

Dıie Kunstgeschichte hat recht schwer, bei den arocken Werken den Anteıl der
einzelnen Künstler un Handwerker abzugrenzen‘. Dıie Universalıtät des tiles, der
eıster WwI1e Werkstatt 1n gleicher Weıse Lrug, ermöglıchte C5, da{fß der zahl-
reichen „Hände“, der gleichzeitigen Beschäftigung VO  3 Italiıenern, Graubün-
denern und Einheimischen, VO unbekannten und berühmten Meıstern, VO welt-
liıchen Meıstern und kunstbeflissenen Konventualen‘, die arocken Gotteshäuser un:
Klosterbauten kein Stückwerk wurden, sondern Werke Aaus einem Guß

Für ul stellt sıch die Frage nach dem persönlichen Einflufß des Prälaten auft seiıne
Bauten und seiıne Kunstaufträge.

Der Barockprälat WAar das iınd einer besonders
zıtlert InNna  -} den „Bauwurm“ der Schönborn©®. Fıne Leidenschaft für Architektur

erfafßte nach der Verödung des Dreißigjährigen Krieges ganz Süddeutschland. Die
Fürstenhöte beginnen, die Stifte und Klöster tun ıhnen nach Schlößchen, Palais,
Kirchen, Klostertrakte, Kapellen das Land verliert seiın spätgotisches Gesicht“.
Der große Atem häalt Al fünf, sechs Generatıionen lang. Das scheidende achtzehnte
Jahrhundert hinterlä(ßt eın durch und durch arockes Bayern.

Bücher über Architektur werden „Bestseller“, Planmappen, Stichsammlungen un
Folianten MIt arocken Veduten tehlen 1n keiner Bibliothek. Wer Jetzt baut, kann

Pest, Finanzıerung 5 9 bringt das Beispiel einer Arbeıitsteilung, „dıe sıch mıt unNnscIrenN

Begriften von der Originalıtät eines Kunstwerkes ıcht vereinbaren aßt. Für den Chor-
altar 1n Zwettl hatte der Innenausstattungsunternehmer GÖötz VO  »3 der übernommenen

CCCBildhauerarbeit ‚alle gesichter und W as nackhend MIi1t aıgener hand selbst machen
In zahlreichen Klöstern wirkten Laj:enbrüder der Patres bei den Bauprojekten mit.

Beı der Konkurrenz tür den Klosterbau Ottobeuren jeterte der Konventuale Christoph
Vogt den Entwurf, der ZUr Ausführung kam Er schlug MI1t seiınem Plan dabe1 große Bau-
meıster WwW1e Herkomer, Thumb un Beer Aaus dem Feld (Pest, Finanzıerung 10)

Frater Lukas Zals, eın sehr angesehener Künstler AUS dem Kloster Benediktbeuern
(T entwart die Jakobskirche 1n Walchensee un: malte Ort auch die Deckenfresken,
terner das Kreuzaltarbild in der Klosterkirche Benediktbeuern, dıe Kopie eines Blattes Aaus

Tegernsee. 1707 errichtete 1n der Kirche seiner Abte1ı das Heilige rab (Krausen, Die
Lajenbrüder 1n den bayerischen Benediktinerkonventen des un Jahrhunderts. Fest-
schrıift Bauerreifß MBO (1968) 12

Abt Benedikt Oberhuber schreıbt 170972 VO Reichenbach nach seınem Heıimatkloster
Tegernsee, legt ıne Madißskizze eınes Altarblattes be1i un bittet den Abt, SESTALLEN, da
Frater Heıinrich Zollikoter das Altarbild male, „soll der billıch FrEeCOMPCNS desswegen gewifß
erfolgen“. HStA Reichenbach VO März 1702

Besonders für das Kunsthandwerk finden sıch 1n den Konventen zahlreiche namhafte
Vertreter.

„Der teufelsbauwurmb hat miıch weıth tieter hineingeführet, als ıch nıiıehmahlen 5C-
ylaubt gehabt Friedrich arl VOo  3 Schönborn 1n einem Brief: VWıen, Marz 1715 Die
Zeıt des Erzbischofs Lothar Franz und des Bischots Johann Philipp Franz VO' Schönborn
(1693—1729) Quellen ZUr tränkischen Kunstgeschichte, Teıil, Augsburg 1931 un:
Würzburg 19533 356

Wır können uns heute nıcht mehr vorstellen, WwI1e Bayern VOr der yrofßen barocken
Welle ausgesehen hat Wır versessSch leicht, dafß auch ıne spätgotische Bauwelle 5C-
geben hat. Vıelleicht mussen WIr 1er auch einmal miıt Bedauern bedenken, daß 7a  Ose
Kunstwerke und Räume dem allgegenwärtigen Barock geopfert werden mußfßten.
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mıit Wohlwollen und Verständnıis aller rechnen. Ja, WeLr nıcht baut, tällt auf, mufß
sıch entschuldigen.

„Eıserne Zeıten“ haben den Abt Benno Engerer VO'  $ Frauenzell abgehalten, den
1n den Fundamenten steckengebliebenen Neubau der Kirche voranzutreiben”. An
der Bahre des verstorbenen Prälaten bittet der Prediger VO  — St Emmeram, den
Wıillen für das Werk nehmen: wWwenn nıcht Stein un olz SCWESCH
waren, stünde die Kırche längst fertig da „Genug 1st C5, daß indessen Benno gethan  5
Was hat können thuen. schon dieser seiner geheiligten Braut kein

Kleıd VO  3 Fuß auf hat angeleget, hat ihr viele andere kostbare Zierden
den alß gehänget priesterliche Kleydungen, geheiligte Opfter-Geschirr, un

andere dergleichen ZU Geheimnußvollen Kirchen-Dienst gew1dmete Kostbar-
keiten“

TIrotz der Tatsache, daß 1ın unNnserem Raum kein einz1ges Kloster oibt, in
welchem 7zwischen 1650 un 1800 nıcht wenıgstens eın größerer Bau zustande kam,
melden die Quellen kaum, daß dıe Konvente mit den Baumafßnahmen ıhrer Vor-
steher 1m Grunde nıcht einverstanden SCWESCH waren.

Sıcher, InNna  - eschwerte siıch, wenn der Prälat ohne Kapiıtelkonsens Baudarlehen
aufgenommen hatte, mna  —$ wurde ungemütlıch, wenn das Sparen übertrieb und
iıhnen Trunk „Was abgezwackhet“, un mMa  - bezichtigte ıhn der Verschwendung,
WEenNn sıch die Bauschuldenlast bedrohlich häufte. ber selbst 1n der Beschwerde der
Rotter Konventualen“® über die Mißwirtschaft ihres Vorstehers die Abtei stand
Nn Bauschulden 1770 Rande des Bankrotts werden LLUTLr Vorwürfe laut
über die Leichtsinnigkeit des Prälaten bei der Vergabe der Arbeiten un be1 der
Kreditaufnahme, nıcht aber über seıiıne Baupläne selbst. Und Abt Benedikt kann sıch
damıt verteidigen, habe tür seine Bauten Zustimmung un Eınverständnis
aller eingeholt.

Als Abt Otto rasser vVon Fürstenzell, der Bruder des Rottenbucher Prälaten,
einen der Klosterhöte 1mM OÖsterreichischen nıcht mehr 1Ur noch tür eın Paar Jahre
notdürftig reparıeren will, sondern einen modernen Neubau denkt, versichert

sıch erst der Zustimmung se1nes Konvents. Dıie Akten‘' bewahren neben seiınem
Baugesuch die kleinen Zettel,; auf welchen die Mönche ihr Urteil abgeben: eın e1n-
helliges Ja Pater Stephan ZuUu Beispiel, der das nNnwesen kennt, schreibt auf seınen
Stimmzettel: „Wer den Closter Fürstenzellischen Hoft wird gesehen haben, der
wırd un INUuUECS nothwendig darvor halten, das sollcher solle neugebaut werden“.
In seınem Konsensantrag kann der Abt dann MI1It ruhigem Gewiı1ssen feststellen,
plane den Neubau Aaus Notwendigkeit und 1n keiner Weiıse „partım stud10, vel
prur10 (vulgo aupest ductus“.

Für die Dıfterenz Kapitel-Prälat 1St ohl der Chorstreit VO  ; Indersdorf der be-
kannteste Fall 1mM kurbayerischen Raum.

Propst Gelasius Morhart 1eß 1754 die romanıiısche Stiftskirche durch Matthäus
Günther un Franz Xaver Feichtmayr iın prächtigstem Rokoko ausschmücken un:
bestellte LCUC Altäre und ıne 1ECUEC Sakristeieinrichtung. Um den Chorraum SC-
räumiger bekommen, beschlo{fß CI, den Hochaltar nach OrnN! rücken un: da-
für den Gebetschor auf dıe Musikempore versetizen. Der Stiftsdekan opponierte

5 Liebe und Gegenliebe. Leichenrede auf Abt Benno von Frauenzell, V, Veremund von
St. Emmeram, Nov 1745, (SB)

Ö  Ö Pest, Finanzıerung 107
StL Rep 44, Fasz. A Nr. VO: Maı 1769
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jedoch energisch und gewann auch die Mehrzahl der Konventualen tür sıch Am
Aprıl 1755 wandte sıch die unzufriedene Parteı 4ans Ordıinarıat; Freising erließ
einen sofortigen Baustop”. Der Prälat jedoch kümmerte sıch zunächst nıcht darum
und 1e1% weıterbauen. Als sıch ıhm der Dekan often wıdersetzte un!: die Gottes-
diıenste auf dem Choraltar hintertrieb, rief den kurfürstlichen Geistlichen Rat

Hıltfe Dieser verwıes seinerse1lts den Dekann se1ines „sträflichen un allen
rechten wiıder laufenden Komplots“”. Dem Propst wurde VO'  3 München her der
Rücken gestärkt, Freising hielt ZUur Parte1 des Dekans ıne Vısıtation sollte 1U  -

Klarheit schaften.
Inzwischen aber WAar eın Kompetenzenstreıit zwischen geistlicher un: weltlicher

Obrigkeit entbrannt. Erbitterte Briefe gehen 11U)  - zwiıischen Freising un: München
hin und her Der „dienstwilligst gELFEUE Vetter bis ın den Tod“, Kardinal Johann
Theodor VO:  - Bayern, beansprucht als Bischot VO  3 Freising die Entscheidung über
den Antrag der Indersdorter als ıne „den Cultum divinum berührende Sache“ tür
sıch Es 1St ZWATF, w1e Ja beide einsehen, z1iemlıch gleichgültig, ob die Konventualen

etlıche Schritte weıter VOT oder rückwerts psallıren“; der Kurfürst verbietet
dem Prälaten aber „bey höchster Ungnad“, auf die Weısungen des Ordinariates
hören. Als Propst Gelasıus U  — SAr nach Freising zıtlert werden soll, Sperrt der
Landesherr die Ausreıise. Da sıch reine Bausachen, also Temporalien handle,
habe der Propst VOL dem geistlichen Gericht nıchts suchen.

Am August 1757 wırd der Prälat VO' Kardinal als 1ın spiritualibus et mpOo-
ralıbus irregulär erklärt un suspendiert. Kurtfürst Max 111 Joseph droht dem
bischöflichen Oheim in Freising mıit dem bracchium saeculare, wenn nıcht inner-
halb acht agen der Prälat wıeder eingesetZzt, der Dekan entternt und die UOppo-
enten gemafßregelt würden: 58 hat miıch bishero nıchts abgehalten als allein die
Persönlıiche TOSSC Hochachtung und Freund Vetterliche ergebenheit

Nach weıterem Hın und Her wird Propst Gelasius, der inzwischen, des SaNzZeCN
Aufftritts leid, mehrtach seine Resignatıon angeboten hatte, Junı 1758 VO'  -

Kardınal Johann Theodor absolviert un!: wieder 1n alle Würden und Ehren e1n-
ZESETZT. Er mu{flte sıch allerdings verpflichten, den Chor wieder die alte Stelle
zurückzuverlegen, wenn die Mehrkheit des Konvents dies tordere. Der Dekan g1ing
treiwillıg 1n dıe Exposıtur, un!: die Ruhe kehrte wıeder 1n.

Der Geıistliche Rats-Direktor aber vermutete*®, daß der Streit die Chor-
translatıon 1Ur eın Vorwand für die Indersdorfer Opponentenparteı SCWESCH sel,
” dem Praelaten, dessen conduite Ss1e 1m übrigen selbst nıchts USZU-
stellen fanden, den muth eın wen12g kühlen und auslassen können“. Als
wahrer Grund habe siıch nämlich herausgestellt, da{ß der Propst den Nachtrunk
nach Kirchweih un das doppelte Einschenken abgeschaff t habe

S0 bestätigt auch der Indersdorter Chorstreıit HSCIE Beobachtung, dafß die ohne-
hın seltenen Klagen VO  - Konventen die Baumaßnahmen ihres Prälaten nıcht
das Bauen sıch meınen, sondern iırgendwelche Begleiterscheinungen, wenn s1e
nıcht überhaupt diese 1U als Vorwand nehmen, w1ıe sıch 1n Indersdorf heraus-
tellte.

In einer Epoche, 1n der wie kaum einer anderen bauen einer nationalen Le1i-

StObb 300/28 VO Januar 1757 Vgl Fugger, Indersdort 106—114 Unterlagen
Aus der Sıcht Freisings ın OAM

StObb 300/28 VO Januar 1757
Ebda. Aug 1757
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denschaft wurde, empfindet INa  — auch die klösterliche Bautätigkeit 1mM Rahmen des
Notwendigen un Vertretbaren als selbstverständlich, als Pflıcht eines jeden ZEW1S-
senhaften „Hausvaters“. Von der persönlıchen Inıtiatıve des Prälaten mussen WIr
also subtrahieren, da{ß eiınem gewlissen „Epochenzwang“ handelte, den
Erwartungen seiner eıit entsprechen.

Dıie Barockkunst WAar terner Ausdruck der Katholischen Retorm und ”K S
«11 Es wurde bereits dargelegt, Ww1e das Irıdenti-

1U die Kunst als Mittel der Glaubensverkündigung 1n Diıenst nahm. Daher un
Aaus iıhrem humanıstischen Erbe neigte die barocke Sakralkunst dazu, VO'  3 Intellek-
tuellem überfrachtet werden. Große Allegorien, Darstellungen AaUuUsSs der heidni-
schen Mythologie oder die Wahl bestimmter Symbole LL1UT dem Gebildeten
verständlich. e 1St kaum bezweifeln, da{fß Aaus den Konventen dıe Anweısungen
tür die Künstler kamen, und ganz siıcher betraten diese Vorschriften vorwiegend
das Inhaltliche. Die Künstler hatten 1n der Regel nıcht die Biıldung, den Stoft für
hre Darstellungen selbst finden Diese Baumeıster, Maler, Stukkateure und
Plastiker hatten den Ausbildungsgang eines Handwerkers. Sıe arbeiteten NUur, WEeNnNn

S1e einen Auftrag hatten, s1e reflektierten un theoretisierten nıcht 1mM eigentlichen
Sınn; vergeblich wırd IMa  3 be] iıhnen einen Idealentwurf suchen Der durch die
Kunstwerke siıchtbar gemachte Inhalt wiırd ohl ımmer VO'  - dem 1n Theologie,
Hermeneutik, Lıteratur, Ordens- Lokal- und Universalgeschichte bewanderten
Konventualen herrühren Darüber hinaus darf, Ja mu{l ANSCHOMME: werden,
da{ß DA  - nıcht be] der Angabe des bloßen Inhalts stehen geblieben 1Sst. Der Sınn
un die Absıcht eines Freskos eLtwa ergeben sıch Ja nıcht NUr eintfach daraus, W a4s

dargestellt 1St, sondern SCNAUSO auch Aaus der Art, WwI1e die einzelnen Gegenstände
gegeben sind un Ww1e sı1e sıch innerhalb eınes Werkes zueinander verhalten  « 12 Die
Pläne un Ideen den großen Programmen, die den Freskenzyklen un: Altar-
komposiıtionen zugrunde lagen, also 1m allgemeinen nıcht VO den
Künstlern, sondern VO theologisch geschulten Mannern.

Aus den Quellen äßt sıch 1Ur noch selten teststellen, ob eın Konventuale
oder der Prälat selbst WAar, der dem Künstler die Anweıisungen gyab Auch ekamen
die Künstler, die bereits mehrere Aufträge ZUur Zufriedenheit ausgeführt hatten,
ihrerseits ine ZeW1SsSe Routine iın der Anordnung der Personen, ın der Art der Be1i-
gvaben un der Bedeutung der Allegorien. Der Anteıl des Prälaten selbst sowohl
der baulichen Gestalt w1e der Auszıerung seiner Bauten 1St 1LL1UT in den seltensten
Fällen abgrenzbar.

Für Propst Franziskus Töpsl VO  3 Polling hat Va  —$ Dülmen nachweisen können,
da{fß die Themen der Altargemälde und der Deckenfresken ın der Bıbliothek den
Künstlern N  u vorschrieb.

Vom Münchener Hofmaler Albrecht 1e16 sıch we1l Entwürte für Altarblätter
vorlegen un: lehnte dann den einen, der die Geißelung Christi darstellte, deshalb
ab, weıl der Maler Christus zeıigte, w1e VO  $ den Geißelknechten auf die Brust
geschlagen wırd: Töpsl tand dies MI1t der historischen Wahrheit nıcht vereinbar.
Dem Maler Franz Martın Kuen Aaus Weißenhorn, dem den „ Verrat des Judas“
übertrug, übermittelte SCNAUEC Angaben: „Christus an CISUS Judam 4A4AINOeNO

vultu, et aAb hoc osculum prodiıtorium excıplens in TLatura hominıiıs ordinarıa
13 Programmatischer Tıtel VO  3 Werner Eisbach 1921
12 Rupprecht, Rokokokirche 75
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depingatur Diese Art der detaillierten Vorschriften, die „idea“, nn Töpsl
cc 1:mMI1t dem allgemein gebräuchlichen Ausdruck „Maller Stütze

Dem Wessobrunner Johann Bader übertrug Töpsl die Fresken 1ın der Bibliothek,
seinem Lieblingsprojekt. Das Fresko stellt Apollo 1M Kreıs der Musen und
Wissenschaften dar, das Zzweıte die Geschichte der göttlichen Oftenbarung MI1t Moses,
den Propheten, den Aposteln un: den Kirchenlehrern, das dritte „eine für Polling
bezeichnende und bedeutsame Allegorie. Die Vernunft kniet VOTL dem Thron der
Wahrkheit, umgeben VO  — den Vertretern der historischen Hilfswissenschatten MmMi1t
ıhren entsprechenden Attributen. Die Vernunft sucht also die Wahrheit, un: die
Geschichte zeıgt ıhr den Weg un: entschleiert die Wahrheit“**.

Fuür Propst Töpsl galt die Geschichte als die grundlegende Wissenschaft, un!
Jegte Wert darauf, da{ß dies VOT allem 1n der Bibliothek ZU Ausdruck komme. Sein
Bibliothekar Gerhoh Steigenberger schreibt dazu den Prälaten: „Herr Johannes
Baader hat angefangen den Parnafiß mahlen, welches autf das philosophische Fach,
nıcht aut das geschichtliche sıch schicken InNnas habe ıhm 1U  - den Gedanken
Euer ochw. und Gnaden also erklärt, daß dreı Hauptpersonen nemlich Veritas
quaesıta, Ratıo verıtatem un: Hıstoria 1n quaerendo v1ı1am ODC Chrono-
logıae, Geograph. Numism. Diplomat. Herald. etCc. detegens vorkommen sollen
Es wırd also Hıstor1ia der verhüllten Veritas den Schleyer aufdecken un: s1e der
Ratıon1 zeigen. weıiß nıt, ob iıch den Gedanken Ew ochw. un Gnaden er-

rathen habe un ob Herr Johannes also tortfahren darf“15.
Be1 Propst Töpsl als Wissenschaftler und Prälaten eines Stiftes, dem Wıssen-

schaft und Bildung besondere Anliegen d  Nn  9 erscheint NUuUr folgerichtig, wenn

sıch der Bauherr persönlich die Themen der Freskenprogramme angelegen se1n äßt
und bis 1Ns einzelne 1n die Gestaltung eingreift.

Wır mussen uns jedoch VOL einer Verallgemeinerung hüten. Da{fß erstklassige
Künstler auch ohne theologische „Malerstütze“ Bedeutendes eısten imstande
1, beweist deutlich die Privatkiırche der Asambrüder 1n der Sendlingerstraße
1n München. Grundsätzlich werden WIr ohl Cn dürfen, da{fß die Anweısungen
eines Prälaten die Gestaltungskünstler nıcht über eiınen grob umrıssenen Themen-
wunsch hinausgingen. So wurde eLIw2 testgelegt, dafß Szenen Aaus der Ordensge-
schichte gemalt werden sollten, oder dıe Kirchenväter, oder dıe Hımmeltahrt Marı2.
Nur be] cschr komplizierten Programmen einerseıts oder besonders interessierten
Auftraggebern andererseılts gingen die Anweısungen 1Ns Detaıl. dann aber der
Prälat selbst oder eın Konventuale 1mM Auftrag des Prälaten die iıdeellen Entwürte
lieferte, 1St höchstens für die Kunstgeschichte relevant. Fuür uns genugt C1I-

fahren, da{fß „Reverendissimus“ mit der Idee einverstanden WAar un in seinem
Namen die Anweısungen den Künstler ergıingen.

Von einem Prälaten, der > die Fresken seiıner Kirche gemalt oder
die Altarfıguren geschnitzt .  h  ätte, wıssen WIr nıchts. Anders jedoch verhält sıch
mMI1It Bauplänen und ntwürfen der Baudetaıils.

c 16Das „Universalgenie Valentin Steyrer VO  3 Weyarn oriff nıcht bloß be1 der
Okonomıie MIt beiden Händen Z nöt1ig WAar. Die Armut des Klosters und
se1n Unternehmergeist veranlafßten ihn, sıch tür die Technik der Faßmalerei

13 Van Dülmen, Töpsl]
Ebda. 58

15 Cem 23187 1 9 nach Van Dülmen, Töpsl 58
16 Hartıg, nach Bergmaıer, Steyrer 58
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interessieren . Er schriebh einen „Underricht der Malerey“ und notierte dort 50tältıg, w1e INa  - olz geschicktesten vergolde un polıere. Als sıch die unab-
weıisbare Notwendigkeit ergab, den hölzernen, baufälligen Kırchturm
und sich das Kloster weder Architekten noch Baumeıster eisten konnte, griffselbst Stift un Rıchtscheit und erbaute von 16372 bis 1637 MIt der Hılfe der
Bauern AaUus der Umgebung un der Bauleitung se1nes eigenen Bruders einen
ucNn, orıginellen urm .  18 Als ob vorausgesehen hätte, da{ß dies nıcht seın etzter
Bau SCWESCH sel, legte sıch das „Baubuch“ A iın welchem alle se1ine Bauten und
dazu diıe Neuerwerbungen vermerkte und Jeweıls durch ıne farbige Tuschzeich-
Nung illustrierte*”. Der urm 1m Bau un der fertige urm siınd die ersten größeren
Zeichnungen. Bereıts Kirchturm VO'  5 Weyarn tauchen ovale Fenster, SOß.
„Ochsenaugen“, un als Schmuck Steinkugeln auf.

1635 baute das Bräuhaus, 1637 einen Anbau die Propsteı, 1638 eın Bad
1647 entstand die Marıahıiltkapelle, 1645 eın Gastzımmertrakt un 1mM Jahr darauf
eın grofßzügiges Schul- un Seminargebäude, ın welchem noch heute die Volksschule
des Ortes untergebracht 1St  o 1le Bauten zeichnet säuberlich und MIit berechtig-
te  3 Stolz 1n seın Buch, schreibt die Jahreszahl dazu und ein1ıge Bemerkungen;überall sieht Ina  — auch seiın Wappen angebracht und die Buchstaben
Valentin, Propst Weyarn und reichlich Steinkugeln und Ovaltenster als
Schmuck

Nach der Inkorporation der aufblühenden Walltahrt Weihenlinden steht der
Bau der Walltahrtskirche bevor; Propst Valentin zögerte nicht, sofort damit be-
ginnen””. 1653 bis 1657 dauern die Arbeıiten und entsteht ine reizvolle Wall-
tahrtskirche mit we1l Zwiebeltürmen, einem großzügigen Umgang un mit dem
Einfall, die Gnadenkapelle 1m Inneren stehen lassen und die Basılıka über S1e

wölben, wIıe das bereits 1n Einsiedeln geschehen WAar und w1ıe auch die Naus-
geführten Pläne für Altötting vorsahen.

Autftallenderweise 1Sst Weihenlinden nıcht 1m Baubuch des Propstes eingetragen,
auch On xibt keine direkten Quellen dafür, da{ß auch dieses Bauwerk selbst
entworten hat Dıie Tradıtion jedoch nın Propst Valentin als Architekten, N1ır-
gendwo taucht eın anderer Baumeiıster auf, un Bau finden sıch überreichlich
Ovaltenster, die Eigentümlichkeit des Prälaten. Angesıichts der vielen Bauten
schlıefßlich, die Propst Valentin Steyrer eigenhändig entworten hat, darf Ina  - ıhm
ohl z1iemlıch sicher auch Weihenlinden zusprechen.

Von dem nämlichen, ganz persönlıch gefärbten Interesse für „seinen“ Bau hören
WIr auch bei Propst Herkulan Karg VO'  3 Dıiefßen. Er übernahm VO  3 seiınem Vor-
ganger den nahezu vollendeten Rohbau der Klosterkirche. Nur die Wölbung stand
noch Aaus. Propst Herkulan War unzufrieden, ıhm gefiel] das Ganze nıcht. SO wandte

sıch Johann Michael Fıscher Uun: übergab ıhm den Bau Vorher aber ging
1731 mit dem großen Architekten aut Studıienreise, sıch „anderweıitig 1mM Land
Bayern diejen1gen Kirchengebäude, welche VOTLT anderen den Vorzug haben, NZU-
sehen« 22

17 Bergmaıer, Steyrer 61
18 Ebda 55
19 „Baubuch“ OA  z Weyarn 466
20

21
Abbildung bei Bergmaıer, Steyrer
Bergmaıer, Steyrer Grundrifß Abbildung
Hauttmann, Baukunst
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Was noch VOL hundert Jahren dem Weyarner Propst möglich War, 1St Jetzt, miıtten
1m Rokoko, nıcht mehr mit der Würde des Prälaten vereinbar. Er erwıiese seiınem
Kloster eiınen schlechten Dıenst, würde erniedrigen, na  .  hme sich nıcht einen
Architekten; INa  } würde glauben, onne sıch nıcht leisten! ber obwohl
den Bedeutendsten anwiırbt, den erreichen kann, begnügt sıch nıcht damit, in
der Prälatur die Rısse vorgelegt bekommen. Er möchte sich 1m Lande umsehen,

se1ıne Vorstellungen prüfen und seıne Pläne formulieren. Er sucht Ver-
gleichsmafßstäbe, informiert sıch darüber, Was „Mode“ 1st. Fischer aber darf
darauftfhin den Bau bis ZU Fundament abtragen, un 1n Dießen wächst ıne Kırche
auf, die 1M olk „der Hımmel“ heißt Wıiıeder 1st unmöglıch, etztlich auch
müßig, den Anteıl der beiden Persönlichkeiten Plan und Gestaltungsidee abzu-
SreNZEN.

Bauen WAar ıne natıonale Leidenschaft. Es stand selbst einem Prälaten gut A
WEn MIit Zıirkel und Richtscheit umzugehen wußte. Abt Robert Pendter VvVon
Raitenhaslach erhält 1in der Leichenrede““ hohes Lob, „weılen in der Architectura,
Geometrı1a, Geographia, Zeichnung, Mahler-Kunst, un dergleichen ohl ertahren
Warce, nıt allein VOTL alle Gebäu die Rıß un Delineationes selbsten machte, sondern
auch o  ber die dem Closter hier und iın Österreich zugehörige Gütter ohl SC-
denckte Mappen, un! Landkarten verfertigte“. Der Überlieferung nach sollen auch
die Entwürte ZUuU Heıiligen rab VO'  ; der and dieses Abtes stammen“*.

Von Abt Cajetan Scheyer] VO'  3 Attel (1703—1723) heißt ebenfalls, habe
die große Klosterkirche selbst entworten. Der Chronist VO  a Attel, der letzte Abt
des Klosters, schreibt: „Insıgnes eti1am architecti Ecclesiae NOSTIrae tabricam ita
saeplus demiratı SUNLT dilaudarunt, ut 1US deliıneatorem directorem Ca1etanum

c 25abbatem architectonices cıvılıs peritissımum fuisse dixerint
Vermutlich hat dieser Eıntrag dazu geführt, 1m Abt den Architekten sehen“.

Aus Hınweisen 1ın den Bauakten VO'  - Herren  1emsee un nach Stilvergleichen mit
einıgen benachbarten Gotteshäusern kommt die Forschung jedoch heute dem
Schluß, da{fß sich bei der Klosterkirche VO  - Attel eın Werk des Grafinger
Maurermeıisters Thomas Mayr handelt. 1€ Angabe, Abt Cajyetan Scheyer]l habe
den Kırchenbau selbst entworfen, 1St ohl verstehen, da{fß dem Baumeıister
das „Programm“ (Wandpteilerkirche MIt Emporen USW.) N  u vorschrieb“““.

ber den spezifischen Bedingungen, denen das Bauen 1ın der Barockzeit WwWOor-
ten WAar, dürten WIr nıcht VErSCSSCH, da{fß esganzallgemeine Probleme

denen siıch jeder Bauherr allen Zeıten gegenüber sieht.
Da 1St 1n erster Linie der Papierkrieg mMit den Behörden, besonders aufge-bläht 1mM schreibseligen achtzehnten Jahrhundert. Dıie einmalıge Eingabe des Bau-

gesuches genugt kaum; InNnan mu(ß mahnen, nachfragen und warten, bıs sıch die
2 (5B) Leichenrede auf Abt Robert Pendtner VO'  3 Raıtenhaslach 1756

Krausen, Raıtenhaslach. Kunstführer Schnell und Steiner Nr. A München Aufl
1964, 13

OA  z Chronik VO  3 Attel, Von Abt Domuinikus Weinberger, 1810 tol Es heißt
Ort übrigens auch, da: Abt Cajetan mit allen Mitteln verhindern wollte, da{ß seın Name
irgendwo 1m Gotteshaus verewigt würde: Absidi qQuum 1lo absente inscriberent: Caietanus
aedıficavit, inı1ur1am fieri aucCctioOre Deo P11SSIMUS Abbas, deleri 1Ussıt verba, haecque
substitu1: „Dıvına providentia aedificavit sıbi hanc domum“.

26 Hartıg, Oberbayerische Stifte
'] Bomhard Kunstdenkmäler I1 449 Anm.

23%



einzelnen Dıienststellen „umbstendliıch benommen“ haben Besonders bei eiınem 1tt-
schreiben einen Zuschufß heißt „patientia“ üben.

Dıiıe Zeıiten sınd vorbeli,; 1n denen INa  - sıch noch den alten, abgedankten Her-
ZOS Wılhelm wenden konnte, der VO  - seinem Ruhesitz Aaus seiınen geliebten
Walltfahrten un Klöstern SCrn einmal zukommen 1e6 Als Abt Davıd
Aıchler (1588—1596), der „Herr VO Heiligen Berg“, 1596 iıne Bauspende für
einen uecen Maierhot erbittet, schickt mi1it seiınem Gesuch gleich eın Fa Tıroler
Weın mi1t. „n der Still“ schießt der Herzog sotort 500 VOIL, verspricht dazu
noch Nachschub, doch dürtfe in München nıemand davon erfahren. Aufßerdem
edankt sıch herzlich: „Der oth Weın hat meıner Gemahel un mir Sarl ohl
geschmeckt, un: seynd villens, den selben bey euch beßer selbst versuchen,
wollet iıhn derohalben tein sbaren, und Wann WIr dahın khommen, solle
11ISCIC Leuthe der 500 halber khein meldung geschehen““”.

Propst Johann VO  - Bernried raucht ine Bauspende gerade 1n den härtesten
Kriegsjahren: „Obwohl die ohne das mit csehr vıllen hochwichtigisten g-
scheftten beladen, mit diesen meınıgen vertrißlichen Lamentationibus billichen VOI -
schonen sollen, haben miıch doch die MI1r un meınem Armen Convent nuhnmehr
al viel anrennenden außeriste Necessıteten bezwungen «Z, Immer un
ımmer wieder wırd P  vertröstet, oll „gedult“ aufbringen, den Landesherrn „NIt
mehr melestirn“. Seine Hartnäckigkeit aber macht sıch ezahlt Propst Johann C1I-
hält seinen Zuschufß.

Ärger mi1it der Nachbarschaft hat der Weyarner Prälat Valentin Steyrer””. Beım
Abtragen des baufälligen Kırchturms und Ausheben des Fundaments ZUur Er-
weıterung des Chores WAar ıne Chorwand eingefallen; der Schaden betrug kaum
mehr als Q  8 Schuld daran WAar die Nachlässigkeit eınes Maurers. Dieses kleine
Malheur genugt dem Pfleger VO  - Aibling, der oftensichtlich dem Prälaten nıcht
Sanz wohlgesinnt 1lst, einer Anzeıge den Kurfürsten“. Der Propst mache
Schulden, heißt C5S, das Kloster hätte mehr davon, die „zıiemblich starken
Gepey“ unterlie{(ße. (Ganz ohl 1St dem Pfleger aber bei der Anzeıge nıcht g-
1; habe den Vortall auch 1Ur eshalb gemeldet, „auf daß seiner
eıt entschuldigt se1ın khint

Aus München erläßt Ina  $ natürlich sofort einen Baustop Der Prälat aber kann
sıch rechtfertigen”. Er schreibt: „Khan gleich hierauß anderst nıt verspuüren, AIß
das solches hinderuckhlich, un verclainerliches Angeben aufß Aınem uf miıch SC-
tafßten eiıd unnd Mifßgunst der jenıgen, welche MI1r meın hiebey WI1Sse Gott
selbst Angewendte Vielfeltige Harte Mücehe unnd Arbeıt, Auch durch meın
ohne Rhuemb melden angesteltes eingezogen nnd gespärıiges Haußwesen,
auch meıne selbsten Abbruch, nıt VEISCHNECN mögen Kans bey meınem Ge-
wıssen a  N, da{fß ich noch bıf dato Aınzıgen heller oder Pfennig ut Interesse nıt

CLufgenommen. Auch Niemand MI1t warheit anderst wırd dASsch khindten
Unbefugten WAar der Zutritt Zur Baustelle auch damals verboten. Die Jungen

Fratres Clericı, die einem Sonntag, als weıt und breit kein Arbeiter sehen
Wal, in der Stitftskirche Rottenbuch auf die Gerüste stıegen, 1elten sıch für „be-

Sattler, Andechs 315
StObb VO Oktober 1640

() StObb 813/10
31 StObb 813/10 VO Jun1ı 1628
32 bda VO: August 1628
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fugt  u88' Damals, 1741, WAar das N: Innere der Kirche verschalt: eın Wesso-
brunner Stukkatorentrupp Joseph Schmuzer verwandelte die gotische Ptei-
lerbasilika ın einen prächtigen Rokokoraum, Matthäus Günther malte dann die
Fresken.

Bevor die „Ausgibsung“ beginnen konnte, mußten ZUuUerst die gotischen Rıppen
abgeschlagen werden. esonderes Interesse ftanden bei den Handwerkern dıe
großen Gewölbeschlufßßsteine, die als Rosen gestaltet a  N, „aber nıt ad ınvyıdıam
Phıdiae“ Dann hatten sıch die Wessobrunner die Arbeit gemacht. Im Kloster
WAar mMan natürlich neugıler12, w as u  e  ber dem Gerüst VOTLT sıch 21Ng; die Jungen
Stiftsherrn beschlossen nachzusehen, un: stiegen „aufft gemeldtes gerist Cur10sa
Br V1t10sa curıosıitate da würdt aıner miıt aınem Hammer gepöckhet haben
aınıge obgesagte Nöstlern (=Rıppen), da dann aınıge solche gyrobe Staiın herunter
gefallen et Fr. Albertum subtilıter gestraiftet, welcher aber durch solche
grobe subtıilıtet hätte eichtlich khönen exanımıret werden“. Der Propst verbot
daraufhin, „da SONSILEN Sar eichtlich auch aın atalıs Casus sıch khunte eraıgnen“,
allen Konventualen StrCeNgSTENS, das Gerüst betreten. Wer dagegenhandle,
MuUsse MmMiIt dem Entzug se1ines Quantums Weın rechnen.

Er selbst aber stieg oft hinauf.  9 besonders als schon die Fresken entstanden, und
sah gewöhnlıch zwischen elt und zwölt Uhr vormıttags bei der Arbeit Ge-
legentlich schickte auch 1Ur den leinen Kämmerlıng hinauf, »” stimularentur“.

Propst Clemens mu{ßte sıch nıcht blo{fß über seine vorwitzigen Konventualen
argern. Als wel Säulen bei der Sakriste1 abgehauen wurden, unterließen die
Arbeıter seinem grofßen Unmut, Wasser aufzuspritzen. FEıne ungeheure Staub-
wolke erfüllte die Kırche, un der Konvent flüchtete Komplet un atutın iın
den hinteren hor“ Eıne unangenehme Überraschung erlebte der Prälat auch,
als ıhm eın Faßmaler iıne unerwartet hohe Rechnung präsentierte. Jener kam
nämlich VON „der churfürstlichen Mallerey München, allwo Er das Sparren Nıt

c 35practicleret, dahero Reverendissimus gesaget, Er brauche vıll Goldt
Verdrußfß MILt Handwerkern und Künstlern blieb ohl kaum einem Bauherrn

erSpart. Beim Neubau der Domstiftskirche Herren:  1emsee entstand eın Streıt
zwischen dem Münchener Hofmaurermeister Caspar Zuccallı: un seinem ehe-
malıgen Palıer Orenzo Sciasca”. Zuccalli hatte seiınen Palier ZU Bau der
Ptarrkirche 1ın Traunstein abgeordnet. Während dort beschäftigt WAar, über-
nahm ohne Vorwissen se1nes Vorgesetzten den Kirchenbau 1n Herren  1emsee.
16/7 erreichte Zuccallı, da{fß Sc1asca dıe Arbeiten autf der Insel verboten wurden.
Propst Rupert Kögl, der den Zuccalli-Palıer ın Iraunstein abgeworben hatte,
mufßte den Streit schlichten helten.

7 wischen den Klosterknechten un: den Italienern gab noch öfter Reibereien.
Im Wirtshaus VO  — Urtahrn anntfe Christoph Hamberger den welschen Baumeister
Scı1aca einen „Schelm“, „und wWann nıt baldt Aaus dem wihrtshaus Sansecnh
WEerIC, wolt Er ıhme eın Maulltaschen gegeben haben“ YSt während der Ver-
handlung Sc1asca hatte SCn dieser Beleidigungen geklagt verglichen sich
die beiden.

OA  z Rottenbuch 80 5S, 534 Vgl Mois, Rottenbuch Dort die auge-
schichte und Auszıierung.

OA  < Rottenbuch 80 S, 538
Ebda 551
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Dıe Maler Carnutsch und FEder wurden VO  —3 angetrunkenen Klosterknechten
nach einer Hochzeitsfeijer 1n der Klostertaterne angepöbelt, worauft diese, ebenfalls
betrunken, ihren egen griffen un einen der Knechte zusammenschlugen,
dafß einen Bader autsuchen mußte?‘.

Eder WAar auch 1697 ın ıne tätliche Auseinandersetzung mit eini1gen Klosterbe-
diensteten ”  Nn entblesung der Degen“ hineingeraten, mit iıhm der Salzburger
Orgelmacher Egedacher. Diesmal erschien der Propst persönliıch 1n der Diener-
Aderlaßstube un brachte die Streithähne durch Schläge mit einem O  senziemer
Zur Raiıson. Allerdings verübelte InNnan ıhm dies spater als unwürdiges Betragen”.

Neben Rottenbuch, der Stiftsdekan Joachim Hoftmair 1n seiner Beschrei-
bung des Weihers Sprengelsbach quası nebenbej über die AN.: Barockisierung
der Stiftskirche berichtete, g1bt auch tür die Kirche VO  3 Fürstenzel]l iıne WwWert-
volle Beschreibung. Im „B eines unbekannten klösterlichen Ver-
assers 1St uns dıe anzZ! Baugeschichte dieses Gotteshauses erhalten, VO' Werden
des Planes bıs Zur Weihe“. Mıt sorgfältiger un oft recht spiıtzer Feder berichtet
der Chronist über die Jahre VO  3 1738 bıs 1748, in denen Abt Stephan Mayr

mancherle1 Schwierigkeiten den Neubau durchtührte. Dieses seltene oku-
mMent iıllustriert besten Freud und Leid eınes arocken Bauprälaten.

Wır hören hier auch einmal ıne ganz nüchterne Stimme, die u1ls der Wırklıch-
keit näher bringt als die vielen nach den Gesetzen der Rhetorik komponierten
Reden un „offiziellen“ Chroniken. Bıs 7uletzt lassen die Zwischenfälle und Un-
vollkommenheiten nıcht Aaus und auch der hohe est- und Freudentag der
Einweihung 1st weıt VO'  — Pomp und kunstvoller Festkultur entternt. Unser
Chronist aßt uns einen Blick ftun aut die Alltäglichkeit der zehn Baujahre
Fürstenzell: „Es War der Fınger Gottes, der das Herz des damahl schon 1n das

Jahr höchst Löblich un: glückhseligst Regierendten Herrn Abbtens Stephanı
berühret un: einem weıt aussehenden Werkh, als da ware eın Kürchen-Bau

FürstenZell Sanz wunderlıch dısponirt; darzue aber auch die Kräftn sowohl
inn- als Ausserlich erthailet hat40

Der mittelalterliıche Bau WwWar altersschwach. Abt Stephan wandte sich den
Maurermeister Stadtamhof, Joseph Wolft, der gerade drüben in Aldersbach be-
schäftigt war und bat ihn, „hiesige ürch 1ın Augenschein ecinmen ob nemlıch
un: wıe eın Form dareın bringen ware . Wolft besah sıch die Kırche. Neubau
oder Umbau? „LEs schien aber 1nNs harb, als das ander“. Er schlug VOT, beides
durchzurechnen, die Reparaturkosten und die Auslagen be] einem völligen Neu-
bau

Bereıits einen Monat spater lag der Plan der Kirche VOTL, denn Wolft zeıigte
sıch dem Auftrag außerst interessiert. Der Prälat wollte sich nıcht sofort fest-
legen. Er ieß dem eister drei Max d’or auszahlen un vertroöstete ihn über den
VWınter, „bis der ust eiıner ürch 1im Gemüth des Bauherrn würde SrEeSSCI
werden“. Schon 24 Januar des nächsten Jahres meldete sich Wolft MI1It einem
Palier 1n Fürstenzell, ” früh bey Handt SCYN, 1M Fall 1m Wündter
die gyuette Gedankhen nıt eingefroren, ohl auch vigiliren, Ww1e Er ohl
Ursach hatte. Damıt Ihm nıt jemand anderer mecht reindanzen Wıe schaute
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also „NIt darein, da Ihme 16 Raißkosten ausbezahlt, un: ganz höflich
bedeutet wurde, der Gnädıge Herr SCYC nach reiftster Überlegung andern uns  o
worden?““*

Inzwischen WAar nämlich Joseph Mathias GöÖtz, der Bildhauer AUS Passau un
„Astımiırter Architeckt“, 1mM Kloster erschıenen, ” passant“, wıe S „IMNMUET-
masslıch, sıch seiner Gewohnheit nach insınuleren“, w1ı1e Bauchronist
emerkt. Man legte ıhm die Wolftschen Rısse VOVT. Er wußte aber selbe mMi1it seiner
bekandten Suada solcher gstalt verwerfen, das, schön sıie ANSAaNSS schienen,

schädlich 1ezt erkennet wurden. Wan Inan disen Rıl nach bauet, wiıird InNnan

mehrer Maur als ürch bekommen Freilich! ware nıt darum thuen,
das INan eine Vestung, sonder ıne ürch wolt bauen“.

Abt Stephan jeß sich überzeugen und nahm se1n Angebot d} einen Ent-
wurt anzufertigen. Am März schickte seinen Rıß erüber, iıllumiıniert,
koloriert un bereits mit angedeuteten Deckengemälden. An der Mauerdicke Wr

eın ganzer Schuh eingespart worden, W as sich natürlich auf die Löhne und den
Materialbedarf zünst1g auswirkte. Dıies WAar aber auch der einz1ge Vorteıl; On
War Wolftschen Plan überhaupt nıchts verändert worden.

(3Oötz War Biıldhauer, und der Bauchronist hatte sofort erfaßt, dafß VOTL allem
möglichst viele Arbeiten Aaus seiner Werkstatt unterbringen wollte Immerhin,
dünnere, elegantere Wände und dazu noch Ersparnisse Taglohn und Material:
diese Vorteile überzeugten. (3Ööt7z erhielt den mündlichen Akkord für die Oberin-
spektion; als Öörtlichen Bauführer empfahl den Passauer Maurermeister Thomas
Gärtler.

Im Frühjahr Wolft WAar inzwischen hinauskomplimentiert worden be-
annen die Aushubarbeiten. Weıl der Prälat gerade ın München weıilte, f1el die
Feıer ZUur Grundsteinlegung Aaus. Gärtler deponierte 1M Fundament 1Ur „eIn Bixl
M1Lt geweychte Sachen“ Heftige Sommergewitter behinderten die Arbeit; einmal
regnete stark, da{ß „dıe Mälter Drög herumgeschwummen“*”, Mıt dem Ab-
bruchmaterial wurde gleich das Fundament aufgemauert. Verwundert stellt der
Chronist fest, dafß die Maurer »”  1€ N: alte ürch haarklaın verbrauchet“.

Eın besonderes Lob verdienten die tünf, sechs Frauen, die den Mörtel en.
Sıe fleißig, „daß inNna  3 selten einen Maurer Mälter klopfn oder
schreyen gehört“. Einmal schloß Inan auf der Baustelle ıne Wette ab, w1e schwer
eın einziger, gefüllter Mörteltrog sel. Er WwWoß über vierz1g Pfund, 1ne gewaltige
ASt tür die „Mälter-Weiber“! „Vor schwäre Arbeith haben s1e hoftentlich 1n
jener elt noch Lohn einzubringen gehabt. Sıe syndt auch alle Sar bald darum
geralset, indem NUur ıne die schlimme Krüegszeıitt überlebt“.

Mıt dem fleißigen Passauer Maurermeiıster konnte das Kloster zufrieden se1n.
Anders aber MIi1t dem Architekten. Den Bauchronisten argerte überhaupt, dafß
INa  - beiden Lohn zahlen mufßßste, dem Maurermeıister un dem Architekten, der
in Wirklichkeit Nnur höchst selten nach Fürstenzell heraufkam.

Es dauerte nıcht lange, da hatte auch Abt Stephan „Beyde vermerkhten
gar bald, w1e vıl geschlagen“. Sıe erhielten 105 und vier
Scheftel orn nach Münchener Ma{iß und wurden entlassen. Wütende Drohun-
SCH und eın grober Brief des Maurermeisters das etzte, WAas der Chronist
VO  - ihnen sah“*.
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Das Baujahr WAar herum un Fürstenzell hatte bereits We1l Architekten
erlebt. Jetzt begab sıch der Prälat nach München un: bekam Gelegenheit, „mMit
dem VO  = Vıler Experience berüemten Miıchael Fischer, MaurerMaıister 1n
München, warnach die Zähn eın eıit her sqhon gewasseret, anzubinden. Dıiser
liesse hierzue siıch nıt vıl bitten, sondern schon wıissend VO  - hiesigen Kürchen Bau
addressierte siıch selbst Gnädıigen Herrn, tragete seine Dıenst 28 und eınen ganz
raisonablen accord“. Man wurde schnell ein1g. Fischer lieterte eınen Rıss
und schickte Anfang April seinen Palier, Martın Wöger VO' der Au 1n München,
als örtlıchen Bautführer. Der machte sıch gleich die Arbeit, „T1Sse 1ın der
ürch solcher gestalten das ınwendiıg nıt eın einz1iger Stain VO'  - fertiger rchi-
LtecCLuUr des GÖözens geblieben““*, Noch 1n diesem Sommer gelang C3, ” jedermanns
Verwunderung“ die Kıiırche Dach bringen. Darüber freute sıch nıcht 1Ur
Abt Stephan, sondern auch Fischer, der NUuUr reimal 1ın Fürstenzell SCWESECN.

Mıt der Beischaffung des Sandes Schwierigkeiten verbunden. Rund
Fürstenzell yab keine ordentliche Sandgrube. Iso entschloß sıch der Abt;, den
Waldmeister des Hochstifts Passau bitten, da{fß das Kloster Aaus seınem Gebiet
eın paar Fuhren Sand haben könnte, „der maınung, eın schlechte sach als das
1St, SCYC solche Ehr bezahlt Dıie Abschlag hielte Ina  $ Vor Scherz:
Ma  — 1SS die Augen S0 weıtter auf, da INan M1t alles Vorstöllung nıchts
anders erhalten kunte, als das beym Hot Rath 1n Passau müßte angehaltencc 45werden

Blıeb also nıchts anderes übrig, als eın Memori1al dahin abzuschicken. Dıie
Antwort kam reichlich spat: „  eıne Hochfürstl Emm concedirten War gnädigst
die benötigte Fuhren Sand, 1ıedoch mMiıt disem Bedeuten, das sıch der Gnädige Herr
SAamnt SanNzZCN Convent oll reversıren, das solches 1Ur auf PUr hegster nad un

keiner andern tolg erlaubet SCY Da Warlre keine Antworth die beste. In der
att. eh als INa  - VO khostbahrer nad hat wollen profitiren, hat INan
lıeber den Sand 1m BachDas erste Baujahr war herum und Fürstenzell hatte bereits zwei Architekten  erlebt. Jetzt begab sich der Prälat nach München und bekam Gelegenheit, „mit  dem von Viler Experience berüemten H. Michael Fischer, MaurerMaister in  München, warnach die Zähn ein Zeit her schon gewässeret, anzubinden. Diser  liesse hierzue sich nit vil bitten, sondern schon wissend von hiesigen Kürchen Bau  addressierte sich selbst an Gnädigen Herrn, tragete seine Dienst an, und einen ganz  raisonablen accord“. Man wurde schnell einig. Fischer lieferte einen neuen Riss  und schickte Anfang April seinen Palier, Martin Wöger von der Au in München,  als örtlichen Bauführer. Der machte sich gleich an die Arbeit, „risse in der neuen  Kürch solcher gestalten um. das inwendig nit ein einziger Stain von fertiger Archi-  tectur des Gözens geblieben“*. Noch in diesem Sommer gelang es, „zu jedermanns  Verwunderung“ die Kirche unter Dach zu bringen. Darüber freute sich nicht nur  Abt Stephan, sondern auch Fischer, der nur dreimal in Fürstenzell gewesen.  Mit der Beischaffung des Sandes waren Schwierigkeiten verbunden. Rund um  Fürstenzell gab es keine ordentliche Sandgrube. Also entschloß sich der Abt, den  Waldmeister des Hochstifts Passau zu bitten, daß das Kloster aus seinem Gebiet  ein paar Fuhren Sand haben könnte, „der mainung, ein so schlechte sach als das  ist, seye um solche Ehr bezahlt genug. Die erste Abschlag hielte man Vor Scherz;  man riss die Augen um So weitter auf, da man mit alles Vorstöllung nichts  anders erhalten kunte, als das beym Hof Rath in Passau müßte angehalten  «45  werden  .  Blieb also nichts anderes übrig, als ein Memorial dahin abzuschicken. Die  Antwort kam reichlich spät: „Seine Hochfürstl. Emm. concedirten zwar gnädigst  die benötigte Fuhren Sand, iedoch mit disem Bedeuten, das sich der Gnädige Herr  samt ganzen Convent soll reversiren, das solches nur auf pur hegster Gnad und  zu keiner andern folg erlaubet sey ... Da ware keine Antworth die beste. In der  Thatt, eh, als man von so khostbahrer Gnad hat wollen profitiren, hat man  lieber den Sand im Bach ... durch reittern, und von Weibern in Schäfln auf die  Strass heraus tragen ... lassen“.  Die Kirche stand im Herbst des Jahres 1740 schon unter Dach. Der Palier  Martin Wöger wollte noch die letzten schönen Tage ausnützen und schlug, ohne  sich mit Fischer zu besprechen, das Gewölbe des Chores an. Da der Mörtel noch  nicht abgebunden hatte, erschienen plötzlich gefährliche Risse im Gewölbe. Schließ-  lich mußte Fischer selbst kommen und durch Schlaudern retten, was zu retten war.  Und es entstanden, bemerkt der Chronist ungehalten, wieder unnötig hundert  Taler Unkosten.  1741 wurden die Kapellen eingewölbt, ein Teil der Mauern verputzt und der  Chor für den Maler hergerichtet. Da gerieten der Palier und der Stukkateur an-  einander. Der Palier „hat sich durch sein Wohlverhalten beim Gnädigen Herrn so  hoch in Credit gesezet““® und viele Geschenke und „Kennzeichen seines aestims“  bekommen. Er fürchtete daher, der Stukkateur Modler könne ihn verdrängen.  „Der Chagrin des Baliers kame so weitt, daß er gar erkrankhet und Böthligerig  worden. Dort mueßten vil verschlukhte brokhen heraus, ohne das mindeste von  seinen verdrießlichkheiten seinen rothen Haaren zuzuschreiben  . Vor seiner  Abraiss rächete er sich noch an hiesigem Hausknecht, den zwey seiner Münchner  * Ebda. 8.  %® Ebda. 55£.  * Ebd. 10 f.  238durch reittern, und VO  w} Weibern iın Schäfln auf die
Strass heraus tragen lassen“.

Dıie Kirche stand 1m Herbst des Jahres 1740 schon Dach Der Palier
Martın Wöger wollte noch die etzten schönen Tage ausnutzen un schlug, ohne
sıch MmMIt Fischer besprechen, das Gewölbe des Chores Da der Mörtel noch
nıcht abgebunden hatte, erschienen plötzlich gefährliche Rısse 1m Gewölhlhbe. Schliefß-
liıch mu{fste Fischer selbst kommen un durch Schlaudern FrettenN, W as retten WAar.
Und entstanden, emerkt der Chronist ungehalten, wieder unnöt1ig hundert
Taler Unkosten.

1/41 wurden die Kapellen eingewölbt, eın Teil der Mauern un: der
Chor für den Maler hergerichtet. Da gerieten der Palier un der Stukkateur -
einander. Der Palıer „hat sıch durch se1ın Wohlverhalten beim Gnädıgen Herrn
hoch 1n Credit gesezet““ und viele Geschenke un: „Kennzeichen se1nes aestims“
bekommen. Er türchtete daher, der Stukkateur Modler könne ıhn verdrängen.
„Der Chagrin des Balıers kame weıtt, daß Sar erkrankhet un Böthligerig
worden. Dort mue{fßÖten vıl verschlukhte rokhen heraus, ohne das mındeste VO
seinen verdrießlichkheiten seinen rothen Haaren zuzuschreiben Vor seiner
Abraiss rächete sıch noch hiesigem Hausknecht, den ZWEY seıiner Münchner
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Maurer auf dem Weeg VO'  3 Würthshaus zuruckh 2a1n abgepriglet, un manche
blaue Fenster eingesezet“.

nzwischen hatte sıch der Krieg ausgebreitet. Der Bau ruhte N: drei Jahre.
1744 „der rüeg hat sıch Rhein hinaus SCZOSCN un: ZUE Arbeith Luftt g-
macht, vill INa  -} 1Ur gewolt“.

Der Palier, den Fıscher 1U schickt, 1St eın unmöglicher Mensch Das Kloster hat
großen Ärger miıt ıhm )as auttallendste aber 1St, da{f(ß sich Fischer cselbst 1ın
Fürstenzell ıcht sehen afßt Als 1M Auftrag der Regierung nach Vılshofen
reiste, Von Nur eın Sprung nach Fürstenzell erüber SEeEWESCH ware, Ver-
zweıftelt Abt Stephan ihm Sollte schon wıeder einen aumelıster
suchen müuüssen ”

Der Prälat wartiete noch eın Jahr. Dann sah sıch erneut Er stellte eiınen
Maurermeıster eın „den VO'  3 Pergham, der sıch ehender wırd eingebildet haben,
Burgermeıister Passau als Maurermeıister hier werden Es hat aber schon
wıieder gefählet! Er und seıne Maurer, deren drei mitgebracht, seyndt oft,
als ihnen beliebet, un lang ausgeblieben, das eın schlechter Undterschid DC-
11, ob INa Ss1e gehabt oder nıt. Bıs S1e endtlich ganz seyndt unsichtbar WOI-
den Und dises 1St der Abschid des etzten Maıiısters. Wıiıe WUur:  es ohl der 6te
gemacht haben? Kosten also die aıster 664 AAy das seyndt theure
Herren!“*

Jetzt machte sich der Pflasterer die Arbeit. Von beiden Seıten her legte INa  —
die Platten, „das wıe INa  - mıiıtten ın der ürch M1t dem pflastern gekommen,

cc 458keıin steiın mehr ZU anderen Was blieb übrig, als ein1ıge Platten
behauen, daß S1e doch noch ın die unregelmäfßigen Lücken paßten. „Wer das
Pflaster SCHAUCK betrachtet, wırd den Fähler, und gebrauchte ıt] finden Das
beste 1sSt, das Nıt iederman 1n die Augen talt“

1746 WAar die Kırche weıt fertig, dafß INa  - s1ie bereits eintach benedizieren
konnte. Auch miıt Fischer hatte sıch die Sache wieder eingerenkt, wle, das erzählt
der Chronist nıcht.

Nun oing die Ausschmückung un Einrichtung. Johann Baptist Modler
arbeitete den Stuck Der Bauchronist berichtet über ihn:* „Eın gyuetter un: Unl
maın fleissıger Arbeıther, aber niemahl alster VO  3 eiınem SIOSSCH Werkh, als
ıne üurch ISt, absonderlich nach dermahligem SO lang Hoffinung g-
habt, den Hochaltar überkommen, WAare 1n seiın humor passable, nachdem
aber sehen mil1essen, das derselbe VO'  - olz AaNgESTITCNST werde, 1St erhartet w1e
se1ın Materıe, die sıch nıt mehr arbeithen asset, nachdem Ss1e übergangen worden“.

Nur noch die großen Deckenfresken vergeben. Fischer, ohl CI-

fahren, let Johann Baptist Zimmermann, einem „ VON vielen Haupt-arbeitten
SCI berüemter Mann, hierher schon darum der Tauglıchste, weıl als Hot-Stukha-
tOr Von München, nNıt dıe ürch selbsten übernehmen, weniıgst dem noch
nıt ohl ertahrnen Herrn Modler Maas und Ordnung geben 1ın Stand weTe.
Es machte aber seın alter un!: der Ppraegusto VO'  $ eın und anderen unanständı-
SCIHl Dıngen vıl bedenkhens, das sıch der Gnädige Herr nNıt resolvieren können
selben 1. Datür hätte sollen werden Bartholomeus Altomonte, eın
Lınzer, der das Wort schon viel als gehabt. Gott verhengte aber, das, als der-
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selbe konte, der Krüeg nıt 1esse, da aber der Krüeg liesse, derselbe nıt konte mehr
cc 51solche Arbeith aut sıch eiInmen

Inzwischen war das Jahr 1744 gekommen, und INan wußte immer noch nicht,
W C} INa  $ dıie Fresken übertragen wollte. „Eın schlechter wWAarTfe nıt anständıg, eın
gyuetter nNıt leicht bekommen“.

Man erinnerte sıch, dafß schon GÖötz einen Vorschlag gemacht hatte und WAar
Paul Troger, einen 1n Wıen ansässıgen, berühmten Künstler. ISt zögerte Abt
Stephan, da MIi1t (Öötz nichts mehr tun haben wollte, nıcht einmal miıt einem
Mann, den ıhm dieser empfohlen hatte. Dann aber wandte sıch doch ihn. da

nıemand Besseren mehr auftreiben konnte. Dieser WAar auch einverstanden,
mufite aber nach wenıgen Wochen wıeder absagen, da VO Hoft mit Beschlag
belegt worden sel. Er empfahl aber seinerse1its seınen Kompagnon, den Maler
Jakob Zeıiler Aaus Reutte, Tirol, Preisträger der Akademien VO'  - 1en un Rom

Im April 1744 kam Zeıler nach Fürstenzell un: machte sıch daran, die Fresken
noch ın diesem Sommer fertig bringen. Dann aber erkannte CIy, dafß auch die
Kırche 1in diesem Jahr noch nıcht fertig würde un: ijeß sotort 1n seinem Fleifß
nach, „damıt Nıt eın Arbeith VO  - NUur einen Sommer heissete, nachdeme durch
die berühmte Asam schon hergebracht, das tast nıchts wolte geschäzet werden,
W as nıt langsam und vıl Jahre Arbeicth ware Es hätte der Gnädıige Herr
gleichwohl SCIN gesehen, das ohngeachtet die ürch selbst nıt, doch die Mahlerey
fertig wurde, 1ın billiıchem bedenkhen, das bey weıtt aussehende Zeit-läufften
allzeıit besser ware, ich hab, als ıch hätte. Herr Zeiler hat auf einmal das haim
wehe solcher gestalten bekommen, dafß nıt mehr auf halten SCWESCNH. [Er ]
verraıste MIt dem Lob, vıl on dise Vırtuosen Ungelegenheiten verursachen,

weniıg habe gemacht, deswegen Nıt mınder VO  $ schöner Conduite als Kunst
aestimıren“.

Schließlich ehlten noch die Leuchter. Abt Stephan hätte N! besonders
schöne, moderne gehabt; bestellte daher einen Entwurtf Aaus Augsburg”. Es
ware aber schon ein Wunder SCWCESCH, WEeNn wen1gstens das ohne Komplikationen
verlauten ware. Der Stich kam spat. So schickte der Abt den Bıldhauer Wolf-
SAaNS Reıittmayr AUS Vilshofen nach Seeling 1Ns „Ländl“, X

Spesen 1n der Grat-Khevenhüllerischen Kırche die Wandleuchter abzeichnete, die
dem Prälaten besonders gefallen hatten.

Nun war alles fertig, auch die Orgel bereits aufgestellt eın Haar ware
dabej wıeder das an: Werk heruntergebrochen” un der großartige Hoch-
altar nach einem Entwurt VO  5 Johann Baptist Straub, der allein auf 3908

stehen kam „50 1St diser Taife Act geschlossen worden, der würdig 1st, 1n
unseren Annalıbus mit a ll seinen mstanden angemerkhet werden cc 5!

So nahte endlich der Tag der Weihe, der 29 Oktober 1748 Zur Weihe wurde
Joseph Domuinikus rat VO  3 Lamberg, Fürstbischof un Kardıinal, Aaus Passau
CrWAartet, „welche Ehr VO  3 Ihm vilmehr gesuecht als begehrt worden“** Man
weiß, dafß dieser Kirchenfürst eın sehr {rommer, aber gelegentlich auch recht
empfindlicher, schwieriger Herr WAar.

Ebda 44 f
bda 49 f
Ebda 51
Ebda 18
bda
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Das Kloster borgte sıch, möglıchst testlıch die Tatel decken, Aaus dem
Ortenburger Schlofß das Silberservice. Leıder konnte iINnan gleich wieder ZUFUu!:  e  ck-
schicken, da der Kardıinal nıcht ZU) Dıner leiben wollte.

Um alles recht fejerlich machen, wurde „beym Thor ıne Triumph Ort
errichtet, der Weg bifß Zur Kürch-Thür miıt Lädn, beeder se1ts aber MI1t Dann-
Graasenen Pıramıiıten gyezühret. Dıie ürch Thür, mählden und Emblematen VCI -

sechen, beim Vilkhom, Abraiß, und Tafl die Pöler geleeset
Der Abt Olte den Kardıinal Samstag eın Uhr ab, iındem ıhm mit der

Kutsche entgegenfuhr und geleitete iıhn bis die Trıiıumphpforte. Dort
bereıits der gESAMTE Konvent, die Me(diener mit dem Kreuz und ein

Baldachın welchen Schmid Gurling Mi1t seiner Söhnen, FrOoLt be-
mantlet, getragen“ Es folgte „eıne zı1iemlich Jange Anröd .3 nach welcher,
als selbe täst gleich lang beantwortet SCWESCH, Mannn Processions-weiss bis ZUr
Kürchthür gangen”. Nach einem kurzen Gebet begleitete InNnan die Herrschaften 1Ns
„gelbe Zimmer“ und saß dort bıs ZU Abend 1n angeregter Unterhaltung bei-
Sammmen. Am nächsten Morgen sechs Uhr las der Kardıinal 1n der Stephans-
kapelle seine heilige Messe, „und nahme nach cselber seine Suppen, den
langen Act desto eichter ausdauern können« 5o

Eın bischöfliches Hochamt fand nıcht der Prälat VO  - Vornbach ejerte ine
BESUNSCHNC Messe S1e dauerte VO  3 acht bıs nach zwölf Uhr und anschließend
hielt der Kardinal noch Kinderlehre, der eın reitender ote die Kınder Aus
der Sanzen Umgebung zusammengetrommelt hatte.

Miıttags ZOg sıch der Kardinal VO der gyroßen Tatel zurück und speiste alleın
haben auch1im gelben Zımmer, „glaublich keine Uncosten verursachen

VO  - hier weıtter nıchts ANSCHOMM:! als eın Vögelein un: eın l1aß Burgunder,
eben hıer WAarce. Dıie übrige (GGAäst 1essen Ihnen desto besser

bekommen“
Um drei Uhr 1e1% Seine mınenz ganz plötzlich, ohne vorherige Ankündi-

Sung, aufbrechen Den Konventualen blieb nıcht mehr die Zeıt, eiınen teierlichen
Geleitzug tormieren, „und hatte der Gnädige Herr kaum viıll Plaz, in die
Abbtey wischen seiın Mantl; und als Herr 1M Haus die schuldige ank-
Sag ung erstatten; in disen estund die Courtoisie. Die Rais-Gförten,
nıt SAUMECN, mußten gleichwohl eın ı1eder das aul wischen, und ANSTAtt den

c<c 56 Dıie dem Kardinal vermeınte Taftel-Löffl, den Hut und Stekhen umsehen
Musık „produzierte“ ma  3 dann Abend VOT dem Prälaten VO  3 Vornbach,
einem Graten Franklıng un den Gerichtsherren VO  3 Griesbach.

Ebda.
Ebda
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Zusammenfassung
Wır haben versucht, eiınen Überblick über Leben un Charakter jener Persönlich-

keiten gewıinnen, die als bte oder Pröpste den altbayerischen Stitten des
un Jahrhunderts vorstanden un durch ıhre Bauaufträge tür Kırchen und
Klöster entscheidend das Gesicht des Landes gestaltet haben

Dıie Wirkungen des Trıdentinums, das für die Kırche 1M allgemeinen un tür die
Orden 1mM besonderen eın Anlaß ZUuUr Retorm un Konsolidierung nach den ]au-
benswirren WAar, erhielten 1n Bayern VOTL allem durch die Kirchenpolitik des Fürsten-
hauses hre mächtige Stoßkraft Der Dreißigjährige Krıeg hielt die Neuansätze
eiıner wirtschaftlichen un diszıplinären Gesundung stark 1n iıhrer Entwicklung —
rück Dıie Auswirkungen machten sıch bis 1n die Sechzigerjahre des Jahrhunderts
hinein bemerkbar. In den Friıedensjahren Kurfürst Ferdinand Marıa —

kommen dann die Ansätze der Vorkriegszeit ihrer vollen Ent-
faltung. Um 1680 erreicht dıe Bautätigkeit 1n den Prälaturen einen ersten Ööhe-
punkt. Nach 1700 mussen die Klöster mıiıt schweren wirtschaftlichen Beeinträchti-
SunNngecn als Folge der kriegerischen Ereignisse fertigwerden, nach 750/60 auf Grund
der Kırchenpolitik der Regierung. 720/30 markiert den zweıten She-
punkt der Klosterbaubewegung. TIrotz aller materiellen und psychischen Belastun-
SCH bauen die Prälaten weıter bıs 1n die etzten Jahre des Jahrhunderts. 1803

dıe Klosteraufhebung als Folge des Friedens VO  - Luneville un des Reichs-
deputationshauptschlusses der Entwicklung eın jJähes Ende

Geistesgeschichtlich können WIr VO 1590 ıne Retormwelle feststellen.
Krıeg un wirtschaftliche Schwierigkeiten lassen die Klöster ITST wıeder nach 1650
treier n. Jetzt kommt 1n den bayerischen Stitten die barocke Frömmigkeıit voll
ZUuU Tragen. Nach den Erbfolgekriegen tauchen die ersten Anzeichen des Eın-
flusses rationalısıerender Geistesströmungen auf, VO  — 1740 wiırkt bereits mächtig
die Frühaufklärung, nach 1760 sehen wır den Geist 1n allen Prälaturen
lebendig werden, 1n besonderem Ma{(i be] Augustinerchorherren un: Benediktinern.

Dıie Darstellung der soz1alen Herkunft der Prälaten, der Faktoren des Selbst-
wertgefühls un der persönlichen Lebensumstände versuchte den Hıntergrund tür
das klösterliche Bauen autzuhellen un Aspekte beizubringen tür ıne LEUEC Artiku-
latıon des Idealtypus. Bewußt außer acht gelassen sınd dıe Juristischen un politi-
schen Posıtionen der Prälaten, ebenso ihre wissenschaftlichen un: pädagogischen
Leistungen und iıhre spezifische Frömmigkeıit. ıne spatere Synthese wırd dies alles

sehen mussen, doch bleibt bıs dahin noch csehr viel Kleinarbeit eisten.
Schon Jetzt aber dart DESAaRT werden: Man annn die bayerischen Barockprälaten

keinesfalls autf eıiınen Typ reduzieren. Dıie Jahrhunderte, die uns VO diesen Männern
trennen, lıiegen über ihrer Erscheinung w1ıe der Dunst, der die Konturen einer Land-
chaft verwischt und Unterschiede einebnet. Dıie bayerischen Barockprälaten ähneln
einander, weıl s1e 1m Orden, 1ın dem s1e den nämlichen Rang hatten, auch yleiche (Ge-
wohnheiten ausbıldeten und weıl der Zeıtstil S1e stark pragte Sıe ähneln einander,
weıl die Quellen 1n einer ebenfalls VO' Zeıtstil stark bestimmten Sprache über s1e
berichten und weil ıhr Bıld Mi1t den Augen der barocken Asthetik gesehen 1St. Sıe
Ühneln einander, weıl sı1e auf exponliertem Posten einem gemeınsam anerkannten
Vorbild nacheiterten un: das Allgemeinverbindliche suchten, während WIr heute
das Individuelle stärker betonen. Doch den bayerischen Barockprälaten o1bt
ebensoweni1g wıe bayerische Barockkirche x1bt.
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Für Thema wWAar VOTL allem die Feststellung wichtig, da{fß siıch die Charak-
tere Ww1e dıe Lebensumstände durchaus 1M Rahmen dessen halten, W as WIr vielleicht
mit „bürgerlich“ umschreiben möchten. Damıt War dem ersten alschen Ausgangs-
punkt 1n der Beurteilung klösterlichen Bauens der Boden Z  9 nämlich der An-
sicht, die bayerischen Barockprälaten hätten ganz 1M Stil der gyroßen Herren nach
der Art von Duodeztürsten Hoftf gehalten un reich, selbstherrlich un: unabhängig
dıe Ausführung ıhrer Betfehle et. Noble Bauleidenschaft un übersteigertes
Geltungsbedürfnis, Anla{il tür manchen Bau eines Souveräns der Epoche, treften
für das klösterliche Bauen nıcht

Wenn als Baumotiv ıne besonders ausgepragte Frömmigkeit SCNANNT wiırd,
1St dazu SCN, daß diese nıcht einfach isoliert gesehen werden darf: Frömmig-
eıt 1m irratiıonalen w1ıe 1mM intellektuellen Vollzug stand ın jener Epoche ın
n Verflechtung miıt der Psyche, daß WIr den Anteıl der einzelnen
Komponenten VO  - uns Aaus nıcht mehr ausmachen können, geschweige denn, da{ß
den Personen selbst bewußt WAar. Abgesehen davon, da{iß der Prälat als „religiosus“
beim FEintritt 1n den geistliıchen Stand mochte dieser motivıert se1n w1e auch
immer ohnehin ıne relig1ös definierte Grundsatzentscheidung traf, drängte Je
nach Anlage die relıg1öse Überzeugung entweder nach außerlicher Manıifestation 1n
Hierarchie, Kult, Kunst oder nach intellektueller Durchdringung des Weltbildes
ın Wissenscha ft un! Forschung oder aber mystischem Erfassen un Erleben des
Glaubensgutes. Im ersten Fall begegnen WIr dem politisch engagıerten un: organı-
satorisch, ökonomisch und mMi1t Ausdrucksfähigkeit begabten Prälaten, 1mM zweıten
dem Wiıssenschaftler, Theologen, Lehrer un Bücherliebhaber, 1mM dritten dem aske-
tischen, zelotischen oder 1ın der tranquıillıtas anımı versunkenen Seelentührer.

Wır richten dann unNnseren Blick auf das Bauen un die Kunstpflege der Prälaten.
Es hat sıch gezelgt, da{ß den Vorstehern der altbayerischen landständischen
Abteien und Stitte 1LLULr csehr wenıge x1bt, die dem TIyp des „baulustigen Barock-
prälaten“ der landläufigen Vorstellung entsprechen, die Repräsentatıon un
Demonstration der materiellen und ıdeellen Potenz sowohl des Klosters als auch der
eigenen Person ausgedehnte, prunkvolle Bauten 1n Auftrag geben. eıtaus die über-
wiegende Anzahl der Prälaten sıeht sıch durch Sanz handgreifliche Schäden un
Mängel der baulichen Substanz VO:  3 Kırche un: Kloster Zu Bauen genötigt:
Überalterung, Kriegseinwirkungen, Brände un Unzweckmäßligkeit 1n Raumge-
staltung und Einrichtung.

Der Blıck aut das Nachbarkloster, das bereits ıne moderne Klosteranlage oder
ine dem gewandelten Stilempfinden angepaßte Kırche besafß und die Freude
Gestalten 1M Geschmack der eıit spielen dabe; natürlıch ıne Rolle, ebenso eın be-
vorstehendes Jubiläum Aaus der Ordens- oder Klostergeschichte. Das alles kann ZU
Anlaß für ıne vielleicht längst tällige Revısıon des Baubestandes werden
un: Prälat und Konvent den Entschlu{(ß finanzieller Anstrengung un: vorüber-
gehender Unbequemlichkeit erleichtern.

Das Kapıtel über die Finanzıerung zeıigte, da{fß die klösterliche Bautätigkeit ANSC-
sichts der ungünstıgen staatswırtschaftlıchen Sıtuation NUuUr durch kluge un OIaLaus-
schauende Dıisposıition und Haushalten möglıch War und dafß S1e keineswegs
AUus Verschwendungssucht oder auf Grund eNOormen Reichtums erwuchs.

Der persönlıche Anteıl der Prälaten bei iıhren Bauunternehmungen un: ihrer
Kunstpflege wurde miıt dem eines heutigen Bauherren verglichen, VO  3 dem S1e sıch
als Kınder einer eıit VO  - besonderem Interesse Architektur un: darstellender
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Kunst un einer spezifısch intellektuell-theologisch gepragten Sakralkunst Nier-
scheiden.

Mıt der Wahl ZU Prälaten ergab sich für die Ordensmänner die Pflicht, für die
aufßere Erscheinung der iıhnen anvertfirauten Klöster un Gotteshäuser Sorge
tragen. FEın großer Bedart oder andere aufßere Umstände nötıgten Bau oder Um-
gestaltung. Dıie Theologie ging ıhnen die Hand, die Kırche un die Gesell-
schaft er  en s1e. FEın mächtiger, unıversaler Stil lieferte ıhnen die austührenden
Kräfte.

Nun aber gyaben sıe sıch nıcht mit Zweitrangigem zufrieden. Sıe wandten siıch
berühmte Architekten, bewährte Stukkateure und empfohlene Maler: mit glück-liıcher and gewährten S1e aber auch noch unbekannten Talenten die Möglichkeit
Zur Erprobung un dem tüchtigen bodenständigen Kunsthandwerk eın breites Ar-
beitsteld

Sıe ließen nıcht dabei bewenden, Schäden geistlos auszubessern, Altes sklavisch
nachzuahmen, UÜberkommenes ängstlich konservieren. Sıe besaßen, VO  3 ihrer eıit
9 den Mut ZU Ganzen, ZU Großen un Z Neuen.

Ihre Stellung, der Stil un die Umstände gaben iıhnen 1ine Sanz große Chance.
Dafß s1e diesem Anruf folgten, darin lıegt iıhr Verdienst und ihre Leistung in der
Geschichte.

Bildnachweise

Abb Netoliczka, Bernried
Abb Ta DW Vertasserin
Abb. 22 München, clm tol 11
Abb 23 StA Landshut, Gotteszell Rep. 44 Fasc.

Die Kupferstiche MIt den Prälatenportraits stammMmen samtlich Aus der Sammlung des OAM
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Anhang

KATALOG

Die altbayerischen Stifte und Klöster der Prälatenorden
1im Jahrhundert

Erzbistum Salzburg Augustiner- Au
Chorherren Baumburg

Berchtesgaden
Gars
Herren:  1emsee
Höglwörth
St enOo

Benediktiner Seeon
St Veıt

Zisterzienser Raitenhaslach

Bıstum Freising Augustiner- Beuerberg
Chorherren Beyharting

Dietramszell
Indersdort
Rottenbuch
Schlehdorf
Weyarn

Prämonstratenser Neustift
Schäftlarn

Benediktiner Attel
tta.
Rott
Scheyern
Tegernsee
Weihenstephan

Zisterzienser Fürstenteld
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Bıstum Passayu Augustiner- St Nıcola
Chorherren Ranshofen

Reichersberg
Suben

Prämonstratenser Osterhofen
St. Salvator

Benediktiner Asbach
Nıederaltaich
Vornbach

Zısterzienser Aldersbach
Fürstenzell

Bıstum Regensburg Augustiner- St Mang/StadtamhofChorherren Rohr
Prämonstratenser Wındberg

Speinshart
Benediktiner St mmeram

Ensdorf
Frauenzell
St Jakob, Regensburg
Mallersdorf
Metten
Oberaltaich
Prüfening
Reichenbach
Weltenburg

Zısterzienser Gotteszell
Walderbach
Waldsassen

BernriedBıstum Augsburg Augustiner-
Chorherren Dießen

Polling
Prämonstratenser Steingaden
Benediktiner Andechs

Benediktbeuern
Kreuz/Donauwörth

Thierhaupten
Wessobrunn

246



KATALOG I1

DIie Prälaten

Vorbemerkung
Der Katalog 1{1 verzeichnet alle Prälaten der Stifte un Klöster der Augustiner-

chorherren, der Prämonstratenser, der Benediktiner un: der Zısterzienser der
männlichen Zweige 1 altbayerischen Raum un 1n der Oberpfalz, sSOWweılt s1e

Kurbayern gehörten, VO Jahr 1600 bis ZUrr: Aufhebung Begınn des
19 Jahrhunderts.

Maßgebend WAar das Wa 9 zusätzliıch wurden noch Jjene Prälaten auf-
M  9 deren Regierungszeıt WAar VOTLT 1600 begann, aber noch Jahre oder
länger 1Ns 1ECUC Jahrhundert hineinreichte.

Mıt aufgenommen 1St auch die Reichsabtei St Emmeram, Regensburg.
Das Birgitten-Doppelkloster Altomünster wurde N der völlıg anderen

Organısatıon un Regel nıcht berücksichtigt, ebensowenig das Schottenkloster
St Jakob/Regensburg und die Fürstpropsteı Berchtesgaden.

aten mMIi1It dem Kennzeıichen D haben als erschlossen gelten; S1e wurden
meıist durch Rückrechnung aus Altersangaben WONNCNH. Wer weıl, da{fßß Angaben
über das Alter oft auf reinen Schätzungen selbst des Betroftenen beruhen, wird
1n diesen Daten nıcht mehr als eiınen Anhaltspunkt sehen.

Beı1ı Prälaten, die 1n einem anderen Kloster rof{f e ß abgelegt haben als iın
jenem, dem s1e vorstanden, 1STt dies vermerkt. Profeß 1M gleichen Kloster bzw
Fehlen einer andersartıgen Angabe 1n den Quellen 1St M1t gekennzeichnet.

Soweıt über einen Prälaten ekannt sınd, bedeutet
Jubelpredigt (Sekundiz, Jubelprofeßß, Namenstag USW.)
Trauerpredigt, Leichenrede,
Ehrenkantaten, Gesange, Schauspiele USW.

Für alle Prälaten 1St der Fundort 1in .r Monastıcon, angegeben,
ine Orientierung .  ber besondere Einzelheiten erleichtern: un WAar bedeutet
MS Monastıcon Metropolis Salzburgensis

Monastıcon Episcopatus Augustanı
Dıie Zahl gibt die Seıite

gestorben
transferiert, 1n eın anderes Kloster gekommen

LCS5 resigniert
abg abgesetzt; auch verwendet für die VO  3 der Klosteraufhebung betroftenen

Priälaten
AUS ausgetreten

apostasıert
247



JUWIE N]

41051111097)
+4N4199
404
{HY>UFOIT
J3ET  EJA,  &e  d
Reg.
P>1d
AJUDUL ]
U9PIO
493150] M

248

SA93E A

5

SE

113%Z

YySEqSIIPIV

JÄLUNIC

-u93s I1
9861
ZI91 +

43STIO
YSEqSIIPTV

UueYO[

PI>°3

IISIIQYHUTA

CL9L
Ge9l

43ST'IO
YSEIQSIIPTV

[9EUSTIA

GC91 —&

4U9.AAU9SL)

COl
1S91 +

41ST'IO
USEQS419DTV

SNDIEYIEN I9310H

LS91
6991 +

3ST'IO
YSEQS1IDPTV

U.—.NMQMV

S
auch
1192591107)
P

h0..—0r—homvumz

6991

43ST'IO

-e1ndo“

C891 +

YSEqSIIPDTV

SEIUDETENIN

„ ST

A9UYISTA
X

89l

6991

89
COZ1

435T'IO
USEYS419PTV

319Q719SU 47

CZ/14

AJDEIC)

L991
ULEUSTV

C891

CO/I
beZ1+

4351 IO
QSEJS1IPTV

PIE9qO9>Y,L 193ZU9C)

veZL
CZ

415T IO
YUSEISIIPTV

SIN

9V/1 +

uo—v—=m3umbm
COZLI
NESSEC]
-ney

9ZZ1
()  Ö

Cy/I
ELIT A&

35ST9IO
QEISIIPTV

PIEJqOYMYL.

19151900

SCcZL1

IISUMNOC

31EUU9H

LSZ1

6771
/6/1 +

45F IO
YEqSIIPDTV

ONO

(*“1191SQ'O)
[9WU9I T,

CZ
IGOJU.N.ÜW

45 IO
UWEISIIPTV

{6Z1
abg
cOST

UEJQI/()

+40OPD

8081



SWEN

131051311990)
+4+N41949
4014
I1° FOIA
JEJIEIJ

U9DIÖO
494150] M

SA9 3E A

>

S}

Reg.
P>1d
AJUDUT' ]

11937Z

SYSSPUuV

-190(]

A
-ORO
9661
CL91

SUJ9SD U V

A9IINES
(103NG) JIDUEXII V

UT SU£

U9SUN]

1c91 l

I91(1)INH
Z  X

C/G1
-I9PUINA

L6GS1
(  O  )

0091
OL9L

SYW9p U V

SIUUEYO[

WII9Y

'SAIYD UITSUT

OL9L

Uua1d wa y
Reg
4A95
/65S1

O91

SUSap u V

ISEYSTIIA

v
HS3511 ua3dwo y

1ISSIUISIMAA
Ud$P>IC

y7L9L1

CG91 A

SU9PU V

STLITLE IA 459Q041

SIIqSpUL T

Cy9l

CC9l
C991

SY99SpPUV

UHS9190°)

9991 +

M99UE Y

WT1 M

OS91

9991
6891 4

SUJ9DU V

SILNE IA JA9NEUISSI M
SINGZIES

6991

C891
vOZ1i +

SUJ9DP U V

UuUNeIY

UdYIUNIA
.19 HI0S
Z891

COZI
94/1 +

SUS9Sp U V

STLITLE IA

19151900

ZINY9S

-O0559 M

CIZI

9y/1

SUJ9D U V

6671 +

PIEULOY

GUuNIg

191[ 10SOTA
Z1LEN
SUISS]
AINEY

6GSZ1

SUJ9D U V

/9/1 +

249

PEIUTISIA

(*Sqgspur']



JWIE NT

410513111097)
414194
401
19 4O1
JEJE1C
Reg
P>14A
AJUDULF ]
UdPIO
193507 M

250

SA91EA

ST

4192  d

[490H

ZOZ1
PI>JUEH

veZ1

/{9/1
C//1 4

m£UUUG<

Joso[

An- (Sy2dp

UUEWSIIT
LIeEZ1
-SU9S9IM

ISZ1

C/ZZ/1
06Z1 +

SU9DU V

UueYO(
ıdeg

SINg

YSTLE \

6vZ/1

A941U9' ]
69/1

L6Z1

F Cn

5SUJ9D U 7

SUNIY

abg
cOS8SI

108910

An-

Zi8ı +

(SYap

YUSEISV

A9UIST

CO9|1

YSEISV

$INqZUND)

8191 +

4319QWIV' ] I9ALIN

-Uu9519*)

SL9L
{C91

YSEISV

STLITE IA

P°}

Op91 +

AI HIOISE Y

-U9SS Y
198ZI9IN

{/{C91
OS91

USEISV

SDADEIA

u9P[9}

/S91 +&

EIOTA

SUNSTIJ

CCc9L
SUJSP U V
ecCG9|
0991 +

YJEISV

SEIHJENTA 4A9SO IN

CC91
-U9SS T

C911

O991
9691 +

YSEdSV

ZUIZOUU ]

U9P]>}

AI ELE
CH9l

O991

9691

-U9SS T

/0Z1 +

USEISV

419001

Uu9P]9}

149P904

U9dYJUN IA
-JOH

0691

/ü/£1
6671 +

YSEdSV

GEIULIG40P )

AIMISUU



JWEN

13105111097)
4JAII4
4014
{HY{4FOLIAM
JET  EJI  D  d

U9IPIO
A91501 M

Reg
P
uUEUG%H

SASJE A

SI

43192  M

AIUISTLE Y
6891

HMHNEDUZ

OLZLI

671

YSeEdS V

CrZ1

UELIEIN A9ZIOH

COZLI
U19AIS

9ZZ1

vyZI
CSZL1

YSEISV

G.NZEO< JAIWLT /\
GLZL

U193J1I T,

AF

ZGZ/1
C//14

YIEISV

SDAINDEIN
91/Z1

-SPUV']

ZeZI1

GF}

USEdSV

912S19:1

/{871 +

1195dn y

$19Q

PIOUIV

OSZL
4A99 ]

FE
CO8ST Sqge

UEISV

ÜC.NE<

SUNUIEM

He81 +

[>33V

- 493507 M

[941V

Jd17

CC91 A

PE1U0O')

Ü0«Er—0w

AdU[ 19 M

vyO9L

ZC91

Ge9l
9491 —

[941V

ULE IA 4P1EUU951 A

9y9|

DV

6991 +

41MIPYUIY A9YIST A

[933V

6991
/{891 +

[913V

319q[9SU4
CH9]

9991

/891
cOZL1

[913V

JALIN udasof(

CIZ1 +

1129A49IY9IS
CC91

SUN190A

vZ91
-U9U 19 M
COZ1
CZ/14

1941 V

ue1oleD

-I91A

ueydaIs

251

(SUIs



JWIEN

410534111097)
414194

404
[HY°>FOIT
JEIE1J
Reg
P>1d
AJUDULF ]
U9IDPIO
49150 ] M

252

SA93E A

ST}

4192

A9501A

7691
—1955 M
-1pPE1S
CL/I1

eCZ1
96/

933V

SOUO N!

koch

SIN

[495)

SCZL
4A0ODMINIY

CyZ1

{/{SZ1
687Z1

[9311V

SHIUIWOC]

-SIC (JI0pUu9$

1IISIIQUI M,
vFSZL1

S4991 [E1A

cCH/I

6871

[941V

abg
eOSL

STTITUTIWIOC]
+4OD

Le8

A

S1D U A

O91
SCc9Il

Au

ASESEUTEY I919dwnsG

Uu9d$}91C(]

Sy9l

Au

SMISOLGg U V MIQOQUIST A
8L9] X
-10SU]

/C91

Sy9l
LS9N

Ä

4P 6135

S1090

C891

10 M

DE
ZLI91
-U9S T

8COI

IS91

6891

Ä

J9DUEXI| V
U9JOYU

JASTLET ITA
9691

vZ91

6891
OLZL

A

SNAMSTIZUEI JÄLWI3ISOC
6591
-DaN

OLZI
GIZ1 +

Au

UNsNSNV

SUun30

WEUYOY
X  y  X  K

8/9I1

SIZL

Ä

SIIqW V

SvyZLI

WIQDeO [ MILAAZ

8691
QSEISITIA

61ZL1
3  3

6vZI1
L9/1

Au

SILEL46C]



JWEN

11053111Q97)
JI4

4044
13Y>&OIN
JETEIL

U9PI1O
491501 M

Reg
P>1d
J9UDUT' ]

S1936

S!

43192

PIO3M494

NESUOYIS
-II3INGT
CEe/I

L9/ZI
871 +

A:

SUMSTZUEL

JA915190U

Ä

PIUIUSSYST
9y/1

SINGZIES

8o/l

G8/1
abg
COSL

GELIOT H

Zi81 +

sınquwune:g

JIIIQWEIS

ZSG|1
CC9Il

S$INqWNEA

YeEd4I/(] [9UUV ],

CC91
/{C91

S$INqwNEA

SIUULEYO[

8C9I1 +&

19109497

{C91
8H91 +

SINqUWINEM

9p“) („HIOISUYEY Joh.
'ıdegqg

A9IPT /

-u9sO M
-SI9PUCH

89l
8c91 +

SINqWNE

PIJEUL9I4]

UU

A19U

IPUEIN

ZC91
YIYIUNTA
Isıın (

8a9l
8891 +

SINQWNEJ

SII EC]
9C9|1

G9UJUMN AL

yZ91

889l
90Z1

SINqWNEA

19889071 ISEUSTIA

OZZ1 +

190413018
6991

Udflıe ]

6891

ZOZL1
/s7Z1 4

sSINqwnN eg

SII EC] [PUTZ

9691
SUISU9],

eIZ1

8e/1
9p/1 4

sSINqwNEA

253

YEITIUTXE A



JWEN

3105111090)
41494
4904
{MY°UFOIT
u.m—  er  D  d

A9UDUF ]
Reg
P>Ud

UPIÖO
491507 M

254

SI93EA

S:

1137

A9UYIST A

9691
N
-Ad914

CI/I1

STZL
L9Z1

S$INqWNEI

(19Y9STA)

SUIp

h®5.m.«n—

WIQeO| Uu1916

KCZI
HNEDITY

Sp/ZI

L9ZL1

IFEl

S$INqwNEg

ULLENL)

(*“1191SQ)

[[199 5[

/
SUIYHIOT

cO/l

98/[1
68/7/1

SINQWNE

31901 V

(UIMNUELIT)

QLULLA M]

CrZ£Z1
dd5SA19}C]

C991
fl®mmwfia

O06Z1
LOSL

w.:58:«m

m5&w«Nfidh.....„

CO8S|I

ULELUSDUT ]
69/1

U9SUIMNE’T

LOSI
abg

COS8STI

S$INquINEA

mDM$NC.NM A
-eMUYDG)

ZERT

(U9g

u491194931P9U9

AI9UGIEH
8CCI
99911

G/CSI1

yO9L1
CIl

HCOSOJHÄSUOGQmH

SIUUEYO| 5519 /

SUlIOd

LLI9L1

SCc9l

fl.«oäu£..—vfi@uflufi„

89l

WEIDIE / [Y9>S19A

/65S1
U9YJUNTA

8$L9L1

se9l
L991

U41919Q11D9UdN

ddıyıya HQ—EE.NEO«—‚H;
ZC91

UdYDUN A
AJITIILIAL
Zy91

L99L1

LZ9L1

U4191194Q4M1D9U9y

—UC.NE< JALIN

9v91
-U9SUJES
H0fl©fi  o  <  S
C691

CZ91
6891

u41919Qq11D9Udy

STDIVEN C

kam

0691



JWIE N

431051311097)
41494
404
1HY>U4OIAT
4E1
Reg.

P>d4d
AJUDULF ]
UdPIO
4913501 M

SA93EA

S

S!

4192

1>°O

CCc91
4A90
- 4A90 0177
9/91

0691
I0/1.4

u419119Q1M1D9U9

PUEILTA

YSEqUI93S
UU BU

19G)
-JUdIY

-4MIP (U19N9q

IISUNPEI
C/9[|
SUIPIY
-1981Ng
C691

ZOZL1
zvZ1+

u191N9Q]M ID U

SNUSEIN

AdıISlg U

L691

JA9NEUIUIJOH
WI9Y119 /
-NE41Y
OLIZI

CyZL1
9C/1 4

flu050£uvfl@0flßfi

PIJEYUOI']

A9IS190

IISULSTISON
9071

A9MIEY
HZ

KC/L1
vSZI1

u419119Q11D9U9Y

OUUu9IY

UUEY
(1im

G8Z71 +

-U9MDI9' ] tal,
(TOILL,

Z

LIeZ
ZIOL,

PYIWU5S
rÄTA|

FSZI
9671 4

U49119G11D9U94

mvfl.ßE< 4A9.JO] 5
SyZI
P
-NEIY
99/1

96/1
abg
cOSL

u49119Q41 DU

1450

19151900
$19G

CO81 +

P91410U0 494

.«u£«u.„ £UW

PSII1UI94

IC91

SUESIIOAM 191197

-uU9$I9

LC9L1
8COI

PSIIU194

ı1edse)

$19G

0 o

IP>TY

AJITINIAL

8COl
G/91 +

P9l41U194

SUNSIE M

255

SIUULYO[



JWIENT

4310543431140 97)
4+14194]
401
1Y>24O1IA
nd—  en  S  d
Reg.
'P>1d
JA9UDU[ ' ]
U9PIO
4A9350] M

256

SA93EA

119%2

119°H

WI9UT19 /

C/91
O89

P9YLIU194

ULE SUDUE’ ]

1194

A9HIEYN
L991

O891
C691

PYSIIUI9Y

OO

(11eA)
ecC9|]
-5996

eC/91

1190

C691
CZ

PY1IUI94

SIUULYO[

ıdney

I99Q91M H

vyZ91
UdYUNTA
1909 /
0691

FE
WG

PY1I1U199

SELIEUDE Z 4>a X

8691

AJINEIN
91/1

b
CZ

PYlIUI94

SUlNOod

LYZI

SAISNSUEIN 14990 M

90/1
u3S19g

LYZI

C971

UU«.«C.—U@

4190117)

Do -Z]eJd) (SINANIN

9MSOL-]

C97/1
R1

PYSIIU1I94

OUU9Y

U9ITSITYIS

AJ

CZ

HE47)

F7E
abg
cOSL

@0m.ufl.u0@

31901 V

AJIUIIC]

SOSL

S193q19IN9qg

IISUTIZINN

MHOÜCm0 M

O09 1
abg
CO9T1

S1IQIINIY,

SO4I A

- AD IA

rÄR

(neu



17

JWIEN

431051111090)
44194

404
{1HY>UFOLIT
JETEIA
Reg
P>d
AJUDULF ]
UDQ
491507 M

S1936 A

>

SE

4192  -

IISUUEYOLYNUES
IHMC.NW

eO91
GLYL

SIIQIIN>AM

SIUUEYO[

suueyolf ‘II} |mfivm==m (JIOp

ddo1twS

SUH]oS Y

GL9L
abg
6191

S19QI1INdG

JESEUJTEY

CZ91

6861

6191

JALIN

JAg

vye9l

SIIQIINdG

P4EU4193C'

19G)
-u194 (JıIop

.—0m0„.—5.mfl
C6GS1

-U9UJa H

X
Z/091

Ce9l
eG91

SIIQqIIN9G

UOWIS

4+1OD 19Q) (NEUINIA

JALWIP?IS
v76SI
SUMLI9TIIS

X
OLYL

vG91
6591

S$19qQIINy

ydo3s4Y9

-19 A (WT9Y

UOSIÄJT

C991
U9UUN A

CIl

64991
vZ91

S$IIqIINIGY

YSMT() JI9IUU1915
LIL£91

$19qQI19IN99
JAINEY
CGs9|]

yZ91
9691

S$IIQIIMNDT

IM

Ge9l
U9USUN IA
491194194
vS91

Z691
ELEL

‘1Ieq

S$19qIINIG

SII E

[1E3S

CIZ1

JIIUIIN

UdYJUN IA
A9MJIEY

EXZ1
YryZI

SIIqIIN9G

257

ue3olen



49150 ] M

JWIEN

431053411097)
4JU194

4301
{1YY>4OIT
3eT  er  -  d
Reg
P>4d
JIUDUT']
U9PIO

758

SA9JEA

SI

1192

A9UIENISIIT)
8691

-S4A9DU ]

vyZI
611

S19qIINIG

440P

ue3Iolen JA9UU99' ]

CCZL1
US9YJUN IA
-JOH

Sy/ZI

ISZ/1
OZZ1

S$1IQIINIG

SNOTUTWIOC]

I13USEAM

AJUID UEL
L1

-SJE41 1710 /X\

OZZI
T6Z1

S1IQIIN9Y

m5v_me_u.ß.u A
UdSNEY

Ser 41EUUI/A\
Ge/1

-5U9qQ V

OZZ1

v6/L1
CO8SI

S1IqIIN9Y

ONO

$19Q

I9NeJdNH
Cy/I
IM
19Q)
u®flmÄ  5°

LUS
abg
cCOSL

SI9QIINdG

SDEC

YSEQSITTIA

SOSL

SuU13ı1eYA9g

AJTLEUJSIIH

c6GS1
9191

SUNIJEYÄIG

PE1IUO')

SC9l

AJULAID

9L9L
cC91

ZUNILYÄIGM

SUSEWIOTOLIEY

ZC91

SU1190)

C661
SUJ9D U V

6191
-S49DU ]
CC9l
Cy9|

SUNIJEYAIG

SJUULYO[

440P

1m5umflür—0—ü„.—0%
-u95so Y

Ze91

C911
989[

SUNJEYAIT

ULE \

WI9Y

UHEHSLIU") SUrL'T

vy9L

-JOH

0991

9891
9691

SUNIEYÄIT

UNsSNSNV

J9IMISTLU



JWEN
17°

uh0wuu5ß00
41494
+04.0
[1HY?P4OIT
4EIEAC]
Reg.
P>1d
A9UDUT' ]
UDQ
4913507 M

SA9JE A

SE

1197

[Y>>1U E /X\

9ISAIITYIS
-49450] M
C891

9691
ZIZi+4

SUNIEYAIMT

SN EUS]

AdIUYILA OUmHUSLUM.
8991

UYYEUSSTIA

JALIN

0691

SLIZL
OpZ1ı +

SUNIEYAÄIG

S1090 I*XB1IC

Z691
|@C®ß<
AdINEIA
AA

OrZL
94/1 A

SUNILYÄG

UuUeYO[

S19G
9691

UYSEUSTV

SU11099

„ AUAI

9y/I1
6VZ1 +

SUNIEYÄLST

SUOYdap]] IS9WE Y

60Z1
SEeH
A9ISTYIS

0N‚D

6vZ1
1//1 A

SUNIEYAIG

S1090 AdII9ITIESG
Z/eZ1

uUu0O7%)
A91SDUIG
8C/I

LA
H871 +

SUNIJEYAIT

flmmflmn_u o A

9v/I1
UIYIUNTAI
1909 /
cO/|

7SZL1
b6/1 4

SUNIJLEYAÄIM

S1090 JALWNON
CCS/I

NEUSSV
-110U7)
CZZI

76Z1
abg
COSL

SUNIEYAIGMR

ydasof

‘*“I90)
1ua8

20814

u94 91!1C0C

|EO„«.W.«O

493U1L)
(193010)

6861
LL91 +

C0@0«Q

JSESEUJTEY

GUmOÄ 5190 (S19qUOS

UMN419 /
X

CS
-SDUV']

861

LL9L
891 +&

=®m—u_n_..

259

(91290 M\)

$19G

HOWIS



JWEN

431053434110 97)
4JU4194

409044
[MY°>4O1A
4E1  .  &S  d

U9PIO
491350 | XM

Reg.
P>Hd
J9UDUl' ]

260

S1936 A

>

S!

1132

C661
Über.

ZC9L1

8y9l1
C/91

U9d$9IC]

JÄLWIS] uo1U \

U9SUN -eMU9ISG) (U9g

SEIUUOG
CCc91

995SPIC/AM

cC/9|
0691

Ud$PIC

SNIEUIMY

-eMU9IG) (U9g

19 ABWIP?S
Or91
-S199

X  X
C991

0691
6IZI1

U95SIC

SEaIDUV

Guw3.m£ -I91A (SUIS

JIDEEY

cG89[|
-S4A9DU ]
1A919PD9' ]
60ZL1

6171
8CZL

Ud$SIC]

1vo

44OP

(I9W9TY)
L691

AJILIGSUU ]
-JOH

eIZL1

SCZL

Ud$9IC]

SICVY

GS/1

GEINDISH

JIMISILU
(TOI71)

HIOM

SINGSSNV
I%5m

CCS/l
Z6Z1

US$PPIC

PIOY14194

A91PU  ve

ISE17)

ISZ1
-U9IPIIAM
4915101
O8/Z1

Z6Z1
abg
cOSL

U9$9IC]

Üfldflm@.uu A
Yy30J4

6C81

__vaEdhuuma

HQSNLUmÄHIH
CGSl

1[19ZSWEIIICT

SUlOd
v6SI1
abg
yL9L1

m5—5.«n—„

CCc9l



JWEN

41053411097)
41494
+4+094CW
I1HYFOIAT
J3eT  EJI  &  d
Reg.
P>4d
A9UDUF ]
U9PIO
191507 'M

SA943EA

SE

11372

-S49D U ]
CGI9L1
SL9L

[19ZSWEIISIC]

[4EU)

SUNOod

H4MOP

COl

SULSJIOAM 1909415

8191
abg
991

[192ZSWEMIICNT

1edse7)

eG91
991
cH9l

[1192SWEILIITICT

I9USE M

SUNWPIRY

$1090)

-NEM

L991

-SYII]UIYI (S19G

.20NmEd.—u3Q

J9109T V

ZÖ091
-D9aN

C911
C9O9|]

4MJEUW

unsnSnV IPIEYSTEAMUDG

C999
9991

[192ZSWEINIIC]

unsnSnV

ZOZ1

J9U95S1

LIe91
UdYIUI AL

6v91

9991
vZ91

[[1925WEISIC]

(103E9SIT) uUuueULIEH
-SWEI91C]

G/91
C891

[[925WEIZIC]

1972°90) SNODIIOT A

:ON

9071

UdYSUN IA

C891
abg

1[192SWUEIIIICT

JÄLWII9CO SNNS IEIA

OOZL

ITA
der
X

691
NESUOUIS

-u9330 Y
I0O2Z1

COZL

[192SWEIISIC]

m5.mn_vw5m„

buch

61Z1

A9U HO

899[
SIIqQIINIT
JIINEYN
0691
-A91194
COZL
RZE}

[[9ZSWEILIC]

261

S39

S1199



JWIEN

4105111.990)
414194
4041
{[HY?>4O7IA

4[  EJI  &:  d
Reg.
P>1dAd
AJUDUT' ]
U9IPICN
A93507 M

262

SA91EA

ST}

4192  ‚

19ddAH
v691

WI9YTI9 M
- 19149

ZLZE

MLE
vSZI

[[925WEMNSMCT

WEA191C]

JA9INEJI q

WW M

60Z1
CUÄUGDE

6CZ1

vCS/I
69/1

.——0NmE.N.—„—qu

m5&flNfld.„ A GEAMUIS

FL
SU1IOA
-A9350] M

69/7/1
ZZZ1

.2on8.Nhuqu

—U.u.ß£fl0ülm

.«Umäßfl%m

AIIISSIIC]

-Z410H

Ge/I

FA
86/1

.20.anfldhuqu

SMI U9D0UUT
GQ£U.„U—

G8/L

LOSI

AJSTLE IN

CsZ1
Cu«—uflßä
-U9J9 M IN

86Z1
6671

=0NwE._w.«ußma

WELSTCT

der
W19J ASANJATUM '381q19'7

JAINEDUVIC)
YryZ1
-U9SIEL)

69/1

66Z1
abg
COSL

[[1925WEMI1C]

YEITTWTXEIN
COm5.ß«—

SC81

w 190W H

AINI

-M4EIA

C661

6091
CZ91

WEIIUUH

SNWÄUOAIMUH
-UIU901$ 40 -eAMUYIG) (uag

SSEIGEN

6SSI1
|h0©0—.7.m

CS

CZ91
89l

WEIWUILT

SIUULYO|

YSEYISINETT

691
(S.
ZU!
(1U93391N

uuewpn(

-1PE1S

OC91

6491

WEIIUWIUU

CC91

SUADISE

wOJEN



JA9UDUT ']
uU9SPIO

193501 MM

JWIEN

310511114 97)
JDI194
43044

'14Y°>4O1d
JEJEIA  &e
Reg.

'P>Hd

SI93EA

>

S!}

43192  e

C991

CC9l

WEIIUIU

1SOA

HI9
-uauıIul T

1691 +

UunsS93790%)

3PE1S
QCOl

vG9l

L691
v691

WEIIUWIUL

“ A9UNEI],
s

SINGZIES

SNI3EUS]

WEIIWUI

uu H

ZYV91
-SU9SIM

v691
61Z1

SJUUeEYO[

SIN

'ıdeq

9991

C691

61ZL1
CZZ1

St.
WEIIUWIUIH

JUO AL

BIIQqWV

ZULSJIOAN

CZZ1

WEIIWIUI

UuIpNOr)

ZZ91

/691

CvZL1

WwT9SU V
O0OZL

-9qUI]ISE M
91/ZL1

CyvZL1
C971

WEIIUUI

SEA

-SU3SIM
193191

uueyOo[
'ıdeq

SIN

WEIIUWU
60ZL1

3I1AAJSUT)
8ZZ1

Z9Z1
L6Z1

WEIIUWU

1915104

-SSIUOM

SNIUQOLIA
PI9} -u9 HIA (U9JOY

8e/L1
-S19PUI16

1Z1EPUD /A\
6GSZL1

L6Z1
abg
CLSL

WEIIUWIUL

JIUY_—SIS unsda[90)

6181 +

I4 -uI0 N (319G

263



JWEN

u.—0mu.«fl&0mU
41499
4301A9
1HY°>U4OIA
31  El  W  d

A9UDUT']
EOUHO

264

SAS3EA

Reg.
P>1d

4A91507 M

S

S!

1137

N!

MMABAMUAO
C991
-UNEIT,
ICOC2.WW

O89T
-U1989],
C691
9IiZI

EINIUDALEUO

4J10DSUY
nd

U193S

EG.NE„«B.NVH

GeEZI

YSEqUIYHTIY

auch
(SI9IGQSI9TD19 M

A9TTI9IAN

8/91
S$19QWV
JI9IMIEN
Z691
lflüfi—u._om
91/1
L9ZI1

4+10DSUY

E—®mfl<
6691

SUISICT

SI9QWV
4A93U91I1JOH
SLZI
430PSU
L9Z1

GZE£1

—

4410DSUN

U95U0 V

'II$JOH JEHOADV

I9I7S917

SCcZL
SUNUOI

-U9UD19 Y
eZZ1
LOSTI

4+10PSUN

pI1odsı1Gg

SINANON U30O)

[E334

1odJıH

-A9WWI0OS

Q06SI
GL9I1

[E

PJEYUOI'T -S119ddo.9
ZZS1
U919 M

GLI91
Ze91

[F3

AIDIlI

ZC91

JEWUILO

(WI9YTI A

HSIM

OL9I
SIIQSPUL']

SC9IL

Z/F91
8C9I

[E

SNIEUST

(°990)

191S9IH

vCc9l
SINGZTES

89l
899l

[3

SNITISITA,



JUWIE N

13105311990)
+4H4194
+4+04/
{1HY°UOIA
JEIE4C]

UdPIO
491507 M

SI93EA

S!

Reg,
P>1d
A9UDUT' ]

1137

31EMI

9191
SINqSSNV

899l
GZ9L1

[E43

13M1DIUIK JI939.1096
X

vp9I

GZ91

[E

Z691

UeELWO M IISUN(q)WIEH
O991

WI9UY7119 M

O89

Z691
80OZ1

[E441

mÄ®DEOM„ ZUIG

CZ91
SUISSIN

60Z1
9e/1

[3

SUDISE| C

-SPUV’'] (SI9G

H0m5fifih®n—0
691
-U9XLIY

LIZI

9e/l
6Z1

[E

P4EYUIIY

[EY4 (1O31.L,)

A9UIEC]

LIZL

ee/l

67Z1
6SZ1

[E

SUI{[YOO Y

4M1D9U94

9671

%.wn-flo„mä“
61Z1

UdYJUNTA
3510 1101 M
8e/ZI

L9Z1
6771

[E134

+E47)
>

Max
-eu+-

PI1EYUUIDY

MUDE
nd UL E4T) 091 V

6071
-uUS IA

6rFZ1

6/7/1

[E

PIOMA9S

#R/1

JEWU1LO

PICA (°990)

AJUIEH

eY£/I
J3310D9Y

A91U9']

/{8/1
abg
OS

[E

265

SNSUOYdT Y
(TOI7L.)

ZOÖ81



JUIE N

410513111.097)
4NI
+04J
1H9Y94O1A
J3E|  EJI,  &e  d

U9P1IO
191507 M

266

Reg.
P>1d
AJUDUT ']

SIS3EA

S}

11932

[192ZUINEIA

UHEWDI/A

YU110 /

-A9U0ÖO
609[
991

[[92U9NELA

S39

USTELTE

[192U9NEXIA

I9S9TY

9C91
abg
Gy9l

UeyYydals

(s.
ZU!
SUTUDJNIT
P

I9SU1II0H

vyG9l
89l

[192U9NELIA

w5mäb.m7„—„

8991

“I9UNEIT,
>

[9PV

l®%  I,  H  d
8C9l
OZ91

=DNCU_H.N.H A

SLLALLE IA

SUIu

AJTIDTA

991

ö8
GG9l

OZ91
7691

[[92USMNEX ]

-SU3SI Y

(JO31TO1N)

SINg

GLIZL

108910 uu£ud£„.ßo„%
Cy9L

SUIQNEIIS

p q
8a9l

-SJ9[[1E1A
7691
OCZ1

1192U9NEX A

SNDISE C

4+40OD

[[192U9NE1

SUEAMUVDSIICH
/191

YHOo M

C691

LLZI

Z Z1

391D9U94Y
1891

Z/FZ1

.=DNCUS.N._ A

IIT1ISUNM

SUIpOY

SyZL

01000029 JAÄLWIIWWE
COZL

SU1I9JOYM

vZCZ1

CZ
OS/1I

[192U91 6L

N

1192U9NELA

JIPI9UYIS
CIZI

PI94[9YSIMA

ZeZ1

LS/Z1
99/|1

Y H
91Z1

u9}J0M9I!

/ 71

99/1

1192 U9NEIA

19S9I1I M

88/L1

SULSJIOAM
(°QPN)



JUWIEN

41051411097)
+14194
4041
[MY94O1A
JEJEIC
Re
P94/
.u®flfiufll1H
UdIP1IO
191507 M

S1993 A

>

S!

1197

INEdIYNIA
ZeZ1

-PIE/AM
A9P19U096
vy9/1

8S/L
abg
cOSL

[[92U9NELA

YSI4UIS H

UdYIUNU

O181 4

fl—0wfl0um.um..—n.—

1911

C661

PI94U94351I11

O1L91 +

SIUULEYO| ELWWOU L,

Puch

OL9I1
CZ91 +&

PI9>4JU935I1

YENNSEGIS

-u9z5 11 A (PI°}3

4A9UYI9' ]

CC9L
ze91 +

PI9>JU9SIST

PIEYUOI']

CCl
OF9l

AJIYIA

PI94JH91511

S1090

LY91 +

JAÄLWTIEG
ZL91

P9Y11U194

6C91

Oy9Ll
0691 +

PI9JU915I1 1

UMLIEIN Eä

UdYIUNTA
l% °HIH

C991

0691
COZL

PI9JU91SI1

UIMDTEY

AI ISI

OZZ1 +

AIWIEA Y

1939

COZLI
HIZ1 +

PI9>JU9ISIN

JITIWIISE” )

STIYLION] (UWYyO)

HQHO=OVH
LZ91

-U9[IOH
J9 INEIAN

‚ AWA!
be/1+4

PI94US4154111

P4EYIST' ]

-u409' ]

267

(PIeYy



JUWIE N

4331051110090)
4+H4194
4041
[HY92>4JO1A
JETE1IA
Re
P>I1A
49UDUF ]
UdDIÖO
493135017 M

268

SA9JEA

>

S!

1137

JE

COZLI
SULIYONN

CCZL

r AWAN
vyZI

PI9>JU915I111

U UueISUO’)
990)

HQEENÄSOAH
‚q  X  X

C691
JEUWII Y

FIZI1

CSyZI
L9/1

mÄ®mfißum.—fi‚.„m

HOUGdNU—<
3dg)

LIZEH

‚ AUWA!
WI9Y19 M

CZ

L9Z1
6771

[2JUI1SINA

UMNJIEIN
OCZL1

A9JMIEN
GSyZL1

6/Z7Z1
9671

PI94U935111

JÄBWIZENM

SUHEIC)

Ul9Z9],

S6Z1

.u®.«„.1»-nH

CHZI
SUIPIY
.«0„.JOHÄUW
cC9/1

967/1
abg
cOSL

PI>JUS>15IN A

PIEIIC)

OCSI1

1192U935411 A

19SÄS(T

-A9415()

CO9I
6091

3ST' IO
[192U935411

SIUUEYO[

YST9J

AIHINIY

WI9YT9 M

6091

451 IJO
1192 U91S5I1

vye9l

(SNUEIUO) qOoye[ JALUWID2IEO)
|=.Hoßo

Ce9l
9991

451 IÖ
[[192U945411,]

SULSJIOM
S19G

/991

u10 4

Ott
1INS

9991
7891

451 JO
1192 U9151101

JA01TUST9 IA JÄLUWIIEO)
-u935 10

7891
L691

451 JO
1192U935410

[[94

SNSUOYdTV



JWIEN

4110511110 9*)
4194

404
[MY?PH4O41A
J3ETEIA
Re:
P9Y1
A9UDUT' ]
U9PIO
191507 M

S193EA

>

S!

11932

A9IUIIIWIU9S
L991
NEUNEIY

199430d y

L691
7691

451° IJO
[192U945 411

ydasof

-519DU]

7691
OOZL1

351 JO
119209451111

JM  T  P>U9Y

44A0OP

8IZLI

u43914V

JAO1UE M

O0Z1

4351 IÖ
[192U9351111

lpPe1SJOSU]

ZOZ1

SORDUNd V 139USNg

U9I /

Art
151900

/0Z1
ZEeZ1

351 IO
119209351111

SODUNO V

PE9C)
Fa

8891

60Z1

ZEZ1

451 JO
[[92U93511 A

IIALIN

SUTIPIEUPS

L9Z1

ueydaIs 195564 C|

60Z1
SUlNOd
—49413507 M
OcZ1

L9ZL

C67/1

351 IJO
20NCOumu Nn

ÖOMLÖO

.«0©—0C„„—Uw

86/1

SUNOd

JIITEWIUDEY
8G/I
u95 V
AdIU9' ]

C671
abg
COSL

4351 IJO
[192U9435411

PUuNwD

1192

218914

SA *)

WOTUSE NM
v9SI

-Wwuney
C645
O91

SJAEL)

[SEYSIIA

SIN

9000200008 /
696 |

-wuney
LC9L1
cCH9Ll

SAEL)

S4339

Ud15971Y9S

SIN

C911

JALIN

SZUNSTEM
PSIUUSS

cCH9l
Sy9l

SAUL)

269

PIEd/( 1

990)



JWIE N

410534111090)
4JU494

4091
1HY°>4OIAT
4EIE1C

AJUDUT' ]
UID1IO
4193507 M

270

Reg
P>4d4

SA93JEA

>

;

1137

AISTLEU TI
6191

JNUSPUP']
AdTIST M

S79l
8691 +

SIEL)

m„$mdfl.ß„.—u<
/Z991
II°H

9891

8691

SIMDNT

ZvZ1 +

SJIEL)

SNISET9C)

(TO17.1,)

[2199OH

C691
P9TY

SLIZI

/L
L16/I

SABL)

mD—SN@

C/Z/T 4

PIWIUSS

EL}
UdYIUNTA
-JABJITIIA
LEeZI

LSZL
1//1 +

SA5C)

H0»E.NU„„—

ydasof MIEH

CSTZL

v9ZI

E}

SINGIEIY
'q981S ED

F6Z1 4

S1EL)

SUPIIOT

-uI9AM AJ P UEU

GS/I
-UdYDS I]
JAINEYH
X

ORZI

76/1

IISUINREH

CO8T1 Sgr

SEL

UuNnNsNSNV

S19G

O81 +&

(WDEGSOTIAN

192591430 C*)

MOdsUuIy

-u32510
6S
LL91 ©

4351T'IO
[1925913070)

SAI3EUS V

P°}

491550 XM
X

SG

-519P[IV
CL9L
8C9I1 +&

45U IO
[[192593107)

ISEUSIIA UU9' ]

8cOl
LIS91

415U IO
[1925951105)

yYdo3suyD

USeu

(SNUEIUOIIV)

OZ91



JWEN

41105111.990)
4JNI99

4044
1MY{&UFOLIAT
u.N_  EJI,  =  d

UIPIO
4913501] 5

SA9JE A

S!

Reg
P>1d
AJUDUL ]

12137

193190H

-S5A9DP1V
L1LS91
LS91I

451° IO
[[92591107)

PIE1I9C)

6991
(S.
auch
(1WEIqSIOPIV

PueId3] ıH

COl
6891

451 IO
[192591107)

ZE4J1I0OY 9

899l

SUIQNENIS

6891
91/1

3ST’ IO
1192591107)

AA WIN3SLELE)
LS91
-U98SS(T
-[U9IS
COZ1

91/1

35T IO
1192593107)

O9Z1

W9UII M

4+4A0P

AdIIIEU (191U97)

[PIN

60/1

QZZI

O9/L1
9//1

45 IO
[[92591310)

ydasof >> ]

61ZL1
u 4410C]
A9.1U9 ]
CrZL

ZZZL1

45F JO
1[92591107%)

ZZZL1

P4AEAIN

(*990)

Iye[

Z490[0

FEL
96/1

13STIO
[192594107)

UELLIE IN ADTEY

vG/l1
YSEqWUNT)
JAINEY
C/Z1

96/1
abg
COSI

351 IO
1192591107)

SIUDUEUU N

(191}

-ZNITINSITIIH Yyı10OANEUOC

UHEeEW190 H
SyGL

YSEUSTV

CO9L
LCYL

-ZNIIMSITRH

P4EUUOS’ ]

ULIOAMNEUOC]

19351 YIS

JPE1STIOY

LC91

O9l

-ZNIIMSITROH

271

JESEUJTEY

(SOTY)

IE91

YIIOANEUOC]



JWIE N

1105111.991)
4199
+04/]
[ 39404
4E E4C]
Reg.
P>44
A9JUDU ]
UDQ
193501 M

2772

SAJ3JEA

S

SE

43192

[92 A

-HNEUOCT

K  X  X
9091

LE91

Vy9L

-ZNIIMSITRH

PE41U0)

yr  0M

O91

YLIOQOMNEUOC]

1989e[

vyy9L
CH9I1

-ZNIINSITRH

qgOoYe[
Joh.

M

ULIOAMNEUOC]

AIUUE /M

-NEUOCT

C779
SOl

-ZNIINSITRH

SDAIU9INE' ]
Y+4+4  OM  we

ULIOANEUOC]

PI9U09S

SUITPUP M

SVy9Ll
LG91

-ZNIINSITRH

PE41U0)

und

YLIOMNEUOC]

9691
C991 c99|]

919490

UIUdUNTA
ä

LS9I

9691

-ZNIIMNSITRH

ULE

h0Sufid£

£„C QAMNEUOC]

/ZG91

JÄALWOPUT]
SINGSSNVY
4Z1EDUDN /A\

C991
6991

-ZNIIMSINIH

UEWIONY

(r

&„C OAMNEUOC]

UHEWSNEH
Oy9l

AJITIHIAL
8C91

6991

SUIPIYA

88ROT

-ZNIIMNSITD?H

m.«0hmäm<

YLIOANEUOCT

19SUN10 M
OS9l

-JA9TIE/AM

OZ91

88OT
1L691

-ZNIIMSITDPH

108910

u194S

61IZI1

ULIOAMNEUOCT

S19 Y

C999
|Q.N.>P„.—0W
-+UH
und
OS9|]

L691
8D/I

-N8.E®Eum.m

PUEWV

4+A0OP

-1SEN

YLIOMNEUOCT

(*3dg)
U®„E£Uw

LLZI
-HNEUOCT

LIeZL

8y/I

INEUISIOH

9/7/1

-ZNIIMSITRH

U1sSa190)

U110.A4

Äp.u OMNEUOCT

[419U0 H
OcZL
-NEUOCT
-193INT
LISZ1

9/Z/1
C6Z1

-ZNIIMSITDH

SETES)

yı  OM  W
A9151900

ULI0O MNEUOC]



18

JWIEN

310514111097)
44194
40414
INY°>U4OIA
JEIEIA

U9P41ÖO
49150[ 5

SA93EA

S

ST

Reg.
P>4d
AJUDULF ]

1137%Z

I9 }JI10PSSIUOM
96/1

U9U210]
P>10105S

vT6/ZL1
abg
CO8S

-ZNIINSITD?H

UuNnsd[d0)

bei

0241

YIIOAALLEUOC]

WI9Y HOTA

9950 IU JUI4119H
AUOÖO M
CO9L

IdISWIIYIUDLIIH

WEU M
(WYy9oY)

C191

UueYyOof

aIye[

J9]pUurds

yL9L
ZLi91

0®mEO%ÜQDH.—®HL„

ıedse) JAIUSUIEC]

4UO Y

00w80_%5®uh0:

ZC91

UuNnNsSNSNV QDIT()

K  X  X
7651

- 19559 IA
C191

-SITPRH
ZC91
ecG91

QUmE„ÄLUGO.EOHIH

SNIU9SIV

P  E%m
M

ZUI4 M

8L91

8COL

eC9l

QNmEU?ÜQOHHOH|H

1  o  E  M

SINANIN

88l

19dn

(WDEJWEM

9dSW9IUIU II H

191197

X
ZG91
-SIng

r

889l
L691

(J19U1107)

E®mfldfl

HET1ISESYS JALIN

6v9|
419010
J9IPI9U 498
/991

O  O

L69L1
ZL7ZE

9ISWITYIUDLIIH

qoye[

USSNEeY (*3qSSNV

ITI

7691

uo!bufl.fiflu.—uoi

8Z9L1
SINGZIES

96/1

SUMSTZUE.T A
Dr



JWIEN

13105111990)
+N4199
+0944
{[HY2FOIT
JETELIT
Reg
P>414A
AJUDUTL ]
UIPIO
49450 M

274

SA93EA

S!

113727

8591
-u93314
A9NEY
SOZL

9e/l

Pddey

66/14

®®mfiuO«%fl®.u.u®$

STDIJOTA

U9SNEY

PI9H

LOZL
Cu..—u C]
MD—UÜCSUW

65/Z1
v9/1 L

DOmEQM%GQHHDHIH

UNIEIN AJdUUEC]

YCZL
-u95SO M
-SI9PUEH
vYryZI

y9/1
726714

IISWIIYIUDHNIIH

GENSEQOS

EE„«—

UU BUWI

SUSM -

CyZI
5.Nfi—Uw<

-ua 441 H
y79/Z1

C6Z1
abg
cOS L

0®mEOFÜCO.CQH..H

UNsSNSNV

-W9a177)
-5 1U

9Z81 +

.«@„Ä.N>P
(nes

H
QUHO\F_

Un 3519

NESUOYIS

IRH
v7e9l
8e91 L

YIIOMISOH

mu.ud„.—fl0®.H

ZUIL Y (SINGSSNV)

AJ

IPH
S99l
bH91 L

Y3IOAMTSOH

AI

ZUIL Y (SINqSSNV)

1IISUHOH

SINqWNE

C991
OS91 +&

UIOMISOH

Jedser) HOGHCUÄ®N

WI9U119 A

-WuNneY
C911
LZ91

YlI0MISOH

SULSJIOAM

SINq

F/91 +

1909

LL9L
-JEUSSV

UUteD
9/9[1
9891 +&

YMOAMTSOH

WEDV

HHSDON

SINqUI]

(TO17.1,)

A9 [ Y

6491
-U9YD9I Y

8C9l

9891
1691 *

YlI0AMTSOH

ST LTE

ITEY



15°

JWIE N

u.—0w„—u3ß-@m„v
+1M494
40414
{HY4FOIT

4EJEIT
Reg.
P>4d
4A9UDUT' ]
U9P1IO
191507TM

SA93EA

>

ST

13192

1494967

O99
SINGZIES

O891

L691
CZ7E.4A

YlI0OMTISOH

Joh.
'ıdeq AdUUIITL-]

/7/91
-SA9DU ]
493507 M
6691

CCZL
Ch/1 +

UMOAMTSOH

Joh.
ıdeq

4+40OD

193091 4J310OPS419DU ]

I9qeEISUIdIOH
u95 M
ITA
E

COZL

cH/I
6VZ1 +

U1I0OAMTSOH

ueIUV

UU

IISUNSSY
eCIZL1

1MIEWDNIN

I£Z1

6vZI1
z9/1.4

U1I0OMTISOH

UuNnsNSNV

-ZIESG) (SINg

191971190 M
KZZI

J95P U ON
4914

ISZL

C971
CO8I1 +

U1IOAMTSOH

ueLU V

ADTLEL n_

qEIT)

4ET

H®„—m5„—UW

vüOSL
abg
E1

U1IOM]SOH

4190 [17)

SUIUOUW

Ze81 +

..«u0fiw.«0fifl—„

YS19[45S

vyO9L
SL9L

WHOUmHOUGH

ı1edsen

GS91 +
LIe9L1

4AODS49DU [

JALIN

ıp e1SsJOSU]

OP91 +&

1MIP9USY (S)S9ITM

Oy9L
z991 L

4J410OPS419P U[

UNIEIA

-O31V

C991

wu0_um.uumufl_„

9]19JdTM

Z/91 +

A935U1 00

(9119Jdn y}
275

qoye[



JWIEN

411053411109 £)
4199
401
{1YY>FOIT
3e1  En  E  d
Reg
P>1d
AJUDUTF ]
UIDPIO
193507 M

276

SA9JEA

>

S!

13192

IM

-U94390(1

eZ91
C691

4A0OPS419DUT

831090

pP9  L1 -519DU ] (Jıop

3U9 A

CC9|]
SUSI9 /

ZZ91

C691
vOZI

4A0ODS419PU [

w501—«80@
(°g990)

Z/G591
-S19DU]
-J9QIEA

);  X
LS91

vOZL

4+10ODS419DUT]

IISUTZUITY

LL£1

S1090

440OP

AdISIOL

4A9DON

v891
YO[TY9S

OOZL

LEZI

WhOÜmHQÜCH

SCZL

umnımby

-49MIIIYIS be] -USVUOH YLIEAM

S5519 /

7691
-SINg
-4urz
eLE1

8ZZI
SyZI

4+10OPS19DUT]

-uU9DOUUT

U9SILEY
IISFIS

SMI} 41EUIJOTA
OLZI

6CZ1

STyZL
8O/l

..—.— O—Uw.„0©flfi

SINGSSN V

SNISET9C)

LZZI

1ISIIQWIIYS

89/I
SZZL

+4+40DS19DU ]

umnınmby

06Z1

zwpaddn Y
cCH/L

13MIEWNIN

co/1

8ZZL1
6ZZ1

J1OPS419DU]

10839319

(*3dg)

101116

Ge/ZLI
4u0O[7)

O9/Z1

OSZL
abg
CSZL1

4A0OPS419PU]

Joh.
ıdeq

9081



JWIE N

131051111097)
+N4194
40941
[HY{FOIAM
4e|  Ea  &e  d

U9IP4IO
4193507 M

Reg,
'P>1Ad
J9UDUT' ]

SA93EA

S

S!}

119%

wu0flwhu__.mä

CCC

-U9Y19 M
ZCO91

.«.—0®w.52.«„2

WIN3IS

SUISI9.1.1

6191

STLLUSELSTILH

ueyda3s

Jdazsıy

vSCSI
SUIS1911

6191
O9l

w.«0@mu02.52

81090 A9[YSE

- 1940
SUE1I10C9|
Le91

J@€OPSISIIEN

SUIQNEINIS
SEIIDUV

USTELE
ZU!
SUIU9JNIT
D

mu0©9„02.m2

HOM

C661
Use11197

VL91
-1901Ö0
LIE91
L991

13MIDIU9DY

YSTENTE

wh0mvm.uo=.m„_\fi

JASTDE1JSPA

C911

L991
C991

UEWO M ur OÄÄOÄUW
8Z9L1

YSEINY

6v91

G991
C691

JIOPSIIMEN

uoJ1U\7

WEIINA) (4S19QSUIQV

J@€IOPSISIIEN

29911 5[

9991

C691
cZZ1

SUIQNEINIS
-ua3Je Y

STLINEIN

A9UIELU

eZZ1

JIOPSISTTEN

SULIS

CLZ9L1
U9YJUMN IA

eCcZ1
CZ

GEIUIG10) flfldE@mb?
6891

-JOUJPEJ3S
DL

CZl

..—.—Omö.„.02.mä

SUIQNEIIS

8C/I1

YSIIUI9 H

19151900 -198INg 19351900

8G/I

J€©OPSISTIEN

..—0mv0wä„.ßä
CLZ1

U9YJUMN IA
AI ZIHCO
veZI

6ZZ1

E

Y H



JWEN

41105111990)
44194
40941
14992401
4EIE1C
Reg
P>4d
JA9UDUT' ]
USPIO
491507 M

278

SA9JEA

S

ST

43192

GEAMUIS

Ce/ZI
4M1EWIDON

eC/l

6ZZ1
C6Z1 +

+AOPSISTIEN

108910

SUMId0 ] ) -PI>J>>S sche
-A419H (HeySs

hwfi_umum
6SZL1

AJNEY
£F#1

Grub

C6/Z1
LOST +

44AOPS419[[EIA

unsnSnV

‘“99SUIISI T, IIIEIT (PunuLI

ISRa

99/1
4+10DJOH
AD1510 4
SSZL1

LOS|
abg
cCOSI

44AOPSI9ITEN

SDINEIN

9781 +

SULEWMW

.:.—OM

USEH

CO91
LL91 +

SUEIN

108910 1P4 EYUUD/A

AUO Y

ZZ91 +

SUEIN

ydo3suy9 AJDIEH

WUI9U19 M

CZ91
6s91 L

SUEIN

£U—H@®T—nm

EIOSIN
(S.
ZU!
( EJODIN

JAJWEUITV

8Z9T1 +

SUEIN

S1090 UE

6691 +

SUEIN

Jedse 1IYOTUNAIYIS
CO9T1

AUO M

LC91
AUO Y
6491
C891

SUEIN

108910



JWIE N

131051411109-7)
414949
404
[MY94OIA
JE[  Ea  &e  d

AJUDUF ]
U9P1IO
4A9450] M

Reg
'P>UId

SAJJEA

-

SE

1137

A9Q91147)
/C91] X

U9YDUN IA

C911
{!9H
C89]

SUEIN

9891 +

ZUII M

UueYO(

(SINGSSNV)

(31090)) UNEI-

Sy9l
-NEUOCT|

C/91

9891
OZZ1 4

SUEIN

441941 V

JUE1S
vS9L1

OZZL1

SUEIN

E1

1/ C

SNISEI9T) J9 1935 U1 IA
6Z91

JIUO Y

LOZL
HRS

SEL
BA/1

SUEIN

4+410D99 Y
L9O/T1 A

umnımby (SNIIZEN)
C691

CIZI

SAr
IS/Z1+4

SULIN

19718917

SUMJFFNEY
UueYyOo|

-SPUPV’' ] (S19q
FL

9e/1

IS/1

SULIN

19193U V

-SUISIM

G8/1 +

31941 V

SINg

IS1TM

CZZL1
-1pPE1S

CsZL1

CS/I

SUEIN

B6ZT 4

SEJIADUV

wOÄEN
96/1

u1945191 C]

06ZL1

SULIN

IISUIS

CO8ST Sqe

SNUSEIN

6781 +

u93339 A

SSEIGEN
656

-A9D9IN]

Al
St.

C646
6591 +

u93439 A

279

SJUULYO|

USEQIDIILET

WE1I90U UL
(S.
Au
(} WEIIWUT



JWEN

410513111Q97)
4NI99
4044
[HY9S4OIA
4E|  E,  S  d
Reg
P>1d
J9UDUT' ]
USP1ICQ)
491350] M

280

SA93EA

51

319Z  b

3U99U 1911
9661
qı1OH

GL9L

8Z9L
C791

Uu9D2333 IA

Ydo3sHYyD
-eMUDS) (U9g

ADINE' ]

C911
OS9l1

Uu9231351A

-SU9S9I M
ISIUESIO

STLITLEIN

SINq

C991

49119015]190)
OL9L
-U9SS9(T
-APE1S
Ge9l

LS91

UuS211351A

8C9I

UNSNSNV

+40D

..—0£—0.—£0m

49191498

CCc9IL
|.uNBJUW

8C9[I
899l

Uu91ı3lN

ach

UUeYO| qowe[

(°gPN)

4A9] H9IEUYIS
C991

C991l

8991

U3 A

SINGSIDIIN

9891

UEWOM

19q) (ZUEISUOMY

SId7
(WI97)
L£E91
NEUSNY

OS91

089[
90/1

UuS1331A

13MI1P9U9Iy

-EMUY9IG) (U9g

[M41EIA

6591
SUIQNEINIS
J11/A

8/91

9071
6CZ1

Uu93331A

UEWON

vyZI

PI99H

eZ91
U93331A

0691

6CZL

u93 A

OCZI

43MID9UIY
7691

UdYDUN IA

JÄLWI23SC

ELE

OCZI
CyvZ1

u93

uNnNsnNSNV 1919

90891
4NYUSDUEP']
1909 /
60Z1

vrZI
CSZ1

Uu9131951A

E.NQED._O„U



JWIEN

41051411109-)
4194
409014
14Y>4OIT
4E[  E  -  d
Reg.
P>4d
AJUDUT ]
U9PIQO
4191501 M

SA9JE A

>

SE

3192

1LYJSEIGO ],
v691
-SI9SUIH

91/1

CSsZ1
OZZL1

u33 1A

3199IEDV

S1199

LEF}

SEA NM

S71
1PW191].

SyZL

OZZL

u33 A

O6Z1

4190 LWUE ]

() mmm F ©

[32Q15

CD/|
-JEYHOMY

O9Z1

L6Z1
abg
OS

u19l

1359190 )

A915U11 04

/0O81

u..—„mum=oz

I9SUI10GQ

CO91
Z1I91

WIEIAO
3J1SDIN

SIUUEYO[

WIEIAO
4J1SD9N

1909 /
(1303x9 ],)

8Z9I1
M

SIUULYO[ YyJ310
(U340,7)

9691

WIVIAO
4J1SDIN]

SN

G991

JWIEUUDITIWIE

„Y3O Y“

6591

WIdEIAO
434J13SD9N]

el sunN

G991

ddıNyd JÄLWSTEO)
COl

C999
C/91

WIEIAO
4431SD9N

UELLIE IN

GC/Z91
9891

W9BIAO
3J1SDIN

JÄLWMOT

S1999
19q)

4199JEDP V

(UWUNIA

ELE

JAEWNON
H91

41 USDUE’ ]

C991
-4945()

L1L691

WIEITAO
13J1SD9N

281

PIEUL94]

u9JOYU



JWEN

4105111109£)
+14194]
40941
1492401
4EB
Reg.
P>1A
AJUDUL ]
UdDPIÖO
4A9150[ M

282

S4A93E A

>

SE

11927

ULEWDI A
L991

AJALLE IA
6791

C691
LCZI

WIVIIAO
HON

SEIUIENN AJUMNIT)

889[
SUIPIY

607Z1

ELl
OrZI

WILIIAO
44145019 N

qoove[ SNIdOoDre'T
90/1

U9SOQUIPH
SUIST9I11

ÖrZL
GS/ZI1

WIEIIAO
4413509 N]

SAIUEDSV

CZZLI

9e/l

1edsec)

-[9519%)

ZGZ1

C/ZL1
v6/Z1

WIEIIO
3J31SD9N

rsof

SUIIQOY

YIMNWTYO /
SVZL

41 USDUV']

99/1

v6/Z1
CO8SL

WIEIIAO
43413SD9N

SIDISE)

EIOSDIN

AJ41I9IH

-n e
O09
O91

EJIOSIN

(YDIIYOH)

SING

eCO9|
Iye|

[9EY>IIA UHeWTII9Z

O9

EIOSIN

CC9l

UN4EIA AJDIEH

UU 9 M

CIl
691

EIOSIN

YS14D9LL

EIOJIN
AU:
(;SUEIN

ADILOIC|

691

EIOJIN

Sy9l

SNEJTODIN Ydo1sy9
C091

Sy9l
9991

EJOSIN

SDITA



JUWIE N

431051111097)
+1U4194
4041
IHYP>FOIA
JEIE4C]
Reg.
P>HAd
AJUDUL' ]
U9PIO
491501 MM

SA93EA

S

SI}

43192

19Y>IV

QL9L
m

9991
C891

738

EIOSJIN

STUDILET

SHESTH

JAISDNEH

c(H9]

L991

C899T
6891

EJOSIN

SINGZIES

STIUDE1STUA

0691

JdWo y

Sy9Ll
EJOSIN

OZ91

6891
0691

EJIOSIN

ULI9A496 [9WUI]

Cy91

/991

0691
ELE

EIOSIN

[9EY>TIA

SEdIDUV UDZUIE)
C991
HO14

C891

ZLEL

u®——«Em0«.—@

LYZI

EJOJIN

-U9MIIOLC

JPoso|

MITLIG (*“1191SQ)

19PU97

O0OZI
NESSEC|

GCcZL

LYZL
vCS/I

EIOJIN

SULSJIOM
vOZI1

P9YTY

Ze£1

GS/I

EIOSIN

19819qS91dG

cC9/|1

UL19A96

-1900) (*“1I9ISQ

sue(

CCZL
LESSELC]

vryZL

cG9/|
C6/1

EIOSIN

m—...&fiNfid.« A PEIUO')

CsZ1
-5I11L)

EIOJIN

C671
abg
cO8S1

SAMSTZUEL A
CQLUH„M

7823

CCS



JWIEN

131051111.Q97)
44194

4044
{IHY°>4OIA
JEIE4C]

USPIO
1931507 M

Reg
P>UA
AJUDUL ]

284

SA93EA

>

4192  -

y  TE  T1E19IPITIN

ZIIH

OZSI1

C661
6191 +

YSTEITEIIPSIN

P4EUIIY Luz

SUIQNEIIS

CO91

6191
HC911 L

YSTEJTEIIPDSIN

-SUEWST M H404 SIUUEYO[ P[EAUIIIL)
-4A9DIdIN

9191

ve9l
SVIL

YSTEJTEISDSIN

SIUULYO[

—._U«uu_m

0991 +

deg JAJULIEWL)

NESSELC|]

9e9l

8Sy9l
LS91

ÜUSTEIEIIPSIN

SEICO L,

/S91 +

..—0©020—.—0.Nfl

CCc91

LS91

UTE EISDSIN

p e1SsJOSU]

9991 +&

SDIIA JAIUWIWIELI Y

SIM

cy91

/991
CLZ91

YSTEITEIIPDSIN

SUDIJET C]

-19P9IN)

7691 +

(*“II9ISQ

SOWO033NC)
O91
-SPUV']

O991

CZ91
v691 +

USTEJTE1I9DIIN

39QJEPV

S1939 (*°g990)

[S20M

UdYSJUNTA
411

9/9|

C691
00Z1 +

YSTEJTE41SDSIN

145



JWIEN

410511110 97)
44199
404
[HY°{4OIA
4E1

U9PIO
4935017 M

Reg.
P>14
AJUDUL ]

SA93EA

S

S!

2137

Z991
UaYJUN IA
+AA1 S
C891

OOZL

SC SM

YSTEJTE419PSIN

IIS19QqWEH

6€EZ1 4

JS WE MN JOH

O195S0 [

JE19.195

YSSTLC]

/89|1
-J9D9IN

9071

64Z1

YSTEJTE419D9IN]

94/1 +

UEMIETIN

QSTELITE
L691

19PV

LIZLI

9v/1

QSTEJTEJ9DSIN

IIEYUUWIÄGQ

SINGZIES

1c/1.1

w5v—3Nfl.mu A ZUV']

‚ AWAI
UdYSJUNTAL

pC/I

ISZL1

Q{MTEITEJIIPSIN

L9/1 4

SNIEUS]
OZZ1

-u9J1917)
4411\

OvZI

QTELTEJIIDSIN

1971S917

79ZL1
abg
C/Z1

UNSNSNV

S19Q

8/7/1 +

AJNEUI4 M
GeZL

eGc/1

GS/ZI

YSTEMTEJ9P9IN

NESUOYIS

66714

SNIEUST]

(*g990)

Z  ql.)

ISZL1
-u91941

YSTE3JE4SPSIN

C/Z1

6671
abg
COSL

(Z31gN ])

-Sp]09q49S

vZ81 +

+AOP

(UEITTM

YyDTITEIIE19IO

49199017)

JNYUSDUV' ]

C661

UTE EIICO

H191 +

Udo3sy9 A950 H

ZZS1
-uU9IYDIT M

6651

yL9L1
HC911 4

UTE EISCO

SDJTA

WEGAÄLT] -Arqg

285

(yındaJ



JWEN

4105111109 7)
+4N494
430414
194041
3E[  Er  >  d

U9PIO
491507 M

Reg.
P>d
J9UDUT ']

286

SA9JEA

S

S!

119%

ULIZEL)

LO91
4A90

S$L9L

ve9l
v/91

QIEIE1I3CO

USTEJTE

SANWÄUOIMNH JESIE”)

CCc91
UTID T,

LYF91

v/91

QTEMTEIICO

I8S91

SNITUIWOCT
-I9P9IN) (*“1I93SQ

STUSC]

p 4
SL9L
AOUSINC)

vyy9l

L8S91

CG691

USTELE1I9CO

GEWO MN

(U91S79g)

YSSIa Y

9v91

HUM0@O1H

C691

WIEMTEIICO

u30g

AUAI

4M1D9U9

(19WI97)])

C——u0£UW

ZGS91
SIIqW V

G/Z91

vyOZL
abg
LEZ1

UTE E1ICQ

SNIEUS]

LLZI

19S199

C891
U9YSUNTA

LCZL
ZsZ1

YSTEITEIICO

SNTIUITWOCT 14910955
vOZI

CZZ1

8C/1

Q>STEITE1IICO

SUIPIYA

LZ/3

SIUUEYO| [PUSIH

ZeZL
SUIQNEIIS

vSZI

CLZ1
96/1

YSTEITEIICO

}Josof ELLEIN u0flfiuu£fluß„ä<
96/ZI1

£UÖ.«—D—>
AINEY
C//1

9671
abg
CO8I

YSTEJTE419CÖO)

EDIY

19q)

181

(ST9H93



JWEN

u.—0mu.«5£®0
4199

401
{MHY>UFOIT
JETEIJ

AJUDUT ']
U9IDPIO
4913501 M

S1I93EA

Reg
P>1d

S!

1193%

u94}+4j0OUYU4149135C0

[990 /

-.19311V

vO91
Gcl

WIELAO
U94+J0U194S5()

UuueYyOf|

(SUIST91,1

SS19.11)

-PUL/A
GC91
O91

W4 O
U940Y41945C0)

31090

$19Q

ydwıGq

C661

LLI9L X

O9l

WUdEL-AO
u99 J0U419435Q0

CZ91

ydo3syD
CUA—.N3%W

S0310 1A
691

UdYSIUNIA

0991

CZ91
G/Z91

WIE1IAO
udJOUIIISQC

(J91T0IA

COZI

Pol113110C)

INYUSPUF']

C/Z91

JÄLWUTI33IG

LOZI

WIB1NAO
494JOU41915Q0

[9EUY9STIA
9691
-4945()

IISUIUMNAM

SE/
v9/|

WIEITAO
U9JOUIIISQ

SIN

udJOU

19P91$$17
Z691

c9/1
abg
C8/ZL

WU9E41-1O
GQWO£...- 9415Q

[2EUJS/TIIA

78Z1

LIEIA

CZ9|
41 USDUE']

0691

ZIZI1
F7}

WIELAO
U9JOU1II1SQ

JPsof A9T1900U98

LOZI

W4
u940U41915C0)

ZIZ1

287

Üfldflmfi.u0‚...H



431053411097
JII

40414
I1Y°>FOIA
JEIE4 C  E

U9P1IO
191507 M

JWEN

Reg
'P>Ud
JAIUDUT' ]

288

SA9JIE A

S!

11932

Ssul[l]0od

S19 ]

SUMLO

L6GL|

9191

SUNOd

1edse

(be (SUMN[OA

A9IDITIIIISI /N\

9091
CCl

SUNOd

GENIUN) Koch

CCgl
ve9l

SUNOd

UHeWJLIEH u10 UIS C]

ve9Ll

SUIOA

Cvy9|]

PUnNuISIS IISUEMZV
Z/091

SUIZIINIG

GC91

C911
6991

SU1Od

SNI4 V

(TO111,)

OZ91

MUEId

6191
U9YIUN A

691

6991
C891

SU1N10d

SDIDNETN [9XI9IPNEY
Cy9l

-u9SS1I9.]

X
C991

C891
LOZI

SUNOd

SNAIISTEA

S1939

PIEASO

99

C891l

LOZI
vy/ZI

SU1Od

S1IQP_Y-1A

431901V Isdao J.

LIZI
U9YIUNTA
MIM

6CZL1

vyZL1
9671

SUNOd

m5v—meC.NH A BEIN IISIIQUISIEC
CSsZ1

U9YJUNTA
198Z191N
6971

9671
abg
cO8S1

SUl]Od

SUULYO[

02831

Nep



19

JWIEN

„COwuu5£ßmU
44194

404
IHYPP4OIAT
p.nfi  EJI,  &  d
Reg.
P>4d
4A9UDUF' ]
U9PIO
49350] M

SA9JEA

>

S!

1192

sSsuruaJNII

J9TDE1S

O96 I

OS

9091
6191 +

SUTU9JNIT

SIUULYO[ HSUDM

-ADE3S

6191
1S91 +

SUIU9JNIT

SIN T

/FOYUWIE -SU9S9I M SIN

AI UE

SUIQNEIIS

-A9040
LIe9L
vyc91 L

SUTU9FNIT

SEoaIDUV

YSTELTE
(S.
AU!
WHOÜw.«U««.NE
D

19DIT Y

-uSaNeL4
vye9l

SH91 Sqe

SUIU9JNIT

UeYdals

.=UN

(S.
ZU!
[[92U91NE4
B

A9PIUIUIEN

C911
cc91 4

SUIuU9N

SUDIDET - 1P19U09S

SUIDUR A

C911
//91 +

SUIUDJNIT

UEWIOMY S10  &r  {

vyy9L
43 E1SU9T

ZZ91
H891 +

SUTU9FNIA

SNSISÄUOIC
NEWSH

vFS9l

19°

C691 +

SUIUDFNIA

PIEUIIY H54 5[

GG9]

LZ91

C691

SUIp9219

EZ/14

SUIUJFNII

O11ÖO

-T9231]A)

289

(U9MNUEIT



JWIEN

uu03u5£0@
41194
404
1Y°>40O1AT
4EIE4C]

U9PIO
49350[] 5

790

S93 1EA

S

S'|

Reg.
P>d
AJUDULF ]

11922

JJI M

LZ91
SWIIO M

C691

OFZ1
96/1 +

SUTU9JNIJ

UEWIOMYM

-19MUY9G) (19Z

1490)

SL/I
SUIQNEINIS
AdDNEY
9e/1

96/1
L8Z1 4

SUIU9JNIT

SMI33. Y4IEUOLL-]
Se/ZL1

-4A9D9IN]

96/1

8 FA!
06Z1 +

SUIU3JNIJ

U 41EIA

YUSTE3TE

E ©

ULeEWUL0 M
ZG/1

N
RF}

ıp eISIOSU]

06Z1
abg
COS L

SUTU9JNIT

11adn y

J91WEIQ

Z1i81 +

YyDEISEYUSIIEY

119249

J1NUSDUV']

CO91

45F JO
£o.mfi.m&flo„fl.m;„m

OZ91 +

ddııyA I9J0UIALIN
4PEJSPE Y

LES1

35U' IO
YSEISEUUDNIE M

BZ91 L

ydo3sy9 ‘3P]199W>Y

u19ads V

vC91
O91 +

45F JO
UQSEISEUUSTIIE Y

I9T1UEC]

(UIAM

WEDV JOMTOTA

44OPM4IEIN

O9l
889[

3ST' IO
YSEISEUUSIEE 4]

(I91I0IA)

-eMU9G)

C991 A

uUueyOo(

(U9g G9UYJUNTAL

8CG9[
OZ91

351 IO
YSE[ISEYUUSITE Y

IISUIZUEL'] UuUeYO|

9/91 +



JWIEN

410514111Q90)
44194

4014
{MY94OIA
JEJEIA

AJUDUT ']
UdP1IO
49150[ M

19*

Reg.
PW

SA93E A

SI

1192

SSOH
(SSOH)

UdYSUN IA
LEME' ]

OZ91
9/91

45U IJO
USEISEUUDIIE M

PIEIIL)

9/91

JÄLWUYDE']

YUSESOOTN
AI

9/9|
S89l

3ST' IO
QSEISEYUSIIE Y

SDIUYSETEIN
19G) (USWUNIA

CCc91

121309 /

SINGZIES

8/91

889l
OOÖZL1

45U IJO
QYEISEYUSITE Y

SUDIDUE.)

FLAL

Z1]0U9S

6991
UdYSJUNTA
-4!9 ]

8891

0OOZ1
cCCeC/L1

151 IO
YQSEISEUUDNIIE Y

—ODENEEM„

.—®mäßfl%w

Ce/1

IISIIQUMNTEM,
6Z91

4HOPIYUIA
-u9S1
6691

CCe/1
vpe/Zl

45 IO
UYSEISEYUUDIIE Y

YEITTM

u0—@ü.w£

JA9U3D U
Z/691

|CU$D„.TW
-PI>4

LCZL

pezZl
96/l

45l IJO
UJEISEUUDIIE N

431900 4

pP9  14

_®LQB
-eMUYIG) (U9g

GNr—Uw.H.

LLIZI
-u>JIe M
-49450[ 5
OfZI

96/1
6SZ/1

45 IO
QEISEUUSIIE Y

SapDUunNd V

USEISEU
ASDEY -U9J31eE M YJETISEY

45F IJO
YSE[ISEYUINTE Y

JALIN

9171
U9SUNNG
-e1ndo“
64Z1

671
OSZI

„ SII

—u5ENEEM„

4914

YEQqUISSII A
SUIPWR A

ZSZ1

OS8SZI
C611

3ST' IO
YSEISEUUSIIE N

PIE4O9Y.],

H05.N.u£

291



JWIEN

411051111997)
44194
401
IHY>FOIT
JEJE1C]
Reg
P>41A
h®flflflfi.m
U9PIO
494350] M

SA93EA

292

S!

3192

PUM

vyZL
-u95197)
-Uu9SSE Y
C9/I

Ea
LOSI

451TIO
YSE[SEYUUSITE Y

[91U EW
COwD.NJ

-IJAS1UIE J9l]eM

914944190
GS/1
wedsy
J91U9']
O8/1

LOSL
abg
OS L

451 IO
YEISEYUDNE Y

SDIUOSD V

19

6081

-A9DNEIN flo«—u.:&

fl0w0—.—mfld#m

AJ HOH

y d
vySSI

Z8G1
OL9L

C®..— 0fi—mfld„vm

Ueydals 191A4936

$UBUD@

OL9L
OCc9L

U9JOUSUEY

SALIETTH 719493

C651
-SINg

OC9L1
ve9l

UdJOUSUT Y

UdSNEY

(139P9:1) ddıy A JALIN

a
665[
-SINg

9191

C699l

UdJOUSUE Y

G99|

UOWIS

CUwD.N£

IÄLIN

vA
-SINg

C991l

C991
Z/89[1

UdJOUSUE Y

OUU9Y

U9STLEY

8691

“IINEQZINM
691
UdsIAM

I9PV

Z891
GLA

U9dJOUSUE'Y

A97D4 Ivo



JWEN

41105111990)
4I4
40414
14Y2O41A
4[  G+r  &E  d

USPIO
491507 M

Reg.
P>d
AJUDUL ]

SA9JEA

>

S!

1192

AI9ISTIEC

CG/91
NESSE.LC

Z691

GLEA
LYZI

U9JOUSUE Y

UuNnsnNSNV JALWIO
v691
-A91EIN

CIZ1

LYZI
6vZ1

UIJOUSUE Y

108910

U9YIALM

JALIN

8691
-uU9 H64

ZIZ1

6FZI
99/1

U9JOUSUE Y

PIEI/1

u99 JOU

U9JOUSUE Y

JA9dU 19

vZZ1
|.flC.N—.—.H.

vrYZL

99/1
EF

[9EY9IIA

u1945 (*3dO)
CCcZL1
-A9TLEIN

LYZI

E

U9J0OUSUE M

JALWI9ISOTM

FSZI

108910

Co%.=v_

[497 M

vFSZI
6081

Ud9JOUSUE Y

Joh.
Nep.

JUG£GQ£U„OM.—„

I9 JOYUTALIN
GG91

9/91

C691

YSEqUIYITI Y

SINGUNIN

8691

OÖNPO

PIEAM

WME190UUL

(*3dO)

JA9IQUNY1IICOQO
C991
-UuneJ ]
-U9dUIMES
OS9|1
-UI989 1,
6691
GeZi

YSEqUIYIHII Y

EAN1UDAEUOY
Uu1935

UUeEWINE M

ZAU:
..«.u0mum=m
„

JSTIIMA

SINANON

CE/ZI
Ce/I

USEQUIYIII Y

SIUUEYO|

Mt

Ev
293



ULE N

4105141114097)
+4U199
4094
{13Y°>H01A
u..«—  ET  e  d

UdD1IÖO
193507 M

Reg.
P>+d
A9JUDUL ]

294

SA93JEA

S

S!

1137

I>°d

-Y9SIMIET)

YSEQUIYIHIY

ge71+4

S33

hof
19G) (S19qUIV

[4>>07)

SIIqWV

8C/I
CH/1 +

YSEqUIYIHIY

SUPISET S AJWIISC]

SIIqW V

9y/1
Z6/1 4

USEQUIYDII Y

qoye[ [49WIEH

-u9339'Y

csZ1
CZ/Z1L

YSEQqU3USI3 Y

1083910

(U19ÄLq)

[PUT9IA

6ZI1
LEUSSIITH

6SZ/1

C/Z1

£U.NLEOÄU«UMH

LOST +

UNsSNSNV

(*“zdO)

J9TT 109 N
LSZI

YSEQIID V
.—0=52

eCZZ1

LOSI
abg
COSL

Y>EqUIYHMI Y

UELIEIN

ZCOL .

S19qSI1IYD19MVM

49119 M

-SPU®V’']

88L
ZI9T +

SIIQSIIYMIY

SNUSEIN

S19Q
M

JINEUIIY

CL9L
CTO9T A&

SIIQSIIYNIY

WOTESQV 192A71)

CI9I1
O0Z91 +

SIIQSIITMIY

81090



JWIEN

31051119 97)
4A19
4044
1MS4OLN
xl  ea  &e  d

1210
194350] M

Reg
P>41d
AJUDUL ]

SI93EA

S

S!

121937

135109

OCc9L
LZ91

S1IQSIIYMNIY

SJUUEYO[

LC9L

SIIQSIIYMIY

191907
(U107)

7701 4

SIUUEYO[ 19S19QI91UIH
5194919 4

/Z91
/ 91

SIIQSIIMYMIY

JOTUST9 IA

SI9Q

/{< 91

SIIQSIIYMNIY

YET3STIIU")

-SINq

6v91

UdSTLEY

qOove| 19]YSI

PSTM

OS91
C/9|

$1IQSIIYPNIY

WtR V

Ge9l

vG9l

G/Z9L1
C891

SIIQSIIYMNAIY

13544

peISTOSU]
uoQ1U V J9IUSSTIU V

-u194dO)
-3M1E1A

C891
AUJA

SIIQSIITMIY

PIE9gO>Y,L,

S1999

1910914

9691

6Z91

FOZL
/0OZL1

SIIQSIIYNAOY

1971S9.1AU9S

SINGUIEIN
SNWÄUOIMNH

(u19ÄAeq)

/0Z1

I9qNISYIE M
y991
-u>so M

1Z1ePUN A
C891

DveZL

SIIQSIIYTPNIY

UEINDI9H

E„Ofi—

(3ına199)
889l

US410’ ]
-S1EM
9071

CeZl
ZsSZ1

SIIQSIITNIY

I9IUN SEIUIEN

19SING
ı

SUUH

CsZL

SAIQSIIYMNIY

uUeydals
OOZL

-19S190)
-SH9 /
E:

0£Z1

1D

SUMIOU
19q19$

-NE13S

295

(SUIG



QWIE NT

4110S531NQ90)
414194
+041J
1HY9>FOIA
JETEIA
Reg.
P>IN
JAJUDUT'T
U9PIO

296

SA9JIEA

>

493507 M

SI

4192  -

9CZ1

JÄALWZNIIY
SUIPIEYIG

JO1U E
ZrVYZI

n  a

OZZ1
OÖOLSLI

STATSOJ qu V

SIIQSIIYNOYM 4UO Y

h®flm0„5flm0filH

6861
O9l

AUOMY

SIUULYO| [1EUIS

JOYUISOH

O9l
COl

AUOY

PIEUIIG

(IUOY

JÄLIN

C651

COl
991

4AUO Y

PIEIITTTIAM

C991

IISUMdsIN
AJISNDEH

9y91

UILAIM

ZV91

AUO Y

SOI E JIGEA

.«JOMM
ZY91

JAUO Y

wOHLE<

ZV91
IuUe[

113307

L6SI
SUIQNEIIG

GLI9I

C991
8991

AUO Y

UOWISG GQ.NEu—<
O91
SINGIEIY

C491l

8991
G/9[1

JUO Y

108910

(U19Aeg)

h0..—OÄDNnH
ZE91
JPE3ISDON

Z/G91

G/9I1
C891

AUOY

UNSNSNV

(U19Äeg)

C691

‘UOPAÄIH
8y9I

CZ91

SUIQNEALG
[9PV

C891
OtZL

JAUOY

AIIUT9I SAIII3 E



JWIEN

4105111090)
41A1949
4014
{1HY24OLN
JETEIA

AJUDUT' ]
UdPIO
491507 M

SA9JEA

S

S!

Reg.
P94-

11937%

C691

19A0OUYJATM

-193u1Q

e LZI

OCZI
vyeZL

AUO Y

GEITITUXEIN
fıng

cH/1 +

UHEWSTI A
C691
4349591 \

„1WAl

pe/I
/C/14

JAUO Y

SIMPN’T

MOM

SOWOSSNLC)
90Z/1
-U419H
19PV

CZ

Z/6/1
{8/7/1

JUO Y

AIIUT91

JI0 pPSI9TS

/87/14

ST L3 6C

(°GQPN)

J9UIEIN V
9e/1

JAUO Y

CS/l

Z8Z1
726714

.«JOMH

SEIIDUV AIWIWIEUTEC]
LYZI
-UIeY

6SZ1

C6Z1
76714

JUO Y

SA

50w5.N„.—

Iye(

(°gPN)

IISUTPNEIS
SyZILI

-193U1Q

LEAr

C6Z1

AUO Y

96/1 +

SMI USPNEL)
fing

Sayyun(

SUNJEQEY

99/1

96/Z1
0081 +

AUO Y

uoO3Uu V

I91IE7T) -+WU9 J (SU1] (PIEA\)

493511

v9/1
NEWOH
A9IU9' ]
cC8/1

0OO8SL|
abg
CO8L1

JUO Y

S1139

GZ81 +

297



JWIEN

431053434110 97)
+4+N494

430414
{ FOIA
JEJE41C
Reg.
P>Ud
A9UDU ' ]
USPIO
193507 M

298

SA93EA

ST

3192  -

313430 M

ULELWUDI/A
6C

C646

410M

OL9LI

STLULIETA

OL9L
GL9L

410 4

I9ABSIV qoye[

6C91

AINEY

X
/{96S1

0O6SI1

CL9[1

430M

6491

(LJO211SV) qowe[ (uueyOo() UEL H

6491

410 M

LY79L1

UOWIS 198901G

8L9L1

[OAXT L,

C(H9l

LY791

L991

13104

UEWO MN

6991

ULELWDI/A\
CO9|

-JOH

ZC91

L991

L891

3304

ydo3syD

J9UISEM

vy891

(11917A) Lex

89l

LS9L1

410 Y

8691

319dNn y IISUNNOQ
C991
- A955C M\

1939  b  e  q
9891

8691
9C/1

1330M

UEIIWUIV

SIN

Z1E1IL)

9891

Hu25—.2..
90/1

9CZ1

11043

SUIPIY

/67/1

UEIULG40 )



JWEN

4105111.497)
4+N4194
'4JO1J
1A9 JFOLA
JEJEXC
Reg
P>1d
A9UDUVF ]
U9PIO
4913501 XM

SA93EA

S!}

319Z

Z41 ]
S

OCcZL
194192315
JLW EIY
SeZ1

ZSZ1
u/+/7ı

41104

U9YDIIMNZIN' ]
(1911.1,)
'T
(TOILL.

Z/7Z1 +

uv—«fl0fi®fi SEA

OCZL
/NEDUL'’]

OSZL1

9//1
IO81 +

4304

10839310

JAUS|

A9TINIAL

cO/l1
[H>19UIEH

F8/I

LOÖSL
CO8T Sqge

1310

UEL V

(°gPN)

6081 +

&U.Dn-fl0..—u0„„w

A

19JOYSIIT

LI9T ©&

S19 U910 Y

SULSJIOM JÄBWSSIIG

K  X  X  X
0Q06S1

LL9L

6191

SQ U9110

81090)

8Z91 +&

103116

Y8C|

SU1lOd
6191
9091

Y qU9IILO Y

UuueyOof

9991 +

'3SOSAIYUY AOJEISLC
L6SI1

6091

ZE9I
C991 +

fi—USLQ@‚.ZO;M

(19U9S11) [9EYSITA
L£91

45194dÖQ

SIIqSpUE’T

99 |
0691 +

n—UD£Q®quMH

uNnsnSnNV

(°990)

156*)

vv9l
-JHE M

999[

0691
O0ZT +&

Y qU92LO Y

u91g

799

315QTI7)



JWEN

1105311490)
414194
430914
[HY94O1A
JEl  EL,  &e  d

A9UDUT' ]
UIP4ICO

Reg.
P>4d

491507 M

300

SAS3EA

S

S!

1137

P  T  EAMSO

ZG91
-3M1D9U9yY
JAINEY
O8S91

OOZ1

YNqUILLOY

OryZI

SII 6C

4191199

AISSEAL C]

ecOZI
SUN]OA
|H0„«m0fiVm

eCZZ1

OFrTZL1

UD qU93130

07241

SUuSlWu91

.«0mä®fl%m -SUlO

AIUUYILLY
F LF

NESUOUYIS

#6 /L

OZZL
CL

YS1149U9310 Y

SNUMIENL) AIWISIIN
LCZI

-S19Y9EIY

LYZLI

CZZ1
86/ZI1

YNqUIO Y

STSOT QE<
pP9  1
19 -u9194Y HdINd NESIIV)

IISTEMUIG
96/1
SadwIM
AINEY
G/ZI1

S6Z1
abg

COSTL

U1 4qU94310 4

YEINDJIIH

-vJOJN

OS

(SUIq

JOJCATES

I9SÄLYM

-49435()

7L9L1

WIEIAO
JO1JBATES

[9EU0SIIA

C0m0£

IISUNPSOJ

-U9SS9(T

-4191350Q

Opy9L

WIE1AO
JOJBATES

ydo1sy9
4+OP

G®w0«.—

WIE1IO
JOJBATES

19819dsuazZIUue'T

8yp9l

[9EUSIIA



JWEN

411053411109 70)
41494

404
IHYP4OIA
JE[  Er  -  d

J; uflfiflm‘.—
U9PIO
491507 M

Reg.
P>4J

SA9JEA

>

ST}

1193%

A91YSIA

- 419150

9691 +

WEIAO
JOJEATES

SULSJIOAN

u99 JOY

9[41939V

ZZ91

WIELAO
JOJVATES

Ydo3s1y9 ANEUY

8cOl

ZZ91
/891 +

WI9VIIO
JAOJBATES

P AIO5) dvfiufiwmmu.n.„—..

WUdELIAO
JO1EATES

COZI 4

G.ß_uwm.ufiu

UdWyOoY
C991

-uU>JWeY
6Z91
-491350
COZLI

WI9EIAO
JOJBATES

‘U

9ZZ/1

UDIUIeE Y
[>PP

GO%O„.—

UNsSNSNV [9Y>!9 4

SINAZIES

9ZZ1
ece/1

WIdEIAO
JOJBATES

pJodo>'7]
OOZI

$JO1Y99S

494150
FCe/Z/I1

WIEIAO
JOJBATES

“UUEWI9DTIS

06/1 4

AIIUT9.1

WI9YUZIOH

flvw0£

ydasof A91IMIES

96/1

WLA
JOJGATES

6871 +

(1919MSES) UELIE IN

0O6Z1

WLLIAO
JOJEATES

SUSM-

zO81 +

SIMSTZUEL
301



®

JWIE NT

43105111109%)
4+1494]
40414
[HY9O4FO4A
JEIEIJ
Reg
'P>1d
A9UDUT' ]
U9PIO
4191501 M

3072

SA9JEN

St

41192

u+s:e[1131}434  es  U9S

Z107M

L6G|
6191 +

WIEIAO
ULE FEUSS

UHNÄEOD1H HE47)

6191

WIEITAO
UTETIJEUSS

9Z91 —

[9EUSTIIAN A9[19 M

9Z91
HC911 4

WIdEIAO
UJETLJEUSS

SÄUOIC

vFe91
Oy9L

WUIdE1IAO
ULETLJEUSS

19YdedUuTa1G 31907 V

ZS91 +&

A999IH

Oy9Ll
CG9T1

WÜUdEINAO
Use1)1T  b  .  U9S

4E

LL9L
EOH—UDDE

6091

CC9|

WUIdEIAO
UJETIIEUSS

JALIN

0891 x L

SHubIuUV GENEmeLU®
vyy9L

UdYSUNTA

C999

O89
61/1.4

WIEINAO
ULETILLEUSS

A0109191Al
9/9[1

UdUdUNTA
-A9WU WE M
vT691

61271

WIEIAAOQ
UJETIFEUSS

AITT

ISZL+

UHEWISH

AJUIID

J3°so[ 9899

8SLIZI
U9YJUNIA

X
67Z1

csZ1
0//1 +

WUIdEIAO
UJETIFEUSS

AI I9IPUIdS
OSZL1

JUN ' ]

AJNEY

ZZZ1

WIEITAO
UJETIJEUSS

abg
COSI

PS1I1J3300)

-U9309N97)

8081 +

‘S19G (*3dO



JWIEN

1105311090)
4A94
4094
199407
JETEIC
Reg.
P>UAd
AJUDULF ]
U9SPIO
41943501 M

S1936 A

S

4192
SIq

u13493yYy9DS

JIWWNI]
vySL

UdYUNIA

vZSI
OL91 +&

UId9ÄIDS

4 1D9U94 19819d319
v7SSL

USEQULIIDA

CO9|T

OL9L
vFEe9l

UI9AÄITIS

uUeydals

19 UI9ÄIYIS

SOM

6091

ve9l

ıp e1sJOSU]
CC91
A

89l

UI9ÄITS

GELUIG10P)
CGC9Ll

LY91

8C9I

I9 dr y

SINGZTES

C691

UIdAITS

108910 UHEWINEY
L991
Uuds T

L8S91

C691
8OZI

U19ÄITIS

UuNsSarld90)

OryZI

SUIPÄIMN
CZ91

U9409' ]
I9USE M
C691

60Z1
Erl

U19ÄITIS

43MIP9U94

(*WI9193G)

45

O8S9L
UU UMN IA
JIT A

yOZI1

CLAN
veZL

UId9AITS

YHEITIWITIXE IN ADISIOH

C691

J11AAJ56L)
CIZI

veZL

-SSIUOY

ZSZ1

u19 ÄIIS

m5m„ IDEIA

PI°} (°990)

I9Jd19H
VIZI
-NEUOCT

vpeZ1

/6/1
1L//1 +

UI9ÄA9IYIS

303

WIQEO [

Y  OM  b



JUIE N

410513111097)
414194
401
I1Y°>FOIT
JEIE1C]

U9PIO

Reg.
P>4d
J9UDUT ']

41931507 M

304

SA93EA

>

St

4192  -

4A9D9T

vyeZL
-u933 V

CS/I

LZZI1
C//iA

UI9ÄITIS

SNIEDDEU I,
CU..—OJ

SIZI

JÄLWTTII.9

SINGIGSTIA,
uufl«®fl%%
8C/L

64rı
C6Z1 +

UI9Ä9IYIS

I9EUSTIIA 1911179 [
ZyvyZ1

SINGSSNV

vy9/1

C671
CO8T Sqe

U19ÄITIS

ULL4EIA

/081 +

330PY>[Y4>S

IISULAM]IY

O9
LE91

4A0OPY9[1U9S

IISULANIO SNIOYdOoIS1IY9 PSIWU9SU9ST

8L9L1
-u9330Y
LeE91

C991

4A0OPY9[45S

buch

11SITA

H991 +

.«uG„.—UB@„
8C9l

NESUOUYIS

-uU93z0oY
C999 [
/991 +

440PY9149S5

ZEJIUOY

buch

AI UT /
y7L9L1

-494430 4
/991

410OPDY971U9S

C/91.4

UEL

buch

19US0g

/v91

v7Z91
Wrı

4+JOPY9>[WDS

PIEUIIY "U93Y99109S
ZZ91

UdYUNIA
-S53EM
/691

4+410PY9>[Y4958S

97/1 +

H®:um
>

1OSSISSE

vZZI

UNSNSNV

4944991496 'zweaq) (19PV



JWIE N

4105134114097)
4194

40947
{Y>_U4OIA
u.w—  En  e  d
Reg
P>1d
AJUDUL' ]
UIPIO
49450 ] M

SA9JEA

ST

2137

H0—„OO.«JUW
LZ91

SIIQSPUL'T

v691

9CZ1
Ge/ZI

4+4JOPY91Y99S

SAILUEISUO") H0fluflflüB„.—0w@@
C691

$1IQSpUr ]

GLZI

GEeZI
GS/1

44A0PY9[495S

C.N«Gmßh 0’) J9ISSEIIG
vCcZL

CO„.—UCBE
-JAEDPJ1OS)
CrZL

C6/I1

4$MOPDY9I1YIS

SSZL1

SNI3U9D0 UU

HUÄ®£

AIUITES

OSZL1
Ud$9IC]
-NEIG
vZZI

8SZI

4J0OPY971Y9S

abg
ecOSL

SNUMNN3II9 T,

19151900

6C81

U9d$9IC

uU09996

A9UIST

SUuIp]9oJeI

CO9L
6091

u099S6

13M1P9U94
Y/C|

U9fNt' ]

6091

U0996

I9ISUNING

Pe9l

PUNWSIS qI0O M

O09

A941511096

ve9l
C491

U0996

JEJOUO H

OZ9L1

9191

K  X
89l

eC9|

00996

19819dS13191.1

C991

C.w£ED—OU JA9TINIA

OO9L1

C991
LZ9I1

uU0996

UEWIO M 19991017

LZ91
7691

uU0996

305

1190I°P V



JWIEN

41053111Q90)
4NI94
404
149974041
u.N—  JI  e  d

UdPIÖO
191507 M

306

S91 A

S

Keg
'PY21d
A9UDUT ']

S!

11932

19819

OF9Ll
uU0996

7691
LOZLI

uU0996

UELIETIN 19IS19dS]1191.1
LS91

SUNIOMV

CLZ9L1

LOZI

FEF}

40996

fl.NLE—.ÄOU JÄLIN

7691

yLZL1

EL

uU0996

-SINg

eG/ZI

STUTIDU

U9STEY

h0©0m.—0£„&0&„
91Z1

1NUSPUPV']

eS/ZI1
O9ZI1

40996

uv1m.„üfl®fi„ JALWITPOS
CLZI

WI9UY19 M
'3SI8U V
LeZL

O9/L1
C6Z1

uU0996

-ZIES

UNSNSNV

v6/1

JUIEJSTE UL

ADSSNaN]
F8Z1

SINGZTES

e/Z1

C671
abg
COSL

u0996

419QWIV' ]

/181 +

ı11eysSsuUulads

Wn

CGs9|

-u19356
L69L
LIZI

WIEIAO
II1eYSUTadS

P9S1113300)

UopeS

A9USSI3.]
O89

YSEQ4STLV

LIZI
veZL

WIYEIAO
eYSUTadS

ONO u19  19>' ]
8OZI

-[95197)
-WEDY
X

vCZLI

vFeZl
LZZI

WILIAO
u1eysuradSG

STIYTUIWIOC]
—vGTF

19PEU9)]



M)*

JWIEN]

4105311.990)
414194

4944
IHY°>UFOIA
Je|  JI  S  d

UdPIO
4913507 M

Reg
P>Id
AJUDUL' ]

SA93EA

>

ST

12137

ADZEM

6CZL

RR

BZ/1

WIEIAO
J1eYSsUTadS

SNDIEIJAH

C6ZL1

„$w.„_uo.„m

-SEISTY
ULW

R//}
SSZ/ZI

WIIIO
u.ämw=mon_w

UHEWIS H

Y+41194

[9>P}

Ge/I1
-uU930

68/1

SUN IOM

v6Z1

WIEIAO
MEeYSUTadS

UuLIENS)

Uu1945
vS/ZI

-UEAMUIS

IIUSEM

311 A

v6/1
abg
COSI

WIEIIAO
IeYSsUuTadS

wDUMQMEOD„
44JOP

v7Cc8s1

U9PESU1933S

Z3NY9SSYMIA

9091
‚A

T7LLVYMA
WIEITIO
USPESUI21G

S1090

8C91

JA9TTEISIENN
06GS|
0553 M\

LLI91

CZC91
C911

T7LILVIMA
WI9EIAO
USPESUT2IS

419Q910 N

-.=.=—.—&

JALWUIUOG
e

CH9Ll
vyZ91

TLLVIA
W9BIAO

U9PESUI2NG

uUNnsnSNV

u3131312S5

ZZ91

19Q)
-W91N (uaSunu

“PI1WUY9S
A9IDA
Ge9l
Uu9ssSı1

- AEJITTIIA

vyZ9L1

TLLEVYIMA

7891

WIEINAO
U9pPESUMNS

“UI93SU91719 M

'?PV
Art.

434199110)

451900

I9H

UdSSM -

H891
Z891

TLLVIA
WIELIAO

U9PESUTILG

307

SNWÄUOIMAH



110511110 97)
4494
4047
IMS 4JO41L
JEIE4C]  e

JAdUuUDUT' ]
UP4IO
193150] M

JWIEN

Reg
P>41dA

308

SI91EA

S

ST}

1192  B

-u19365

Z891

TLILLEVMA

INEY
(EJO9118V)

6691

WIELIAO
USPESU131G

unsnSnV

uU9opeS

919Y9I914

-I9PUINA

6691
SOZL

TLLVIMA
WIEINAO

USpESUT3IG

UELIETIN

WL U
6591

JOTYSNY
41943507 5
ZZ9L1

8OZ1

TLLYMA
WIELAO

U9PESUI31G

'YIEIYA
AJIDPA

CIZLI

193911

>
SINGSYIEIYA uoO4JU\7

Ud$SIC

TLLVIMA

JUSEA1Y

9991
SOO IN
19

4943507 M
/89[|

CIZL
6CZ1

WIEITO
UdIPESUTIIG

AIn EEUW

SNUSEIN

-u19316 U9peS

J9UuSSEL)
C691

-ZIJIE4Y
AJLLEU
QL£Z1

6CZ1
CZ

TLLYM
WIEIAO

USpESUI33G

UJUIeÄH

U9SILEU -eMUDS) (U9g
CIZL1

JA eY
LEZ1

CyZL
CLZZL

TLLVIMA
WIEIAO

USPESUTI31S

JALIN

SI9IgSPUP']
UELLIETA

CZZ1

H®£Um%„w

CCZL
u IOC(]
-q9YI6

ZvyZ1

w//1

TFILVMA
WIVIAO

USpPESUT31G

.«0£UNQH

108910

(*990)

1999 /

6CZL1
SUlOd
AdNEY
ecC/1

vrZZL1
JE

TLLVMA
W4

USPESUT2G

wB.v—fiNfld.„ A

C6/1

JASNEY

-u1935
-A94350[ 5
96/1

F//L
78SZL1

TLILVMA
WIE1-NAO

UopeSUI33S

1910911
S

(EJO21ISV)

UopeS

UNsSNSNV

U9PESUI21G

S

OSZ1
SIIQSUIQY
191JdOUM
vZZI

98/1
abg
COSI

TLLVYIMA
WUIdELIAO

UdpESUT3I1G

4194117)

(°gPN)

SCS



JWIE N]

4105111109£)
+4+N199]
404[
1Y°>4FOL1A
us_  EL  o  d
Reg
P>4d
A9UDUT ']
49P41O
4931501 M

SI93EA

>S1q

119Z

flßn—DW

(SMITTT) SII

vO9T1
O191 +

UdgNS

UHNÄCO@..H 4A19 H1015194919{

OL9L
Zz91 +

Uu9qg1S

S1090 (103STT)

CC9Il
8Cc9l

=„„&9m

SUMIEIN HOQH.NÄ£UmO.H A

SCc9l
Op91 +

UdgI1S

SEITJENN 191919

LY91
6V91 L

fl0n-3W

S1090 IPUP']
(9puer])

(0S9|]

CUQDM

+991 L

SNWÄUOIMH
9C91
JE

IISUTUH M,

CH9I1

y991
Z/91 +

UIgqgNS

4190 WE ]

(UI9ÄLT)

IIUSOQNES
Le9L
NEUNEIY

LS91

CZ91
8/91 +

GOA—DW

(19U80Gg]pES) umnımby JÄLUWIXEG
6 d

LY91
JEEY

C991

SZ9|l
6791 +

C®£DW

WI9UIIAM

(U19Äeqg)

AIIIEYIS
J9]P4

X  A  M
9l
SW91 M

GS91

6Z91
9691

GQLSW

S89IU9SIN]
-I9PIIN)

45901

(*“II93SQ

309

SN]IYdOOY T,



JWIEN

410514110 97)
44194
40914
1Y°>4OIT
JETEIN  E:

UIPIO
49350] M

Reg
P>414
A9UDUF ]

310

SA936A

S

ST

43192

JAdINE HTE M
9691
NEUNEI

G/91

9691
OCZL1

uUdgqgS

108910 I9WEdIISY
C891
-u9sO Y
ISIUESIO
SOZL

OZZ1
8y/I

Uu9q116

SII E

WI9Y

96/I1

9691

SIZLI

SyZL

U9qlıs

19ISUIG19)

-SINg

cO/l

STUTULT

UdSlEU

J9WIEU M TEUSS
9691

-IEUHOY

LZZI

cO/l
z{u7t

Uu9qlıs

SUOYdap]]
AJISUN U (*°gPN)

1909 /

CLE
NEUNEIY

9e/1

U9dql1s

/9/1
abg
C8/L1

UUTE

6871

a3a3suU19339],

UHEWDI/A

ZEAUIS

78l

v6SL1
vZ91

IISUAIBSIT,

m—.ÄD.NßH

(1941.1,)

QEUYSSUOL]
16651

41E1509T

CL9IL

vCc9L
9691

I9ISUAISI T,

0991

ULNNÖ) IISTEMUYIS
6091

UdYSUMN IA

ZC91

9691
CZ91

99SUIAIGI],

UT ] 192U9 /

Ze91
JOYUUUSH

/{CS91

c/91
OOZI1

U19S9 .

PIEUIIGY

(SINGZTES)

AWA!



JWIEN

410534111097)
414194
40944
HY{ OLA
3eT  Er  S  d
Reg.
P+>+4d
JA9UDUL ]
U9SPIÖO
191507 M

SA91EA

>

SE

119372

UOTTIIA

vyS9|
U9YJUN IA
IIUIQEALE M
C/91

OQ0O2Z1
SLIZL

9dsUIISI,

Quirin

'SuV) ._um.=._w‚«5vfi (9PIESqIO'T

JIYIENINT)
CZ91

SINGZTES
-ANOZIES
6891

CIZL
CZZL1

dsUAISI T,

STI39.]

19IYISTIS Y49OSYSTLE ]

ULTUSUSTE C]
C891

U 110(]
1ITAM3SEC)
COZLI

9ZZ1
C971

dIsSUAISI T,

108910

530 7 IIIIUWIUTE M

pf n

eC/ZL

Jub.
+094 J

ZAEAMUIS
CIiZL

SUNZIOM

8C/I

C971
#R4/1

dIsSUnAISI T,

3M1P9>U9Y

(*GPN)

1947100943310 Y
OSZ1

-us4J1o(]
AIINEY
GSZZL

Z/{8Z1
abg
COSL

IISUIIBIT,

1083910

u9}JOU

OI8I +

-O131V (193sUNUI

ua3dneYyıIDIY,

UL10U954

/65S1
6191

U9IdN YY T,

ıedsen

LZ91

m5d£fl.ln—8«@—@

OC9L
OCc91

USIdnN YY T,

Mon

11

SJUUEYO|



JUWIEN

uu0mu.«5n-@mU
44199
+04 J
1HY>JFOIT
JE|  I  e  d
Reg.
P>414
AJUDUT’]
UIPIO
491507 M

2317

SA91EA

>

ST}

1137

OS

[9SEN

OCc9L
Z£e91

=3m:«a.8£ T

SIUULYO[

LIS91

ADSTEC]

SO9|L

Z£91
abg
9691

U9IdN YY T

SMNI39C]

6Z91

I9ALIN

p eISJOSU]

9691
8C91

STLAITLE IA

c8&:«s.äc.ü..

C691

0T«O„.—U

8Z91
|w.—uemuw

Cy9l
©

8C9I
6991

=39.&€»E T

fldmflmn—.u o
E«O£

L891 +

-]0SU] (3peas

AJDE M

vC91

C791

LZ91
ZZ91

=3&:«.+8£ SE

SNISÄUOÄ(CT

YSTIT()

SAIIOJ2IEG
LY79L1
-NEUOCT
-3yı10dy
9991

ZZ91
OQOZL

U9IdNEYIHY T,

SNISTDIUdY
Yıa  0M  <
ker

Z3UEAA

CGS9l
NEYSDSIIH

CZ91

LOZI

‚ AUAI

c»»&:mf»£.b

}Poso[

(*“1dG)

9{490° )

OZ9I1
SIIQqP_YIA

‚ AUWA!
61Z1

c8m:«..+$£ I

SNISID9IUDY IIQIMAIASUIING
6Z91

-4M1D9U94
.u0m!05£0%

vyOZLI

61Z/1
vSZI

=8&a«:.83 Ü

SILILLE IA

fl.u050£



110511199 7)
4194
4044
14Y>FOIA
JEJTEIC

JdUDUL' ]
USPIO
191501 M

JWIE N

.ww.m
P>4d

S1936 A

>

ST

1137

/1Z1
QWDd'T/ UTE Y

ve/Z/L

vSZL
L9Z1

U9Id NYI ,

“UI93101
>

-3S9Hd

PIEIITII/AM

JESSIULLLO 37 '’1We9q) (PV

AdUALOÖC]

vZZLI
-u9 H647
19909 /
vyZL

L9ZL
EZZ1

U9aIdneYIdIY T,

flqu£

S1090)

(*990)
ee/1

v—uofl.«0&u%

96/1

L/Z/I
LOSL

U9IdNEYIDHY T,

ÜZ.C%W I9EYSIIA

19Q) (SINGSSN V
CSsZ1

uJeIZOH
1I9UD19S
CZE1

1081}
abg
cO8SL

USIdNeYIMAY .

PIWIUSS PUNWDH

CCS

319 A

W  >  K
/96 1

CO91
cC9|

4319A

19819qUaddeS SEJIDU V

-uU9YI9 Y

CCl

319A

1Y4>S5> 01

CcC9|]

IIEY

SNINEIN

CCc91

319A

JÄLWI23SI0O M
C191

U9YJIUMN A

1Ie91

Z891

108910

319 A

uua—5£muuflflmm
INnNUSPUV' ]

9y91
O  O

Z891
C691

113

PIEUISY



JWIENT

1105111990
44194
4944
14° 4JOIA
4E|  J  S  d
Reg.
P>414A
AJUDUT’']
U9DIO
49450[ M

314

SIS3EA

>

ST

43192

AJST /A\

eC9l
uMh EWNIN

C691
OZZI

319 A

YEIIETIN

CZZ1.A

JÄLULITY
C691

-uneIIV

CLZ1

LICZ1
H9/1 4

319 A

108910

C0w Ofim

AJr

60/1
U9JOYTSSY

AJUSITN
eeZI1

79Z1

4319A

71714

SDINEIN

A909 /

AI [NUDS
vFeEZI
-II5SE M
..—0—U«OEJUW
v7GZI

GC//I
9671 +

4319A

W195SU V

SIN

IEUSTO M
CSHZI
.

—LEA
99/1

967Z1
ZO81 Sqe

4319A

U13591907)

SLI3SED
MUHE.WQA

vO81 +

„STUEUIUY snlog

YUSJEQUTIOA

JALIN

C661
HI91 +

YEQqUIO A

YENSEGOS Sa J1 D U

8191 +

YEQUIOA

qove[ A9JIS

OC91
HZ91 +

YSEqUIOA

ıedser) I9nNeddaH

HON

JAINEY

S91 +

YSEQUIOA

413MID9USY

CO£UH IM (am
(UuT



JWEN

43105111.097)
44194
404
1Y°>4OLIA
361  EJI,  &  d
Reg
P>41d
J9UDU! ]
UdP1IÖO
491507 M

SA93EA

S!

119Z

QUDY ],

-u9YOH

eZ91

YUSEqUIO A

STLDISE -

YLIEAM
OCc91

JALWUUNIT
-u>s 419 H

8CO[l

C/91

YEQqUIOA

OUIUWIT A

DOmEOÜ‚„U

JÄLWSTEN)
8L9OL] X
-ÖÖ

C/Z91

UJEQqUIO A

Z{89]

fl.NEEQ<

flhü!@n—

I9ISUNS]

1591
SINGZIES

6991

8891
eCZL

YEQUIO A

SULSJIOAM
6791
NESSELC]

cZZ1

USEqUIO A

IISIIG1XP M

CCZL1

OUUIY UHEWISSEH

SUIPIEYIS
X

COZI

GCZ1
ZYZ1

YSEQqUIO A

_wow

SDIET [PUMHMA

8OZI1

9ZZ/1

STZI

$13Q1990

GS/1

YEQqUIO A

Uunsar190) 1950 1AN

OCZLI
-A9D1EIAN

ÖOrZI

CcC/1
7SZ1

USEqUIO A

43M1D9U94

fi0n—U.« «v—
6vZ1

-.5®.3 N

I1S1UOA

AINEY
LZZ1

TSZLI
abg
CO8SI

YSEQqUIO A

SUPIDET J

SUIPIEUDS

CZ81

115



JWEN

131051111097)
44194

+041 J
[HY°>FOIA
JEIEIJ  &:

USPIO
193507 M

Reg
P>1Ad
A9UDUT ]

116

SA93EA

;

43192

YUySEQMTIIPIEAM

Ad UE

Ze91
SIIQWV

-S419D1 V
L691

COZI

351 IO
YWEQIIPTIEAM

SIUULYO[ HMQ£UD.H

vy991
U9JOUSITA

C891

COZI
LCZL

151 IO
WEJIIPTEM

SEIUSETETIN JAEWOYM

-UdUIS A

IEZ1
rAWA!

45F IJO
YSEQIIPTIEAM

UeYydaIS

-JI9PIE/AM

471

CZ

4351 IO
YSEQIIPTIE M

Z41095
(ZTU9G)

Ce/ZL1

P4E19C)

35 IO
WEQIIPTE M

1319085

SINANIN

Ce/L1
CZ

319979 U

Äu n_55

SPIE/AM

UHEWNE ]
ELZE

WEU)

csZ1
89/l

351 IO
WEQIIPIE/AM

P4E4197)

(*13dO)

19X14

vyLiZL

9e/I

8O/l
Cc/ZZL1

351 IJO
WEQIIPTIEAM

PIEAIN uB£fl®m«W

G/ZZI1
ZU8 1

435l JO
UEQIIPIE/AM

YS1L419GT V

uU9SSESPIEMAM

0691

351 IO
U9SSESPIE/AM

AdUSNEH
/v91

1MIEWNIN
A9DEY
C991
-u935 I1 4

BL

319071 V

P1°4

(*1dg)



JWEN

4110514111097)
4JNII4
404 J
14° 4O1T
4E E1
Reg.
P>4d
4A9UDUT' ]
U9PIO
A94150] M

S91 A

>

ST

319Z  e

SSTLEUUSGS
OZ91
SIIQqW Y

O69

OLZI
bZ/1+

451 IO
U9SSESPIE A

u95 V PIWIUSS

8591
-Uu9435 111

495507495
60Z1

vCcZL1
bpZ1 44

3ST'IO
U9ISSESPIE A

U9SN-T

MILLIOD I9}

1950A

8691
UESEG

LEL

vyZI
LSZL1

451 IO
UISSESPIE M

JA9PUEXITV
(U91SIJYIS)

9C/1 4

YSS419(]

8OZL
-N9N

-4APE15
SCZL1

9Cc/1

451 IO
UISSESPIE/AM

76/1.1

PUeSIAM

U9SLLEU
AI-LUIL

(*13dG)

41910 YU9319H
cCe/I
-U9S9VM

19151096

351 IO
USSSESPIE/AM

C671
abg
OS

wßfld£u<

4JUE1S

cCO81 +

uUeyda3suUayıI M

JÄBUNYDO
CQLUESE

0091
8191 +&

UeYdaIsuayıo A

SNIXIS Jdazsıy

SU1SI91.1

v7SCS|

SL9L
8191 +&

UeEYdIaISsUayıa A

Ydo3sy9 JdUUEr ]

LL9L1

8$L9L

SIIQSIIQHY

CH91 +

UEYdaIsUayI A

S1090 AJUUMLLC|
LL9L

-19PUSIH

C991
6V91 +&

UeYdaIsuayıo A

UEWON

19q)

317

(SUIPIY



JWIEN

410513111090)
4JU4194

4014
19401
J3e|  EJ  >  d
Reg
P>4A
AJUDULT ]
EUUHO
193507 M

318

SA9JEA

-

S!

4192  4

[TEUSSIETIN
eL91
W9l
19Q)
AIDNEY
LE91

6791
v/91

c.n„_n_oum=ufio M

108910

(UYUNIA

ydJopn Y
X

O9l
SUISI9I.

rAxN

vZ91
COZI

UeYdaIsua yıa A

4MID9IUIY AJ H

/Z7/91
SUISI91,1
- 4919

7691

COZI
6v/1

UeYdaIsuUayıo M

suoydapI]I

.u05d.ufi—

ZUI Y

IO
USQJUNTA
-4urz
LLZ1

6vZ1
L9ZL

UeYdaISUayIo M

[9EUSIIA

19ISFITS

[H199A

61ZI1
+4A0PSWUA
-419450] M
8C/L

L9Z1
abg
69/1

UEYdaIsuayıa A

ZUdJOUU ]

H0u%@„

LSZI1

4+A0OPSUA

43454

vCZLI

AJLLIEY
-3MIDIUIY

ZVvZ1
-41D9U94
69/|1
abg

cCOS8SI

UEYdISUIYTO A

P4AE197)

U49119G

CH®5®L

LISL.A

SINqU33]1? A

1dw-

51994
86GSLI
OL9L

SINQUOIT? A

SNYEMAD

8199

AIUTNIA

-u9351 M

LLI9L

vyCc9YL

SINQUL? M

JO1US191A\

Z|0U SJESTH

vC91
9791

JÄLWU9SIT

SIIQSUIQY

SINQUOLT? M

SDUSELH



JWIEN

4310531109-)
4+D194]
409044
1Yo4JOId
3E|  EL,  SE  d

J9UDU'']
UdDIÖO
193501 M

Z

Reg
P>4d

119372

SA93EA

ur  199 V

SINqSSNV

9791
6S91 +

SINQUIT? M

SEIUJEN

-u9J91 M

6591

[DQ35

/991 +

SINQULTI? M

Z4|0Y

ydo3sy9 U9JFEUIO

ıp e1SJOSU]

/99 1
6891

SINQUIIT? A

SUULYO[

(de)

41913091

U9YDUN A

0691
0691 +

SINQUOITI A

S1090

ıyue[

19PV

L691
9691

SINGUILTI A

*IISUIG

SUIPIY

9/91
UI9A9ITIS

SNIEUS( (°sof‘) 31 «£C«o A
LG91

LZ91

9691
60Z1

SINQUIAM

-SUISIY

YUEIUIGIO M
SINg

61214

JAÄLIN

CG9|]
SUNIONIN

v/91
U19Ä9YIS
60Z1
11714

SINQUOUTIAM

UuNnsnSNV IDEY

899l
Z40  d

0691
UEL
ecIZI
cCyZL

SINQUOIPP A

STLILLE ITA

(‘3dO)

[192

6VZ1 +

JALUWIIWWE M
6691

SUM9JOY

ZIZ1
C

vyyZI
IS

S$INQUOI[P M

STATLE IA

8Z/81

IISIIYXIE A
cy/I1

-APE15

y9Z1

98/1 +

SINQUOUTI A

mOLEN

sSn119dn y
8y/L1

4310D1391C(]
-ADE1S
8O/l
©O

SINQUTIAM

IIUII M

98/L1
abg
CO81

3X1P9U94Y

0681 +

319

IIUSIWTEFA



JWIE N

410514111.Q90)
m5.«u@

401
[HY{F4FOIA
4EIE1C
Reg.
P>4d
4A9JUDU!' ]
UD
4913501 M

3970

SA91EA

>

S!

1137%Z

uuNnN41qOSSIM

19ISSNIT
OS
U9NEH

C6SI

ZO91
GG9I1

uunı qgOSSI M

108910

(SU19gOo
X

6651

SU1I90)

SUIIY

ZI91

CG9l
9991 +

UD JOSSI M

PIEUIIY

(STOapUV

Ad1IIINDICT
0091
—U®CG.«Qfl

OCc9L1

9991

uunı JgOSSI M

L/Z91 +

SULSJIOM 5519 /X\

LY791

4350

MILLIY

L991

LZ91
9691 +

flfl—.—.u£0wm@ A

m„.«d„.—i0®@

-u93S IN T
h0u—d£

(P12J
cy91
—v0th.«®m
[49QY>5SIH
9/91

JÄBWITEG

9691
90Z/1 +

U4UNIGOSSI X

E NN

'SINGSSNE -4AJWU WE MT AJU9TD

121904

9991

AJUSITN
889

SUIIY
(b.

90Z1
Ch/1 +

uun 9gOSSI M

O—«mm.flwE...

(STapuUV

“ JIWEYTETDS
78591
-U9S19 ]
-A9IY

TOZI

cy/ZI
09/1 +

4UUuNIgOSSI A

ED9Y

4J10OP

hUD.N.—L

ZIZ1

JÄLUMIDIUTAN
SINGSSNY

9e/1

O9/Z1
OZZ1i4

G4UNIGOSSI /

YSHIT()

6CZ1

19309

I9ISUIISI T,
|Huum0_M

/ZvyZ/1

OZZI1
L8/7/1 +

uunı 9gOSSI M

A9ıLYIEA
s u

319q79SUH

IISUIISIT.



JWEN

431051111090)
411494

409044
19404
xl  b+  &:  d

A9UDUF ]
1210
193507 M

Reg,
P>4d

SA9JE A

>

St

1192

IDIEUOS ]
/VZ1

YSEZUTO M

E

LEA
86Z/1 +

UUMNIGOSSS

udasof
Ge/ZL

11227

QZIES
ZSZ1

UUuNIGOSSI /A\

UI9ALWÄLT M

86/1
abg
cO8SI

STILUSJSEWECT
[E349]117
1989

OI8I

SIUULYO(

(1O41L,)

uUIeAÄAIM

.—UDuwflü ..m—®‚m
ZZ51

PUNWT)

86GI

Z091
9791 —

UILAIM

SULSJIOAM
194 DISUIISIT,

1919A4916
C661

-y>[4>S
JA9UISTA
C1L91

9791
6GS91 +

UILAIM

UUTE

+10OP (*g990)

SeEIC)

9091
P9Yl1U194
J9UIST A
9591

O991
1/91 +

UILAIM

PIEUIIGY
9Z91

UdYDSUN A
JA9TEIN
LS91

CLZ91
C/91 +

UILAIM

UU SEISJEH

vCO9l

-53E4410OH
vG9l

9/91

SINGZINA

/691 +

HCN

SMSEI97)

JEJ91M9S

6591

JA9DI9UUIG
6Z/91

8691

PI9H

u9]/410(]

Ie/1 4

UIeAÄIM

STITDISS A
3721



JWIEN

41105111109£)
414194

4041
1HY924OIA
4[  Er  s  d

J9UDUT' ]
U9P41ÖO

Reg
P>d

191507 M

39727

SA93EA

SE

12137

291217

C691
USEJISITIA

60Z1

I£ZI
eGZli

UIeAIM

SII I9UEH

60Z1

4A9119299']
SINANIN

6CZ1

CO/1
G9/1

UILÄAIM

UuNsNSNV

(an
der (NeuOo(

FE
-4|0H

1S1S

411/A\

SyZL

cC9/I
abg
OS

UIeAÄIM

CO£U.EÄ

119dn y

vyOSI

(*990)

SI3qQPUIAM

919590
woCc|

86SI1
Ie91

WIEIAO
SI9QPUIM

SEdIDUV UUEWOaSTV

Le91
ve91

WIEIAO
SIIQqPUIAM,

SILUTIGES SUSN -

9091
JPeISJOSU]

9791

79l
/{V X 1891 X +

WIVIAO
SIIQqPUIM

[9EUSITIN XEAMICH
9691

9691

L891

SUIQNENIS

L691

WIEIIAO
SIIQPUIM

ydo3sy9 J0U M

991

C991

SIIqPUIAM

L691
ELE

WIEIAO
SIIQPUIM

SNISTIUELI INEdIpPIWYNG
GG91

4UN USDUE’' ]

8791

7151
CZ

WIEIAO
SIIQPUIAM

uNnsnSnV

vyeZL



JWEN

4310514111097)
4194

404
1492 4JO41A
JEIE4C
Reg
P>41d
AJUDUL ]
U9PIO
193507 M

SI93EA

5

S!

131927

MUEIUDS
Z891

SUIQNENIS
A9MIEY

CeZ1
Ce/1

WIE4-AO
SIIQPUIAM

419010 N[ [9>13S
e

10271
NEDUF']

61Z1

Ce/1
F1

WIE1NAO
SIIQPUIA

PJEUIIG]
/vZ1
-4945()

Y9/|

/ZZ1
6671

UUEWSSY

WIEIAO
SIIQqPUIAM

GQ..—OL

WIY9eO|

vC8L1

M4
(nd1q)
CC/l1
U3
-AJ1Y

9//1

66/1
abg
CO8S|

WIdE41-AO

PIEAM
AdITLEIG

SNIEUST

OrSL

0OUIZ

INEY
(EJO211S V )

JUO Y
66561
e 19[|

0U97

m„u.ß„.—fl°®d 191091194
W  y  K

CZ91

JAUO Y
CL91
C191

0U97

S109£)

AA

0U97

JÄLWI9 Y

CI91
O

S1090

891

A9UIST

Z8SG|

IPH
ZU94 M

0497

COl

(IO3E9ISIN) PIEU494
LC9L1

8COl

0U97

h0m„—d?fl@uu0fl„
-UdUYSII Y

9691

mv.u.«=.uom

I4

2723



JWEN

431051341109 °)
414194
+041 4
194041
JEIE4C]
Reg
P>4dA
JA9UDUT' ]
USPIO
1931507 M

274

S> A93EA

>

ST

1192

[3

CC9|

FZ9I1

9691

‘19$JOH

8691 +&

0U97

Joso[

udv—0>m„< IUISIPE1S

IPurRdoD

U9IYUNTA
-SIYIISJOH

CO7Z1.m

0U97

UureyOof

JEMOADV

‘“(U)IISSE'T
vy9/1

‚ IZIES
6691

COZI
Oaı

0U97

A419U191
>

J9 IIWIWIE Y

vZZ1+4

PUNWSIG

YSSPUEV’' ] "UDIOIIdA

19 U

C791
-A9DNEIN

9691

OCZ1
Z/SZ1

0U97

m5mä.—07m

U9YIAITM

/C/1%

AITT9ISI9U1 A
8IZI

4++40PYSIUM

8C/I1

ZSZ1

OU97

C//1 4

SNIEISDQT' ]

(1O11.1,)

h0w5fl£fl®u—dM
E141

SINGZIES
GUELULDE M
OCZI

GZZLI1
zZ871 +

0U97

SUPIIOTH .H®m5dfi_unm—m
9ZZ1

SINGZTES

ISZI

C8ZL1
1081 +

0U97

PIEULIIY



atife

A  7D

Johannes Ried!
Ka 10

Bernried



Tatel vVI

3

7 P

v  ‚ 1
Ü

“

Johann Baptıst Hemm Cölestin Vogl
55—1

St. Emmeram St Emmeram

4r

62

D

M

8

Anselm Godin Woltgang Mobhr
25747 Qa 1 7725

St Emmeram St. Emmeram



Tatel VII

A

&„‘ © y
%

FR NDUS  SE f  Aı®
IAN a&£— fl 7W L  C

Z AA  x  y
vX H'E x >B Aen

-  Ag
x E

f n

H Ca fOW  B3
(

\
M

Augustın Parıser
191
Ranshoten



Tafel 111

A :

w ME E
c N

r wa
f}

E
F

%: P Aa SSn Y .
.

aa DatesW
ST ir S

P
S4 g

\ !  N

.  v A A A
„ y  ® A“ “ N \ t

Gregor Plaichshirn
—17
Tegernsee



Tatel

Y
A

Mar *(UIMFEY

Frobenius Forster
Da ] 791

St Emmeram



Tafel

8

w . SM  Da T d
K

\ \® \
L Ae N
XAl

*& \Wn \
AA*

N u“ .
F2  Z Öl %. ®

{  P
N
N

n ;  AA
P

\
BN  NrOrr/é F ' £.A A

Martın Rıegg
e ]
Indersdort



Taftel X 1

( LD M
P

%rAE  v  A
el  d  60  AU®

HE E ra
vr %

k

balr  Ka  S  32  e A)
M7

28° SMA A M
aa A

PaÖ ' &-
BT

a
Ar N B R

aaY 9\ S
F Pa
OE  \ A .  aa  e %: E FA 3

“. BAi
.

AA
r A H9 NA  V Dnnn “ ..

A ©  AA  Nü H!} JI K} % A N

Alexander Kaut
1 —]:

Au



O

\

SE Nj
F

»

W
PE

P  o

.

MM

Ü  © (f

A

ET DE OEEI

P‘l  X

AF

R

S
AT

dMnnnn

{

]£?

i

|

]IKn

b
e

4X WE

®  }

A

.

Ji

ÜA

)

N

va

Z

B

5

la  S

A

Aa

e
D  A Z

sÜr

Kırmayr
Gregor

Kırmayr
Gregor

1771——= 1764

17211764

Veıt

Veıt

7 wei
Portraıits

verschıiedenen
Lebensaltern.

Tatel X I1



'Tatel 111

N

f S n

A  Ü

©

E
8

13

Bernard Fischer
(F

1M Kreıse se1ınes Konvents
St Zeno



15

”n
\l'
\
N
\  \

\  N

" D DE74  Ya
”

%.

4  (  '
Y

'

,  E

X  \

X
‚M

B

a  K

v  An  .

E:  I

\  Y}

U

k& %.

\
l

\

i  \
A<

n “

Y}

A S

Q

mam

—

%

.33

Y

PE

a A

13

v  (}
3  A  /

v

A  R

8*

N

“

\

422 :?

P  MN
E
®

X}

— a

F

N

Fr 4 2
x  En
—

n A E

4

'

A  H-}  O
G

N
\AM

v#

O  en  Ennn  ea

M  Na  Y

A}

‘4 *

S  S

Da

M

S

»  S  7
*34
w

—— 1/ 60

%x

Gars

. r Z

8  6n

D

1743
Wessobrunn

Hama ]

R

.
3  828

N

S

Gelasius Ludw

Beda Schallhammer

n

$

i

I7

x

A,

X

i

z  -

f

a

Z

7

...

7  a
u

.  P  A
y

MS

b  x

ETV
AI

n  R

WLAA
n

E

108

n

5

r

ET ST *}
ä

T T TTTl RI FE E:
S 2 E 33 5 SS FE RR

AX  i

”S AT S T 3L
'T LD

3 S S, A 333 3

E S R TE SS SE RE S S E B e

. A

„r y DAT T L

en  e

E, 53 3 4, 85., 353 33 S
S3123 5)3.
-

2 13 3 5 15 3335 2 DE RT ORACFA FF

‘#

B R R3 3 713332
3332383

2 2 2 IS T TT S E ST TEL
B R B R3

5 332

7  7

DE SE

S 1337717733533 315715371 1717 113171731175  TTT TT

b  n

F

SF

733535711 2 7 T 1 T T T TTT TTT LLL  T AAA2 1353.3231.

—T3 731713117731735357777I3  E3 751 2 3112333335

ı
A

R AA
„ s
%

A E 33

S S TT 3 35 1 TE 3 Z X 33 X4
B D  SE IIE B R

BA RRIr 131 5515 353 35331:; AL 1 E T RA RE EFE F

z

RLEL ETETET,Ml 1 AT AA RET

N
S

"”"ESERGTITFSS3131117133

an \

<“ + n

E a

0

0

E

Aa  + 4%£

iıscher

A

D

A31ı

@'E}
®

Z

7

arT

*

a  a

fO d

\\

nn DE

(8

n a E  n E

ihenstephan

W

Ka

Baumburg

/
BSaa

me

g

' S

ko F |

P
D

Ü7

We

Joachım

%Yı

z  n n

33 B

&

|

Ildephons Hueber

H
i

}

f  h

e

Kn

f

e

Kı

.

ED15  s  3  (3  r  \3  x  ET AT  Ka 2  Erl  CZ  Z  CDA  z  r  C  LE  M  ‘;  E  a 28  S  A  Ta  mz  M  z  E  z  Z  Z  Z  A  A  f  e  ;  H  ;  }  A  A  Ö  408  Öa  E  :‘  Y  \‘\ (  ‘\‘  ;  N  d  :‚  .;  D  Z  P  Z  .  P  (  Z  g“  ’?:  €  A  ."  f  i;  A  (  2  :‚  “  z0i  ."  M  :’  D  ;.  v  (AN  (  n  Z}  ;  ‚;  a  i  SAa  “  z  :  S  Y  g«\‘\  f  DE  f  r  ;  P  f  AX  A  7  C  E  a  CS  U  (KAA  A  AArT  A  {  4  A  n  nn  RO  0n  rn  *  ':,':  .:  X  40  r  AA  irn  <  Z  Dn  Aun  An  e  9  -  C  .  18  T  A  M  $  A  %.  S  DE  A  A  5  e  s  x  ;  i  L  Z  x  E  D  rr  ’  g  <  "„  Z  Vr  M  A  g  s  jr  A  O  I  „:  a  A  An  $  4  n  A  x  —1760  DE  H  S  S  X  4024  E  S  Gars  i%  Kn  5  O  S  A  4  X  1743  Wessobrunn  1698—1742  3  %.  vA  x  r  U  n  A  4n  2  D  ‚;  5  Gelasius Ludw  0  A  a  4  W  Beda Schallhammer  A  A  Al  Ö  44  Br  ©  s  Ö  A  4  ‘i  D  l  4l  E  ...  %,  W  Y  3  n  7  A  P mx  D  e  .  n  8  A  24  “  ;  SS  S  4441445  CM  »  Y  4  :  D ‘;‚’:'  Bagetta  44  %3  D  0G  A  N  A  -  A  .a  Ü  U  er  At  l:  T  M  *44  MO  ÖN  :  ON  S  N  yn  O  A  }  LU  F  z  M7  7  48  +  447  .00 .;  HZ  HOLA  OT  HME  OT,  WE  En  C  HRE  77  A  A  GEn  ..  DA  -  H4  b  HAL  A d  %  ':  H  H  EL  L  A  s  .28  HN  H  HU  TE  21288  S  b  HA  HHH  7  Z  SO  OE  .n00n  s  ;  ä;  Fa  K3  HZ  R mm O  s  *z  HAAA  H };  ä«; $r  4}  LE  HE  AT  Y  R  A  7  z=  H  ET  OE  SSnnn  H  HAA  »  br i  SN  DD  —-  SA  E  2DULSEREÖERERUEREF  OEn  23  %  SIN  r  e  SN  A  EG  DD  n  ET  Cn  n  }4  S  28  s  D  ;f  S  r  3  7  K  An  D  E  In  ä  }  i;  ischer  x  E  z  %  7E  UT  C  e  F  #  Sl  ;  S  R  ®  e  K  E  E  5  SS  Z  M  n  .  $  X  EL  Z  }  A  A  ©  n  n  A  A  A  S  _  7  n  ?“Z‘  e  An  R  Z  A  S=—=  —  —_>  }  &n  VE  >  Z  Z  Z  ihenstephan  *f  $#  S  1748—1761  Baumburg  —_-  OS  Z  A  C  U  S  s  z  ST  1705—1749  1  u  f  Zr  A  e  n  r  <  S  We  773  s  Joachim  Z  s  S  =  Z  ‘:  8i08  u  <  E  z  E Z3  Ildephons Hueber  44  E  Z  S  E  ==  ——  F  ig  D  SS  z  E  S  S  Ö  n  ::  Zn  s  C  *  s  FE  Dn  7  85  S  S  }  ;  {  i  z  LUIN  Z  n  N  -  N  A  ..  A  f  /  a  z  a  E:.  x  ‘r  s  2eu0r  n  oa  .  ‚5  f'  O  ;.  :;  A  S&  S  .  e  a  .;  .  ;'i  f  A  *>  E  D  .!  “  ?  H  S°  e  Tafel XIV  .:  i:'  P  HAHN  3i  ..  S7ik  5  A  A  D  D  i  315  d  .;%  ä  £  5  E  3'  z  A  A  ]  e  %  14A

b

o  z
A

3 T

e’
L
X

P * S T D

—S34

<“

Tatel XIV

p A  p A

6°

A  w  Ün  p

5 1973“
OR a e

14



21

%1 k

MN r

v
*

\  \A  k  Yde%>
»1

c  ..  \

&

&'  x
X

321  \

x  XX
C e

* a€  XPA  8  w

\\x
‚  *

A

U

Tafel

v

*

3

p

g  .
y

®

.-
v

5

Au

%.

@  4

f  f

Neustitt

N

#0—1 775

A

W
f

fn

E
}

%i

Franz Millauer
91710

y

D

Ascanıus Heniıbogen

ö

Xr
\

Ö

wN

\ e

%CMO
n

"a*

Ö  Ö

O  N  X

&a

Ca F

iA  P  A
„#
A  X

/

A  P

INS

A

Prüfening

Prüten

(Itto Kraft
5 —— | 729

el803

p

i

Rupert Kornmann

R 8R W
. '

a

-  s

15

20



Tafel XVI

B

WVLv9ig

Rupert Kegel
ea 1

Herrenchiemsee



3, e  F
A NO

z

Z

Yır

&

w

P  T

€
f A

©
—

vv
HTWA

‚OMn  K  «„m...w  „...v$

l:‚l
S

' h’c„l'“
.o! eß« =&m....%

n  —
%Y

C

m...m„n%„m% S
„\N\U.ä\.&.....‘. S

M7  p  &  U
OSI ura V ur

' SE <  S
A drr
}

Ta
mn
057  Hu
078

v\m„d!« nus)
it

WG 12
j P  z

S$C...lu.
9

W In Y A NMya v
\

C
wr S

727  wr
$  44

Aua  x4

vıtoc]
VEO)47
3325

w ...dw
345

me

ag 30 bın

..€w»„.—:„‚.« «:.....„Ä„.„.„.m..»w.
S  f

STWA

IN

MT

4 m2
wweide

W ST DE
AA

'Tatel XVII

4E
des
U9JUUEIQSGE
5191507 M
[192591107)

An
dem
1y
O91
Aus
dem
YS1S95)
des
5914 V
[9EY9IIA
4A91  o  &}


