
DR. BANTLE:
Zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters Wald

Referat von Bosch-Rangendingen

In Hohenzollern harren noc viele heimatgeschichtlichen 
Einzelfragen der Forschung und der eingehenden Darstel- 
lung. Manches Einzelgebiet gäbe dankbaren Stoff für Sn- 
augural-Dissertationen. In den letzten Jahren haben einige 
Hohenzoller mit Arbeiten über die Heimat promoviert. So 
auc auc 18. Dez. 1922 in Freiburg Dr. phil. Sidelis 
BantleausKaiseringen. (Die Dissertation ist in Ab- 
schrift in der „Hohenzollerischen Hheimatbücherei" in HHechin- 
gen vorhanden.) Die Arbeit stützt sic auf Archivalien aus 
dem Fürstl. Hhohenz. Domänenarchiv in Sigmaringen.

Das Kloster Wald ist eine Stiftung des Dichters Burkhard 
von Wekenstein. Dieser fauste das adelige freie Gut Wald 
um 50 M Silber von Ulric von Balbe und stiftete es am 
1. April 1212 feinen beiden Schwestern Juditha und Itha zu 
einem Kloster. Das neugegrünbete Gotteshaus sollte dem Dr- 
den der Cistercienser angehören. Bischof Conrad von Teger- 
selb zu Konstanz hat im gleichen Jahr bas Kloster genehmigt 
unb bem Abt von Salmansmeiler unterstellt, weltlicher 
Schutzherr waren bie Grafen von Werdenberg unb später 
bie Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Daß das Klo- 
fter bebeutenb mar, geht auc aus ben zahlreichen Beitäti- 
gungen ihrer Rechte unb Freiheiten durc Päpste unb Könige 
hervor.

Das 1. Kapitel behandelt ben B e f i B bes & I o ft e r s. 
Das Stiftungsgut war nicht allzu umfangreich, doch durch 
Schenkungen hatte sic ber Besit bis zum Ende bes 13. Sahr- 
hunderts sehr vermehrt. Die Schenkungen beftanben in 
Grundbesitz, Rechten ober Selb, unb häurig muszten Sahr- 
Reiten bafür gehalten merben. Das Selb legte bas Kloster 
fast ausschlieszlic in Srunbbefitj an. Unter ben Schenkern 
finden sic vor allem Adelige ber Segenb, so bie o. Neuffen, 
Rohrdorf, Nellenburg, Bittelschiesz, Hohenberg, Ertingen etc., 
aber auc einfache Bürger besonders von Meszkirch, ful- 
lenborf unb Ueberlingen. Der Besitz bes Klosters bestaub in 
Höfen, Mühlen, Kirchen, Zehntrechten unb nur selten m 
einzelnen Aeckern unb Wiesen. Um 1300 hatte Wald Besiß 
in folg. Orten: Ablach, Annenweiler, Bindelfingen, Buffen- 
hofen, Burrau, Gaisweiler, Gebhardsweiler, Haslac, Heu- 
borf, Hugesweiler, Igelswies, Kappel, Küzinsbach, Leitisho- 
fen, Linden, Linz, Litzelbach, Menningen, Muttenhofen, Och- 
fenbad), Pfullendorf, Pfullingen, Rain, Rengetsweiler, Rei- 
schach. Reute, Riedetsweiler, Ringgenbach, Rohrdorf, Rothen- 
lachen, Ruhestetten, Schnerkingen, Thieringen, Uzenhofen, 
Walbertsweiler, Weihwang. Dazu fam bas Stiftungsgut in 
Wald, bie Kirche samt Kirchenschat in Walbertsweiler sowie 
ber Zehnte in: Buchau, Buchheid, Buffenhofen, Haslac, 
Rohrdorf unb Rothenlachen, dazu ber Grosz- unb Kleinzehnt 
in Heudorf, Thalheim, Walbertsweiler. Auc in Ringgen- 
bad) unb in einigen nicht näher bezeichneten Orten hatte bas 
Kloster Eigenleute. In ben ersten Jahrhunderten gehörten 
fast alle Klosterinsassen bem Adel an.

Der Höhepunkt ber Blütezeit bes Klosters fällt etma ins 
Jahr 1500. In ben zwei Jahrhunderten hatte sic ber Besib 
meiter vermehrt. 78 käufliche Erwerbungen, barunter 51 
Süter bezw. Höfe, viele Schenkungen, Tausch in 10 Fällen, 
3 Zinserwerbungen unb 15 Zehnterwerbungen, aber auc 
Verkäufe hatten ben Besitzstand erheblich verändert. Der 
Reichtum bes Klosters geht deutlich aus bem Urbar von 1501 
hervor, in bem auc bie Grösze bes Grundbesitzes angegeben 
ist. Danad) hatte Wald Besitz in: Bermatingen, Bettingen, 
Buffenhofen, Dietershofen, Gaisweiler, Höllsteig, Herdwan- 
gen, Heudorf, Hippetsweiler, Igelswies, Inzigkofen, Kalk- 
ofen, Kappel, Leitishofen, Linz, Luschrit, Markdorf, Men- 
ningen, Mindersdorf, Ottersmang, Rast, Regnetsweiler, 
Reischach, Riedetsweiler, Ringgenbach, Salenbach, Schner- 
fingen, Steckeln, Talheim, Tauttenbronn, Ueberlingen, Wal- 

bertsmeiler, Weihwang. Orte, in benen bas Kloster bereits 
Besitzungen vor bem Jahre 1501 schon veräuszert hatte, sind: 
Altheim, Sarmensmeiler, Gebradsweiler, Söggingen, Has- 
lad), Hindelwangen, Hohenbodmann, Honstetten, Liggerin- 
gen, Litzelbach, Meszkirch, Mutterhofen, Uzenhofen, Ober- 
bichtlingen, Oberkrumbach, Dbermeiler, Pfullendorf, Reute, 
Rohrdorf, Rothenlachen, Ruhestetten unb Sigmaringen. 
Zehntgerechtigkeiten besaß Wald in: Allensbach, auf bem 
Suebenberg (bei Ottersmang), Braunberg, Söggingen, Gais- 
weiler, Haidach, saufen a. A., Inzigkofen, Kappel, Seitis- 
hofen. Malspüren, Ottersmang, Rain, Regnetsweiler, Rie- 
betsmeiler, Schlupfenloch, Schönloch, unb % bes Zehnten zu 
Weihwang.

Im II. Kapitel merben bie Vermögensiciclale 
bis zum Jahre 1806 behandelt. Bauernkrieg unb dreiszigjäh- 
riger Krieg brachten durc Plünderungen, Brandschatzungen 
unb Ausfall ber Einnahmen, ba bie Felder nicht bebaut wur- 
ben, grossen Schaden. Im dreiszigjährigen Krieg maren bie 
Klosterfrauen in bas feste Pfullendorf geflohen. Geldaufnah- 
men, Verpfändung von Grundbesit unb Rechten, Verkäufe 
häufen fid) im 16. unb 17. Jahrhundert. In wirtschaftlicher 
Beziehung ging es abwärts. Auc bie Streitigfeiten mit bem 
Schutzherrn, ben Sigmaringer Fürsten haben bem Kloster 
grosse finanziellen Schaden gebracht. Vergebens beschwerte 
es sic beim römischen Kaiser, auc Oesterreich) bezog von 
Wald hohe Dominikal- unb Rusticalsteuern, unb verlangte 
bei ber Neuwahl einer Aebtissin ein Konfirmationsgeld von 
1800 fl. Am 9. 9. 1806 übergab ber französische Kommissär 
Chevallier bas Eigentum bes Gotteshauses feierlich bem 
fürstlich hohenz. ^ofrat 3. M. Seyler in Sigmaringen. So 
muszte auc Wald — mie so Diele Klöster — dazu bienen, bie 
Gefolgschaftsleute bes Dorfen zu belohnen.

Der III. Abschnitt handelt über die Berwaltungdes 
Belitzes. Das Kloster bewirtschaftete entgegen bem Brin- 
zip ber Cistercienser seine umfangreichen Süter nicht selbst, 
sondern hatte sie zu Lehen ober zu Teilbau vergeben. Es 
ist jedoc mit Sicherheit anzunehmen, daß bas Stiftungsgut 
zu Wald selbst bewirtschaftet mürbe. Der Dienerschaft unb 
ben ßeibeignen ber umliegenben Orte, im ganzen 103 Ertag- 
mane (Handdienste) unb 52 Tumbtage (wohl Dungtag, b. h. 
Mistfahren für einen lag), fiel die Arbeit auf diesem un- 
mittelbar genügten Besitz zu. Angebaut mürben Roggen, 
Hafer, Dinkel. Der Zehnte mürbe vom Kloster unmittelbar 
eingezogen unb zwar als Groszzehnt Hheu, Hafer, Roggen 
unb Dinkel, beim Kleinzehnten meist nur Hühner. Sei ber 
Einziehung bes Sehnten ging bas Kloster nie brutal vor, 
fonbern nahm Rücksicht auf Miszwachs, Hagelschlag unb 
Kriegsnöte.

Der mittelbar genutzte Besiß war lehnweise ober zu Teil- 
bau ausgegeben. Die Lehen maren Erblehen, bie sic von Ba- 
ter auf ben Sohn vererbten. Davon mürbe ein jährl. feststehen- 
ber Zins unb Abgaben bezahlt. Sei Besizwechsel muszte auf- 
ferbem an bas Kloster ein Erschaß bezahlt merben, ber aber 
im allgemeinen nicht sehr hoc mar, fonbern bloßer Rekog- 
nitionszins mar. Eine Mühle zu Ottersmang gab ein P[d. 
Zu CRschatz, als sie versauft mürbe. Das Kloster besaß nur 
menig Eigenleute, deshalb ist anzunehmen, daß bie Lehen 
fast alle an Freie ausgegeben mren. Bacht läszt sic nirgenbs 
nachweisen, einmal mar ein Sehnte zu einem ßeibgebing 
ausgegeben.

Kapitel IV gibt einen Einblick in bie ß e i ft u n g e n b e r 
einzelnen Höfe. Die Klosterhöfe maren durchweg zu 
Abgaben unb ßeiftungen verpflichtet, nur menige maren von 
Diensten befreit. Die Abgaben mürben teils in Selb, teils in 
natura entrichtet. Wiesen zahlten durchweg Selb, während 
für Aec er meist Naturalien gegeben mürben. Als solche ke- 
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men in Betracht: Dinkel, Roggen, Hafer, auszerdem als all- 
gemeine Hofabgabe Eier, Hühner und meist auc eine Fast- 
nachtshenne. Letztere scheint nicht bloßer Rekognitionszins 
zu fein, da sie nicht auf jedem Hofe ruht, sondern scheint ge- 
richtsherrlicher Natur zu fein. Vieh wird seins geliefert, die 
am See gelegenen Besitzungen liefern Wein. Sm allgemei- 
nen sann man sagen, daß die Abgaben sehr hoc waren. Die 
Höfe, die zu Teilbau ansgegeben waren, mußten einen be- 
stimmten Teil des ganzen Ernteerträgnisses abliefern und 
zwar den dritten ober vierten Teil. Das Dritteil gaben bie 
Besitzungen zu Leitishofen, einige Aecker zu Luschrid, häufi- 
ger mar bas Vierteil ein Acker zu Walbertsweiler, ein Hof 
in Buffenhofen, zwei Höfe in Kappel, vier Höfe in Luschrid 
unb von einem anbern daselbst teilweise, vier Höfe unb eine 
Mühle in Otterswang, vier Höfe in RRengetsweiler (einer 
nur teilweise) unb ein Hof in Steckeln. Alle anbern Höfe 
waren mit einer festen Gült belastet, in zwei Fällen beftanb 
auc flürliche Gült. Die Güter, bie zur Dietershofener Mühle 
gehörten, gaben im ersten Jahre einen Scheffel Roggen, im 
zweiten einen Scheffel Haber, im brüten, ba sie brac lagen, 
nichts. Aehnlic ist es bei einem kleinen Hhof in Riedetsweiler. 
Beispiele für feste Gült ein Gut zu Kaltofen 19 Jauchart 
Ackerland gab 2 Falter Dinkel, 1 Malter Roggen unb 1% 
Malter Hafer. Einige Höfe waren besonders bevorzugt, sie 
gaben feine Frucht, sondern nur Eier, Hühner unb Geld, 
bas bie anbern Höfe neben ber Gült auc zu entrichten hat- 
ten. Hieher gehören bie Besitzungen in Walbertsweiler, 1 
Gut zu Dietershofen, zwei Höfe zu Kappel, 2 Höfe zu Rei- 
schac unb 1 Hof zu Ringgenbach.

Singer ben Abgaben hatten bie meisten Höfe noc Fronen 
zu leisten, teils Hand- teils Spanndienste. Zu ersteren ge- 
hören bie Ertagwane, zu letzteren bie Tumbtage unb bie 
Wein- bzw. Seefahrten. Im großen Ganzen würben nähere 
Höfe mehr zu Fronen herangezogen als entferntere. Inzig- 
tosen, Bermatingen, Leitishofen, Markdorf, Talheim, über- 
lingen, Höllsteig unb Heudorf waren ganz befreit. Waren bie 
Abgaben hoch, so muß man anerkennen, daß bie Fronen ge: 
ring waren, ein Hof hat höchstens 3 Ertagwane unb 1—3 
Tumbtage, dazu fommen bei einigen noc 1—2 Seefahrten. 
Selten jedoc finb alle 3 Arten von Diensten gleichzeitig auf 
einem Hofe. Da bas in eigner Bewirtschaftung stehende Gut 
nur gering war, beburfte bas Kloster nur weniger fronen. 
Die Fronen würben auc benützt, um bie Zehnterträgnisse 
unb Abgaben nac bem Kloster bzw. auf ben Markt zu fah- 
ren. Wie bei bem Zehnteinzug nahm bas Kloster auc bei 
ben Abgaben unb Fronen auf bie Zeitverhältnisse Rücksicht, 
Nachlaß trat, wenn nötig, ein.

Im V. Kapitel werben bie G e f a m t e i n f ü n f t e bes 
Klosters behandelt.

Was das Kloster aus bem Salland gezogen, läszt sic man- 
gets Duellen nicht feststellen, es war jedoc nicht groß. Auc 
bie Einnahmen aus Jahrtagsstiftungen sind nicht berücksich- 
tigt. Als wichtigste Einnahmen fommen in Frage bie Ab- 
gaben ber Höfe unb bie Zehnterträgnisse. Aus feinen Be- 
sitzungen nimmt bas Kloster ein (lebersicht über bie einzel- 
nen Orte, Dissertation 6. 34 unb 35) 82 Fastnachtshühner, 
409 Hühner, 2610 Eier, 109 Malter Dinfel, 67 Malter Rog- 
gen, 105 Malter Hafer, 112 Pfd., 726% Pfd., 103 Ertag- 
wane, 52 Tumbtage unb 94 Wein- bzw. Seefahrten. Ganz 
bebeutenb waren auc bie Einnahmen aus ben' zu Teilbau 
ausgegebenen Höfe (Lebersicht S. 36). Diese betrugen nac 
Bantles Rechnung 8600 Viertel Dinfel bzw. Hafer ober 4300 
Viertel Roggen, b. h. in Malter umgerechnet etwas über 
1000 Malter Dinfel bezw. Hafer ober bie halbe Anzahl 
Roggen.

Ueber bie Zehnterträgnisse sann feine nähere Angabe ge- 
macht werben, ba es sic aber um ganze Ortschaften han- 
beite, müssen sie einen bebeutenben Prozentsaß ber Gesamt- 
einnahmen bes Klosters ausgemacht haben. Wald besaß um 
1500 bie Zehntgerechtigkeit in: Allensbach, Buffenhofen, 
Brauneberg, Buchau, auf bem Buebenberg, Göggingen, Hai- 
dach, Haslach, Hausen a. A., Hheudorf, Kappel, Leitishofen,

Malspüren, Otterswang, Rain, RRengetsweiler, Riedetswei- 
ler, Rohrdorf, Rothenlachen, Schlupfenloc unb Schönloch. 
Ferner bezog es Einnahmen aus Weingärten in Markdorf 
unb Ueberlingen.

Auc aus bem Erschat sowie aus bem Mortuarium ber 
nicht zahlreichen ßeibeigenen zog bas Kloster Einnahmen, 
bie allerdings nicht hoc waren. Von Hippetsweiler helfet 
es: „Wenn einer stirbt, ber fein (bes Gotteshauses) gewest 
hat, von bem soll bas beste Haupt- — verstehe bas Büc — 
unb bas beste Gewandt, unb fein Schwertt, so er feinen 
Sohn hat, genommen werben, unb so einer stirbt, welcher 
schon bei Lebzeiten aufgegeben, ober fein Gut gepfändet hat, 
denselben solle bas Gotteshaus unb nicht feine Kinder erben. 
Stern, wann bie Geschwister untereinanber getailt haben, 
unb eines bavon stirbt, so haben alsdann nicht bie übrigen 
Geschwister, fonbern bas Gotteshaus dasselbe zu erben, auch 
alle, bie feine Kinder hinterlassen, hat bas Gotteshaus zu 
erben".

Zu ben Einnahmen gehören auch die Fronen, bie bereits 
angeführt würben.

Wir sehen, bah das Kloster aus feinen Gütern unb sonsti- 
gen Gerechtsamen ganz erhebliche Einnahmen gezogen hat.

Das VI. Kapitel behandelt bie Gerichtsbarkeit. 
Ueber Wald besah ber Abt von Salmansweiler (Salem) als 
Generalvikar ber Zisterzienserslöfter in Deutschland bas Bisi- 
tationsrecht. Seit Beginn ber Neuzeit fam es häufig zu Rei- 
bereien, weil sich der Abt auc in die weltlichen Geschäfte bes 
Klosters mischte. Wald versuchte deshalb von Salem wegzu- 
fommen, was ihm gelang. 1753 würbe es bem Kloster Kay- 
sersheim unb 1762 bem Kloster Dennenbach unterstellt.

Ursprünglich hatte Wald Immunität, b. h. es hatte bie 
hohe unb niebere Gerichtsbarkeit. Doch übertrug es später bie 
Schirmvogtei ben Grafen von Sigmaringen. Als Bogt unb 
Schirmherr bes Klosters bezogen bie Grafen von Sigmarin- 
gen als Schirmgelb „3 GG bazen Münz, 5 Walter Roggen, 
2 Malter unb 2 Viertel Dinfel, 5 Malter Haber, alles Sim- 
meringer Maß, 1 Stier unb non allen Hintersassen bes Klo- 
sters eine Fastnachtshenne". Seit Wald einen Schirmherrn 
hatte (wohl schon in ben ersten Jahren bes Bestehens), hatte 
Sigmaringen bie hohe Gerichtsbarkeit. 1414 würbe eine 
Gerichtssatzung ausgestellt, nac ber Wald u. a. bie niebere 
Gerichtsbarkeit bis zu 10 Pfd. zugestanden würbe.

Um biefe Zeit beginnen auch schon bie Streitigkeiten zwi- 
sehen ben Werdenbergern bezw. später ben Hohenzollern unb 
bem Kloster. Noc öfters würben Gerichtssatzungen aufge- 
stellt. Wald hatte einen eignen Amtmann, ber bie Justiz 
Ziemlich scharf ausübte. Sigmaringen besaß bie hohe Ge- 
richtsbarkeit.

Ende bes 16. unb besonders im 17. Jahrhundert vermeh- 
ren sich die Uebergriffe, bie bie Schirmherrn sich gestatten. 
Vergebens suchte sic Wald von Sigmaringen zu trennen.

Alte hohenzolerische Geschlechtsnamen 
aus dem Killertal

In einem Hechinger Lagerbuc aus bem Jahre 1540 habe 
ic in einem Verzeichnis ber leibeigenen ßeute im Killertal 
folgenbe Geschlechtsnamen gefunben, welche heute großen- 
teils verschwunden finb. Einige haben sich wohl noc er- 
halten?

In Starzeln finben sich: Hans Pflumer (Bflumm), 
Thuma Gunah, Fladen Hannes, Melchior Koch, Jakob Flad, 
Andris Alber, Hans Stump, Melchor Bachmann, Hans DU 
polt, Hans Stoll, ßubwig Rentz, Hham Schanz. Bei jedem 
Gintrag ist vermerft, ob er 3 o l1 e r i f ch, w ü r t a e m b e r- 
gisc ober fürstenbergisc ist.

Unter Hulen—Hausen ist eingetragen: Michel Räu- 
ber, Jokeb Schmer, Martin ßaver (ßauer?) Stölzlin, Dore- 
tea Mauzin, Jakob Brecker (ober Bieker), Jakob Ruff, Ste- 
phan Ruoff, Peter Heberlin, Bernhard Göckinger, Hans 
Weith, Hans Haug, Keszler, ßubwig Dreher, Kaspar Rapp,
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