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vorWort

Das vorwort zum Band „Das exemte Bistum Bamberg 3. Die Bischofs-
reihe von 1522 bis 1693“ wurde mit dem hinweis eingeleitet, dass der 
bislang einzige Band der Germania Sacra, der eine in die neuzeit reichende 
Bischofsreihe enthält,1 mit einem zitat von Kurt Kluxen beginne, das auf 
die Schwierigkeiten eines für das mittelalter erprobten Darstellungsmodells 
hinweist, weil in der neuzeit „die Sicherheit der methode, die eindeutigkeit 
des Forschungsfeldes und die Übersehbarkeit der materialen verloren zu 
gehen drohen“.2 Diese methodische Schwierigkeit hat sich nicht verändert, 
sondern durch die reicher fließende Überlieferung des 18. Jahrhunderts ge-
radezu dramatisch verschärft. Diese arbeit beginnt mit dem Jahr 1693 und 
damit dem pontifikatsantritt des lothar Franz von Schönborn und führt 
die Bischofsreihe bis zu christoph Franz von Buseck fort, während dessen 
pontifikat im Jahr 1802 die mediatisierung und Säkularisation des hochstifts 
Bamberg erfolgten.

Der Überblick von erich Freiherrn von Guttenberg über Quellen und li-
teratur wie über die archive des hochstifts Bamberg wird hier vorausgesetzt.3 
Die Bamberger pfarreien hat nach einem manuskript erich von Guttenbergs 
alfred Wendehorst für die Germania Sacra bearbeitet.4 als materialgrundlage 
unserer arbeit dienen die im Staatsarchiv Bamberg verwahrten archive der 
Fürstbischöfe und des Domkapitels von Bamberg. Das rückgrat der Dar-
stellung bilden die rezessbücher des Domkapitels5 und die Kanzleibücher6 
der bischöflichen Kanzlei. Über die weiteren verwendeten archivalien gibt 
das Quellenverzeichnis auskunft. eine Schwierigkeit für den vorliegenden 
Band bedeutete die einsetzende und noch anhaltende umstrukturierung der 
Bestände des Staatsarchivs Bamberg, so dass ein Großteil der archivsigna-

1 alfred Wendehorst, Das Bistum Würzburg 3. Die Bischofsreihe von 1455 bis 1617 
(GS n. F. 13), Berlin/new york 1978, S. v.

2 Kurt Kluxen, vorlesungen zur Geschichtstheorie 1, paderborn 1974, S. 15.
3 Guttenberg, Bamberg 1, S. 1–28.
4 Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2.
5 B – B 86 (hStB Domkapitel Bamberg archiv rezessbücher).
6 B – B 21 (Bamberger Kanzlei- und Kopialbücher).



vorwortvi

turen neu ermittelt werden musste.7 Für seine unterstützung danke ich hier 
besonders herrn Dr. Klaus rupprecht. einzelheiten dazu sind im abschnitt 
Quellen und literatur, ungedruckte Quellen, ausgeführt. zur erleichterung 
für die leser ist im Siglenverzeichnis eine nach altrepertorien geordnete 
Konkordanz der zentralen, in dieser arbeit verwendeten archivalien des 
Staatsarchivs Bamberg gegeben. Da der umstrukturierungsprozess noch 
andauert, ist mit weiteren änderungen zu rechnen. außerdem wurden die 
einschlägigen Bestände aus anderen archiven, darunter dem archiv des 
erzbistums Bamberg, dem Bayerischen hauptstaatsarchiv münchen, dem 
archivio Segreto vaticano, dem haus-, hof- und Staatsarchiv Wien und dem 
Staatsarchiv Würzburg durchgesehen. Der Weg zu den römischen Quellen 
wird durch die arbeiten von lothar Bauer wesentlich erleichtert.8

vorliegende arbeit setzt die Bischofsreihe über das Jahr 1693 fort, indem 
sie die personallisten der Bischöfe und ihrer engsten mitarbeiter weiter-
führt. in der einleitung zum früheren Band wurden die zentralen aspekte 
des amtes des Bischofs besonders im hinblick auf seine Beziehungen zum 
papst und zum Kaiser wie auf seine Doppelrolle als Bischof und reichsfürst 
bereits bis zur Säkularisation dargestellt. am Beginn jeder Bischofsvita steht 
eine Bibliographie. zeitgenössische Streit- und huldigungsschriften sind 
nicht aufgenommen, sondern beim jeweiligen Sachabschnitt berücksichtigt. 
Die viten haben einen vergleichbaren aufbau, ohne einem starren Schema 
unterworfen zu sein: abstammung und vorgeschichte, Wahl und Weihe, 
Kaiser und reich, Fränkischer Kreis und auswärtige Beziehungen, innere 
angelegenheiten, papst und Kurie, Kirchliche angelegenheiten, persönliches, 
literarisches, Beurteilungen, testament und tod. am ende stehen jeweils 
der nachweis einiger eigenhändiger unterschriften und eine katalogarti-
ge zusammenstellung der portraits und Siegel. Dieses Schema ist flexibel 
genug, um auch ereignisse von überregionaler Bedeutung wie die Kriege 
und ihre Folgen für das hochstift oder den zusammenschluss mit anderen 
reichsständen in Bündnissen und Kreisassoziationen zu berücksichtigen. Die 
Beziehungen der einzelnen Bischöfe zum Domkapitel sind in den abschnitt 
innere angelegenheiten eingeordnet. Sowohl das verhältnis des hochstifts 
zu Kaiser und reich wie aber auch die umsetzung der Kirchenreform waren 
in besonderer Weise von der persönlichkeit des Bischofs abhängig. Deshalb 

7 Gerhard rechter, Beständebereinigung in Franken, in: zBlG 61/1 (landesge-
schichte und archive. Bayerns verwaltung in historischer und archivwissenschaftli-
cher Forschung), münchen 1998, S. 165–177.

8 Bauer, vatikanische Quellen; Bauer, ad-limina-Berichte.
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hat sich das traditionelle modell der integration dieser abschnitte in die 
Bischofsviten als sinnvoll erwiesen. im anschluss sind Kurzbiographien 
der wichtigsten mitarbeiter der Bischöfe, der Weihbischöfe, Generalvikare, 
Fiskale und Kanzler, zusammengestellt.

Die vorarbeiten zu diesem Band erfolgten in zusammenhang mit mei-
ner im Wintersemester 1995/96 von der philosophischen Fakultät i der 
Friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg angenommenen ha-
bilitationsarbeit: „Das hochstift Bamberg in der Frühen neuzeit. verfas-
sung und Bischofsreihe 1522 bis 1693“, deren hauptteil im Jahr 2000 als 
Germania-Sacra-Band n. F. 38,1 erschienen ist. entsprechend der langen 
entstehungsgeschichte wurden die damals für die Bearbeitung der Germania 
Sacra geltenden richtlinien verwendet. mit der Überführung der Germania 
Sacra vom ehemaligen max-planck-institut für Geschichte in die verantwor-
tung der akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Begründung 
der Dritten Folge gelten veränderte Grundsätze für die Gestaltung der rei-
he. Dazu mussten weite teile des manuskripts umgearbeitet werden, wofür 
der redaktion der Germania Sacra mein aufrichtiger Dank gilt. Bei zitaten 
aus archivalischen Quellen sind die von Johannes Schultze veröffentlichten 
richtlinien berücksichtigt.9 zitate aus Quellensammlungen werden nach den 
gleichen Grundsätzen behandelt, nur bei Buchtiteln ist die Schreibweise der 
Drucke unverändert wiedergegeben. Die Datierung erfolgt nach der 1582 
von papst Gregor xiii. verordneten Kalenderreform. Die bibliographischen 
angaben mehrfach zitierter Werke finden sich im Quellen- und literatur-
verzeichnis, nur in einer Bischofsvita verwendete sowie nur einmal zitierte 
arbeiten werden dort jeweils vollständig nachgewiesen.

Für die anregung zur Beschäftigung mit dem hochstift Bamberg für die 
Germania Sacra danke ich vielmals meinem akademischen lehrer herrn 
prof. Dr. alfred Wendehorst † (erlangen), der mir auch seine vorarbeiten 
für das hochstift Würzburg zur verfügung stellte. als erste Bischofsreihe 
der Dritten Folge der Germania Sacra erschien 2011 die arbeit über die 
Würzburger Bischöfe von 1617 bis 1684 von Winfried romberg, der an 
einer Fortsetzung bis zur Säkularisation arbeitet. auf Grund mehrfacher 
personalunionen zwischen Bamberg und Würzburg bestehen zahlreiche 
Gemeinsamkeiten und Überschneidungen zwischen den Bischofsreihen von 

9 Johannes Schultze, richtlinien für die äußere textgestaltung bei der herausgabe 
von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, in: Blätter für deutsche landesge-
schichte 98 (1962), S. 1–11.
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Bamberg und Würzburg, weshalb ich herrn Dr. Winfried romberg für die 
kollegiale zusammenarbeit und die vorabüberlassung seiner Forschungen 
zu den weiteren Würzburger Bischöfen, besonders zu Friedrich Karl von 
Schönborn, sehr dankbar bin. herrn Dr. michael renner, dem Kenner des 
Seinsheim archivs in Schloss Sünching, danke ich für die kritische Durchsicht 
des Kapitels über Fürstbischof adam Friedrich. ebenfalls habe ich für die 
Betreuung und unterstützung in allen besuchten archiven und Bibliotheken 
zu danken. namentlich nenne ich Frau Bibliotheksamtmann irmgard hof-
mann (Bamberg) sowie Frau Dr. ingrid heeg-engelhart (Würzburg) und die 
herren paul Freiherr von und zu Franckenstein (ullstadt), horst Gehringer 
(Bamberg), Dr. andreas hölscher (Bamberg), Domkapitular Dr. norbert Jung 
(Bamberg), prof. Dr. Franz machilek (Bamberg), Dr. Stefan nöth (Bamberg), 
Dr. hans pörnbacher (Bamberg/münchen), Dr. Gerhard rechter † (nürnberg), 
Dr. Klaus rupprecht (Bamberg), prof. Dr. Bernhard Schemmel (Bamberg), 
prof. Dr. Werner taegert (Bamberg), Dr. Josef urban (Bamberg), Dr. Werner 
Wagenhöfer (Würzburg) und Dr. robert zink (Bamberg). leider ist Frau 
Dr. renate Baumgärtel-Fleischmann †, die leiterin des Diözesanmuseums 
Bamberg, bereits verstorben, die auch für diesen Band wertvolle hinweise 
zur Kunsttopographie des Bamberger Domberges und der ausstattung des 
Domes zur verfügung stellte. Schließlich danke ich der projektleitung der 
erneuerten Germania Sacra, namentlich herrn prof. Dr. helmut Flachenecker, 
für die vertrauensvolle zusammenarbeit. Frau Dr. nathalie Kruppa danke 
ich für die sorgfältige redaktionelle Betreuung, ebenso den redakteurinnen 
Frau Jasmin hoven-hacker  m.a., Frau Bärbel Kröger  m.a. und herrn 
Dr. christian popp.

Der Band ist dem andenken des am 3. September 2014 verstorbenen 
erforschers der Franconia Sacra, alfred Wendehorst, gewidmet.

münchen, am Fest der hl. Kaiserin Kunigunde 2015 Dieter Weiß
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aBKÜrzunGen unD SiGlen

1. allgemeine abkürzungen

ahvu archiv des historischen vereins von unterfranken 
und aschaffenburg

ao archiv für Geschichte von oberfranken
BhvB Berichte des historischen vereins Bamberg
fl. Gulden
GS Germania Sacra
hvB historischer verein zur pflege der Geschichte des 

ehem. Fürstbistums Bamberg
JbFränkldForsch Jahrbuch für fränkische landesforschung
Ka Katalog
kr. Kreuzer
mainfrJb mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst
miöG mitteilungen des instituts für österreichische 

Geschichtsforschung
nD nachdruck
n. F. neue Folge
pS postscriptum
QFGhW  Quellen und Forschungen zur Geschichte des 

Bistums und hochstifts Würzburg
rep. repertorium
vD 18 verzeichnis der im deutschen Sprachraum 

erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts (http://
vd18.de/)

vGffG veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische 
Geschichte

vSWG vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte

WDGBl Würzburger Diözesangeschichtsblätter
zBlG zeitschrift für bayerische landesgeschichte
zGorh zeitschrift für Geschichte des oberrheins
zhF zeitschrift für historische Forschung



Siglen und abkürzungenxii

2. Siglen für archive und Bibliotheken

aeB  archiv des erzbistums Bamberg
 rep. i repertorium i Bände
 rep. i a repertorium i akten
 rep. i pfa repertorium i pfarrakten
 rep. i u repertorium i urkunden
aSv  archivio Segreto vaticano
 lett. princ.  lettere di principi e titolati
 proc. consist. processus consistoriales
 proc. Dat. processus Datariae
B   Staatsarchiv Bamberg
 hStB hochstift Bamberg
  GehK Geheime Kanzlei
  Geistr Geistliche regierung
  nverza neuverzeichnete akten
 FränkKr Fränkischer Kreis
  Kra Kreisarchiv
  KrDirGes Kreisdirektorialgesandtschaft
 Ghap Geheimes hausarchiv plassenburg
BSB  Bayerische Staatsbibliothek münchen.
FFa   Freiherr von Franckensteinisches archiv ullstadt
Gnm Germanisches nationalmuseum nürnberg
hhSta Wien haus-, hof- und Staatsarchiv Wien
 rhr reichshofrat
  rladtexp reichslehensakten der deutschen expedition
 rK reichskanzlei
  Berr Berichte aus dem reich
  GWa Bbg Geistliche Wahlakten: Bamberg
  Klrst Bbg Kleinere reichsstände: Bamberg
  instr instruktionen
  Weisr Weisungen ins reich
 StK Staatskanzlei
  Berr Berichte aus dem reich
  Weisr Weisungen ins reich
m   Bayerisches hauptstaatsarchiv münchen
 Kschw Kasten schwarz
 ma ministerium des äußeren
StadtaB Stadtarchiv Bamberg
StBB  Staatsbibliothek Bamberg
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W   Staatsarchiv Würzburg
 mzaufschwöru mainzer aufschwör-urkunden
 SaW Depot: Gräflich von Schönborn’sches archiv 

Wiesentheid
  hausa hausarchiv
  unverzB Korr lF  unverzeichneter Bestand, Korrespondenz lothar 

Franz
  Korra lF  Korrespondenzarchiv lothar Franz
  gebKorr  gebundene Korrespondenz
  ungebKorr  ungebundene Korrespondenz
  Korra FK  Korrespondenzarchiv Friedrich Karl



Siglen und abkürzungenxiv

3. abgekürzt zitierte Druckwerke

aDB allgemeine Deutsche Biographie, hg. durch die 
historische commission bei der Königl. akademie der 
Wissenschaften, 56 Bde., leipzig 1875–1912.

amrhein 2 august amrhein, reihenfolge der mitglieder des 
adeligen Domstiftes zu Wirzburg, St. Kilians-Brüder 
genannt, von seiner Gründung bis zur Säkularisation 
742–1803 2, in: ahvu 33 (1890).

BayhSta rKG 2 Bayerisches hauptstaatsarchiv reichskammergericht 2, 
bearb. von manfred hörner/Barbara Gebhardt 
(Bayerische archivinventare 50/2), münchen 1996.

Decretum camerae Decretum camerae imperialis in Sachen eines 
hochwürdigen Domb-capituls zu Bamberg contra 
ihro hochfürstl. Gnaden, Bamberg 1739 (ein exemplar: 
StBB rB.J.pr.f.1).

handbuchBayerKG 2 handbuch der bayerischen Kirchengeschichte 2, hg. 
von Walter Brandmüller, St. ottilien 1993.

hierarchia catholica  hierarchia catholica medii et recentioris aevi 5 und 
6, hg. von remigius ritzler/pirmin Sefrin, padua 
1952/1958.

Khevenhüller-metsch, 
tagebuch aus der zeit maria theresias. tagebuch des Fürsten 

Johann Josef Khevenhüller-metsch, kaiserlichen 
obersthofmeisters 1742–1776, hg. von rudolf Graf 
Khevenhüller-metsch u. a., 8 Bde., Wien 1907–1972.

looshorn 6–7 Johann looshorn, Die Geschichte des Bisthums 
Bamberg 6 und 7, Bamberg 1906–1910; register, bearb. 
von martin Schieber (vGffG 11,5), neustadt/aisch 
1998.

lthK lexikon für theologie und Kirche, hg. von michael 
Buchberger, 10 Bde., Freiburg im Breisgau 1930–
1938; 2., völlig neu bearbeitete auflage, hg. von Josef 
höfer/Karl rahner, 11. Bde., Freiburg im Breisgau 
1957–1967; 3. auflage, hg. von Walter Kasper, 11 Bde., 
Freiburg im Breisgau 1993–2001.

lünig, tra Johann christian lünig, Das teutsche reichs-archiv, 
24 Bde., leipzig 1713–1722.

moser, Fränkischer Kreis  Friedrich carl moser, Des hochlöblichen Fränckischen 
crayses abschiede und Schlüsse vom Jahr 1600 bis 
1748, 2 Bde., nürnberg 1752.



Siglen und abkürzungen xv

roda, adam Friedrich, Q Burkard von roda, adam Friedrich von Seinsheim 
auftraggeber zwischen rokoko und Klassizismus. zur 
Würzburger und Bamberger hofkunst anhand der 
privatkorrespondenz des Fürstbischofs (1755–1779) 
(vGffG 8,6), neustadt/aisch 1980, Quellen Q1 bis 
Q 1960.

Wachter Friedrich Wachter, General-personal-Schematismus 
der erzdiözese Bamberg 1007–1907, Bamberg 1908.
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4. Konkordanz der Bestände des Staatsarchivs Bamberg

Geordnet nach Signaturen vor der neustrukturierung des archivs; es sind 
nur die in dieser arbeit verwendeten archivalien erfasst.

a 37 l. 32 nr. 77 = hStB hofkammer akten und Bände 1296
a 37 l. 34 nr. 220 = hStB nverza 7297
a 37 l. 34 nr. 224 = hStB hofkammer akten und Bände 1272
B 20, 42ii = hStB GehK 951
B 20, 58i = hStB GehK 598
B 20, 58ii = hStB GehK 599
B 20, 64 = hStB GehK 671
B 20, 80ii = hStB GehK 1930
B 20, 80iii = hStB GehK 1931i
B 20, 80iv = hStB GehK 1931ii
B 20, 80v = hStB GehK 1932
B 20, 110 = hStB GehK 947
B 20, 210iii = hStB GehK 1921
B 20, 211a = hStB GehK 1922
B 20, 211b = hStB GehK 1923
B 22b, 3b = hStB GehK 639
B 22b, 3c = hStB GehK 642i
B 22b, 5 = hStB lehenhof B 58/x 16182
B 22b, 7 = hStB GehK 633
B 22b, 8 = hStB GehK 634
B 22b, 10 = hStB GehK 635
B 22b, 11 = hStB GehK 637
B 22b, 12 = hStB GehK 638
B 22b, 13 = hStB GehK 640
B 22b, 14 = hStB GehK 641
B 23, 96 = hStB GehK 1748
B 23, 99 = hstB GehK 1904
B 23, 100 = hstB GehK 1906
B 23, 101 = hstB GehK 1910
B 23, 102i = hStB GehK 664
B 23, 102ii = hStB GehK 665
B 23, 102iii = hStB GehK 666
B 23, 102iv = hStB GehK 667
B 23, 102v = hStB GehK 668
B 26b, 40 = hStB GehK 1788
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B 26b, 41 = hStB GehK 1789
B 26b, 41a = hStB GehK 1790
B 26b, 42 = hStB GehK 1791
B 26b, 43 = hStB GehK 1792
B 26b, 46 = hStB GehK 1795
B 26b, 51 = hStB GehK 1800
B 26b, 52 = hStB GehK 1801
B 26b, 53 = hStB GehK 1802
B 26c, 109c = hStB nverza 4177
B 26c, 182 = hStB nverza 4279
B 26c, 184 = hStB GehK 1785
B 26c, 199 = hStB nverza 4256
B 33iv, 3 = hStB GehK 346
B 33iv, 7 = hStB GehK 350
B 33iv, 8 = hStB GehK 351
B 33iv, 9 = hStB GehK 352
B 33v, 8 = hstB GehK 386
B 33v, 10 = hstB GehK 388
B 33vii, 29i = hStB GehK 508
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1. Quellen unD literatur

1. ungedruckte Quellen

Die urkunden des hochstifts Bamberg wurden zunächst zusammen mit 
dem Domschatz im sacrarium des Domes, später Segerer genannt, aufbe-
wahrt.1 Das hochstiftsarchiv blieb in der verwahrung des Domkapitels, das 
1682 ein Findbuch unter dem titel „repertorium eines hochw. und hoch-
wohll. Dom capituls“ anlegen ließ.2 Das eigenständige archiv des Bischofs 
erwuchs dagegen aus der bischöflichen Kanzleiregistratur und stand unter 
der aufsicht des Kanzlers. neben den registerbüchern der Bischöfe fanden 
im bischöflichen archiv die urbare, die lehensbücher und die politischen 
Differenz-, Gerichts- und verwaltungsakten sowie die reichs- und Kreis-
korrespondenz aufnahme.3 es wurde vom Kanzleiregistrator betreut. Das 
hochstiftsarchiv teilte das Schicksal des Domschatzes und wurde, bedingt 
durch kriegerische ereignisse, öfter auf die altenburg, nach Forchheim oder 
nach Kärnten geflüchtet. Während des Dreißigjährigen Krieges verblieb das 
Kanzleiarchiv in der alten hofburg, geriet dabei in unordnung und wurde 
teilweise zerstört.4 eine klare trennung des fürstbischöflichen archivs von 
der registratur der regierung ist nicht nachweisbar.

Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim bemühte sich um die neuord-
nung des in unordnung geratenen archivwesens. er wies 1769 hofkammer, 
obereinnahme und Generalvikariat an, die wichtigsten urkunden an das 
fürstbischöfliche archiv abzugeben und zur vereinfachung des Geschäftsgangs 
beglaubigte abschriften bereit zu halten.5 Der archivar Wilhelm Johann 

1 zur archivgeschichte: Guttenberg, Bamberg 1, S. 15–28. – ältere Darstellungen: 
christian haeutle, Das ehemals fürstbischöflich Bambergische archiv, in: archi-
valische zeitschrift n. F. 1 (1890), S. 106–146; Joseph Sebert, Das Königlich Baye-
rische Kreisarchiv Bamberg und sein neubau, in: archivalische zeitschrift n. F. 15 
(1908), S. 160–234, knapper archivhistorischer Überblick S. 162–173.

2 Guttenberg, Bamberg 1, S. 21.
3 Guttenberg, Bamberg 1, S. 21.
4 haeutle, archiv (wie anm. 1), S. 127–130.
5 29. Juni 1769: B – hStB GehK 1697 Fasz. 83.
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heyberger legte 1775 ein nach archiv-lokalitäten geordnetes verzeichnis 
des Fürstbischöflich Bambergischen archivs in den fünf archivgewölben 
der residenz an.6

Die Bamberger Kreisaktenüberlieferung einschließlich der Direktorialakten 
des Fränkischen Kreises wurde zunächst in den registraturen der Geheimen 
Kanzlei verwahrt, bis ab 1764 durch den Kreissekretär Georg melchior 
Weber ein eigenes Kreisarchiv, noch immer in den räumen der residenz, 
angelegt wurde.

Die archive des Fürstbischofs und des Domkapitels wurden mit dem 
Übergang des hochstifts Bamberg an die Krone Bayern vereinigt. als wich-
tige veränderung seit der Darstellung Guttenbergs7 ist zu erwähnen, dass im 
zuge der Beständebereinigungen im bayerischen archivwesen im Jahr 1993 
das Bayerische hauptstaatsarchiv münchen die Bamberger urkunden bis 
zum Jahr 1400 an das Staatsarchiv Bamberg zurückgegeben hat.8

Die im 19. Jahrhundert in Bamberg verbliebenen Bestände (auswahlbe-
stände a) und die teilweise nach dem pertinenzprinzip aufgestellte akten-
überlieferung (repertorien B 20 bis B 135) wurden in den letzten Jahren im 
zuge der umsetzung des provenienzprinzips im bayerischen archivwesen 
umfassend neu geordnet. Dabei konnten teilweise altrepertorien des aus-
gehenden 18. Jahrhunderts verwendet werden9 oder die Behördenbestände 
mussten rekonstruiert werden. teilweise waren die altbestände mit Behör-
dennamen verknüpft, doch wurden sie eingehend analysiert, provenienzrein 
verzeichnet und neu aufgestellt. als ziel soll sich die herrschafts- und 
Behördenstruktur des hochstifts zum ende des alten reiches im aufbau 
des archivs widerspiegeln. am Beginn der neustrukturierung stand die 
inzwischen abgeschlossene Bearbeitung der nun provenienzreinen Fonds 

6 B – B 69 (hStB, archiv), 12.
7 Guttenberg, Bamberg 1, S. 15–28.
8 alfred Wendehorst, Die älteren urkunden des hochstifts Bamberg und ihre aus-

wertung, in: Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag, hg. von albrecht 
liess (archivalische zeitschrift 80), Köln u. a. 1997, S. 450–458.

9 repertorium der Geheimen Kanzlei von Benignus pfeuffer von 1791: B – hStB 
GehK 1942 (alt B 69, 30).



1. Quellen und literatur 3

obereinnahme/hofkriegsrat,10 lehenhof,11 hofkammer,12 malefizamt und 
obermarschallamt13 mit den wichtigen hofdiarien. Die Geheime Kanzlei, 
deren Bestand aus den unterschiedlichen pertinenzbeständen gebildet wur-
de, war den zentralbehörden des hochstifts übergeordnet. Das zugehörige 
Findbuch ist nun ebenfalls digital zugänglich.14 zu den nun aufgelösten perti-
nenzbeständen gehörten Geheime Kanzlei (B 20), reichstag (B 33), Kreistag 
(B 41–B 43), hofkammer (B 53), obereinnahme (B 61), regierung (B 67) und 
Statthalter (B 71). Die Geheime Kanzlei, deren Überlieferung 1696 einsetzt, 
wurde unter Fürstbischof lothar Franz von Schönborn institutionalisiert.15 
unter dem Geheimen referendär (Sekretär) arbeiteten mehrere Kanzlisten 
in dieser Dienststelle, der die zentralbehörden nachgeordnet waren.

außerdem wurde im Staatsarchiv Bamberg der Bestand hochstift Bam-
berg, Geistliche regierung, akten und Bände, rekonstruiert.16 Diese Behörde 
erwuchs aus dem Geistlichen rat, dessen leitung 1694 ein Domkapitular als 
präsident übernahm.17 zu einer befriedigenden ordnung des umfangreichen 
Bestands in der zeit des hochstifts kam es offenbar nicht, lediglich die pfar-
reiakten (B 49) waren bisher nach pfarreien summarisch verzeichnet. zudem 
entstammte nahezu der gesamte Bestand Bamberger testamente (a 50) der 
registratur der Geistlichen regierung. nach der Säkularisation blieb ein teil 
dieser Überlieferung in staatlichem Besitz, der heute als „hochstift Bamberg, 

10 Klaus rupprecht, vorwort (2010/14), in: http://www.gda.bayern.de/findmittel-
datenbank/, weiter über Staatsarchiv Bamberg, altbestände, hochstift Bamberg, 
Weltlicher Staat, zentralbehörden, obereinnahme/hofkriegsrat.

11 Klaus rupprecht, vorwort (2010), in: http://www.gda.bayern.de/findmitteldaten-
bank/, weiter über Staatsarchiv Bamberg, altbestände, hochstift Bamberg, Weltli-
cher Staat, zentralbehörden, lehenhof.

12 Klaus rupprecht, vorwort (2014), in: http://www.gda.bayern.de/findmitteldaten-
bank/, weiter über Staatsarchiv Bamberg, altbestände, hochstift Bamberg, Weltli-
cher Staat, zentralbehörden, hofkammer.

13 Klaus rupprecht, vorwort (2007/11), in: http://www.gda.bayern.de/findmittel-
datenbank/, weiter über Staatsarchiv Bamberg, altbestände, hochstift Bamberg, 
Weltlicher Staat, hofstaat, ober- und hofmarschallamt.

14 Klaus rupprecht, vorwort (2008), in: http://www.gda.bayern.de/findmitteldaten-
bank/, weiter über Staatsarchiv Bamberg, altbestände, hochstift Bamberg, Weltli-
cher Staat, zentralbehörden, Geheime Kanzlei.

15 rupprecht, Geheime Kanzlei, S. 439–455.
16 Klaus rupprecht, vorwort (2011/14), in: http://www.gda.bayern.de/findmittel-

datenbank/, weiter über Staatsarchiv Bamberg, altbestände, hochstift Bamberg, 
Geistlicher Staat.

17 Weiss, reform, S. 171–173.
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Geistliche regierung“ verwahrt wird. Die Korrespondenzbestände „Geist-
liche regierung“ (B 74/i–iii) und die Weihbischofsakten (B 73) wurden im 
zuge der neustrukturierung in den Bestand hochstift Bamberg, Geheime 
Kanzlei, eingereiht. es ist davon auszugehen, dass die Beständebereinigung 
und Durchsetzung des provenienzprinzips im Staatsarchiv Bamberg weiter 
fortschreiten wird. hier sind insbesondere die laufenden arbeiten an den Fonds 
hochstift Bamberg, archiv und hochstift Bamberg, regierung zu nennen. 
Der folgende Überblick über die für diese arbeit ausgewerteten Bestände 
gibt deshalb ein provisorium wieder und verdeutlicht das gegenwärtige ne-
beneinander von alter und neuer ordnung (auswahlbestände und hochstift 
Bamberg, B–Bestände – hochstift Bamberg, rekonstruierte Bestände).

Der Großteil des Bamberger vikariatsarchivs mit urkunden und akten 
geistlichen inhalts verblieb nach der Säkularisation im Besitz der Diözese 
und bildet den Grundstock des archivs des erzbistums Bamberg, der durch 
das sogenannte Schlund-repertorium erschlossen ist.

archiv des erzbistums Bamberg (aeB)

repertorium i (rep. i)
1. teil, Bände 19, 23, 30, 75, 77–79, 344a, 765–933b, 1311
2. teil, akten (a und nummer): 8–19, 28–32, 35, 44–46, 161, 428, 458, 462, 464, 469, 

473, 474, 477, 478
3. teil, urkunden (u und nummer): 178, 600, 706–710, 713, 732–744
4. teil, pfarrakten (pfa und nummer): 140, 215, 274, 282, 379, 422, 423, 571

Freiherr von Franckensteinisches archiv ullstadt (FFa)

nachlass Fürstbischof Johann philipp anton von Franckenstein

Staatsarchiv Bamberg (B)

auswahlbestände:

a 20 Kaiser-urkunden
a 23 papst-urkunden
a 25 Wahlen, Wahlkapitulationen, erbhuldigungen
a 37 Fürstbischöfliche Dekrete
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a 45 theologica bzw. ecclesiastica
a 50 testamente und verlassenschaften
a 85 einungen, Kreisrezesse, landtagsabschiede, Bündnisse und Staatsverträge 

(teilweise aufgelöst)
a 86 Bamberger verträge mit Würzburg, pfalzbayern, Sachsen, nürnberg
a 115 Domkapitels-urkunden
a 116 aufschwör-urkunden
a 205 adelsurkunden
a 231 rechnungen, weltliche Behörden des hochstifts: reihe i: hofstellen und 

ämter in Bamberg
a 241 Bilder, zeichnungen etc.
a 311 Druckschriften

hochstift Bamberg:

B 21 Bamberger Kanzlei- und Kopialbücher: 30i, 30ii, 31, 31i, 32i, 33, 34i–iii, 35i, 
35ii, 36i, 36ii

B 22b reichsbelehnungen: 6a
B 22d Bamberger huldigungsakten: 28, 31–37, 39–43
B 23 Bamberger Korrespondenzen: 93, 95, 97
B 24 hofdiarien: 1–18, 21–23, 24a, 25–30, 32a  (künftig: hStB ober- und 

hofmarschallamt, hofdiarien)
B 26c Gesetze und verordnungen: 17i, 67i–iv, 88, 101i, 109, 112, 130ii, 160, 173a, 

182
B 46a Bamberger Differenzakten mit Brandenburg: 76
B 49 pfarreiakten: 285, 288, 292, 298, 299, 301
B 54 Bamberger hofkammer: 13, 14, 18, 800, 4907, 4908
B 69 hochstift Bamberg, archiv: 12
B 73 Weihbischofsakten: 1
B 84 Wahl- und Sterbeakten der Bamberger Bischöfe: 22i, ii, 23–27, 28i–iii, 29–32, 

32a, b, 33–35, 37
B 86 Domkapitel Bamberg: 40, 44, 47–56, 58–61, 64–71, 73–76, 78–82, 85–93, 96, 

119, 124, 184, 212, 250, 255, 256 (künftig: hStB Domkapitel Bamberg archiv 
rezessbücher)

hochstift Bamberg (hStB) (rekonstruierte Bestände):

Geheime Kanzlei (GehK): 346, 386, 388, 508–510, 512, 514, 517–520, 598, 599, 614, 
616, 633–642i, 664–668, 814, 815, 918, 1162, 1312–1314, 1317, 1320, 1321, 
1326, 1675, 1676, 1681, 1687–1693, 1697, 1702, 1720, 1739–1741, 1744–1748, 
1785, 1788–1792, 1795, 1800–1802, 1904, 1906, 1910, 1921–1923, 1929–1931

hofkammer akten und Bände: 1153, 1272
obereinnahme/hofkriegsrat: 56, 57
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lehenhof: 635, 648, 649, 650–652, 655–657, 682–685, 687, 689–691, 901, 902, B 58/x 
nr. 16182

neuverzeichnete akten (nverza): 4177, 4256, 4279, 4644–4653, 7297

Fränkischer reichskreis (FränkrKr)

Kreisarchiv (Kra): 451, 1680–1693, 1806, 1820
Kreisdirektorialgesandtschaft (KrDirGes): 372, 375

markgraftum Brandenburg-Bayreuth-Kulmbach, Geheimes hausarchiv 
plassenburg (Ghap)

571, 6029

mischbestände:

J 2 historische Kataloge: 277

Staatsbibliothek Bamberg (StBB)

msc.misc. 6, 15, 79/ii, 79/vii, 79/viii, 129, 130
rB.coll.leg.f. 8/1–12, 9
rB.coll.leg.q. 1, 32, 33
rB.msc. 107–119, 199

Depot historischer verein (hv)

hv.msc. 49/i, 49/ii, 71, 72a, 73, 195, 209, 210, 303, 372, 417, 538, 578

Stadtarchiv Bamberg (StadtaB)

a 21 urkundenreihe (nach Datum)
a 22 pläne und ansichten

Bayerisches hauptstaatsarchiv münchen (m)

Kasten schwarz (Kschw): 1938, 4132, 14522, 15253
ministerium des äußeren (ma): 5789
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Germanisches nationalmuseum nürnberg (Gnm)

Kupferstichkabinett, Graphische Sammlung

archivio Segreto vaticano (aSv)

processus consistoriales (proc. consist.): 87, 104, 115, 136, 141, 145, 199
processus Datariae (proc. Dat.): 71, 106, 123, 125, 130, 134, 155, 156, 168, 171
Secretariato di Stato: lettere di principi e titolati (lett. princ.): 248, 251

haus-, hof- und Staatsarchiv Wien (hhSta Wien)

reichshofrat (rhr)

reichslehensakten der deutschen expedition (rla dtexp): Karton 8, Fasz. Bamberg.

reichskanzlei (rK)

Berichte aus dem reich (Berr): 53, 60, 63, 166, 182
Geistliche Wahlakten: Bamberg (GWa Bbg): 3 a–k
instruktionen (instr): 2–4, 12, 13, 17
Kleinere reichsstände: Bistum Bamberg (Klrst Bbg): 37, 38
Weisungen ins reich (Weisr): 7, 9, 45, 53

Staatskanzlei (StK)

Berichte aus dem reich (Berr): 26, 35, 38, 52, 74, 126, 197, 232
Weisungen ins reich (Weisr): 9, 246

Staatsarchiv Würzburg (W)

Geistliche Sachen: 133, 147, 234, 1784
miscellanea: 1298
präbendalakten: 34, 76, 101, 388, 419
mainzer aufschwör-urkunden (mzaufschwöru): 297, 376
mainzer Domkapitelsprotokolle: 42
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Depot: Gräflich von Schönborn’sches archiv Wiesentheid (SaW):

hausarchiv (hausa) i:
 unverzeichneter Bestand (unverzB), Korrespondenz lothar Franz (Korr lF)
 iv. Fideikommiße: 2a
 vi. testamente: 11, 15
 vii. adelstandserhöhungen, Belehnungen: 12, 18, 20 f., 30
 ix. Stiftungsfundationen: 6–16, 19
Korrespondenzarchiv lothar Franz (Korra lF):
 gebundene Korrespondenz (gebKorr): 1, 12, 51, 52, 57, 58, 64, 65, 67, 70
 ungebundene Korrespondenz (ungebKorr): 2–10, 18–20, 377, 378, 495, 545, 

650, 768, 769, 839, 880, 881
Korrespondenzarchiv Friedrich Karl (Korra FK): 1–3, 12–14, 17, 28

2. ältere handschriftliche vorarbeiten

ein Überblick über die ältere historiographie zur Bamberger Bistumsge-
schichte findet sich im Germania-Sacra-Band von Baron Guttenberg.18 Da-
neben seien hier nur die wichtigsten Werke für die Geschichte des Bistums 
in der neuzeit, meist Quellensammlungen, angeführt. Die Beschreibung der 
handschriften des historischen vereins Bamberg, soweit sie in der Staatsbi-
bliothek Bamberg verwahrt werden, erarbeitete Karin Dengler-Schreiber, 
Die handschriften des historischen vereins Bamberg in der Staatsbibliothek 
Bamberg (hvB Beiheft 18), Bamberg 1985.

codex Diplomatum Bambergensium ab a. 1007 ad 1803. auszüge aus urkunden und 
dgl., wahrscheinlich von heinrich Joachim Jäck (StBB msc.misc.6).

Graff, Johann, liber mortuorum episcoporum, praepositorum, decanorum, cano-
nicorum et aliorum, in ipsa ecclesia imperiali Bambergensi et fraternitate ejusdem 
sepultorum, Bamberg 1735 (nachträge bis 1801) (B – B 86, 250).19

Graff, Johann, zeichnungen der Bischofsgrabmäler im Bamberger Dom, titel: liber 
mortuorum episcoporum, praepositorum, decanorum, canonicorum et aliorum, 
in ipsa ecclesia imperiali Bambergensi et fraternitate ejusdem sepultorum, durch 
paul oesterreicher 1810/11 nach dem obigen Band, Bamberg 1735/1811 ( StBB 
hv.msc.209).20

Grau, Johann anton, versuch einer Geschichte der landstände, 1787 (StBB hv.msc.71).

18 Guttenberg, Bamberg 1, S. 1 f., 8–12.
19 Dengler-Schreiber, handschriften, S. 14 f.; Ka leben Subkustos Graff, nr. 76, 

S. 194–196.
20 Dengler-Schreiber, handschriften, S. 14, 63; Ka leben Subkustos Graff, nr. 75, 

S. 191–194.



1. Quellen und literatur 9

Grau, Johann anton, Summarische Geschichte des Steuerwesens im hochstift Bam-
berg vom ursprung der obereinnahme an bis 1765, nach 1765 (StBB hv.msc.72a).

Grau, Johann anton, actenmäßige nachrichten zur Geschichte einer hochfürstlich 
bambergischen obereinnahme, 1788 (StBB hv.msc.73).

heyberger, Wilhelm Johann, epitaphia episcoporum Babenbergensium, 18. Jahrhun-
dert (StBB hv.msc.210).

Kluger, Josef albert, chronologisch-diplomatische Geschichte des Bisthums Bamberg, 
9 Bde., 18. Jahrhundert (B – a 245/i, 7/1–9).

De propontificibus sive suffraganeis Bambergensibus, 18. Jahrhundert (StBB 
hv.msc.417).

reul, Johann heinrich, Kollektaneum zur Bamberger Geschichte, 1759–1778 (StBB 
hv.msc.409).

Stang, Josef maximilian, collectio scriptorum et rerum Bambergensium 1: 1783–1785, 
2: 1792–1794 (StBB hv.msc.49/i–ii).

Stang, Josef maximilian, rerum memorabilium episcopatus Bambergensis, 18. Jahr-
hundert (StBB hv.msc.578).

3. Gedruckte Quellen und Quellensammlungen

arneth, alfred ritter von (hg.), Die relationen der Botschafter venedigs über ös-
terreich im achtzehnten Jahrhundert (Fontes rerum austriacarum 2,22), Wien 1863.

Bauer, lothar, vatikanische Quellen zur neueren Bamberger Bistumsgeschichte, in: 
BhvB 99 (1963), S. 171–316.

Bauer, lothar (hg.), Die ad-limina-Berichte der Bischöfe von Bamberg 1589–1806 
(vGffG 6,3), neustadt/aisch 1994.

Bayerisches hauptstaatsarchiv reichskammergericht 2: Bayerisches hauptstaatsarchiv: 
nr. 429–868 (Buchstabe B), bearb. von manfred hörner/Barbara Gebhardt (Bay-
erische archivinventare 50/2), münchen 1996.

Bessel, Gottfried, chronicon Gottwicense, seu annales liberi et exempti monasterii 
Gottwicensis o.S.B. inferioris austriae …, 2 teile, tegernsee 1732.

Biedermann, Johann Gottfried, Geschlechts-register der reichs-frey-unmittelbaren 
ritterschaft landes zu Franken löblichen orts Baunach, Bayreuth 1747 (vD18 
14845016-001).

Biedermann, Johann Gottfried, Geschlechts-register Der reichs-frey unmittelbaren 
ritterschaft landes zu Francken, löblichen orts Steigerwald, nürnberg 1748 
(vD18 14845024-001).

Decretum camerae imperialis in Sachen eines hochwürdigen Domb-capituls zu Bamberg 
contra ihro hochfürstl. Gnaden, Bamberg 1739 (ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.1; 
vD18 12672823-001).

Gropp, ignaz, collectio novissima scriptorum et rerum Wirceburgensium, 4 Bde., 
Frankfurt am main u. a. 1741–1750 (vD18 1075105x-002).

Khevenhüller-metsch, Johann Josef Fürst, aus der zeit maria theresias. tagebuch 
des Fürsten Johann Josef Khevenhüller-metsch, kaiserlichen obersthofmeisters 1742–
1776, hg. von rudolf Graf Khevenhüller-metsch u. a., 8 Bde., Wien 1907–1972.
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König, Johann carl, Selecta juris publici novissima 1–48, Frankfurt/leipzig 1740–1766 
(vD18 90298993).

Kopp, Johann adam, Gründliche abhandlung von der association derer vordern 
reichs-craysse, Frankfurt am main 1739 (vD18 14498251-001).

ludewig, Johann peter, Scriptores rerum episcopatus Bambergensis, 2 Bde., Frankfurt 
am main/leipzig 1718 (vD18 14997886-001).

lünig, Johann christian, Das teutsche reichs-archiv, 24 Bde., leipzig 1713–1722 
(vD18 1122620x).

mayer, Johann Baptist, versuch einer abhandlung über Steuern und abgaben im 
allgemeinen, dann vorzüglich im hochstift Bamberg, Bamberg 1795.

miekisch, horst (hg.), absolutismus und Barock in Bamberg. vom Westfälischen 
Frieden zur Schönbornzeit 1648–1746 (Darstellungen und Quellen zur Geschichte 
Bambergs 1), Bamberg 1988.

moser, Friedrich carl, Des hochlöblichen Fränckischen crayses abschiede und Schlüsse 
vom Jahr 1600 bis 1748, 2 Bde., nürnberg 1752 (vD18 15513602-001).

moser, Johann Jacob, teutsches Staats-archiv 1–13, hanau 1751–1754 (vD18 90292464).
nicolai, christoph Friedrich, Beschreibung einer reise durch Deutschland und die 

Schweiz im Jahre 1781 1, Berlin/Stettin 1783 (vD18 90268008).
pfeufer, Benignus, Beyträge zu Bambergs topographischer und Statistischer so wohl 

älteren als neueren Geschichte, Bamberg 1792 (vD18 11573406).
Quellen zur Geschichte des Barocks in Franken unter dem einfluß des hauses Schön-

born (vGffG 7,1), 1. teil: Die zeit des erzbischofs lothar Franz und des Bischofs 
Johann philipp Franz von Schönborn 1693–1729, 1. halbband (1693–1717): unter 
mitwirkung von anton chroust, bearb. von p. hugo hantsch/andreas Scherf, 
augsburg 1931, 2. halbband (1717–1729): unter verwendung der vorarbeiten von p. 
hugo hantsch, andreas Scherf, anton chroust bearb. von max h. von Freeden, 
augsburg 1950/55; 2. teil, 1. halbband: Die zeit des Bischofs Friedrich carl von 
Schönborn 1729–1746, bearb. von Joachim hotz (†). aus dem nachlaß hg. und 
mit ergänzungen versehen von Katharina Bott, augsburg 1993.

Salver, Johann octavian, proben des hohen Deutschen reichs adels, Würzburg 1775 
(vD18 14545624).

Schneidawind, F(ranz) a(dolph), versuch einer statistischen Beschreibung des Kai-
serlichen hochstifts Bamberg, 2 Bde., Bamberg 1797 (vD18 11053550).

Schuberth, Johann michael heinrich, historischer versuch über die geistliche und 
weltliche Staats- und Gerichtsverfassung des hochstifts Bamberg. ein Beytrag zur 
deutschen insonderheit ostfränkischen Geschichte, erlangen 1790 (vD18 10201874).

ussermann, aemilian, episcopatus Bambergensis sub metropoli moguntina (Germania 
sacra), Sankt Blasien 1801.

4. Bibliographien

Bibliographie zur Geschichte von Stadt und hochstift Bamberg 1945–1975, mit Bam-
berger zeitschriftenbeiträgen 1919–1964 (hvB Beiheft 10), münchen u. a. 1980.
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Bott, Katharina, Bibliographie zur Geschichte des hauses Schönborn (vGffG 11,4), 
neustadt/aisch 1991.

pfeiffer, Gerhard (hg.), Fränkische Bibliographie. Schrifttumsnachweis zur histo-
rischen landeskunde Frankens bis zum Jahre 1945 (vGffG 11,3,1–4), Würzburg 
1965–1974, neustadt/aisch 1978.

Schrifttum zur Geschichte des Bistums und hochstifts Bamberg sowie deren randge-
biete (1976–1980), in: BhvB 117 (1981), S. 260–364.

Schrifttum zur Geschichte von Stadt und hochstift Bamberg sowie deren randgebiete 
1981–1985, mit nachträgen aus früheren Jahren, in: BhvB 122 (1986), S. 93–251.

Schrifttum zur Geschichte von Stadt und hochstift Bamberg sowie deren randgebiete 
1986–1990, mit nachträgen aus früheren Jahren, in: BhvB 127 (1991), S. 139–341.

5. Kataloge und inventare

Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden: 250 Jahre Schloß pommersfelden (1718–1968), 
hg. von Wilhelm Schonath (vGffG 13,33), Würzburg 1968.

Ka 300 Jahre Jesuitenkirche: 300 Jahre Jesuitenkirche – St. martin Bamberg 1693–1993, 
hg. von renate Baumgärtel-Fleischmann/Stephan renczes (veröffentlichungen 
des Diözesanmuseums Bamberg 5), Bamberg 1993.

Ka 1000 Jahre Bistum Bamberg: 1000 Jahre Bistum Bamberg 1007–2007. unterm 
Sternenmantel, hg. von luitgar Göller, petersberg 2007.

Ka academia ottoniana: von der academia ottoniana zur otto-Friedrich-universität 
Bamberg. eine ausstellung des Staatsarchivs Bamberg anläßlich des 37. Deutschen 
historikertages (ausstellungskataloge der Staatlichen archive Bayerns 25), mün-
chen 1988.

Ka Bamberg wird bayerisch: Bamberg wird bayerisch. Die Säkularisation des hoch-
stifts Bamberg 1802/03, hg. von renate Baumgärtel-Fleischmann, Bamberg 2003.

Ka Barocke Sammellust: Barocke Sammellust. Die Sammlung Schönborn-Buchheim, 
hg. von haus der Kunst münchen, Wolfratshausen 2003.

Ka Die Grafen von Schönborn: Die Grafen von Schönborn. Kirchenfürsten Sammler 
mäzene (ausstellungskatalog des Germanischen nationalmuseums nürnberg), 
nürnberg 1989.

Ka Gottfried Bessel: Gottfried Bessel und das barocke Göttweig. zum 250. todesjahr 
des abtes. ausstellung des archivs und der Sammlungen des Stiftes Göttweig/
niederösterreich, Bad vöslau 1999.

Ka haus der Weisheit: haus der Weisheit. von der academia ottoniana zur otto-
Friedrich-universität Bamberg. Katalog der ausstellung aus anlaß der 350-Jahrfeier, 
hg. von Franz machilek, Bamberg 1998.

Ka Kaiserräume: Kaiserräume – Kaiserträume. Forschen und restaurieren in der 
Bamberger residenz, hg. von Johannes erichsen/Katharina heinemann/Katrin 
Janis, münchen 2007.

Ka leben Subkustos Graff: ein leben für den Bamberger Dom. Das Wirken des 
Subkustos Graff (1682–1749), hg. von renate Baumgärtel-Fleischmann (veröf-
fentlichungen des Diözesanmuseums Bamberg 11), Bamberg 1999.
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Ka marschalk von ostheim: Katalog der Bibliothek des Freiherrn emil marschalk 
von ostheim (K. Bibliothek Bamberg), 3 Bde., Bamberg 1911.

Katalog der handschriften der königlichen Bibliothek zu Bamberg 1,1 (in 8 lieferun-
gen), 1,2, bearb. von Friedrich leitschuh, Bamberg 1895–1906, 1,3, bearb. von 
hans Fischer, Bamberg 1908: 2, bearb. von Friedrich leitschuh, leipzig 1887; 
3, bearb. von hans Fischer, Bamberg 1912; 4,1, bearb. von Friedrich leitschuh/
hans Fischer, Bamberg 1966.

6. matrikel

Gall, Franz u. a. (Bearb.), Die matrikel der universität Wien 5 und 6 (publikationen 
des instituts für österreichische Geschichtsforschung 6/Quellen zur Geschichte der 
universität Wien), Wien 1975, 1993.

hess, Wilhelm (hg.), Die matrikel der akademie und universität Bamberg, 2 Bde., 
Bamberg 1923, aschaffenburg 1924.

merkle, Sebastian (hg.), Die matrikel der universität Würzburg 1 (vGffG 4,5), in 2 
teilbänden, münchen/leipzig 1922, Bd. 2 bearb. von alfred Wendehorst/christa 
Wendehorst, Berlin 1982.

pölnitz, Götz Freiherr von (hg.), Die matrikel der ludwig-maximilians-universität 
ingolstadt-landshut-münchen 1, fortgeführt von laetitia Boehm, 5 Bde., münchen 
1937–1984.

verzeichnis der Studierenden der alten universität mainz (Beiträge zur Geschichte der 
universität mainz 13), Wiesbaden 1979–1982.

7. literatur

250 Jahre institut der englischen Fräulein Bamberg 1717–1967, Bamberg 1967. 
abert, Josef Friedrich, vom mäzenatentum der Schönborn (mainfränkische hefte 8), 

Würzburg 1950.
adelslexikon, hauptbearb. Walter von hueck (Genealogisches handbuch des adels 

58), Bde. 1–17, limburg/lahn 1972–2008.
amrhein, august, reihenfolge der mitglieder des adeligen Domstiftes zu Wirzburg, 

St. Kilians-Brüder genannt, von seiner Gründung bis zur Säkularisation 742–1803 
2, in: ahvu 33 (1890).

aretin, Karl otmar Freiherr von, heiliges römisches reich 1776–1806 (veröffent-
lichungen des instituts für europäische Geschichte mainz 38), 2 Bde., Stuttgart 1967.

aretin, Karl otmar Freiherr von (hg.), Der Kurfürst von mainz und die Kreisas-
soziationen 1648–1746. zur verfassungsmäßigen Stellung der reichskreise nach dem 
Westfälischen Frieden (veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte 
mainz Beiheft 2), Wiesbaden 1975.
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Bachmann, erich/roda, Burkard von, neue residenz Bamberg. amtlicher Führer, 
münchen 1995.

Bandorf, Franz, Wolf philipp von Schrottenberg (1640–1715) und der Friede von 
rijswijk. europäische Friedenspolitik im zeitalter ludwigs xiv., in: BhvB 111 
(1975), S. 13–291.

Baumgärtel-Fleischmann, renate, Die altäre des Bamberger Domes von 1012 bis 
zur Gegenwart, Bamberg 1987.

Baumgärtel-Fleischmann, renate, ein Geschenk des Fürstbischofs Friedrich Karl von 
Schönborn an den Bamberger Dom, in: anzeiger des Germanischen nationalmuseums 
und Berichte aus dem Forschungsinstitut für realienkunde 1989 (1990), S. 259–264.

Berbig, hans Joachim, Das kaiserliche hochstift Bamberg und das heilige römische 
reich vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation (Beiträge zur Geschichte 
der reichskirche in der neuzeit 5 und 6), 2 Bde., Wiesbaden 1976.

Brandmüller, Walter, Das Wiedererstehen katholischer Gemeinden in den Fürstentü-
mern ansbach und Bayreuth (münchener theologische Studien 15), münchen 1963 
(überarbeiteter nD neustadt/aisch 2014).

Braun, hugo a., Das Domkapitel zu eichstätt. von der reformationszeit bis zur 
Säkularisation (1535–1806). verfassung und personalgeschichte (Beiträge zur Ge-
schichte der reichskirche in der neuzeit 13), Stuttgart 1991.

Braun, lothar, personen- und ortsdarstellungen in der Bilder-/Gemäldesammlung 
des historischen vereins Bamberg, in: BhvB 132 (1996), S. 225–258.

Breuer, tilmann/Gutbier, reinhard, Stadt Bamberg 5: innere inselstadt (Die 
Kunstdenkmäler von Bayern. Die Kunstdenkmäler von oberfranken 7), 2 teilbde., 
münchen 1990.

Breuer, tilmann/Gutbier, reinhard, Stadt Bamberg 4: Bürgerliche Bergstadt (Die 
Kunstdenkmäler von Bayern. Die Kunstdenkmäler von oberfranken 6), 2 teilbde., 
Bamberg/münchen/Berlin 1997.

Breuer, tilmann/Kippes-Bösche, christine/ruderich, peter, Stadt Bamberg 3: im-
munitäten der Bergstadt 4: michelsberg und abtsberg (Die Kunstdenkmäler von 
Bayern. Die Kunstdenkmäler von oberfranken 5), münchen 2009.

Burkhardt, Johannes, Der Beitrag der römischen Kurie zur Sicherung Frankens gegen 
Friedrich den Großen. eine untersuchung zu drei Bamberger Bischofswahlen, in: 
Friedrich der Große, Franken und das reich, hg. von heinz Duchhardt (Bayreuther 
historische Kolloquien 1), Köln/Wien 1986, S. 173–193.

christ, Günter, Das hochstift Würzburg und das reich im lichte der Bischofswahlen 
von 1673 bis 1795, in: WDGBl 29 (1967), S. 184–206.

christ, Günther, Fürst, Dynastie, territorium und Konfession. Beobachtungen zu 
Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, in: 
Saeculum 24 (1973), S. 367–387.

christ, Günter, praesentia regis. Kaiserliche Diplomatie und reichskirchenpolitik 
vornehmlich am Beispiel der entwicklung des zeremoniells für die kaiserlichen 
Wahlgesandten in Würzburg und Bamberg (Beiträge zur Geschichte der reichskirche 
in der neuzeit 4), Wiesbaden 1975.

christ, Günter, Das Kaiserliche hochstift Bamberg zwischen Westfälischem Frieden und 
Säkularisation. reichs-, Kreis- und Kirchenpolitik, in: zBlG 42 (1979), S. 505–526.
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christ, Günter, Kaiserliche Wahlgesandte in Bamberg, in: BhvB 116 (1980), S. 165–190.
christ, Günter, Selbstverständnis und rolle der Domkapitel in den Geistlichen territo-

rien des alten Deutschen reiches in der Frühneuzeit, in: zhF 16 (1989), S. 257–328.
Dehio, Georg, handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bayern 1: Franken, bearb. 

von tilman Breuer u. a., 2., durchges. und erg. aufl., münchen/Berlin 1999.
Dümler, christian, Die neue residenz in Bamberg. Bau- und ausstattungsgeschichte 

der fürstbischöflichen hofhaltung im zeitalter der renaissance und des Barock 
(vGffG 8,13), neustadt/aisch 2001.

eckstein, adam, Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstbistum Bamberg, Bamberg 
1898 (nD Bamberg 1986).

eder, Karl, auf dem Weg zur teilnahme der Gemeinde am Gottesdienst. Bamberger 
Gebet- und Gesangbücher von 1575 bis 1824 (Dissertationen theologische reihe 
56), St. ottilien 1993.

egloffstein, albrecht Graf von und zu, Barocke Jagdkultur der Fürstbischöfe von 
Bamberg (Bavaria antiqua 22), münchen 1984.

Flurschütz da cruz, andreas, zwischen Füchsen und Wölfen. Konfession, Klientel 
und Konflikte in der fränkischen reichsritterschaft nach dem Westfälischen Frieden 
(Konflikte und Kultur – historische perspektiven 29), Konstanz/münchen 2014.

Freeden, max h. von, Die neuerwerbungen des mainfränkischen museums 1956–1965, 
in: mainfrJb 18 (1965), S. 103–138.

Gahn, carl, Beiträge zur Quellengeschichte des Bamberger civil- und Kriminalrechts, 
Bamberg 1893.

Gatz, erwin (hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen länder 1785/1803 bis 1945. 
ein biographisches lexikon, Berlin 1983.

Gatz, erwin (hg.) unter mitwirkung von Stephan m. Janker, Die Bischöfe des hei-
ligen römischen reiches 1648 bis 1803. ein biographisches lexikon, Berlin 1990.

Gatz, erwin (hg.), Die Wappen der hochstifte, Bistümer und Diözesanbischöfe im 
heiligen römischen reich 1648–1803, regensburg 2007.

Gerlich, alois (hg.), Geschichtliche landeskunde 7, Wiesbaden 1972.
Goy, Barbara, aufklärung und volksfrömmigkeit in den Bistümern Würzburg und 

Bamberg (QFGhW 21), Würzburg 1969.
Grünbeck, Friedrich, Die weltlichen Kurfürsten als träger der obersten erbämter des 

hochstifts Bamberg, Diss. phil. erlangen 1924 (= BhvB 78 [1922–1924], S. 1–187).
Gunzelmann, thomas, Stadt Bamberg 1: Stadtdenkmal und Denkmallandschaft 1: 

Stadtentwicklungsgeschichte (Die Kunstdenkmäler von Bayern, Die Kunstdenkmäler 
von oberfranken 3), Bamberg/Berlin/münchen 2012.

Gutenäcker, Josef, Die fürstbischöflichen-bambergischen und würzburgischen mün-
zen und medaillen in ihren sinnbildlichen Darstellungen und Sprüchen, hg. von 
anton ruland, in: oesterreichische vierteljahresschrift für katholische theologie 
6 (1867), S. 253–320.

Guttenberg, erich Freiherr von, Das Bistum Bamberg 1 (GS a. F. abt. 2: Die 
Bistümer der Kirchenprovinz mainz), Berlin 1937.

Guttenberg, erich Freiherr von/Wendehorst, alfred, Das Bistum Bamberg 2: 
Die pfarreiorganisation (GS a. F. abt. 2: Die Bistümer der Kirchenprovinz mainz), 
Berlin 1966.
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haas, nikolaus, Geschichte der pfarrei St. martin zu Bamberg und sämmtlicher milden 
Stiftungen der Stadt, Bamberg 1845.

häberlein, mark/Kech, Kerstin/Staudenmaier, Johannes (hg.), Bamberg in der 
Frühen neuzeit. neue Beiträge zur Geschichte von Stadt und hochstift (Bamberger 
historische Studien 1/veröffentlichungen des Stadtarchivs Bamberg 11), Bamberg 
2008.

häberlein, mark (hg.), Bamberg im zeitalter der aufklärung und der Koalitionskriege 
(Bamberger historische Studien 12/veröffentlichungen des Stadtarchivs Bamberg 
19), Bamberg 2014.
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Säkularisation, hg. von Walter Brandmüller, St. ottilien 1993.

hantsch, hugo, reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von Schönborn (1674–1746). 
einige Kapitel zur politischen Geschichte Kaiser Josefs i. und Karls vi. (Salzburger 
abhandlungen und texte aus Wissenschaft und Kunst 2), augsburg 1929.

hartmann, helmut, Der Stiftsadel an den alten Domkapiteln zu mainz, trier, Bamberg 
und Würzburg, in: mainzer zeitschrift 73/74 (1978/79), S. 99–138.
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Bamberg, in: BhvB 30 (1868), S. 143–272.
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heller, Joseph, Die bambergischen münzen chronologisch geordnet und beschrieben, 
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teilnahme am Feldzuge von roßbach 1757, in: Darstellungen aus der Bayerischen 
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hersche, peter, Die deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert, 3 Bde., Bern 1984.
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Schönborn, in: heimatbeilage zum amtlichen Schulanzeiger des regierungsbezirks 
oberfranken 29. oktober 1968. – alfred Schröcker, Besitz und politik des hauses 
Schönborn vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, in: mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs 26 (1973), S. 212–234. – W. Gordon marigold, De leone Schönbor-
nico: huldigungsgedichte an Johann philipp und lothar Franz von Schönborn, in: 
archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 26 (1974), S. 203–242. – hanns hubert 
hofmann, lothar Franz reichsfrh. von Schönborn, in: Biographisches Wörterbuch 
zur deutschen Geschichte 2 (21974), Sp. 1694–1696. – Karl otmar Freiherr von 
aretin, Die Kreisassoziation in der politik der mainzer Kurfürsten Johann philipp 
und lothar Franz von Schönborn 1648–1711, in: ders., Der Kurfürst von mainz 
und die Kreisassoziationen, S. 31–67. – alfred Schröcker, Kurmainz und die Kreis-
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assoziation zur zeit des Kurfürsten lothar Franz von Schönborn, in: aretin, Der 
Kurfürst von mainz und die Kreisassoziationen, S. 69–77. – notker hammerstein, 
zur Geschichte der Kreis-assoziationen und der assoziationsversuche zwischen 
1714 und 1746, in: aretin, Der Kurfürst von mainz und die Kreisassoziationen, 
S. 79–120. – marigold, ehren-Gesang, S. 347–388. – alfred Schröcker, Die 
jungen Jahre des lothar Franz von Schönborn (1655–1693), in: BhvB 112 (1976), 
S. 249–277. – W. Gordon marigold, erfurter huldigungen für lothar Franz von 
Schönborn. Die evangelische Stadt grüßt den neuen Fürsten, in: JbFränkldForsch 36 
(1976), S. 239–253. – hermann caspary, Staat, Finanzen, Wirtschaft und heerwesen 
im hochstift Bamberg (1672–1693) (hvB Beiheft 7), Bamberg 1976. – Schröcker, 
heiratspolitik, S. 197–204. – alfred Schröcker, Die Sicherung des Schönbornschen 
hausbesitzes zur zeit des Fürstbischofs lothar Franz, in: mainfrJb 29 (1977), 
S. 92–103. – alfred Schröcker, Jüdische Finanziers des Fürstbischofs lothar Franz 
von Schönborn (1655–1729), in: JbFränkldForsch 37 (1977), S. 125–137. – alfred 
Schröcker, zur religionspolitik Kurfürst lothar Franz’ von Schönborn. ein Bei-
trag zum verhältnis zwischen adel und Kirche, in: archiv für hessische Geschichte 
und altertumskunde n. F. 36 (1978), S. 189–299. – Schröcker, Bischofswahlen von 
Bamberg. – W. Gordon marigold, vox tonitrui: eine spätbarocke leichenpredigt 
für lothar Franz von Schönborn, in: BhvB 114 (1978), S. 157–181. – Friedhelm 
Jürgensmeier, lothar Franz von Schönborn, in: Fränkische lebensbilder 8, hg. 
von Gerhard pfeiffer (vGffG 7a), neustadt/aisch 1978, S. 103–129. – alfred 
Schröcker, ein Schönborn im reich. Studien zur reichspolitik des Fürstbischofs 
lothar Franz von Schönborn (1655–1729) (Beiträge zur Geschichte der reichskirche 
in der neuzeit 8), Wiesbaden 1978.1 – alfred Schröcker, Der personalunionsplan 
des lothar Franz von Schönborn und seine verwirklichung, in: mainzer zeitschrift 
73/74 (1978/79), S. 141–145. – Schröcker, nepotismus. – alfred Schröcker, Die 
privatfinanzen des lothar Franz von Schönborn (1655–1729), in: Geschichtliche 
landeskunde 21 (1980), S. 192–229. – alfred Schröcker, Wirtschaft und Finanzen 
des hochstifts Bamberg und des erzstifts mainz unter lothar Franz von Schön-
born (1693/95–1729), in: mainzer zeitschrift 75 (1980), S. 104–114. – Schröcker, 
patronage.2 – Friedhelm Jürgensmeier, lothar Franz von Schönborn, in: nDB 15 
(1987), S. 227 f. – Friedhelm Jürgensmeier, Schönborn, lothar Franz reichsfreiherr 
von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 444–446. – Bott, Bibliographie zur Geschich-
te des hauses Schönborn, S. 361 f. (register). – Weiss, Franken 1648–1803. Die 
„Geistliche regierung“, in: handbuchBayerKG 2, S. 429–432. – christoph Dahm, 
Schönborn, lothar Franz von, in: Kirchenlexikon 9 (1995), Sp. 640–646. – Schraut, 
haus Schönborn, S. 139–226. – Franz matsche, Schönborn – „Schöner Born“. eine 
namensallegorese in Bild und Wort als herrschaftsimprese, in: BhvB 144 (2008), 
S. 31–76. – lafage, les comtes Schönborn 1, S. 195–383. – Gunzelmann, Stadt 
Bamberg 1, S. 389–399. – Kist/Wendehorst, reichsbistum Bamberg, S. 103–105. – 

1 vgl. Günter christ, rezension, in: zBlG 42 (1979), S. 768–771.
2 vgl. Günter christ, rezension, in: rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 1 

(1982), S. 272 f.
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Dieter J. Weiss, Die Schönborn – inszenierung einer Familie, in: Schneider/Weiss, 
300 Jahre Schloss pommersfelden, S. 27–39.

abstammung und vorgeschichte

Das ministerialengeschlecht Schönborn aus dem nassauischen lahngebiet, 
benannt nach einem ort im Süden von Diez, stand im Dienste der Grafen von 
nassau und der Kurfürsten von mainz und trier im taunus und im Wester-
wald.3 mit Johann fanden die Schönborn 1566 aufnahme in das Domkapitel 
Würzburg,4 in mainz sind sie seit dem 15. Jahrhundert anzutreffen. lothar 
Franz von Schönborn wird am 4. oktober 1655 geboren und am 6. okto-
ber zu Steinheim getauft.5 eltern: philipp erwein (1607–1668), reichshofrat 
und amtmann von Steinheim, und maria ursula (1610–1682), geborene von 
Greiffenklau-vollraths.6 Brüder: Franz Georg7 (1639–1674), Domkustos zu 
mainz, Domherr in Bamberg und Würzburg, propst von St. Bartholomäus 
in Frankfurt; Johann philipp (1642–1704), Johanniter-Großprior von  Dacien, 
oberst und Gouverneur von mainz; melchior Friedrich (1644–1717), reichs-
hofrat, kurmainzischer Geheimrat und obermarschall, der vater seines 
nachfolgers in Bamberg Friedrich Karl; Johann erwein (1654–1705); sieben 
Schwestern, von denen eva Katharina (1641–1689) in das Kloster marienberg 
(Boppard) eintritt.8 als taufpaten fungieren lothar Friedrich von metternich, 
Bischof von Speyer, und maria elisabeth von der leyen, geborene vogt 
von hunoldstein.9 Sein onkel Johann philipp ist Bischof von Würzburg 

3 Schröcker, Besitz und politik; Friedhelm Jürgensmeier, Johann philipp von 
Schönborn (1605–1673) und die römische Kurie. ein Beitrag zur Kirchengeschichte 
des 17. Jahrhunderts (Quellen und abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge-
schichte 28), mainz 1977, S. 5–11; hartmann, Stiftsadel, S. 131 f.

4 W – präbendalakten 388; amrhein 2, nr. 1255 S. 165–167.
5 zeugnis 14. Juli 1667: B – a 116, 843b; B – a 205vi l. 830 nr. 11353; W – präben-

dalakten 388.
6 agnatenzeugnis 14. Juli 1667: B – a 116, 843d. ahnenprobe: Salver, proben, S. 618. 

Stammtafel: Schwennicke, Stammtafeln n. F. 4/1, taf. 140; Schraut, haus Schön-
born, S. 414.

7 amrhein 2, nr. 1069 S. 96.
8 Jürgensmeier, in: Fränkische lebensbilder, S. 105; zum heiratskreis: Schröcker, 

heiratspolitik, S. 197.
9 zeugnis 14. Juli 1667: B – a 116, 843b.



2. Die pontifikate 1693–1802/180526

(1642–1673), Kurfürst und erzbischof von mainz (1645–1673) und Bischof 
von Worms (1663–1673).10

Der mainzer Weihbischof petrus von Walenburch erteilt lothar Franz am 
10. märz 1665 die tonsur.11 am 28. Juli 1665 wird er durch den prokurator 
Domvikar valentin Wertmüller als Domizellar auf die durch resignation 
vakante pfründe des veit christoph Fuchs von Dornheim im Domstift 
Würzburg aufgeschworen.12 am 5. Juli 1667 erhält er am Domstift Bamberg 
durch den turnar Domdechant Georg heinrich von Künsberg die vakante 
pfründe neithard albert von thüngens,13 am 21. Juli wird er aufgeschworen,14 
wobei er durch einen prokurator vertreten wird.15 nach dem tode seines 
Bruders Franz Georg am 16. Juli 1674 wird er am 24. September am Domstift 
mainz auf provision Kurfürst lothar Friedrich von metternichs, die papst 
clemens x. approbiert hatte,16 durch einen prokurator aufgeschworen.17 
zeitweilig verfügt lothar Franz über eine Dompräbende in Salzburg, auf 
die er nicht aufgeschworen hatte und die er nach dem Willen seines vaters 
an das haus lamberg abtritt.18

Seine erste ausbildung empfängt lothar Franz wahrscheinlich an dem 
von Jesuiten geleiteten Gymnasium in mainz.19 Studien- und Kavaliersreisen 
führen ihn zwischen 1673 und 1681 nach Frankreich (oktober 1673 paris), 
italien (Florenz und rom20), die spanischen niederlande und england (1681 
Brüssel, Überfahrt nach england).21 am 5. Dezember 1673 immatrikuliert 
er sich an der universität Wien,22 wo er noch 1676 studiert.23 am 4. Januar 

10 romberg, Würzburger Bischöfe 1617–1684, S. 307–432.
11 B – a 116, 843a; W – präbendalakten 101.
12 W – präbendalakten 388; amrhein 2, nr. 1363 S. 208.
13 B – a 116, 843h.
14 B – B 86, 40, Bl. 441’–447’; Wappenzeichnung und agnatenwappen: B – B 86, 256, 

Bl. 11.
15 8. Juli: B – a 116, 843h.
16 20. august 1674: W – mzaufschwöru 297.
17 W – mainzer Domkapitelsprotokolle 42, Bl. 180, 198 f. Jürgensmeier, in: Fränki-

sche lebensbilder, S. 106; Schröcker, Jahre, S. 251 mit anm. 8.
18 lF an melchiori 29. Dezember 1705: W – SaW, Korra lF ungebKorr 495 prod. 

382. Schröcker, Jahre, S. 251 anm. 9.
19 Wild, lothar Franz, S. 5; Schröcker, Jahre, S. 255.
20 erwähnt am 10. Juli 1704: Quellen zur Geschichte des Barocks 1,1, S. 86 anm. 3.
21 Schröcker, Jahre, S. 255; lafage, les comtes Schönborn 1, S. 197 f.
22 Gall, matrikel Wien 5, nr. 35 S. 67.
23 anerkennung des Studienzeugnisses 5. Januar 1677: W – mainzer Domkapitelspro-

tokolle 42, Bl. 513.
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1677 meldet er sich aus Wien beim Domkapitel mainz zurück.24 Die beim 
informativprozess bezeugten scholastisch-philosophischen Studien absolviert 
er möglicherweise an der universität mainz.25

Der mainzer erzbischof anselm Franz von ingelheim weiht lothar Franz 
am 1. november 1680 zum Subdiakon.26 am 29. november 168127 erhält 
er eine Stelle als vollberechtigter Kapitular28 im Bamberger Domkapitel, 
wo er Scholaster wird.29 Seine erste residenz in Würzburg erfüllt er vom 
17. november 1682 bis zum 18. mai 1683, worauf er am 19. mai emanzipiert 
wird.30 am 7. Juli 1683 wird er als vollmitglied in das Domkapitel Würzburg 
aufgenommen,31 im selben Jahr in mainz.32

im herbst 1685 ernennt Fürstbischof marquard Sebastian lothar Franz 
von Schönborn zum präsidenten des Bamberger hofrates.33 Diese position 
wird in der Bamberger hofratsordnung von 1675 nicht erwähnt. ab dem 
november 1689 hält er sich zur Beobachtung der Königswahl Josephs i. in 
augsburg auf, worüber er mit Bischof marquard Sebastian korrespondiert.34 
Das Bamberger Kanonikat resigniert er nach seiner Bischofswahl zuguns-
ten seines neffen Johann philipp Franz von Schönborn.35 Das Würzburger 
Kanonikat behält er bei, so dass er nach 47-jähriger zugehörigkeit im Jahr 
1712 sein Jubiläum mit großer pracht feiern kann.36

24 Jürgensmeier, in: Fränkische lebensbilder, S. 109 (gibt 1676).
25 Schröcker, Jahre, S. 255 mit anm. 25.
26 B – a 116, 843i; W – präbendalakten 388.
27 Johann Graff, Nomina dominorum qui de anno M.XLVI. usque ad annum 

M.DCC.XLV. inclusive, in ecclesia imperiali et immediata Bambergensi erant 
 præbendati, cum duplici catalogo, et indice familiarum laboriose congesta Anno 
 Domini M.DCC.XLV., Bamberg 1745, StBB hv.msc. 195, S. 400.

28 erwähnt 21. Juli 1683: B – B 86, 44, Bl. 217’.
29 erwähnt 6. märz 1690: B – B 86, 184.
30 W – präbendalakten 388.
31 amrhein 2, nr. 1363 S. 208.
32 Schröcker, Jahre, S. 252 mit anm. 10.
33 Besoldung ab 1686: B – B 54, 4908, Bl. 229. Seine nennung als hofkammerpräsi-

dent (von Freeden, Kurfürst lothar Franz, S. 14) beruht wohl auf einer schwan-
kenden titulatur, mehrfach bezeichnet er sich auch als Kanzleipräsident, Belege bei 
Schröcker, Jahre, S. 268 f. anm. 78.

34 Schröcker, Jahre, S. 273 anm. 98.
35 16. Dezember 1693: B – B 86, 47, S. 266, 289 f.
36 medaille aus diesem anlass: Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 25 S. 197 f.
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Wahl

am 11. oktober 1693 teilt das Domkapitel Kaiser leopold i. den tod 
Fürstbischof marquard Sebastians mit und bittet um seinen Schutz.37 Sofort 
bemühen sich der Würzburger Dompropst Karl Friedrich voit von rieneck, 
lothar Franz von Schönborn und der Würzburger Domdechant Georg hein-
rich von Stadion um die nachfolge.38 Der mainzer Koadjutor und hoch- und 
Deutschmeister ludwig anton von pfalz-neuburg empfiehlt dem Kaiser die 
Kandidatur Schönborns.39 Bereits am 19. oktober verpflichten sich elf von 
sechzehn Domkapitularen unter der leitung Georg heinrich von Stadions 
mit unterschrift und Siegel, lothar Franz von Schönborn zum Bischof von 
Bamberg zu wählen.40 im Kondolenzschreiben an das Domkapitel zum tode 
marquard Sebastians wünscht leopold i. einen vernünftigen und gleichge-
sinnten nachfolger und benennt den reichshofrat und Kämmerer christian 
Graf von eck als Wahlgesandten.41 Dieser soll an erster Stelle die Kandidatur 
des Würzburger Bischofs Johann Gottfried von Guttenberg unterstützen, 
um die personalunion zwischen den fränkischen hochstiften wieder herzu-
stellen, oder die des von ludwig anton von pfalz-neuburg empfohlenen 
Domkapitulars Schönborn.42 im Übrigen soll er sich an der mehrheit im 
Kapitel orientieren, damit der elekt sich auf jeden Fall für die kaiserliche 
unterstützung zu Dank verpflichtet fühle. Besonders an der aufgabe der 
Bamberger oppositionshaltung gegen die errichtung der neunten Kurwürde 
für hannover ist dem Kaiser gelegen. er empfiehlt seinen Wahlgesandten in 

37 B – B 84, 22ii.
38 Berbig, hochstift 1, S. 21 f.; zu den übrigen Kandidaten vgl. Schröcker, Bischofs-

wahlen, S. 104 f.
39 11. oktober: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3a, Bl. 58.
40 W – SaW, unverzB Korr lF; Korrespondenz von lF zur Wahl: W – SaW, Korra 

lF ungebKorr 2–4. Georg heinrich von Stadion, Friedrich edmund von Sickin-
gen, Johann philipp von Franckenstein, Johann Franz Karl von ostein, Wolfgang 
philipp Groß von trockau, philipp ludwig Faust von Stromberg, philipp ludwig 
von rosenbach, Franz Georg Faust von Stromberg, Johann Wolf von Wallenfels, 
adam adolph von thüngen, Johann christoph von erthal. – Wild, lothar Franz, 
S. 7, und Feine, Besetzung der reichsbistümer, S. 88, sprechen von zwölf Kapitu-
laren, Berbig, hochstift 1, S. 22 anm. 82, korrigiert ihre angaben, doch ist seine 
namensliste unvollständig.

41 2. november 1693, abschrift: B – B 86, 47, S. 216 f., entwurf: hhSta Wien – rK 
GWa Bbg Fasz. 3b, Bl. 61–62.

42 instruktion 1. november 1693: hhSta Wien – rK instr 4, Bl. 93–100’, hier, Bl. 96. 
vgl. Berbig, hochstift 1, S. 23.
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einem handschreiben an Schönborn und lässt ihn seiner Gunst versichern.43 
Graf eck wird am 13. november in Bamberg vom Domkapitel empfangen.44

Die Wahl von lothar Franz von Schönborn erfolgt am 16. november 
1693 bereits im ersten Wahlgang per viam scrutinii.45 Schröcker setzt die 
Baraufwendungen von lothar Franz und der Familie Schönborn für die Wahl 
auf 20 000 bis 30 000 fl. an.46 im anschluss an den Wahlakt unterschreibt der 
elekt die 130 paragraphen umfassende Wahlkapitulation.47 Diese markiert 
den höhepunkt der ansprüche des Domkapitels auf mitregierung, nachdem 
es während der Sedisvakanz sogar eigene münzen hatte prägen lassen.48 
Besonderen Wert legt es auf die vereinfachung und Beschleunigung von 
verwaltungsmaßnahmen und Gerichtsverfahren. Das jährliche Deputat des 
Fürstbischofs von 6000 reichstalern soll um 2000 reichstaler gekürzt werden, 
falls die Kapitulare nicht ausreichend besoldet würden. Das Kapitel beansprucht 
die revision der rechnungen der ämter, die mit seinen mitgliedern besetzt 
sind, und die abrechnung der Kammer und obereinnahme nach seinen vor-
stellungen. Der elekt muss sich auf die Bestätigung der Beschlüsse während 

43 2. november 1693: W – SaW, Korra lF ungebKorr 378.
44 B – B 86, 47, S. 222–225.
45 B – B 86, 47, S. 218–252, abschrift des Instrumentum electionis: B – B 21, 30i, S. 1–5. 

Wähler: Dompropst otto philipp von Guttenberg, zugleich vertreter des Bischofs 
von Würzburg Johann Gottfried von Guttenberg, Domdechant Karl Siegmund 
von aufseß, Senior Georg heinrich von Stadion, zugleich vertreter des Würzbur-
ger Dompropstes Karl Friedrich voit von rieneck, cantor Johann philipp von 
Franckenstein, philipp ludwig Faust von Stromberg, zugleich vertreter für Wolf 
philipp Groß von trockau, philipp ludwig von rosenbach, adam adolph von 
thüngen, Friedrich edmund von Sickingen, Franz Georg Faust von Stromberg, 
Johann Wolfgang von Wallenfels, Georg Wilhelm Kasimir Schutzbar gen. milch-
ling, Johann Franz Karl von ostein, Johann christoph von erthal. – looshorn 6, 
S. 566–568; Berbig, hochstift 1, S. 21–25; Schröcker, Bischofswahlen, S. 99–108; 
zur zusammensetzung des Bamberger Domkapitels: Schröcker, patronage, S. 19–
42; lafage, les comtes Schönborn 1, S. 205–209.

46 Schröcker, Bischofswahlen, S. 108. – eigenhändiges verzeichnis des lothar Franz: 
W – SaW, Korra lF ungebKorr 881 (Gesamtkosten für drei Wahlen 160 000 fl.), 
angabe nach Schröcker, Besitz und politik, S. 218 anm. 11.

47 B – a 25 l. 31 nr. 72. Druck, ein exemplar: B – a 311, 96; beigebunden StBB 
hv.msc.49/i, S. 777–884; abschrift: aeB – rep. i 19, dabei rezess zwischen Dom-
dekanat und vikariat betr. Konsistorialsachen; Quellen zur Geschichte des Barocks 
1,1, nr. 1539 S. 1143 (auszug). – Johann ev. Schweiker, vom Bischofseid des lo-
thar Franz, Grafen von Schönborn, in: alt-Bamberg 11 (1909/10), S. 11–17; Wei-
gel, Wahlkapitulationen, S. 118–122; Schröcker, Bischofswahlen, S. 104.

48 Weiss, Fürstbischof und Domkapitel.
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der Sedisvakanz und den Schutz der Kapitulation verpflichten (§ 100). neben 
den bisherigen drei präsidentenstellen wird auch die der fürstlichen ratsstube 
als hofratspräsident für mitglieder des Domkapitels reserviert (§ 56). Jeder 
abschluss eines Bündnisses, auch mit dem Kaiser, wird dem Fürstbischof 
ohne Billigung des Kapitels untersagt (§ 34).

Die Wahlanzeigen an den papst und den Kardinalprotektor der deutschen 
nation, die Bitten um Konfirmation und um das pallium datieren vom 
22. november 1693.49 Der informativprozess wird in rom durchgeführt.50 
als zeugen fungieren Dr. Quirinus Kunckel,51 der seit 1693 Würzburger 
agent in rom ist, und Dr. Johann augustin Gerber.52 Der prozess gelangt 
rasch zu einem positiven abschluss.53 Fabritius Kardinal Spada informiert 
das Domkapitel über die bevorstehende Konfirmation.54

innozenz xii. bestätigt mit der Bulle Apostolatus officium die Wahl von 
lothar Franz und setzt ihn als Bischof von Bamberg ein.55 Gleichzeitig bittet 
er in Gratiae divinae Kaiser leopold i. um Schutz für den neuen Bischof.56 
Giuseppe Kardinal d’aguirre informiert über den päpstlichen taxennachlass.57 
in Gavisi admodum fuimus gratuliert der papst lothar Franz nochmals zur 
Wahl.58 in Cum nos nuper verleiht er ihm das pallium und übersendet die 
obödienzformel.59 innozenz xii. gewährt lothar Franz in Personam tuam 
die erlaubnis, sich von einem beliebigen Bischof unter der assistenz von zwei 
äbten zum Bischof weihen zu lassen.60 im märz übersendet der Bamberger 

49 B – B 21, 30i, S. 6–9; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 278–280 S. 239; Druck: W 
– SaW, Korra lF ungebKorr 2; Schriftverkehr mit dem römischen agenten mel-
chiori: aeB – rep. i a 8 prod. 1.

50 1. Januar 1694: aSv – proc. Dat. 71, Bl. 1–8; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 281 
S. 239. Schröcker, Bischofswahlen, S. 136.

51 1652–1701, priester der erzdiözese mainz, zeitweilig praeses des dortigen priester-
seminars, propst des augsburger Stiftes St. moritz; Schröcker, Bischofswahlen, 
S. 107 anm. 48.

52 Kanoniker von St. Gangolf in Bamberg (Wachter, nr. 3009 S. 149), der lothar 
Franz seit dem gemeinsamen Studium in mainz kennt.

53 4. Januar 1694: aSv – proc. consist. 87, Bl. 148’; Bauer, vatikanische Quellen, 
nr. 282 S. 239.

54 3. Januar 1694: B – B 21, 30i, S. 13.
55 4. Januar 1694: B – a 23 l. 26 nr. 228.
56 4. Januar 1694: B – B 21, 30i, S. 39 f.
57 9. Januar 1694: B – B 21, 30i, S. 13.
58 23. Januar 1694: B – a 23 l. 26 nr. 227.
59 25. Januar 1694: B – B 21, 30i, S. 21 f.
60 27. Februar 1694: aeB – rep. i u 707.
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agent in rom Joseph melchiori das pallium und die Konfirmationsbullen.61 
lothar Franz leistet vor erhalt des palliums den obödienzeid.62 er dankt 
dem papst für die Wahlbestätigung und das pallium.63

Die Bamberger Stadtbürger leisten lothar Franz am 16. mai 1694 die 
erbhuldigung.64 Die erbhuldigung in den ämtern des übrigen hochstifts 
holt er erst von 1696 bis 1699 ein.65 in einem gedruckten mandat fordert er 
die niederösterreichischen vasallen Bambergs zum empfang der Belehnung 
binnen Jahresfrist auf, wofür ein eigener lehenspropst zur verfügung steht.66

Das ringen um mainz und die Weihe. Bemühungen um Würzburg

Gleichzeitig mit der Wahlanzeige bemüht sich lothar Franz beim papst 
um die Dispens zur Beibehaltung seiner Kanonikate in mainz und Würz-
burg.67 Spätestens im oktober 1694 erhält er die erlaubnis zur Beibehaltung 
des Würzburger Kanonikats.68 nach dem tode des mainzer Koadjutors 
ludwig anton von pfalz-neuburg am 4. mai 1694 erstrebt lothar Franz 
diese position.69 papst innozenz xii. bewilligt seine Supplik, die Bischofs-
weihe zur entlastung des Kurfürsten in mainz empfangen zu dürfen.70 

61 6. märz 1694: B – B 21, 30i, S. 15 f., weitere Korrespondenz aeB – rep. i a 8 
prod. 1 einschließlich Kostenrechnung. – looshorn 6, S. 571.

62 aeB – rep. i u 710.
63 28. Februar, 21. märz 1694, abschrift: aeB – rep. i a 28; Bauer, vatikanische 

Quellen, nr. 285/287 S. 240.
64 B – B 86, 47, S. 365 f.
65 aufforderungen des Domkapitels: B – a 25 l. 37 nr. 186–189; huldigungsakten: B 

– B 22d, 31, 32. – mai 1696 lichtenfels, Kronach, Forchheim: B – B 86, 48, Bl. 98’ f., 
märz 1698 Scheßlitz, Seehof, höchstadt: B – B 86, 49, Bl. 78; ausschreiben des 
Domkapitels zur erbhuldigung an die ämter höchstadt, oberhöchstadt, Wachen-
roth, herzogenaurach, oberscheinfeld, Schlüsselau, Bechhofen und Büchenbach 
14. märz 1698: B – a 25, 186, an vilseck und veldenstein 8. oktober 1699: B – a 25, 
187, an pottenstein, Gößweinstein und Wolfsberg: B – a 25, 188, an hollfeld und 
Waischenfeld 21. august 1699: B – a 25, 189.

66 27. Juli 1694, Druck: B – hStB GehK 633.
67 29. november 1693: B – B 21, 30i, S. 12; weitere Supplik und Bitte um taxnachlass 

24. Januar 1694: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 283 S. 239.
68 Schröcker, Bischofswahlen, S. 138 f.
69 Schröcker, Bischofswahlen, S. 108–137; lafage, les comtes Schönborn 1, S. 213–

219.
70 20. Juni 1694: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 288 S. 240.
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in der auseinandersetzung um die Stimmenmehrheit im mainzer Kapitel 
betont lothar Franz seine anstrengungen für den erhalt des reiches und 
die Stellung der hochstifte und der katholischen Kirche. Gleichzeitig setzt 
er erhebliche finanzielle mittel und versprechungen auf lukrative Stellen 
für die Sicherung der unterstützung durch den Kurfürsten anselm Franz 
von ingelheim und die Domherren ein. am 3. September wird er gegen den 
kaiserlichen Kandidaten Franz ludwig von pfalz-neuburg, den Wien aus 
dynastischen Gründen favorisiert hatte, postuliert. noch an diesem tag zeigt 
lothar Franz dem Bamberger Domkapitel seine postulation zum Koadjutor 
des erzbischofs von mainz an und betont dabei den nutzen der künftigen 
union der beiden Stifte.71 er spricht statt von einer Kumulation lieber von 
einer „Kombinierung“ und betont den Gewinn für den erhalt der reichsstifte.72

in rom wird darauf ein neuer informativprozess für lothar Franz geführt, 
der wieder ein positives ergebnis erbringt.73 Die zeugen Quirinus Kunckel 
und Johann martin engelhard betonen seine erfahrungen als Bamberger 
hofkammerpräsident. mit dem tode des Kurfürsten anselm Franz von 
ingelheim am 30. märz 1695 tritt lothar Franz die nachfolge in mainz an,74 
das noch schwer an den Folgen des pfälzischen Krieges leidet.

erst nach dem regierungsantritt in mainz empfängt lothar Franz die 
höheren Weihen. am 30. oktober 1695 erteilt ihm der mainzer Weihbischof 
Dr. matthias Starck in der loretokapelle der mainzer Kapuzinerkirche die 
Weihe zum Diakon, am 1. november zum priester.75 am 6. november spendet 
er ihm unter assistenz des Speyrer Weihbischofs Johann philipp Burkard 
und der äbte von amorbach, arnsburg und eberbach die Bischofsweihe.76 
erst danach legt der Würzburger Weihbischof Stephan Weinberger lothar 
Franz von Schönborn am 11. april 1696 das pallium an.77 offenbar werden 
von mainz nach der Wahl vorschläge für eine gemeinsame Finanzierung der 
hofhaltung durch beide Stifte entworfen. von Bamberger Seite liegen dazu 

71 3. September 1694: B – B 86, 47, S. 441.
72 Schröcker, personalunionsplan.
73 9. oktober 1694: aSv – proc. Dat. 71, Bl. 334–341; proc. consist. 88, Bl. 311; Bau-

er, vatikanische Quellen, nr. 293/294 S. 241.
74 vgl. alfred Schröcker, Das verhältnis des Fürstbischofs lothar Franz von 

Schönborn zum mainzer Domkapitel (1695–1729), in: mainzer zeitschrift 73/74 
(1978/79), S. 147–156.

75 amrhein 2, nr. 1363 S. 208.
76 amrhein 2, nr. 1363 S. 208.
77 aeB – rep. i a 46.
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„Gegenerinnerungen“ vor, die zu einzelnen punkten Stellung nehmen und 
sich um einsparungen bemühen.78

nachdem Bemühungen um den erhalt eines päpstlichen breve eligibili-
tatis und um die Koadjutorie für Würzburg gescheitert waren, intensiviert 
lothar Franz seine Bemühungen um Würzburg erst wieder nach dem tode 
Fürstbischof Johann Gottfried von Guttenbergs am 14. Dezember 1698.79 
er unterstützt bei innozenz xii. die Supplik des mainzer Generalvikars 
zugunsten einer personalunion von mainz, Bamberg und Würzburg.80 al-
lerdings verwehrt ihm die Kurie die erteilung eines breve eligibilitatis, die 
kaiserliche unterstützung war nicht bedingungslos und der Widerstand im 
Würzburger Kapitel gegen eine dreifache personalunion ist zu groß,81 so dass 
schließlich auch lothar Franz seine Stimme dem mainzer Domdechanten 
Johann philipp von Greiffenklau zu vollraths gibt.

zum Jahresende 1708 gelingt es lothar Franz, mit kaiserlicher und päpst-
licher unterstützung die Wahl seines neffen Friedrich Karl von Schönborn 
zu seinem Koadjutor in Bamberg durchzusetzen. Bei dem versuch allerdings, 
auch das mainzer Domkapitel 1710 zu dessen Wahl zum Koadjutor zu be-
wegen, scheitert er an dem von der Kurie und vom Kaiserhof unterstützten 
Kandidaten Franz ludwig von pfalz-neuburg.82

Kaiser und reich

lothar Franz von Schönborn, der sich für die kaiserliche unterstützung zu 
einer einhelligen Wahl bedankt, und das Domkapitel zeigen den Bamberger 
Wahlausgang sofort leopold i. an.83 er bittet dabei um empfehlungen nach 
rom84 und versichert dem Kaiser in verschiedenen Schreiben seine treue: 
wie ich nebs vermehrung der Ehr Gottes, insonderheitlich auch die wohlfahrt 

78 1695: W – SaW, Korra lF ungebKorr 839.
79 Schröcker, Bischofswahlen, S. 137–145; lafage, les comtes Schönborn 1, S. 221–

224.
80 20. Dezember 1698, teildruck: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 306 S. 243.
81 christ, hochstift Würzburg, S. 202; Flurschütz da cruz, zwischen Füchsen 

und Wölfen, S. 311.
82 heinz Duchhardt, Die mainzer Koadjutorwahl von 1710, in: Gerlich, Ge-

schichtliche landeskunde, S. 66–93.
83 16. november 1693: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3b, Bl. 63–66.
84 18. november 1693: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3b, Bl. 69–70.
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Unsers geliebten vatterlands und folglich Euer Mays. eigenes allerhöchstes 
Interesse zu mehrern increment und aufnehmen dero glorwürdigen Erzhauses 
werde befördern.85

nach der päpstlichen Konfirmation bittet lothar Franz den Kaiser um 
einen termin für die reichsbelehnung.86 er entschuldigt sich bald, die 
reichslehen nicht persönlich empfangen zu können.87 Gleichzeitig wird die 
Beglaubigung für die Bamberger Gesandten, den Kärntner viztum Georg 
Wilhelm Kasimir Schutzbar gen. milchling und Dr. philipp Bernhard Fichtel, 
hofrat und Kanzleidirektor, ausgestellt.88 ihre instruktion enthält den auftrag, 
leopold i. als König von Böhmen zum empfang der Belehnung mit dem 
Bamberger erbschenkenamt zu bewegen,89 was seit Kaiser matthias zeiten 
versäumt worden sei.90 Kaiser leopold i. erteilt den vertretern von lothar 
Franz am 9. august 1694 die Belehnung mit den regalien des hochstifts 
Bamberg.91 hofrat Fichtel verfasst ein ausführliches protokoll einschließlich 
der zeremoniellen vorgänge bei diesem akt.92 viztum Schutzbar hält sich 
noch bis zum 20. august zu verhandlungen in Wien auf und wird durch den 
Würzburger vertreter Johann Georg von Sickingen unterstützt.93

nach dem regierungsantritt Kaiser Josephs i. bittet lothar Franz zunächst 
um einen unbefristeten aufschub zum empfang der reichsbelehnung und 
der privilegienbestätigung für Bamberg.94 er befreit auf dessen Bitte den 
Kärntner viztum Johann Wolf von Wallenfels von seiner vertretung.95 zu 
seinen vertretern ernennt er den Bamberger und Würzburger Domkapitular 
reinhard anton von eyb und den Geheimrat und Syndikus Dr. Johann 
Wilhelm Brenzer,96 die sich auch um die Kärntner angelegenheiten kümmern 

85 27. Dezember 1693: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3b, Bl. 73–74.
86 21. märz 1694: B – B 21, 30i, S. 27 f.; hStB GehK 633. Weiss, reichsbelehnung, 

S. 557 f.
87 18. mai 1694: B – B 21, 30i, S. 28 f.
88 B – B 21, 30i, S. 29–32; weiterer Schriftverkehr: B – hStB GehK 633.
89 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 138–150.
90 B – B 21, 30i, S. 32–37, historische Darstellung dazu S. 45–47.
91 B – a 20 l. 6 nr. 172.
92 2. Juli–16. august 1694: B – B 22b, 6a; laufende Berichte des viztums: B – hStB 

GehK 633; protokoll bis 12. august: B – B 21, 30i, S. 47–102.
93 14. September 1694: B – B 86, 47, S. 445 f.; abrechnung: B – hStB GehK 633.
94 10. april 1706: B – hStB GehK 918 prod. 18. Weiss, reichsbelehnung, S. 558 f.
95 Dankschreiben 26. Februar 1707: B – hStB GehK 633.
96 instruktion 10. Juni 1707: B – hStB GehK 633; vollmacht und creditiv an Kaiser 

Joseph i. 30. Juli: B – hStB GehK 633.
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sollen.97 Die Belehnung mit dem im Kärntner vertrag von 20. Dezember 1674 
zugesagten privilegium iuris gladii erteilt Joseph i. bereits am 24. September 
1707.98 Joseph i. erneuert die Belehnung von lothar Franz mit den regalien 
des hochstifts Bamberg endlich am 17. november 1707 in der hofburg.99

nach dem tode Josephs i. trifft lothar Franz bereits am 7. august 1711 
zur teilnahme an der Kaiserwahl100 am 12. oktober in Frankfurt ein,101 wo 
er sich noch am 17. november aufhält.102 als Kurfürst von mainz nimmt er 
am 22. Dezember die Kaiserkrönung Karls vi. vor. als seinen assistenten 
bestellt er den Bamberger Weihbischof Schnatz nach Frankfurt.103

lothar Franz beauftragt seinen hofratspräsidenten reinhard anton von 
eyb und Dr. Brenzer mit dem empfang der reichsbelehnung.104 Kaiser 
Karl vi. belehnt lothar Franz am 3. Januar 1715 mit den regalien des 
hochstifts Bamberg.105

Seit seiner mainzer Wahl wird das engagement von lothar Franz in der 
reichspolitik im Wesentlichen durch seine position als reichserzkanzler 
bestimmt und sprengt somit den rahmen dieser Darstellung. Doch auch als 
Fürstbischof von Bamberg erfüllt er alle aufgaben für das reich. er hält 
engen Kontakt mit seinem regensburger reichstagsgesandten, dem er sehr 
detaillierte instruktionen sendet.106 anders als sein vorgänger marquard 
Sebastian unterstützt lothar Franz nicht die Bemühungen des papstes, die 
sich gegen die einrichtung einer neunten Kur für hannover richten.107 papst 
clemens xi. erklärt die neunte Kur mit einem Breve vom 12. Februar 1707 

 97 nebeninstruktion: B – hStB GehK 633; dort auch weiterer Schriftverkehr.
 98 abschrift: B – hStB GehK 633.
 99 B – a 20 l. 6 nr. 175; Bericht der Gesandten 19. november und Diarium vom 

24. august–20. Dezember 1707: B – hStB GehK 633; recreditiv der Kaiserin Wil-
helmine amalie 21. Dezember: hStB GehK 633.

100 Johannes ziekursch, Die Kaiserwahl Karls vi. (1711) (Geschichtliche Studi-
en 1,1), Gotha 1902, S. 24.

101 lF an FK 8. august 1711: W – SaW, Korra FK 14 prod. 51.
102 W – SaW, Korra FK 14 prod. 72a.
103 8. Dezember 1711: aeB – rep. i a 28.
104 undatierter entwurf: B – hStB GehK 633. Weiterer, unvollständiger Schriftver-

kehr: B – hStB GehK 633.
105 B – a 20 l. 6 nr. 178.
106 Briefe von lF mit eigenhändigen unterschriften 1698–1729: B – hStB nverza 

4644.
107 alfred Schröcker, Die neunte Kur aus der Sicht des mainzer Kurfürsten lothar 

Franz von Schönborn, in: Jahrbuch für westdeutsche landesgeschichte 5 (1979), 
S. 155–163.
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für ungültig. Der Kaiser verknüpft die translation des erzschatzmeisteramtes 
mit der Bedingung, eine katholische Kirche in hannover zu errichten.108 Der 
papst fordert das Bamberger Kapitel zur unterstützung dieses Kirchenbaus 
auf.109 lothar Franz will als reichserzkanzler und im interesse der hochstifte 
keine gegen den Kaiser gerichtete position einnehmen.110 Später regt er ein 
erzoberstallmeisteramt als weiteres erzamt für Kurbraunschweig an.111 Die 
ohnehin belasteten Beziehungen zwischen Wien und rom waren durch den 
Überfall kaiserlicher truppen auf das zum Kirchenstaat gehörende comacchio 
am 24. mai 1708 auf einen tiefpunkt gekommen, bis der Friedensschluss vom 
15. Januar 1709 die Situation entspannte.112

Die Bamberger politik bleibt unter lothar Franz durch die traditionell 
enge anlehnung an den Kaiser bestimmt, die sich gerade im Spanischen 
erbfolgekrieg zeigt. 1710 überlässt das hochstift Bamberg dem Kaiser gegen 
Bezahlung 80 Dragoner.113

Die ostentativ zur Schau gestellte Kaiser- und reichstreue von lothar Franz 
bedeutet aber auch, dass er selbstverständlich die unterstützung des Kaisers 
für die reichskirche fordert und stets seine Familieninteressen verfolgt.114 
ihre künstlerische umsetzung findet seine reichspolitik im Bildprogramm 
des Schlosses Weißenstein115 sowie im Kaisersaal der Bamberger residenz.116

108 FK an lF 27. april 1709: W – SaW, Korra lF gebKorr 51 prod. 48.
109 22. Februar 1710: B – a 23 l. 27 nr. 232.
110 Schröcker, religionspolitik, S. 209 und anm. 88.
111 11. april 1719: B – hStB nverza 4644.
112 vgl. pastor, Geschichte der päpste 15, S. 27–52.
113 lF an FK 27. april 1710: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 prod. 88.
114 Stephan, Glanz der majestät, S. 51–54 und 255–268; Flurschütz da cruz, zwi-

schen Füchsen und Wölfen, S. 370 f.
115 helmut-eberhard paulus, zur ikonologie von Schloß Weißenstein zu pom-

mersfelden, in: ars Bavarica. Gesammelte Beiträge zur Kunst, Geschichte, volks-
kunde und Denkmalpflege in Bayern und in den angrenzenden Bundesländern 
25/26 (1982), S. 73–100; peter Stephan, pommersfelden und der „Schönbornsche 
reichsstil“. Das Schloss des Kurfürsten lothar Franz im Wettstreit mit anderen 
Fürstenhöfen, in: Schneider/Weiss, 300 Jahre Schloss pommersfelden, S. 267–
299.

116 Johannes erichsen, Die Kaiserwohnung der Bamberger residenz – zweckbe-
stimmung und Bildprogramm, in: Ka Kaiserräume, S. 34–52.
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Fränkischer Kreis und Kreisassoziationen

Die reichskreise suchen nach dem Westfälischen Frieden gemeinsame 
Sicherheit durch zusammenschlüsse in Form von Kreisassoziationen zu 
gewinnen. träger dieser politik ist Kurmainz, die sich unter lothar Franz 
sowohl gegen den Druck der armierten Stände wie gegen Frankreich rich-
tet.117 Das assoziationswesen soll die Stellung auch der nichtarmierten 
reichsstände stärken.

Beim regierungsantritt von lothar Franz in Bamberg dauert der pfäl-
zische Krieg an. Der Fürstbischof beklagt gegenüber Kaiser leopold i. die 
hohen Kriegskosten für die alliierten Kreise und bittet wegen des drohenden 
anmarsches der Franzosen um unterstützung von den anderen Kreisen 
und Ständen.118 im hochstift Bamberg bemüht er sich um den ausbau der 
truppen; mit der landmiliz kann er 2000 bis 3000 mann aufstellen.119 lothar 
Franz unterstützt markgraf ludwig von Baden, den oberbefehlshaber der 
reichstruppen, bei der truppenverpflegung.120 Der fränkische Kreiskonvent 
vom 11. april 1694 beschließt die aufstellung eines landesausschusses von 
6000 mann.121 Der Kreistag vom 21. november erneuert den Beschluss der 
aufstellung eines stehenden heeres von fünf regimentern zu 4000 mann zu 
Fuß und zu ross, die im Gefahrenfall auf 6000 mann aufgestockt werden 
sollen.122

aus der assoziation des Fränkischen mit dem Schwäbischen reichskreis 
von 1691 erwächst ab 1696 der plan einer alle reichskreise umfassenden 
assoziation, zu deren motor lothar Franz von Schönborn als Kurfürst von 
mainz wird.123 in Frankfurt am main schließen die Deputierten der sechs 
vorderen reichskreise Kurrhein, Franken, Bayern, Schwaben, oberrhein 
und Westfalen auf einladung des erzkanzlers zum Jahresanfang 1697 eine 

117 richard h. thompson, lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the 
electorate of mainz (archives internationales d’histoire des idées 5), the hague 
1973; aretin, Kreisassoziationen; Schröcker, Kurmainz und die Kreisassoziati-
onen.

118 14. märz 1694: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 37.
119 Wild, lothar Franz, S. 98.
120 Wild, lothar Franz, S. 100 f.
121 moser, Fränkischer Kreis 1, nr. 99 S. 733 f.
122 moser, Fränkischer Kreis 1, nr. 101 S. 752 f.
123 aretin, Kreisassoziationen, S. 52–62.
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assoziation.124 Bei der aufstellung von truppen wird nicht der Kreismat-
rikularfuß, sondern die reichsmatrikel in der Form von 1681125 zugrunde 
gelegt.126 Die sechs reichskreise verpflichten sich während des Krieges zur 
aufstellung von 60 000 mann, davon zwei Drittel zu Fuß und ein Drittel 
zu pferd, in Friedenszeiten von 40 000 mann. Damit realisieren sie eine im 
Kriegsfall unter das oberkommando des kaiserlichen Generalleutnants treten-
de, auch im Frieden feste Wehrverfassung mit gemeinsamen Stäben, artillerie 
und Fuhrpark. Der Kaiser hatte bereits zuvor seine unterstützung für das 
projekt zugesichert.127 Die mitglieder erstreben den Kontakt mit auswärtigen 
mächten, besonders mit england und den Generalstaaten.

Der Fränkische Kreis engagiert sich auch bei den Friedensverhandlungen. 
er beschließt 1696, nach dem vorbild des Schwäbischen Kreises ebenfalls 
einen Gesandten zum künftigen Friedenskongress nach Den haag zu senden, 
um die Wahrung seiner interessen sicherzustellen.128 mit dieser aufgabe wird 
der Bamberger hofmarschall Wolf philipp von Schrottenberg betraut, der 
dort zunächst gleichzeitig das erzstift mainz vertritt. er soll den Beitritt des 
Kreises zu der großen allianz vom 12. mai 1689 zwischen dem Kaiser und 
den Generalstaaten, die gegen die expansionspolitik ludwigs xiv. gerichtet 
ist, vorbereiten.129 am 30. märz 1696 gestattet leopold i. die aufnahme des 
Fränkischen Kreises in seine allianz mit den Generalstaaten.130 Spätestens am 
18. Juni ist der Beitritt zur haager allianz vollzogen.131 Dies soll die teilnahme 
der Kreise am Friedenskongress sichern. ihr ziel bildet aus Sicherheitsgründen 
die rückgabe Straßburgs, luxemburgs, des elsass und philippsburgs an das 
reich.132 Bamberg beziffert den ihm seit 1688 aus dem Krieg mit Frankreich 

124 23. Januar 1697: B – a 85 l. 338 nr. 1035; Kopp, abhandlung, Beil. 17, S. 74–83; 
moser, Fränkischer Kreis 2, nr. 110 S. 883–898. – Kopp, abhandlung, S. 131–
140; thompson, lothar Franz, S. 100–128; Bedeutung für den Friedenskongress 
in rijswijk: Bandorf, Schrottenberg, S. 182–192.

125 vgl. Kopp, abhandlung, S. 96–103.
126 neben-rezess: Kopp, abhandlung, ad Beil. 17, S. 83–85.
127 3. Dezember 1696: moser, Fränkischer Kreis 2, ad nr. 111, S. 906 f.
128 Bandorf, Schrottenberg, S. 129–135.
129 memoriale 26. Juli 1696: B – B 20, 58i, S. 76–81; Bandorf, Schrottenberg, an-

hang 1, S. 269–272. vgl. Bandorf, Schrottenberg, S. 135–142.
130 B – FränkrKr Kra 1820, Bl. 5–8; abschrift: B 20, 58i, Bl. 4 f.; lünig, tra (6) 

pars specialis continuatio 1, nr. 290 S. 643.
131 Wild, lothar Franz, S. 103.
132 Bandorf, Schrottenberg, S. 175–177.
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erwachsenen Schaden gegenüber dem Kreis mit 1 230 672 fl., die Belastung 
Würzburgs beträgt sogar mehr als das vierfache.133

Beim im mai 1697 eröffneten Friedenskongress in rijswijk wird der Frän-
kische Kreis durch Schrottenberg und als evangelischem vertreter erdmann 
Freiherrn vom Stein vertreten.134 Die fränkischen vertreter verständigen 
sich mit den schwedischen Gesandten auf die Gültigkeit der Westfälischen 
Friedensschlüsse und die Wiederherstellung des status quo ante bellum als 
Grundlage eines Friedensschlusses.135 am 30. oktober treten der Kaiser und 
das reich dem Frieden von rijswijk der alliierten mit Frankreich bei.136 
ein vertreter Bambergs unterzeichnet den vertrag nicht, während melchior 
Friedrich von Schönborn dies für Kurmainz tut. lothar Franz ist mit dem 
Friedensschluss für das reich nicht zufrieden, doch hält er es für besser, 
seine Bedingungen zu halten als die continuation des krieges mit wißentli-
chen seinem ruin uff sich allein zu nehmen.137 Wenn auch die assoziation 
letztlich keinen einfluss auf den Friedensschluss nehmen konnte, so wird 
der versuch einer vom Kaiser unabhängigen eigenständigen außenpolitik 
der reichskreise in drei punkten greifbar: der Beitritt zur großen allianz als 
alliierte der Großmächte, die einflussnahme auf die Friedensverhandlungen 
und die Übergabe der prätentionen an den mediator ohne absprache mit 
den kaiserlichen Gesandten.138

mit ausnahme Bayerns schließen die vertreter der vorderen Kreise am 
26. Juni 1697 wieder in Frankfurt einen weiteren rezess ab, mit dem einige 
unerledigte punkte geklärt werden.139 allerdings zerfällt diese assoziation 
nach dem Frieden von rijswijk unter österreichischem Druck, weil die 
hofburg eine „quasi reichsrumpf-verfassung“ unter dem reichserzkanzler 
verhindern will.140

133 aufstellung 24. april 1697: B – FränkrKr Kra 1820, Bl. 231.
134 vollmacht 15./19. märz 1697: Bandorf, Schrottenberg, anhang nr. 2 S. 272 f.; 

instruktion 3. april: B – FränkrKr Kra 1820, Bl. 220–229’; Bandorf, Schrotten-
berg, anhang nr. 3 S. 274–280. vgl. Bandorf, Schrottenberg, S. 193–240.

135 29. Juli 1697: B – FränkrKr Kra 1820, Bl. 316–319.
136 Druck: B – FränkrKr Kra 1820, Bl. 535–552, Übersetzung: FränkrKr Kra 1820, 

Bl. 351–370.
137 5. november 1697, abschrift: B – B 20, 58ii, S. 1352. – Bandorf, Schrottenberg, 

S. 239.
138 Bandorf, Schrottenberg, S. 251.
139 Kopp, abhandlung, Beil. 18, S. 85–87; moser, Fränkischer Kreis 2, nr. 112 

S. 915–918. Bandorf, Schrottenberg, S. 241–246.
140 hofmann, reichskreis, S. 401 f.
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Der Spanische erbfolgekrieg

Der Fränkische und der Schwäbische Kreis erneuern nach dem tode König 
Karls ii. von Spanien ihre assoziation in heidenheim und verpflichten sich 
zum unterhalt von zusammen 14 200 mann (23. november 1700),141 später 
schließen sie sich in heilbronn Kurbayern und den rheinischen Kreisen an 
(31. august 1701).142 nach ausbruch des Spanischen erbfolgekriegs stellt sich 
lothar Franz auf die Seite des Kaisers und lenkt auch die fränkisch-schwäbische 
Kreisassoziation in diese richtung. auf dem nördlinger assoziationstag tritt 
der österreichische Kreis unter ausschluss des Bayerischen bei.143 Franken 
und Schwaben verpflichten sich zur aufstellung von zunächst 18 800 mann 
truppen in acht regimentern zu Fuß und fünf zu pferd, österreich will 
16 000 mann beitragen.144 Später treten noch die Kreise ober- und Kurrhein 
sowie Westfalen bei. Die assoziation erreicht unter der Führung von lothar 
Franz die aufnahme in die große allianz. lothar Franz und markgraf chris-
tian ernst von Brandenburg-Kulmbach erkennen für den Fränkischen Kreis 
die legitimen erbansprüche erzherzog Karls als König von Spanien an und 
schließen sich dem Bündnis des Kaisers mit england und den Generalstaaten 
an.145 Dies markiert den eintritt des Fränkischen Kreises in den Spanischen 
erbfolgekrieg. Den Kriegsausbruch verdeutlichen verteidigungsmaßnahmen 
im hochstift, so beantragt der Domdechant vom Kapitel die Sicherung Bam-
bergs durch palisaden, um wenigstens umherziehendes Gesindel abhalten zu 
können.146 Da die aufstellung der eigenen truppen zu viel zeit in anspruch 
nehmen würde, regt vizekanzler hieronymus Karl Karg an, auf die Dienste 
der Bamberger vasallen zurückzugreifen.147 lothar Franz warnt das Kapital 
im Februar 1703 vor der Gefahr eines möglichen bayerischen handstrei-

141 vgl. Kopp, abhandlung, S. 141 f.; looshorn 6, S. 607.
142 lünig, tra (7) pars specialis continuatio 1/2, nr. 108 S. 377. vgl. Kopp, ab-

handlung, S. 150 f.; looshorn 6, S. 608.
143 20. märz 1702: B – a 85 l. 338 nr. 1044; Kopp, abhandlung, Beil. 19, S. 88–95; 

moser, Fränkischer Kreis 2, nr. 116 S. 949–961. vgl. Kopp, abhandlung, S. 155–
159; aretin, Kreisassoziationen, S. 57.

144 zu den Kreistruppen vgl. Bernhard Sicken, Das Wehrwesen des fränkischen 
reichskreises. aufbau und Struktur (1681–1714), 2 Bde., nürnberg 1967, hier 1, 
S. 116–118.

145 24. Juli 1702: B – a 85 l. 338 nr. 1048; ratifikation durch Königin anna von 
england 17. august: B – B 21, 30ii, S. 441–449.

146 20. Dezember 1702: B – B 86, 51, Bl. 36’ f.
147 14. november: B – hStB GehK 917 prod. 21.
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ches gegen Bamberg als offene Stadt und regt die evakuierung von archiv 
und Domschatz an.148 1704 bewilligt er auf antrag des Kapitels wegen der 
drohenden annäherung des Feindes die aufhebung der residenzpflicht.149

im Jahr 1707 schließen Kurrhein, Franken, Schwaben und oberrhein auf 
einladung von lothar Franz in heilbronn einen assoziations-rezess zur 
verteidigung des oberrheins.150 am 15. mai 1709 gehen bei einer Konferenz 
in heilbronn Kurrhein, Franken, Schwaben und oberrhein einen weiteren 
rezess in engem Kontakt mit dem Kaiser und den Seemächten zur mitar-
beit bei der Friedenskonferenz in Den haag ein.151 Später erneuern sie in 
Frankfurt den nördlinger rezess.152 Weitere Übereinkünfte schließen sich 
an: 1710 werden die Kreisstände zur Komplettierung ihrer mannschaften 
und notwendigen ausstattung aufgefordert,153 1711 verpflichten sie sich zur 
aufstellung des anderthalbfachen matrikular-Quantums an truppen in Frie-
denszeiten und zum abschluss des Friedens erst nach der restituierung des 
elsass und lothringens.154 Sie erklären den Friedensschluss der Seemächte und 
der beiden anderen alliierten mit Frankreich als dem reich ebenso schädlich 
wie das französische Friedensangebot vom 14. april.155

am 25. november 1713 treffen sich die vertreter der assoziierten Kreise 
zu einer Konferenz in Frankfurt, die lothar Franz auf Wunsch des prinzen 
eugen von Savoyen einberufen hatte.156 noch glauben sie, an den Friedens-
verhandlungen beteiligt zu werden, und sind bereit, den reichskrieg fortzu-
setzen. nach dem Friedensschluss von rastatt vom 7. märz 1714 versammelt 
lothar Franz die Deputierten der Kreise Franken, Schwaben, ober- und 

148 B – B 86, 51, Bl. 37’.
149 14. Februar 1704: B – B 86, 51, Bl. 123’.
150 17. Februar 1707: B – a 85 l. 338 nr. 1054; Kopp, abhandlung, Beil. 25, S. 117–

120; moser, Fränkischer Kreis 2, nr. 124 S. 1002–1008. vgl. Kopp, abhandlung, 
S. 171–174.

151 Kopp, abhandlung, Beil. 26, S. 121 f.; moser, Fränkischer Kreis 2, nr. 129 
S. 1025–1027.

152 28. September 1709: Kopp, abhandlung, Beil. 28, S. 124–126; moser, Fränkischer 
Kreis 2, nr. 130 S. 1029–1032.

153 17. märz 1710: Kopp, abhandlung, Beil. 29, S. 126–128; moser, Fränkischer Kreis 
2, nr. 131 S. 1032–1036.

154 31. august 1711: Kopp, abhandlung, Beil. 30, S. 129–132; moser, Fränkischer 
Kreis 2, nr. 133 S. 1044–1049.

155 8. mai 1713: Kopp, abhandlung, Beil. 31, S. 133–135; moser, Fränkischer Kreis 2, 
nr. 135 S. 1057–1061. – humphreys, Kreistag, S. 50–52.

156 rezess 4. Januar 1714: Kopp, abhandlung, Beil. 32, S. 135–140; moser, Fränki-
scher Kreis 2, nr. 136 S. 1067–1075.
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Kurrhein erneut in Frankfurt, um über die heeresorganisation im Frieden 
zu verhandeln.157 Die aufstellung eines Friedensheeres, das im Kriegsverfall 
verdoppelt werden soll, wird beschlossen. Die fünf Kreise ohne österreich 
verpflichten sich zur Sicherung des Friedens besonders an der rheinlinie 
zur aufstellung der truppen in höhe von anderthalb Simpla.158 nochmals 
treffen sich die vertreter der assoziierten Kreise in diesem Jahr in heilbronn, 
um auf kaiserlichen Wunsch über die vollendung des Friedenswerks zu be-
raten.159 Jetzt tritt Karl vi. für den österreichischen Kreis der assoziation 
bei, welche die Grundlage für alle bis zum ende des reiches geschlossenen 
verträge bildet.160 Der Fränkische Kreis übernimmt die aufgabe, für die 
Festung philippsburg zu sorgen.

Das nächste treffen der fünf assoziierten Kreise – Kurrhein, österreich, 
Franken, Schwaben, oberrhein – kommt erst am 23. mai 1727 auf einladung 
von lothar Franz in Frankfurt zustande.161 hier wird der assoziations-
rezess von 1714 mit der verpflichtung, in Friedenszeiten die truppen auf 
dem Stand des anderthalbfachen Simplums von 1681 zu halten und dies im 
Bedarfsfall auf drei Simpla zu erhöhen, erneuert.162 Der abschluss bedeutet 
ein Wiederaufleben des in vergessenheit geratenen instruments der Kreisas-
soziation und eine Stärkung der kaiserlichen reichspolitik.163

Weitere Kreisaktivitäten

Bei dem versuch, herumziehende Bettler und Zigeuner von ihren territorien 
fernzuhalten, arbeiten die Kreisstände zusammen. 1694 erlässt lothar Franz ein 
mandat gegen Zigeuner und landstreicher.164 Später schlägt er dem Domkapitel 

157 Wild, lothar Franz, S. 111; hammerstein, Geschichte der Kreis-assoziationen.
158 20. Juni 1714: Kopp, abhandlung, Beil. 33, S. 141–145; moser, Fränkischer 

Kreis 2, nr. 139 S. 1080–1086.
159 hofmann, reichskreis, S. 404; hammerstein, Geschichte der Kreis-assoziatio-

nen, S. 94–97.
160 19. Dezember 1714: Kopp, abhandlung, Beil. 34, S. 145–149; moser, Fränkischer 

Kreis 2, nr. 142 S. 1097–1103.
161 notker hammerstein, Johann Wilhelm Graf Wurmbrand und die association 

der vorderen reichs-Kreise im Jahre 1727, in: zGorh 119 (1971), S. 323–386.
162 31. mai 1727: Kopp, abhandlung, Beil. 35, S. 150–155; moser, Fränkischer 

Kreis 2, nr. 151 S. 1162–1170.
163 hammerstein, Geschichte der Kreis-assoziationen, S. 103.
164 30. Januar 1694, Druck: B – hStB nverza 4177.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 43

die einführung einer Bettelordnung vor.165 1714 wird in Bamberg ein mandat 
der assoziierten vier vorderen reichskreise gegen herumziehende Zigeuner, 
landstreicher und Betteljuden mit strengen Strafandrohungen verkündet.166 
1718 befiehlt lothar Franz in Bamberg seinen amtleuten die unterstützung 
der bewaffneten Streifen beim vorgehen gegen das herumziehende Gesin-
del.167 1720 verschärft der Fränkische Kreis seine Strafbestimmungen wider 
das räuberische Zigeuner- und anderes Gesindel, nachdem bisherige man-
date weitgehend wirkungslos verpufft waren.168 Für die unterbringung und 
ausbildung von Kindern unter 18 Jahren soll die jeweilige landesherrschaft 
sorgen. auch die hehler sollen der Galgenstrafe unterworfen werden. alle 
vaganten und Betteljuden müssen bis zum 18. Juli das Kreisgebiet verlassen, 
widrigenfalls sie körperlich gestraft und ausgewiesen würden, beim dritten 
antreffen im Kreise werden sie mit der todesstrafe bedroht.

Die Belehnung mit den Bamberger oberhofämtern

als vornehmste Bamberger lehensträger gelten als inhaber der vier ober-
hofämter die weltlichen Kurfürsten.169 Der Kurfürst von der pfalz fungiert 
als obertruchsess, der Kurfürst von Sachsen als obermarschall, der Kur-
fürst von Brandenburg als oberkämmerer und der König von Böhmen als 
oberschenk. Diese ämter sind teilweise mit dinglichen lehen verbunden, 
doch handelt es sich dabei wohl um rechtsfiktionen. an die Funktion der 
hofämter erinnert nur noch die Belehnung, die ihre inhaber mit dem hof-
amt und dem zugehörigen Besitztum vom Bamberger Bischof empfangen. 
Die tatsächliche ausübung der hofämter, die auf wenige zeremonielle akte 
beschränkt ist, wird von den inhabern der unterämter erfüllt.

lothar Franz von Schönborn belehnt den vertreter Kurfürst max emanuels 
von Bayern als inhaber der pfälzer Kurwürde 1694 mit dem obertruchses-

165 19. Juli 1709: B – B 86, 52, Bl. 123–124.
166 6. Januar 1714, Druck: B – hStB nverza 4177.
167 16. September 1718, Druck: B – hStB nverza 4177.
168 8. Juni 1720, Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 38. regest: ernst pfister, ein 

Beitrag zur Geschichte der Bekämpfung des Bettelunwesens im ehem. hochstift 
Bamberg, in: Der fränkische Schatzgräber 11 (1933), S. 1–6.

169 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 8–22, 51–53.
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senamt.170 Das zugehörige lehen bilden Schloss und Stadt amberg in der 
oberpfalz. 171 nach der verhängung der reichsacht über diesen erteilt er am 
22. april 1709 Kurfürst Johann Wilhelm von der pfalz die Belehnung,172 ohne 
weitere Bamberger Forderungen durchsetzen zu können.173 Kurfürst Karl 
albrecht und die kurbayerische regierung in amberg bitten 1727 lothar 
Franz um die Belehnung.174 Während des 18. Jahrhunderts unterbleibt dann 
die Belehnung trotz verschiedentlicher anstrengungen beider Seiten wegen 
rangstreitigkeiten.175 Das dingliche lehen des obermarschallamtes besteht 
aus der Stadt Wittenberg, Schloss und Stadt mühlberg an der elbe, Schloss 
trebitz und einigen Dörfern.176 Bischof lothar Franz belehnt am 9. Dezember 
1695 Kurfürst Friedrich august i. von Sachsen damit.177 Der Kurfürst von 
Brandenburg fungiert als oberkämmerer; die lehensstücke in der mark sind 
in den Belehnungsurkunden nicht näher spezifiziert, wohl weil es sie nie ge-
geben hat.178 lothar Franz erteilt 1695 einem vertreter Kurfürst Friedrichs iii. 
von Brandenburg die Belehnung.179 König Friedrich Wilhelm i. in preußen 
ersucht 1713 um die Belehnung.180 erst am 30. november 1718 erfolgt seine 
Belehnung mit dem oberkämmereramt.181 Die folgenden Könige in preußen 
empfangen die Belehnung nicht mehr, Friedrich ii. und Friedrich Wilhelm ii. 
muten die lehen.182 trotz beständiger Bamberger versuche, dem Kaiser als 
König von Böhmen die Belehnung mit dem Bamberger oberschenkenamt 

170 13. Dezember 1694: B – B 21, 30i, S. 186–193; hStB lehenhof 648, lehensrevers: 
B – a 30 l. 914 nr. 65.

171 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 53–92.
172 B – a 30 l. 914 nr. 66; hStB lehenhof 650. – Gutachten zur verhängung der 

reichsacht über pfalzgraf Friedrich v. als analogiefall: B – hStB lehenhof 649.
173 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 86–89.
174 18. Januar, 12. Februar 1727: B – hStB lehenhof 651, hier weiterer Schriftverkehr.
175 B – hStB lehenhof 651, 652. – Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 89–92.
176 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 92–115, zusammenstellung der Beleh-

nungsakte 1558–1737 S. 103–107, zu den lehensstücken und ihrer lokalisierung 
S. 108–115.

177 B – hStB lehenhof 682; B 21, 30ii, S. 267–274.
178 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 115–138, zu den lehensstücken S. 127–

138.
179 29. Dezember 1695: B – hStB lehenhof 687; B 21, 30ii, S. 275–284.
180 4. mai 1713: B – hStB lehenhof 689.
181 abschrift: B – Ghap 571; 15. oktober 1718 lehensrevers: B – a 30 l. 913 nr. 45; 

B 25, 60; hStB lehenhof 689.
182 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 126 f.
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zu erteilen, scheitern diese Bemühungen.183 auch lothar Franz weist seine 
Gesandten zur reichsbelehnung bei Kaiser leopold i.184 und bei Kaiser 
Joseph i. jeweils vergeblich an, die anerkennung der lehensabhängigkeit 
Böhmens zu erreichen.185

Weitere auswärtige Beziehungen

lothar Franz zeigt dem bayerischen Kurfürsten max emanuel seine Wahl 
an und bittet ihn um die Bewahrung der Freundschaft.186

Das verhältnis von lothar Franz zum Würzburger Fürstbischof Johann 
Gottfried von Guttenberg bleibt gespannt, schon weil sie mehrfach ge-
geneinander kandidiert hatten.187 Die hochstifte Bamberg und Würzburg 
unter Fürstbischof Johann philipp von Greiffenklau vereinbaren 1718 die 
rückzahlungsmodalitäten der von Bamberg zwischen 1592 und 1619 gelie-
henen Gelder von zusammen 162 500 fl. sowie der aufgelaufenen zinsen von 
148 329 fl.188 Die zahlungen an das Juliusspital und an die universität sollen 
am 22. Februar 1719 einsetzen, wobei sich die Gesamtsumme der Bamberger 
verbindlichkeiten sogar auf 500 000 fl. beläuft. Die einkünfte aus mehreren 
bambergischen ämtern werden dafür als pfand gesetzt. nach der Würzburger 
Bischofswahl von Johann philipp Franz von Schönborn verbessern sich die 
Beziehungen, lothar Franz und sein neffe unterzeichnen 1719 einen rezess 
über strittige Grenzfragen zwischen ihren hochstiften.189

in Bamberg berät man auf anweisung des Fürstbischofs im September 1700 
erstmals über Gerüchte eines bevorstehenden anfalls Brandenburg-Kulmbachs 
an Kurbrandenburg, wodurch man einen umsturz im Kreis befürchtet, was 

183 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 138–150.
184 18. mai 1694: B – B 21, 30i, S. 32–37, 45–47.
185 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 149.
186 18. november 1693: m – Kschw 1938, Bl. 174–175.
187 Schröcker, Bischofswahlen, S. 109–113; Schröcker, patronage, S. 31 f.
188 15. Dezember 1718: B – a 86 l. 351 nr. 89 und nr. 90 (mit zustimmung der bei-

den Domkapitel vom 2. märz und 8. Juli 1719); B 21, 30ii, S. 545–547. – loos-
horn 6, S. 658 f.; Friedrich merzbacher, Das Juliusspital in Würzburg 2: rechts- 
und vermögensgeschichte, Würzburg 1979, S. 259 f.

189 20. november 1719: B – B 21, 30ii, S. 548–556, zustimmung der Domkapitel 
von Bamberg und Würzburg 4. mai 1720 und 3. Februar: B – B 21, 30ii, S. 556. – 
looshorn 6, S. 659.
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sich aber zunächst als gegenstandslos erweist.190 im november 1703 kann 
preußen aber einen Sukzessionsrezess nach seinen vorstellungen erhalten.191

Die auseinandersetzungen mit Brandenburg-ansbach um die Güter und 
rechte der Dompropstei in Fürth dauern an. Deshalb lässt sich lothar 
Franz durch den Syndikus Bericht erstatten.192 um die Streitigkeiten zu 
beenden, schlägt lothar Franz dem Domkapitel vor, seine Fürther rechte 
an ansbach im tauschwege abzutreten, was dieses jedoch ablehnt.193 Kaiser 
leopold i. erlässt auf Bitten des Fürstbischofs und des Dompropstes otto 
philipp von Guttenberg ein mandat an markgraf Georg Friedrich, der das 
aufsichtsrecht des Dompropstes über den markt beeinträchtigt hatte, und 
fordert ihn auf, dessen Jurisdiktion nicht einzuschränken.194 am 17. Februar 
1715 spricht der reichshofrat Bamberg die umstrittenen vogteirechte über 
Fürth zu.195 Da ansbach die anerkennung verweigert, führen weitere ver-
handlungen zu einem vergleich über die vogtei und die Strafgewalt in amt 
und markt Fürth, um den kaiserlichen Kommissions-exekutions-rezess zu 
vollziehen.196 Danach steht der Dompropstei die vogteiliche obrigkeit zu, 
das recht der visitation von maßen und Gewichten, die aufstellung von 
handwerksordnungen, die Dorf- und Gemeinde-herrschaft über Fürth 
und die zugehörigen Dörfer Schweinau, Groß- und Kleinreuth, ober- und 
unterfarrnbach, ober- und unterfürberg, Stadeln, poppenreuth, atzenhof, 
mannhof und premersthal. Doch dauern die auseinandersetzungen weiter an. 
Der Wiener agent meldet dem Domkapitel 1724, dass die Gemeinde Fürth 
ihre unbegründete Klage fortzusetzen trachte und nun an die kaiserliche 
Kommission verwiesen worden sei.197

Die Beziehungen des hochstifts Bamberg zur reichsritterschaft in Franken 
orts Gebürg hinsichtlich lehensfragen, Steuerfragen und zentwesen wer-

190 10., 24. September 1700: B – hStB GehK 948, Bl. 18–23.
191 hantsch, reichsvizekanzler, S. 63–66.
192 10. Januar 1696: B – B 86, 48, Bl. 61’.
193 2. märz 1701: B – B 86, 50, Bl. 66. looshorn 6, S. 612 f.
194 10. oktober 1701: Geschichts- und Rechts-verläßiger Unterricht …, o. o. 1753 

(vD18 11316780-003), nr. 47, S. 250–252. ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.17. – zu 
den auseinandersetzungen 1710/11: looshorn 6, S. 640 f.

195 rumpel, Streit, S. 365–367.
196 29. oktober 1717: B – a 85 l. 347 nr. 1684; lünig, tra (19) continuatio spici-

legii ecclesiastici, S. 511–514.
197 13. September 1724: B – B 86, 56, Bl. 219’.
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den durch einen rezess neu festgelegt.198 Gleichzeitig werden das problem 
heimgefallener lehensgüter und ihre Wiederverleihung geregelt. im Jahr 
1712 setzt sich der Kaiser in Schreiben an den Bischof und das Domkapitel 
von Bamberg für die privilegien der reichsritterschaft ein.199 Das hochstift 
und die ritterschaft der orte Gebürg und Baunach schließen 1715 einen 
rezess wegen der Steuern der seit 1600 aus den ritterkantonen an Bamberg 
veräußerten Güter.200 lothar Franz erklärt sich bereit, für die seit 1648 an 
das hochstift gekommenen reichsunmittelbaren ritterschaftlichen Güter ab 
1716 Steuern in die ritterschafts-Kassen zu entrichten, um das System der 
ritterschaft trotz des erlöschens vieler Geschlechter zu erhalten.

Die sechs orte der reichsritterschaft in Franken bitten 1722 das Bamber-
ger Domkapitel um unterstützung gegen die wachsende Bedrückung durch 
Brandenburg-Kulmbach beim Kaiser und bei lothar Franz.201

innere angelegenheiten

Domkapitel

lothar Franz erfüllt die Forderungen seiner umfangreichen Wahlkapitula-
tion. ausgelöst durch den Streit des Würzburger Domkapitels mit Fürstbi-
schof Johann Gottfried von Guttenberg, verbietet papst innozenz xii. mit 
der Konstitution Ecclesiae catholicae, der sogenannten Innocentiana, alle vor 
der Wahl eingegangenen Kapitulationen.202 lothar Franz macht davon keinen 
Gebrauch, sondern zeigt sie dem Domkapitel beim folgenden Kunigunden-

198 6. mai 1700: B – B 21, 30ii, S. 391–400; Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 4 
(weitere Drucke: lünig, tra [12] partis specialis continuatio 3, abt. 7, nr. 111 
S. 221–226; ludewig, Scriptores 1, Sp. 1071–1081); nebenrezess 30. Juli 1707: 
B – B 21, 30ii, S. 400–403 (Druck: lünig, tra [17] Spicilegium ecclesiasticum 2, 
S. 1085 f.; ludewig, Scriptores 1, Sp. 1105–1109; Schneidawind, versuch 2, Bei-
lage i S. 3–22). vgl. looshorn 6, S. 603; Wild, lothar Franz, S. 50.

199 13. September 1712: B – B 86, 53, Bl. 103’ f.
200 17. September 1715: B – B 21, 30ii, S. 406–412; kaiserliche Bestätigung 11. mai 

1716: B – B 21, 30ii, S. 414–417. vgl. looshorn 6, S. 648–650.
201 7. märz 1722: B – B 86, 55, Bl. 323–324.
202 22. Dezember 1695, abschrift: B – a 45 l. 313 nr. 204 f.; Druck: lünig, (tra 7) 

Specilegium ecclesiasticum, nr. 431 S. 804; Decretum camerae nr. 49. – vgl. Fei-
ne, Kirchliche rechtsgeschichte 1, S. 475.
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peremptorium nur mit der versicherung seines ferneren Wohlwollens an.203 
er ist ein vertreter der reichskirche in ihrer traditionellen Form, zu der die 
starke Stellung der Domkapitel gehört. außerdem hätte ein Konflikt mit 
einem Domkapitel seine und die seiner verwandten chancen bei künftigen 
Wahlen schwer beeinträchtigt. trotzdem kommen Gerüchte auf, lothar Franz 
habe vom papst die lösung von der Wahlkapitulation erreicht. Domkapitu-
lar Johann philipp von Franckenstein teilt dem Domkapitel gerüchteweise 
mit, lothar Franz wolle nun die erträge der dem Domkapitel reservierten 
oberpfarreien künftig ad pias causas verwenden.204 lothar Franz versucht 
im Gegenteil, allerdings vergeblich, den erlass der kaiserlichen anerkennung 
des verbots der Wahlkapitulationen (Leopoldina vom 11. September 1698) 
zu verhindern. er argumentiert gegenüber leopold i., dass dies zu schwe-
ren Belastungen für die Domkapitel führen werde und auch die höchsten 
häupter der christenheit sich Kapitulationen zu unterziehen hätten.205 Das 
Kapitel Würzburg hatte ihn darum nach erhalt der Leopoldina ersucht.206 
Dieses Dekret untersagt dem Domkapitel Würzburg die aufstellung einer 
Wahlkapitulation, sofern sie regalien und territorialrechte berühre.

lothar Franz bestätigt 1715 die am 19. Juli 1714 vom Domkapitel beschlos-
senen neuen Statuten.207 ebenso bewilligt er die Statuten von 1722, welche 
die Stellung der Domizellare mit priesterweihe regeln.208

lothar Franz und das Domkapitel schließen am 11. Februar 1722 einen 
vertrag wegen Differenzen zwischen dem amt herzogenaurach und dem 
Dompropsteiamt Büchenbach.209

Finanzwesen

ein undatiertes, wohl bald nach 1693 entstandenes „Direktorium zur land-
renterei“ des hochstifts Bamberg enthält Überlegungen zur reformierung 

203 2. märz 1696: B – B 86, 48, Bl. 83; Grundsame Facti Species …, (1738) nr. 59, ein 
exemplar: StBB hv.h.Bbg.138–a; vD18 90212487.

204 31. Juli 1697: B – B 86, 48, Bl. 220.
205 September 1698, abschrift: aeB – rep. i a 428 prod. [23]; Decretum camerae 

nr. 50. vgl. Schröcker, verhältnis, S. 150 f.
206 29. november 1698: B – B 86, 49, Bl. 150–151.
207 26. Februar 1715: B – B 86, 53, Bl. 257’ f. vgl. looshorn 6, S. 661 f.
208 2. märz 1722: B – B 86, 55, Bl. 284. vgl. looshorn 6, S. 662.
209 B – a 85 l. 342 nr. 1405.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 49

des hofstaates und zur ordnung der Finanzen.210 Danach sollen Direktorien 
zur erfassung der pfarreien, pfründen und Stiftungen angelegt werden. eine 
Statistik zur Kontrolle der einkünfte aus dem gesamten hochstift wird an-
geregt, um eine tragfähige Grundlage zu erhalten. Die hauptfinanzquellen 
und die hauptausgaben sollen ermittelt und die einnahmen gesteigert wer-
den. Der plan steht auf der höhe der zeit, doch kann er nicht in die praxis 
umgesetzt werden.

nach der auf den Kammerrechnungen von 1694 bis 1712 basierenden Über-
schlagsberechnung von Schröcker halten sich in diesem zeitraum einnahmen 
und ausgaben des hochstifts Bamberg mit ca. 2,6 millionen fl. in etwa die 
Waage.211 Die jährlichen einnahmen und ausgaben der hofkammer betragen 
jeweils rund 136 000 fl. Dabei steigt der ertrag der Kammergefälle in der 
regierungszeit von lothar Franz im vergleich zu seinen vorgängern nicht.

Die von der obereinnahme verwalteten Steuereinnahmen erbringen jähr-
lich ca. 160 000 fl., in Kriegszeiten werden sie um etwa 80 000 fl. gesteigert. 
Schröcker geht davon aus, dass die Gesamtverschuldung des hochstifts am 
ende der regierungszeit mit 900 000 fl. das Dreifache der Jahreseinnahmen 
von Kammer und obereinnahme von ca. 300 000 fl. beträgt.212 im vergleich 
mit anderen territorien erschließt er daraus eine relativ solide Finanzlage.

als ein mittel zur Steigerung der einnahmen betrachten lothar Franz 
und seine Bamberger regierung die Kontrolle der Beamten.213 So versuchen 
sie, die Steuerkraft des hochstifts zu erfassen und dadurch das Steuersystem 
zu verbessern, doch treten bei der Datenerfassung lange verzögerungen und 
Schwierigkeiten auf.214 eigene Kommissare werden für die Steuerrevision 
ernannt.215 Der erste versuch einer Steuerreform bleibt 1696 aber stecken.216 
auf zahlreiche Klagen von untertanen über die ungleiche verteilung der 
Steuerlasten wird 1700 einer neuer versuch unternommen, bei dem die Steu-

210 W – SaW, Korra lF ungebKorr 839. vgl. Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, 
S. 104.

211 B – a 231i, 1919–1937. – Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, S. 105; lafage, 
les comtes Schönborn 1, S. 233–237.

212 Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, S. 106.
213 Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, S. 107.
214 1696–1700: B – hStB obereinnahme/hofkriegsrat 56, nr. 76, 77, 102, 103, 117; 

hStB obereinnahme/hofkriegsrat 57, nr. 13, 14. vgl. alfred Schröcker, Statis-
tik des hochstifts Würzburg um 1700 (QFGhW 30), Würzburg 1977, v. a. S. 4–6.

215 instruktion 1698, Druck: B – hStB obereinnahme/hofkriegsrat 56, nr. 103.
216 Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, S. 107.
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erbefreiung der Geistlichkeit aufgehoben werden soll.217 Die umsetzung setzt 
jedoch erst nach dem ende des Spanischen erbfolgekrieges ein und ist beim 
tode von lothar Franz noch nicht abgeschlossen. 1716 wird in Bamberg ein 
neues Steuersystem eingeführt.218 es besteht aus einer Kombination der alten 
vermögens- und einkommenssteuer. Die Grundstücke werden nach ihrem 
Wert geschätzt, die reallasten abgezogen, ein Drittel davon muss versteuert 
werden. Für 100 fl. Steuerkapital sind 3 fl. 12 kr. zu entrichten. Dazu kom-
men Gewerbesteuern und das rauch- und Schanzgeld. Durch die reform 
können die einnahmen auf 160 000 fl. gesteigert werden. neben den direkten 
Steuern gibt es weiter das umgeld als Getränkesteuer und die Fleischakzise.

lothar Franz stützt sich bei der aufnahme von Krediten, aber auch bei 
lieferungen an die reichsarmee auf jüdische Bankiers und händler, wobei 
sich Staats- und privatfinanzen nicht eindeutig trennen lassen.219 Der mainzer 
Schutz- und Würzburger hofjude isaak Sekel gewährt 1696 der Bamberger 
obereinnahme einen Kredit von 40 000 fl. im Spanischen erbfolgekrieg liefert 
er dem Bamberger Kreiskontingent lebensmittel. im märz 1712 ernennt ihn 
lothar Franz zum heereslieferanten auf Kriegsdauer. So fordert Sekel zum 
Beispiel für die lieferungen des Winters 1708/1709 über 100 000 fl., für die von 
1713/1714 200 000 fl. neben ihm ist der hofjude Salomon marx für Bamberg 
tätig. Der Bamberger hoffaktor moyses isaak ist an den heereslieferungen 
des kaiserlichen oberfaktors in Wien, Samuel oppenheimer, beteiligt.220

Wirtschaftspolitik

alfred Schröcker, der sich dabei von Karl Wild abhebt, versucht zu zeigen, 
dass lothar Franz nur geringes interesse an der Wirtschaft und den Finanzen 
seiner hochstifte hatte und dass entsprechende maßnahmen nicht von ihm, 
sondern von den regierungen ausgingen.221 Die Wirtschaftsförderung als 

217 Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, S. 108.
218 Wild, lothar Franz, S. 57 f., nach mayer, Steuern und abgaben, S. 190 f.
219 Schröcker, Jüdische Finanziers, S. 130 f.; Stefan ehrenpreis, Jüdische hoffak-

toren in Franken – Wegbereiter der emanzipation?, in: Judentum und aufklärung 
in Franken, hg. von andrea Kluxen/Julia Krieger/Daniel Goltz (Franconia 
Judaica 5), Würzburg 2011, S. 27–42, hier S. 32; Schmölz-häberlein, Juden in 
Bamberg, S. 101–119.

220 eckstein, Geschichte der Juden, S. 262. – vgl. Schröcker, Jüdische Finanziers.
221 Schröcker, Wirtschaft und Finanzen.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 51

maßnahme zur Steigerung staatlicher einkünfte tritt hinter dem versuch, 
die Staatseinnahmen zu maximieren, zurück. auch im privatleben betrachtet 
lothar Franz Geld nur als mittel zum zweck. Die meisten maßnahmen auf 
dem Gebiet der Wirtschaftspolitik verraten nicht seine persönliche einfluss-
nahme, sondern entspringen der zeitüblichen regierungspraxis.222 eingriffe in 
den markt erfolgen besonders bei der lenkung des Getreidehandels. lothar 
Franz bemüht sich, seine einkünfte durch beträchtliche Getreideverkäufe 
aus der hofkammer für die heeresversorgung aufzubessern.223 Seit dem 
aufstand von 1699 bemüht er sich um ausreichende und billige nahrung für 
seine untertanen. im Jahr 1700 verbietet er den verkauf von Getreide ins 
ausland, für das inland legt er den höchstpreis von 3 fl. (ohne maßeinheit) 
fest.224 auch aus truppenverkäufen scheint er Gewinn zu erzielen.225

lothar Franz richtet am 17. mai 1704 eine Bergdeputation unter dem 
obermarschall als zentralstelle für den Bergbau im hochstift ein.226 Die 
verfallenen Gruben in Kupferberg werden neu instand gesetzt und ein Berg-
hauptmann als obrigkeitliche Kontrollinstanz ernannt.

1717 ordnet lothar Franz die anlage einer chaussee von Bamberg nach 
ebrach an.227

münzwesen

Über die Bamberger münzpolitik unter lothar Frank liegt eine untersu-
chung von hansheiner eichhorn vor.228 einschlägig sind die münzakten des 
Fränkischen Kreises für die Jahre 1695 bis 1725, welche die Bamberger instruk-
tionen für die münzprobationstage der oberdeutschen Kreise enthalten.229

als hauptziel verfolgt lothar Franz die rückkehr zur reichsmünzord-
nung von 1559. Bis 1697 können gewisse erfolge einer Stabilisierung und die 
prägung von reichstalern erreicht werden. Der abfluss der guten Sorten und 

222 Schröcker, Wirtschaft und Finanzen, S. 108.
223 Wild, lothar Franz, S. 73–78; Schröcker, privatfinanzen, S. 218.
224 30. Januar 1700: StBB rB.coll.leg.f.8/3, Bl. 1.
225 Schröcker, privatfinanzen, S. 219 f.
226 haupt, materialien zur Geschichte des Bergbaus, S. 175 f.
227 Jäck, Jahrbücher, S. 405.
228 eichhorn, münzprägung, S. 107 f.: verzeichnis der unter lothar Franz geprägten 

münzen.
229 B – FränkrKr Kra 1680–1693.
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die verschlechterung der Scheidemünzen dauern aber an. in den Jahren 1698 
bis 1702 überwiegt die prägung geringwertiger münzen.230 Die einführung 
der institution eines Generalmünzwarts zur aufsicht über das münzwesen 
kann lothar Franz nicht erreichen. er schließt mit Bayern und Württemberg 
einen münzverein zur verdrängung anderer münzen (6. mai, 19. Juli 1700).231

auf anregung des Würzburger Bischofs christoph Franz von hutten 
beruft lothar Franz zum 8. Januar 1725 einen münzprobationskonvent der 
im münzwesen korrespondierenden Kreise Bayern, Franken und Schwaben 
ein.232 unzufrieden mit den ergebnissen drängt der Würzburger zur her-
ausgabe eines münzpatents, das am 15. märz 1726 in nürnberg erscheint 
und eine reihe von münzsorten für verfallen erklärt. Drei monate später 
beschließt die Kreisversammlung, alle Gold- und Silbersorten, sofern sie den 
satzungsgemäßen münzgehalt nicht hätten, zu verrufen und in Franken für 
ungültig zu erklären.

Joseph heller verzeichnet die unter lothar Franz geprägten münzen und 
medaillen.233 alle seine prägungen sind mit Beschreibung und abbildung von 
Wolfgang Krug katalogartig erfasst, die viertel-, halb- und taler sowie die 
Dukaten zeigen sein profilbild.234 Die Dukaten dienen eher der repräsentation 
als dem zahlungsverkehr.235

verwaltung und innere Sicherheit

Die Serie der Bamberger regierungsakten setzt nach der Wahl von lothar 
Franz zum erzbischof von mainz im Jahr 1696 ein.236 Sie liegen in chronolo-
gischer reihe, eingeordnet ist die Korrespondenz der weltlichen regierung 
mit der Geheimen Kanzlei und mit Bischof lothar Franz, der sich häufig 
außerhalb des hochstiftes aufhält. hofratspräsident, vizekanzler sowie Gehei-
me und hofräte nehmen an den ratssitzungen teil und führen die Geschäfte 

230 eichhorn, münzprägung, S. 103 f.
231 Jäck, Jahrbücher, S. 390.
232 Wendelin Fleckenstein, Geschichte des hochstifts Würzburg unter der re-

gierung des Fürstbischofs christoph Franz von hutten (1724–1729), Diss. phil. 
(masch.) Würzburg 1924, S. 40 f.

233 heller, münzen, nr. 274–334 S. 71–87.
234 Krug, münzen, nr. 357–379, S. 196–207.
235 eichhorn, münzprägung, S. 106.
236 B – hStB GehK 1058–1077, index dazu 1078. – rupprecht, Geheime Kanzlei, 

S. 443 f.
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in Bamberg, worüber sie dem Fürstbischof regelmäßig berichten. Während 
der regierungszeit von lothar Franz verdreifacht sich die zahl der von der 
hofkammer besoldeten hohen ämter wie hof- und Geheime räte, Kanzler 
etc.237 Bereits im ausgehenden 17. Jahrhundert erhalten einzelne mitglieder 
des hofrates den persönlichen titel Geheimer rat.238 Belegt ist die fallweise 
einberufung ausgewählter hofräte zu Beratungen durch den Bischof; ein 
Geheimes ratskollegium, unterschieden von der hofratsstube, wird in dem 
erlass über das landgericht vom 3. Februar 1707 erwähnt.239

obwohl lothar Franz seit 1695 dem erzstift mainz und dem hochstift 
Bamberg in personalunion vorsteht, bleiben die regierungen und verwaltungen 
der beiden reichsstände streng separiert. Diese trennung wird auch nicht 
dadurch aufgehoben, dass einflussreiche Beamte Stellungen in beiden hoch-
stiften innehaben. Das amt des Statthalters gebührt nach der Wahlkapitulation 
dem Senior des Kapitels, der sich aber häufig außerhalb Bambergs aufhält. 
Deshalb wird die position auf vorschlag des Fürstbischofs mit einwilligung 
des Kapitels dem Domdechanten Karl Sigismund von aufseß übertragen.240 
er erhält dafür von 1695 bis 1700 jährlich 480 fl.241

Während sich der Kurfürst in einem seiner beiden territorien aufhält, kann 
die regierung im anderen kontinuierlich weiterarbeiten, worüber sie genau 
Bericht zu erstatten hat.242 Die Korrespondenz umfasst alle inneren weltlichen 
regierungsgeschäfte, die Bamberg betreffen, auch die Baumaßnahmen an der 
Bamberger hofhaltung und an Schloss Seehof. Weil lothar Franz sowohl den 
Statthalter wie sich selbst teilweise unzureichend informiert glaubt, ordnet er 
an, dass alle vorgänge in den Behörden protokolliert werden und ordentliche 
relationes angefertigt werden müssen; auch die Beschlüsse sollen den proto-

237 1693–1728: B – a 231i, 1919–1956. – Schröcker, personalunionsplan, S. 145; 
rupprecht, Geheime Kanzlei, S. 448.

238 caspary, Staat, S. 130.
239 3. Februar 1707: B – B 21, 30ii, S. 424–430; teildruck: Schuberth, historischer 

versuch, S. 165–168. looshorn 6, S. 624 f.; Wild, Staat und Wirtschaft, S. 84–87; 
caspary, Staat, S. 101. – zur entwicklung in Würzburg, wo der Geheime rat 
zunächst nur ein sporadisches organ ist, vgl. heinzjürgen n. reuschling, Die 
regierung des hochstifts Würzburg 1495–1642. zentralbehörden und führende 
Gruppen eines geistlichen Staates (Forschungen zur fränkischen Kirchen- und 
theologiegeschichte 10), Würzburg 1984, S. 122–133.

240 19. Juli 1695: B – B 86, 48, Bl. 25–35.
241 B – B 54, 4908, Bl. 291.
242 Korrespondenz mit der Statthalterei in Bamberg 1695–1728: B – hStB GehK 943–

983. verzeichnis der aufenthaltsorte von lothar Franz: looshorn 6, S. 690–697.
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kollen einverleibt werden.243 auf dieser Grundlage muss der Statthalter über 
den Geschäftsgang informiert werden. Wenn dieser sich außerhalb Bambergs 
aufhält, bestellt er zu seiner vertretung einen interims-Statthalter aus dem 
Domkapitel.244 im Schriftverkehr mit dem Fürstbischof unterzeichnet der 
Statthalter persönlich, im umgang mit der Kreisgesandtschaft tritt er hinter 
sein amt zurück und handelt gemeinsam mit den Geheimen räten.245 nach 
ausweis einer instruktion von 1703 hat er die vollmacht, sowohl in justiz-, 
policey- und jurisdictionalsachen, wie auch in reichs-, kreis- und kriegssachen 
zu schlichten und zu richten, soll aber bei wichtigen Fragen die entscheidung 
des Fürstbischofs abwarten.246

ab 1717 übt Domkapitular Franz peter von Sickingen die Funktion des 
Statthalters in Bamberg aus.247 nach der damals erstellten instruktion nimmt 
die Statthalterei die relationes der Dikasterien entgegen, die sie nach deren 
approbation expedieren soll. angelegenheiten von großer Wichtigkeit sollen 
bei der Statthalterei unter zuziehung der Geheimen räte erwogen und im 
anschluss mit Gutachten des entsprechenden Dikasteriums dem Fürsten 
vorgelegt werden. Über wichtige Definitiv-urteile muss vor der publikation 
respektive vollstreckung der Fürstbischof gehört werden. Bei Differenzen 
zwischen den Dikasterien soll die Statthalterei im Geheimen rat einen 
ausgleich versuchen, sonst den Fürsten informieren. Die Statthalterei kann 
die termine für geheime ratssitzungen festlegen, hauptsächlich in Sachen 
des fränkischen Kreiskonvents und von mitteilungen an den Fürstbischof. 
Wenn der Statthalter das hochstift verlässt, wird der älteste Domkapitular 
zum interimsstatthalter.

Bedingt durch die langen zeiten der abwesenheit aus Bamberg führt lothar 
Franz eine umfangreiche Korrespondenz auch mit der Kanzlei, die vizekanzler 
Karg leitet. Dieser informiert den Kurfürsten über die in Bamberg anfallenden 
angelegenheiten.248 Karg berichtet auch über die maßnahmen des Statthalters 
und arbeitet mit dem obermarschall Wolf philipp von Schrottenberg zusam-

243 9. Dezember 1698: B – hStB GehK 945, Bl. 392 f.
244 z. B. 28. november 1698: B – hStB GehK 945, Bl. 385.
245 z. B. 25. mai 1704: B – hStB GehK 917 prod. 2.
246 B – hStB GehK 960 prod. 19. – rupprecht, Geheime Kanzlei, S. 449.
247 instruktion 4. Februar 1717, abschrift: B – hStB nverza 4279, weitere inhaltlich 

gleiche instruktionen von 1719 und 1723 werden erwähnt, aber nicht abgeschrie-
ben.

248 hofkanzlerakten 1702–1722: B – hStB GehK 917–930. vgl. Schröcker, Wirt-
schaft und Finanzen, S. 105 anm. 1.
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men. lothar Franz unterhält in mainz eine eigene Bamberger Kanzlei zur 
erledigung des Bamberg betreffenden Schriftverkehrs. am 12. Februar 1729 
schreiben die Geheimen Bamberger Kanzlisten Georg heinrich ludwig vogel 
und Gottfried philipp ernst potschka an das Bamberger Domkapitel, lothar 
Franz habe ihnen am 29. Januar befohlen, bei seinem tode seine privatakten 
dem Dompropst von trier zu übergeben und das testament dem Kardinal 
von Schönborn auszuhändigen.249 unter lothar Franz wird in Bamberg eine 
Geheime Kanzlei aufgebaut, die unmittelbar für den Fürstbischof tätig ist.250

Die Statthalter in Bamberg, der hofratspräsident, der vizekanzler und 
die Geheimen und hofräte reservieren 1696 malefizfälle ausschließlich der 
hofratsstube.251 lothar Franz erlässt eine Gebührenordnung für die Diens-
te von Beamten im Gerichtswesen.252 anlass war die bisherige willkürliche 
praxis zum Schaden der armen leute. eine landesherrliche verordnung setzt 
nach einem nicht durchgeführten lösungsversuch Bischof peter philipps von 
1682 die Kompetenzen zwischen den konkurrierenden Gerichtsbarkeiten 
des landgerichts und des hofrats einerseits und der Stadt Bamberg and-
rerseits fest.253 Das landgericht soll bei malefizfällen nur für entleibungen 
und tötungen (moderamen inculpatae titulae) zuständig sein. Die oberste 
instanz im hochstift bildet die hofratsstube, von der keine appellation 
an das landgericht zulässig ist. als mögliche Strafe wird der verkauf von 
Sträflingen auf die Galeeren nach venedig beibehalten.254

lothar Franz schärft der Bamberger regierung zur Beschleunigung der 
prozessverfahren die bestehende hofratsordnung ein und ergänzt sie in 
einigen punkten mit scharfer Kritik an den gegenwärtigen verhältnissen.255

Wegen zahlreicher Kriegsverluste will lothar Franz die Dokumente über 
die Bamberger regalien vervollständigen und bittet dazu das Domkapitel 
um ergänzungen aus seiner registratur.256

249 B – B 86, 58, Bl. 73–75’.
250 rupprecht, Geheime Kanzlei, S. 441–444. – ihre umfangreichen Bestände bilden 

heute knapp 50% der aktenüberlieferung des hochstifts Bamberg, vgl. ebenda, 
S. 440.

251 16. oktober 1696: StBB rB.coll.leg.f.8/2 nr. 68.
252 14. Januar 1707: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 17.
253 3. Februar 1707: B – B 21, 30ii, S. 424–430; Schuberth, historischer versuch, 

S. 165–168. looshorn 6, S. 624 f.
254 Wild, lothar Franz, S. 92.
255 10. Juni 1723: B – B 26c, 173a prod. f, g.
256 15. Februar 1715: B – B 86, 53, Bl. 285 f.
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1696 erlässt lothar Franz eine ordnung für den Stadtrat von Bamberg.257 
außerdem erneuert er die Feuerordnung für diese Stadt.258 Durch polizei-
verordnungen greift der Fürst in das tägliche leben seiner untertanen ein. 
hierher gehören das Bemühen um die Gesundheit und die Sicherheit der 
Bevölkerung. Bei epidemien werden die Grenzen gesperrt. es ergehen Be-
stimmungen über das medizinalwesen.259

Juden

zum Schutz der Juden im Fränkischen Kreis erlässt leopold i. am 16. Juni 
1693 ein mandat.260 lothar Franz verpflichtet sich in seinem Bischofseid 
(§ 97), ihre niederlassung in der Stadt Bamberg weiterhin auf 24 Judenhäu-
ser zu begrenzen, wobei er sie nicht auf ein Ghetto beschränken will.261 Das 
Kapitel ändert später die Bestimmung, dass die Juden innerhalb Bambergs 24 
ruinöse häuser erwerben und renovieren beziehungsweise an öden Brand-
stätten errichten müssen.262 Der Fürstbischof erlässt mehrfach Schutzbriefe 
für Juden, in denen deren aufenthalts- und Gewerberecht geregelt wird.263 
Jüdische Kaufleute spielen als liquide Geldgeber und risikobereite händler 
eine wichtige rolle in der Wirtschafts- und Finanzpolitik von lothar Franz.264 
Der starke wirtschaftliche einfluss einzelner Juden verhält sich nahezu um-
gekehrt proportional zu ihrem gesellschaftlichen ansehen.

lothar Franz lässt 1699 einen aufstand, der seinen anfang in Bamberg 
mit Übergriffen gegen die Juden genommen hatte, mit aller härte als angriff 

257 16. august 1696: StadtaB – a 21 16–08–1696; B – B 21, 30ii, S. 321–325. vgl. 
looshorn 6, S. 585 f.

258 2. mai 1697 und 1724, Drucke: B – B 26c, 67i.
259 Wild, lothar Franz, S. 90–92.
260 StBB rB.coll.leg.f.8/2 nr. 75d; eckstein, Geschichte der Juden, S. 36 f.
261 Wilfried Krings, „eruv – the wire“. Judentore einst auch in Bamberg! ein his-

torisch-geographischer Beitrag zur Konstruktion von räumen, in: BhvB 143 
(2007), S. 533–579, hier S. 545; Schmölz-häberlein, Juden in Bamberg, S. 29 f., 
tabelle der jüdischen haushaltungen in Bamberg 1721 S. 30–34.

262 19., 29. Juli 1694: B – B 86, 47, S. 406, 422.
263 Schmölz-häberlein, Juden in Bamberg, S. 54–57.
264 Schröcker, Jüdische Finanziers.
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auf seine regierung niederschlagen.265 in den Bamberger hofkammerakten 
ist von der „Judenplünderung“ 1699 die rede, welche die Kosten für das 
militär aufschlüsselt.266 ausgelöst wurden die unruhen durch die schlechte 
versorgungslage. trotzdem hatte der Fürstbischof den durch jüdische Kaufleute 
vermittelten Getreideverkauf in die niederlande gebilligt. von Bamberg greift 
die Bewegung auf das flache land über. im mai 1699 erlassen die Statthalter 
mehrere mandate zum Schutz der Juden vor raubüberfällen.267 Sogar häuser 
von adeligen, wohin Juden ihren Besitz gerettet hatten, waren überfallen 
worden. eine Folge bildet eine restriktive Judenpolitik, die auf Beschwerden 
über den zu ausgedehnten handel der Juden seit ihrer Wiederzulassung im 
hochstift vor 50 Jahren neuansiedlungen verbietet.268 Doch nimmt lothar 
Franz die Juden darin ausdrücklich unter seinen Schutz. Darlehenszinsen 
werden auf 5 % festgesetzt. Der Besitz von immobilien – höfe, Wiesen und 
Felder – wird ihnen allerdings weiterhin untersagt. Strenge handelsrestrik-
tionen, welche die Juden auf den Klein- und hausierhandel beschränken, 
müssen wegen schwerer wirtschaftlicher nachteile für das hochstift in den 
folgenden Jahren wieder aufgehoben werden.269 auch schärft lothar Franz 
den Juden die Beachtung der christlichen Sonn- und Feiertage ein.270

noch in einem patent vom 10. november 1712 muss sich lothar Franz 
gegen das ausplündern der Schutzjuden wenden und den Beamten den Schutz 
der Juden befehlen.271 auf Beschwerde der Juden ergeht in Bamberg 1719 ein 
mandat an die hochstiftsbeamten, diese nicht mit entehrenden Strafen wie 
einsperren im Schweinestall zu belasten.272 Dabei ist das verhältnis von lo-
thar Franz zu den Juden nicht von toleranz, sondern von kühler rationalität 
geprägt, weil er auf ihre Dienste als Finanziers und händler angewiesen ist.273

265 eckstein, Geschichte der Juden, S. 24–41; rudolf endres, ein antijüdischer 
aufstand im hochstift Bamberg im Jahre 1699, in: BhvB 117 (1981), S. 67–81; 
Schmölz-häberlein, Juden in Bamberg, S. 199–203.

266 B – hStB GehK 1313, ad prod. 25.
267 StBB rB.coll.leg.f.8/2 nr. 75a, b, c.
268 8. mai 1700: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 4a. vgl. eckstein, Geschichte der Juden, 

S. 41 f.; Schmölz-häberlein, Juden in Bamberg, S. 35.
269 9. mai 1705: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 8a; 8. Juni 1713: StBB rB.coll.leg.f.8/3 

nr. 24a, 25; 16. april 1723: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 40a.
270 8. märz 1702: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 12.
271 eckstein, Geschichte der Juden, S. 43 f.
272 24. november 1719: B – B 26c, 101i. – eckstein, Geschichte der Juden, S. 189.
273 Schröcker, Jüdische Finanziers, S. 134–136.
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papst und Kurie

lothar Franz erfüllt penibel die im umgang mit der Kurie üblichen 
Formalitäten und verkündet etwa alle päpstlichen Jubelablässe. trotz seines 
grundsätzlichen misstrauens gegenüber rom verschließt er sich Bestrebungen 
zur Bildung einer deutschen nationalkirche.274 unmittelbar nach der Kon-
firmation verleiht die inquisitionskongregation lothar Franz (Eminentissimo 
Episcopo Bambergensi) die üblichen Quinquennalfakultäten mit Dispens- und 
absolutionsvollmachten, die mehrfach erneuert werden.275 innozenz xii. 
spendet lothar Franz 1694 seinen apostolischen Segen.276 Später verleiht er 
ihm mehrere indulgenzen.277 Der papst gewährt lothar Franz das indult, 
im dritten und vierten verwandtschaftsgrad von ehehindernissen zu dispen-
sieren.278 zum Jahresbeginn 1695 dankt er ihm für seine guten Wünsche.279

lothar Franz verkündet 1694 das von innozenz xii. ausgeschriebene Jubi-
läum zur erlangung des Friedens unter den christlichen Fürsten.280 Während 
des Jubeljahres wird eine prozession von der Kathedrale nach St. martin mit 
teilnahme des Fürstbischofs abgehalten.281 1700 verkündet lothar Franz den 
Jubiläumsablass papst clemens’ xi. zu dessen regierungsantritt.282 Dieser 
papst erteilt allen Gläubigen wegen des Jubeljahres einen vollständigen 
ablass,283 der in Bamberg verkündet wird.284

clemens xi. überträgt lothar Franz motu proprio die collation und prä-
sentation kirchlicher pfründen.285 Dieser papst verleiht ihm die vollmacht, die 
Spitäler in seiner Diözese zu visitieren, die ratio administrationis einzufordern 
und die verwalter zu beaufsichtigen.286 im folgenden Jahr erlaubt er ihm die 

274 Wild, lothar Franz, S. 155.
275 18. Februar 1694; 15. Februar 1713; 16. Dezember 1717, abschriften: B – B 21, 

30i, S. 23–26, aeB – rep. i a 18.
276 24. april 1694: aeB – rep. i u 706.
277 22. mai 1694: aeB – rep. i u 708.
278 1695: B – a 45 l. 312 nr. 90.
279 22. Januar 1695, orig.: aeB rep. i a 428 prod. 22.
280 25. Februar 1694: B – hStB GehK 1676 prod. 32.
281 5. Februar 1696: aeB – rep. i a 46.
282 28. Juni 1700: B – B 26c, 130ii.
283 31. Januar 1701: B – a 45 l. 312 nr. 96.
284 1. märz 1701: B – B 26c, 130ii.
285 24. Juli 1704: B – a 45 l. 312 nr. 103; 10. Februar 1710: B – a 45 l. 312 nr. 113.
286 16. august 1710, orig.: aeB – rep. i a 428 prod. 14.
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vereinigung der Spitäler im hochstift Bamberg, um aus einem gemeinsamen 
Fond ein funktionstüchtiges hospital zu unterhalten.287

lothar Franz lässt seinen erstem ad-limina-Besuch erst mit zwölfjähriger 
verspätung 1708 durch seinen neffen, den Würzburger Dompropst Johann 
philipp Franz von Schönborn, absolvieren,288 Suppliken um Fristverlängerung 
liegen nicht vor.289 Dieser soll in rom auch versuchen, die Streitpunkte zwischen 
dem Kaiserhof und der Kurie auszuräumen. er wird begleitet von seinem 
Bruder Franz Georg und Dr. Gottfried Bessel. Franz Georg von Schönborn 
überreicht für seinen erkrankten Bruder am 7. Juli die relatio status bei der 
Konzilskongregation.290 Die vorarbeiten dafür lieferte Weihbischof Johann 
Werner Schnatz.291 erneut wird die Bamberger Bitte um ausdehnung des 
Kunigundenfestes auf die universalkirche vorgebracht. Kaiser leopold i. 
unterstützt dieses Begehren gegenüber dem papst.292 als messformular und 
als text für das officium soll die für Bamberg am 2. oktober 1683 geneh-
migte Form verwendet werden. Später erstattet Johann philipp Franz einen 
Bericht über die Durchführung des ad-limina-Besuches.293 als erfolg kann 
die ausstellung des päpstlichen Konsenses für die Bamberger Koadjutorwahl 
Friedrich Karl von Schönborns gewertet werden.

lothar Franz richtet an papst innozenz xiii. zu seinem pontifikatsantritt 
ein Glückwunsch- und oboedienzschreiben.294 auch papst Benedikt xiii. 
sendet er zu dessen pontifikatsantritt ein solches Schreiben.295

lothar Franz ist wie seine vorgänger bemüht, die exemtion Bambergs 
zu betonen und die Kontakte mit der Kurie unter umgehung des Kölner 
nuntius zu gestalten. Der römische agent Joseph melchiori informiert ihn, 
dass es kein präjudiz darstelle, wenn der Kölner nuntius an ihn die päpst-
lichen Briefe übersandt habe.296 Bamberg lehnt die Jurisdiktion des Kölner 

287 20. Juli 1711, abschrift: B – B 21, 30ii, S. 530–536. vgl. looshorn 6, S. 637 f.
288 Supplik und prokura 18. april 1708: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.38, 3.39 

S. 437–439.
289 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 58–62.
290 Konzept: aeB – rep. i a 19 prod. 6–8; Bauer, ad-limina-Berichte, 2.9 S. 163–

183.
291 Bauer, ad-limina-Berichte, 3.37 S. 434–437.
292 10. September 1696: B – hStB GehK 1675 prod. 1.
293 11. august 1708: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.43 S. 442–444.
294 2. Juli 1721: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 395 S. 257.
295 11. Juli 1724: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 400 S. 258.
296 20. märz 1694: aeB – rep. i a 8 prod. 1.
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nuntius ab.297 nach dem tode melchioris ernennt lothar Franz Dr. iur. utr. 
Johann Franz Bessel, den jüngsten Bruder des abtes Gottfried Bessel von 
Göttweig, zu dessen nachfolger.298

im laufe des Spanischen erbfolgekriegs versucht lothar Franz, zwischen 
Kaiser und papst zu vermitteln, und lässt clemens xi. eine ausführliche la-
gebeurteilung übermitteln.299 Der römische agent Franz rudolph Degen300 
regt bei lothar Franz an, die vom Kölner nuntius erhaltene Bulle über das 
Jubiläum mit dem vermerk zurückzuschicken, sie sei schon aus rom durch 
den agenten übersandt worden, um so der angemaßten autorität der nun-
tiatur zu widerstehen.301 außerdem informiert er über die geplante exkom-
munikation des Kaisers, weil er die Festung comacchio nicht herausgebe.302 
in seiner antwort betont lothar Franz, dass er sich gegen die unterwerfung 
unter die Jurisdiktion der nuntiatur wehren wolle. Später kann Degen aus 
rom berichten, das vorgehen des nuntius sei eigenmächtig erfolgt.303 lothar 
Franz verhindert Bemühungen der Kölner nuntiatur, sich direkt mit mainz 
oder Bamberg in verbindung zu setzen. er übernimmt die argumentation 
von Weihbischof Schnatz, dass weder das hohe Ertz- [mainz] noch allhiesiges 
Hochstift [Bamberg] intra fines suae legationis sich befindet, sondern beyde ab 
omni nuntiatura exempt und immediate sanctae sedis Apostolicae filiae seint 
(1717).304 lothar Franz verkündigt dann doch die ausdehnung des Jubeljahrs 
1725 Benedikts xiii. auf Bamberg.305

zum Jahresanfang 1725 erinnert der agent den Fürstbischof, dass der 
papst während der Fastenzeit für den 15. april wegen des Jubeljahres eine 
römische provinzialsynode einberufen wolle.306 zur teilnahme werden neben 

297 lF an melchiori 29. September 1697: B – hStB GehK 664 nr. 20.
298 1. Juli 1718: B – hStB GehK 1791 prod. 192.
299 15. Januar 1709: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 361 S. 252. Druck: alfred 

Schröcker, lothar Franz von Schönborn an den papst (15. Januar 1709), in: 
BhvB 109 (1973), S. 271–284, hier, S. 271–277. – pastor, Geschichte der päpste 
15, S. 27–52.

300 ernennung als nachfolger von Dr. Johann Franz Bessel, dem er bereits vier Jahre 
zur Seite stand, 13. Juni 1724: B – hStB GehK 1792, Bl. 275 f. – 1717–1728 Kano-
niker bei St. Gangolf in Bamberg: Wachter, nr. 1437 S. 77.

301 2. September 1724: B – hStB GehK 666 nr. 48.
302 pastor, Geschichte der päpste 15, S. 413 f., 501 f.
303 4. november 1724: B – hStB GehK 666 nr. 53.
304 zitiert nach Weber, privilegien, S. 635.
305 14. märz 1726: B – B 26c, 130ii.
306 20. Januar 1725: B – hStB GehK 1681.
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den römischen Suffraganen alle exemten Bischöfe geladen. Weil Bamberg in 
der einladung zur mainzer Kirchenprovinz gerechnet werde, solle man aber 
dagegen protestieren. lothar Franz bittet um eine Dispens, nicht nach rom 
reisen zu müssen.307 mehrere Bamberger Gutachten hatten sich entschieden 
gegen eine persönliche teilnahme ausgesprochen.308 als ein Grund wird 
genannt, die protestanten nicht zu verärgern. Kaiser Karl vi. gibt lothar 
Franz sein einverständnis, nicht selbst teilzunehmen, doch bittet er ihn, im 
interesse der vertretung der reichskirche einen Weihbischof nach rom zu 
entsenden.309 Schließlich entschuldigt sich lothar Franz und bevollmächtigt 
seinen agenten Degen zur teilnahme.310 Die Synode tagt vom 15. april bis 
zum 11. mai 1725 und erlässt zahlreiche reformbestimmungen über predigt, 
Katechese, jährliche Diözesanvisitationen, priesteramtskandidaten und die 
verteilung von pfründen.311

Die zeitweiligen Differenzen im verhältnis von lothar Franz zu rom 
liegen nicht im Bereich der Glaubenslehre, sondern im System der adeligen 
reichskirche. Dabei geht es um die freie Wahl bei der Besetzung der Bi-
schofsstühle, die errichtung von Wahlkapitulationen, die direkte Wendung 
nach rom ohne die zwischeninstanz des Kölner nuntius und die abwehr 
vermeintlich unberechtigter päpstlicher Jurisdiktionsansprüche.312 nach dem 
urteil von Schröcker steht lothar Franz in der tradition des praktischen 
episkopalismus, der im reich älter war als der theoretische.313 Die sich 
anbahnende verbindung des episkopalismus mit dem Jansenismus spielt 
für ihn keine rolle. nach anfänglichem zögern lässt er die päpstliche Bulle 
Unigenitus314 vom 8. September 1713 mit der verurteilung des Jansenismus 
in seinen beiden Diözesen verkünden. Kardinal henri ponsde thiard de 
Bissy teilt er auf anfrage mit, dass er diese Bulle tanquam infallibilis Eccle-

307 23. märz 1725: aeB – rep. i a 8 prod. 2.
308 Briefwechsel lF mit FK: W – Schönborn a, Korra lF gebKorr 67 prod. 18, 40, 

87.
309 24. märz 1725: B – hStB GehK 1681.
310 4. april 1725: aeB – rep. i a 8 prod. 2; B – hStB GehK 1681.
311 B – hStB GehK 666 nr. 60; aeB – rep. i a 8 prod. 2. vgl. pastor, Geschichte 

der päpste 15, S. 507 f.
312 Schröcker, religionspolitik, S. 206–208.
313 Schröcker, religionspolitik, S. 211 f.
314 pastor, Geschichte der päpste 15, S. 159–164.
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siae doctrinam & unice salvificantis fidei dogma publiziert habe und keinen 
Widerspruch dagegen dulde.315

als lothar Franz von der absicht papst clemens’ xi. erfährt, für die 
Basilika San Giovanni in laterano zwölf prophetenbilder von zwölf italie-
nischen Künstlern malen zu lassen, stellt er Benedetto luti (1666–1724) für 
diesen auftrag frei und übernimmt die Gesamtkosten für das projekt.316 er 
freut sich, dass sie zum Schmuck der Basilika verwendet werden.317

lothar Franz beantwortet den vorschlag papst Benedikts xiii., zuvor 
erzbischof von Benevent (1686–1724),318 die alten Beziehungen zwischen den 
Bistümern Bamberg und Benevent zu erneuern.319 Benedikt xiii. dankt ihm 
für seine hilfe für den Wiederaufbau der Domkirche in Benevent mit dem 
Grab des hl. Bartholomäus, die der papst auf seine Kosten errichtet hatte.320 
lothar Franz plant, zur Stützung seiner position beim heiligen Stuhl in 
Benevent Benefizien zu stiften.321

Die Korrespondenz von lothar Franz mit der Kurie wird im Übrigen 
von hausangelegenheiten bestimmt, um Wählbarkeits- und Dispensbreven 
sowie um den erhalt von präbenden. eventuelle Kritik am papst „bezog sich 
also nicht auf eine reine Spiritualität des papstes, sondern auf das politische 
verhalten gegenüber dem hause Schönborn, verbunden mit konfessionellen 
Gesichtspunkten, die den Stempel des hauses Schönborn trugen.“322

315 14. märz 1718: Témoignage de l’eglise universelle en faveur de la bulle Unigenitus, 
Brüssel 1718, S. 600–602, ein exemplar: BSB J.can.p.1000. – pastor, Geschichte 
der päpste 15, S. 211.

316 W – SaW, Korra lF ungebKorr 545. vgl. von Freeden, Kurfürst lothar Franz, 
S. 29.

317 20. Juli 1718: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 387 S. 256.
318 pastor, Geschichte der päpste 15, S. 511–514.
319 27. Juli 1728: aSv – lett. princ. 226, Bl. 274 f.; angabe nach Bauer, vatikanische 

Quellen, nr. 413 S. 260.
320 4. September 1728: B – a 23 l. 27 nr. 248.
321 B – hStB GehK 666 nr. 112.
322 Schröcker, religionspolitik, S. 216.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 63

Weitere kirchliche angelegenheiten

Die weiteren kirchlichen angelegenheiten sind in den vikariatsproto-
kollen323 sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei324 enthalten. 
nach seiner Wahl ernennt lothar Franz Dr. Johann ernst Schuberth zum 
Generalvikar.325 Der Domkapitular Johann Franz Karl von ostein wird als 
präsident der Geistlichen ratsstube präsentiert.326

Die Wahlkapitulation enthält die Bestimmung, in den ersten zehn Jahren 
nach der Bischofswahl keinen Weihbischof anzunehmen. nach deren ablauf 
lässt lothar Franz dem Domkapitel seine absicht mitteilen, wegen seiner 
häufigen abwesenheit und der daraus resultierenden Schwierigkeiten, die 
pontifikalhandlungen vorzunehmen, Dr. theol. Johann Werner Schnatz als 
Weihbischof anzunehmen.327 Bereits zuvor hatte er den papst um die Be-
stätigung dessen ernennung zum Weihbischof gebeten.328 Das Domkapitel 
ist einverstanden, da seit der annahme der Wahlkapitulation bereits zwölf 
Jahre verflossen seien. zunächst will die Kurie den Kölner nuntius mit der 
Durchführung des vorgeschriebenen informativprozesses betrauen, doch 
wird die angelegenheit im Bamberger Sinne geregelt.329 clemens xi. ernennt 
Dr. Schnatz zum Bischof von Drago und Weihbischof für Bamberg.330 Der 
römische agent übersendet die päpstliche Konfirmation, die Fakultäten und 
die erlaubnis zur Bischofsweihe.331 lothar Franz erteilt Schnatz in mainz 
unter assistenz des mainzer Weihbischofs und des abtes von Johannisberg 
am 21. Dezember 1705 die Bischofsweihe.332

nach dem tode von Generalvikar Schuberth betraut lothar Franz 
Weihbischof Schnatz auch mit diesem amt.333 um seine Stellung entsteht 

323 1693–1729: aeB – rep. i 765–800.
324 B – hStB GehK 1675, 1677–1682.
325 6. Februar 1694: aeB – rep. i 766, Bl. 74 f.; anzeige an das Domkapitel 4. märz: 

B – B 86, 47, S. 342.
326 5. märz 1694: aeB – rep. i 766, Bl. 73 f.; B – hStB GehK 1744, Bl. 6–9.
327 24. oktober 1705: B – B 86, 51, Bl. 288 f.
328 10. mai 1705: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 333 S. 248. – Jung, Die Bamber-

ger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 96.
329 B – hStB GehK 664 nr. 103.
330 20. november 1705: aeB – rep. i u 733.
331 28. november 1705: B – hStB GehK 664 nr. 130.
332 B – hStB GehK 664 nr. 136.
333 verpflichtungserklärung gegenüber dem Domkapitel 4. märz 1706: B – B 86, 51, 

Bl. 228.
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Streit mit dem Domkapitel, das den vorrang vor ihm beansprucht. auch 
um den vorsitz im Geistlichen rat kommt es nach seiner ernennung zum 
Generalvikar zu einer auseinandersetzung zwischen Schnatz und dem rats-
präsidenten Johann Franz Karl von ostein.334 Dieser wendet sich deshalb 
an den Fürstbischof,335 kann aber bald mitteilen, dass der Weihbischof ihm 
allen respekt erwiesen habe.336 Das Kapitel besteht auf der anerkennung 
der geistlichen Gerichtsbarkeit des Domdechanten in erster instanz, außer 
bei angelegenheiten geistlicher lehen und bischöflichen reservatfällen, als 
vicarius in spiritualibus.337 Später bittet es lothar Franz erneut um den vorrang 
des aus dem Kapitel kommenden ratspräsidenten vor dem Weihbischof,338 
was dieser zugesteht.339 1718 wird der vikariatspräsident Franz Georg Faust 
von Stromberg zum präsidenten des Geistlichen rates ernannt.340 nach dem 
tode von Weihbischof Schnatz am 25. Juli 1723 bleibt die Diözese bis 1734 
erneut ohne Weihbischof.341

in abwesenheit des Fürstbischofs erteilen die niederen Weihen zunächst 
meistens die äbte Gallus Knauer von langheim und christoph ernst von 
Guttenberg von michelsberg. Die höheren Weihen spendet häufig der 
Würzburger Weihbischof Stephan Weinberger, wozu sich die Kandidaten 
nach Würzburg begeben müssen.342 Der mainzer Weihbischof Dr. matthias 
Starck spendet im november 1698 in Bamberg über 30 000 mal die Firmung, 
weil in der Diözese seit sieben Jahren nicht mehr gefirmt worden war,343 im 
anschluss in Kronach.344

Der priestermangel während des Dreißigjährigen Krieges und der Folge-
jahre ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts überwunden. Das Generalvikariat 
teilt lothar Franz mit, dass am 17. September 1704 das examen ordinandorum 

334 2. märz 1706: B – B 86, 51, Bl. 322’ f.; Bericht des Kanzlers Karg: B – hStB GehK 
918 prod. 15. – Jung, Die Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 103.

335 9. märz 1706: B – hStB GehK 1675 prod. 65.
336 Bericht des Kanzlers Karg, 14. mai 1706: B – hStB GehK 918 prod. 35.
337 eidformular aeB – rep. i a 28.
338 B – B 86, 51, Bl. 435’.
339 20. april 1707: aeB – rep. i a 28 und a 32.
340 14. august 1718: B – a 37 l. 32 nr. 66.
341 aeB – rep. i 77, Bl. 1.
342 aeB – rep. i 75.
343 looshorn 6, S. 609.
344 StBB hv.msc.417, Bl. 61.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 65

stattfinden werde, doch sollen keine tituli mensae erteilt werden, weil zur 
zeit genügend priester vorhanden seien.345

Die vornahme von außerordentlichen pontifikalhandlungen konzentriert 
lothar Franz auf für das haus österreich und seine eigene Familie bedeu-
tende akte. am 1. mai 1707 nimmt er im Bamberger Dom die Konversion 
elisabeth christines von Braunschweig-lüneburg, der Braut des späteren 
Kaiser Karls vi., vor.346 Darüber berichtet er papst clemens xi.,347 der ihm 
dafür ausdrücklich dankt.348 auch im zusammenhang mit der Konversion 
ihres Großvaters herzog anton ulrich wendet sich der papst an lothar 
Franz.349 1714 erteilt lothar Franz seinem vertrauten Gottfried Bessel, der 
zum abt des Benediktinerstifts Göttweig gewählt worden war, die Weihe 
(8. Juli).350 am 2. Januar 1708 erteilt lothar Franz seinem neffen Damian 
hugo von Schönborn als Bischof von Speyer in der Bamberger Jesuitenkir-
che die Bischofsweihe.351 Seinen neffen Johann philipp Franz weiht er am 
10. november 1720 unter assistenz des Würzburger Weihbischofs Johannes 
Bernhard mayer und des mainzer Weihbischofs Jakob Senfft in Würzburg 

345 5. august 1704: B – hStB GehK 1675 prod. 45.
346 B – B 21, 30ii, S. 470–480. – Außführlicher und wahrhaffter Bericht, Dessen was 

bey Ankunfft und Anwesenheit in Bamberg, Der durchlauchtigsten Prinzessin Eli-
sabethae Christinae, Hertzogin von Braunschweig und Luneburg, Wegen Dero in 
dem Kayserlichen Hohen Domb-Stifft zu Bamberg offentlich-abgelegter Bekantnis 
Roemischer Catholischen Glaubens vorgangen, Bamberg 1707 (vD18 14397722-
005); abdruck: ludewig, Scriptores 1, Sp. 1082–1105; martin ludwig, Tröstlicher 
Freuden-Schall …, Bamberg 1707, ein exemplar: BSB 4 Bavar. 3109 Beibd. 26; 
vD18 14484455-001; paul oesterreicher, urkundliche nachrichten von dem 
uebertritte der prinzessin, elisabetha christina, und der herzoges, anton ulrich 
… zur katholischen religion in Bamberg (Denkwürdigkeiten der fränkischen Ge-
schichte 4, anhang), Bamberg 1834; Wilhelm hoeck, anton ulrich und elisabeth 
christine von Braunschweig-lüneburg-Wolfenbüttel. eine durch archivalische 
Dokumentation begründete Darstellung ihres Übertritts zur römischen Kirche, 
Wolfenbüttel 1845; looshorn 6, S. 626 f.; christ, Fürst, Dynastie, territorium, 
S. 374 f. und 378 f.

347 5. mai 1707: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 349 S. 250 f.
348 2. Juli 1707: B – a 45 l. 312 nr. 108.
349 8. Februar 1710: B – a 45 l. 312 nr. 114.
350 Friedhelm Jürgensmeier, Dr. Gottfried Bessel im Dienste der reichsgrafen von 

Schönborn, in: reichert, Gottfried Bessel, S. 25–52, hier, S. 49–52; zum abbatiat: 
Friedhelm Jürgensmeier, abt Gottfried Bessel, in: reichert, Gottfried Bessel, 
S. 53–74.

351 looshorn 6, S. 625.
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zum Bischof.352 am 20. Juni 1728 spendet er in der mainzer hofkirche 
St. Gangolph seinem neffen Friedrich Karl die Bischofsweihe auf das titu-
larbistum arcadiopolis.353

lothar Franz bezieht im ritenstreit, der wegen der Duldung heidnischer 
ahnenverehrung durch Jesuitenmissionare in china ausgebrochen war, positi-
on zugunsten der Jesuiten.354 er interessiert sich für die katholischen missionen 
in norddeutschland. So erteilt er agostino Steffani,355 den der papst 1706 zum 
Bischof von Spiga und 1708 zum apostolischen vikar für norddeutschland 
ernannt hatte, am 2. Januar 1707 in Bamberg die Bischofsweihe.356

Weihbischof Schnatz legt dem Fürstbischof im april 1706 eine ordnung 
vor, nach der künftig alle pfarrer und Seelsorger jährlich mindestens einmal an 
drei- oder viertägigen exerzitien teilzunehmen haben.357 auch will er in der 
Fronleichnamsoktav mit einer Generalvisitation auf dem land beginnen und 
dies mit den nötigen Firmungen und altarkonsekrationen verbinden. lothar 
Franz erklärt seine einwilligung358 und gratuliert ihm darauf zur Durchführung 
der Generalvisitation, bei der er über 9000 personen gefirmt und zahlreiche 
altäre, Glocken und Kirchen konsekriert habe.359 Weil dabei missbräuche 
bei der Sakramentenspendung in der Diözese festgestellt wurden, die auch 
aus den Berichten der jährlichen localvisitationen durch die landdechanten 
hervorgehen, erlässt der Fürstbischof 1708 umfangreiche reformvorschriften.360 

352 Festschrift: Regale sacerdotium, genus electum, gens sancta, Würzburg [1720] (Je-
suitenkolleg Würzburg; ein exemplar StBB rB.carm.sol.f.7/15; vD18 12155217-
001); Gropp, collectio 2, S. 665; nikolaus reininger, Die Weihbischöfe von 
Würzburg, in: ahvu 18 (1865), S. 1–428, hier S. 266.

353 Festschrift: B – B 84, 23.
354 Johannes Beckmann, ritenstreit, in: lthK 82 (1963), Sp. 1322–1324; thompson, 

lothar Franz, S. 169.
355 Sabine Wehking, Steffani, agostino, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-

lexikon 10 (1995), Sp. 1263–1265; claudia Kaufold, ein musiker als Diplomat. 
abbé agostino Steffani in hannoverschen Diensten (1688–1703) (veröffentlichun-
gen des instituts für historische landesforschung der universität Göttingen 36), 
Bielefeld 1997.

356 Briefwechsel: W – SaW, Korra lF ungebKorr 650. Festschrift: Anathema epi-
scopali dignitate, & gloria insigne, Bamberg [1707] (Jesuitenkolleg Bamberg; ein 
exemplar: StBB rB.carm.sol.f.5/15; vD18 12072087-001).

357 9. april 1706: B – hStB GehK 1675 prod. 67.
358 13. april 1706: B – hStB GehK 1675 prod. 67.
359 24. Juli 1706: B – hStB GehK 1675 prod. 73.
360 nachtrag in der Relatio de monasteriis, parochiis aliisque bonis ecclesiasticis von 

1629: aeB – rep. i 344a. – max lingg, Kultur-Geschichte der Diözese und erz-



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 67

Die Kirchenordnung enthält detaillierte Bestimmungen über die Durchführung 
der Gottesdienste und die Form der Sakramentenspendung einschließlich 
einer Gebührenordnung. auch die Feier von Kirchweihen und Wallfahrten 
wird geregelt. nach dem amt an Sonn- und Feiertagen muss eine predigt 
gehalten werden, das Glaubenswissen soll durch die christenlehre an den 
Sonntagnachmittagen vertieft werden. Bestimmungen über Bruderschaften 
schließen sich an. Das tridentinische verbot der heimlichen oder Winkelehen 
wird eingeschärft. außerdem erlässt lothar Franz ein Kinderlehrmandat, 
mit dem er wegen zu geringer Glaubenskenntnisse den Besuch der chris-
tenlehre einschärft und eine prüfung über Glaubensangelegenheiten vor der 
eheschließung vorschreibt.361 Das gesellige treiben in den rockenstuben wird 
verboten. Seit 1705 wird in Bamberg der Christ-Katholische Catechismus für 
das Kayserliche Hoch-Stifft Bamberg des Jesuitenpaters matthias hönicke 
verwendet.362 1709 schärfen die Statthalter der weltlichen regierung wegen 
anhaltender Klagen der landgeistlichen über den schlechten Besuch der 
christenlehre das Gebot des regelmäßigen Besuches durch die Kinder ein 
und halten die Beamten zur Durchsetzung an.363 lothar Franz erlässt eine 
ordnung zum würdigen empfang des Firmsakraments nach ausreichender 
vorbereitung und beauftragt die pfarrer mit der registerführung.364 er verbietet 
den Klerikern in einem reformdekret, an weltlichen Feiern bei hochzeiten, 
Kindstaufen und ähnlichen anlässen teilzunehmen.365

1711 gewährt lothar Franz nach rücksprache mit der Konzilskongrega-
tion, obwohl er dies auch aus eigener machtvollkommenheit hätte erfüllen 
können, auf Bitten der Domvikare eine reduzierung der anzahl der im 
Dom zu lesenden Stiftungsmessen.366 mit der Überwachung betraut er den 
Weihbischof.

diözese Bamberg seit Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts auf Grund der pfarr-
visitations-Berichte 1: Das siebenzehnte Jahrhundert, Kempten 1900 (teildruck 
mit vergleich zur Situation 1611: S. 72–119).

361 24. Januar 1708: entwurf aeB – rep. i a 458. Weber, christenlehr-unterricht, 
S. 102 f.

362 Stephan renczes, Der Katechismus des Bamberger Jesuiten matthias hönicke, in: 
Ka 300 Jahre Jesuitenkirche, nr. 6 S. 40–42.

363 11. Dezember 1709: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 22. – Weber, christenlehr-unter-
richt, S. 103 f.

364 Druck: B – hStB GehK 1675 prod. 73.
365 9. Februar 1715: B – B 86, 53, Bl. 282’ f.
366 7. Juli 1711: B – a 115 l. 43 nr. 233.
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auf anordnung des Fürstbischofs setzt der Geistliche rat 1714 eine 
vierzehntägige andacht an, mit der die Gläubigen zur Buße geführt werden 
sollen, um eine seuchenartige erkrankung abzuwehren.367

Das privileg für den lukrativen Druck des Bamberger missales verleiht 
lothar Franz dem Frankfurter verleger Johannes melchior Bencard, der sich 
dafür bedankt.368 Das bisher gebräuchliche rituale „romano-Bambergense“ 
wird 1723/24 durch eine vom Seminardirektor Dr. Johann Sartorius vorge-
nommene neubearbeitung ersetzt.369 Das rituale ist in vier teile gegliedert: 
Sacramentale, Benedictionale, processionale und instructionale; im letzteren 
teil finden Synodalstatuten und verkündigung in predigt und Katechese 
aufnahme.370 Die ausgabe erscheint auf Befehl des Bischofs ohne päpstli-
che approbation. Grundlage bildet das rituale romanum, doch lassen sich 
zahlreiche Bamberger Sonderformen nachweisen. es enthält eine vollständige 
predigtlehre.

1725 führt lothar Franz in Bamberg zur Förderung der ernte das maigebet 
ein; dies bedeutet die abendliche abhaltung einer eucharistischen andacht 
mit Segen und Gebet der litanei der fünf süßen namen Jesu, seiner mutter 
oder aller heiligen während des ganzen monats in allen pfarrkirchen, in den 
Städten täglich, sonst dreimal wöchentlich.371

am 27. april 1726 bestätigt lothar Franz auf Bitte des michelsberger 
abtes anselm die Schutzengelbruderschaft in der dortigen Kirche.372

Während des pontifikates von lothar Franz werden folgende pfarreien 
wiedererrichtet: 1698 Kirchschletten, zuletzt Filiale von Scheßlitz;373 1701 
Steinberg, ursprünglich Filiale von possek im landkapitel Kronach, Kirchen-

367 5. Januar 1714, Druck: aeB – rep. i a 458.
368 15. märz 1695: B – B 23, 93, Bl. 4–14.
369 Schonath, Drucke, S. 399–401, nachweis c 7, S. 414; reifenberg, lothar Franz, 

S. 421–438.
370 hermann reifenberg, theorie und praxis der predigt nach dem Schönborn-ri-

tuale von 1671. untersuchung zur kirchlichen verkündigung in den Bistümern 
mainz, Worms, Würzburg und Bamberg, in: Gerlich, Geschichtliche landes-
kunde, S. 51–65, hier S. 63.

371 26. april 1725, Druck: Die einführung der sogenannten maigebete in der erzdi-
öcese Bamberg, in: Wöchentlicher anzeiger für die katholische Geistlichkeit 11/38 
(1842), Sp. 300 f.

372 Konzept: B – hStB GehK 1681 prod. 79. Scharrer, laienbruderschaften, S. 132.
373 25. September 1698: Jäck, Jahrbücher, S. 387. – Guttenberg/Wendehorst, 

Bamberg 2, S. 153.
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patronat beim ordinarius;374 1702 herrnsdorf, zuvor Filiale von Schlüsselau;375 
1710 Kemmern, ursprünglich Filiale von hallstadt im landkapitel Scheßlitz, 
Kirchenpatronat beim ordinarius;376 1717 Drügendorf, ursprünglich eigene 
pfarrei, seit der mitte des 16. Jahrhunderts von der pfarrei eggolsheim ver-
sehen, im landkapitel eggolsheim, Kirchenpatronat beim ordinarius;377 1720 
Schlosskaplanei Wallenfels,378 ursprünglich pfarrei Steinwiesen.

Klosterwesen

Während des pontifikats von lothar Franz eskaliert der Konflikt mit dem 
michelsberger abt christoph ernst von Guttenberg. Dieser besitzt mit einer 
Dispens des Wiener nuntius die propstei zella bei Fulda,379 trotzdem lässt 
lothar Franz den abt deshalb suspendieren. michelsberg beschwert sich 
dagegen beim reichshofrat und beim reichskammergericht.380 Beide parteien 
wenden sich nach rom, für sieben Jahre kommt abt christoph ernst nicht 
mehr auf den michelsberg. endlich erkennt der abt den Fürstbischof von 
Bamberg als seinen herren in spiritualibus et temporalibus an.381 Die tempo-
ralien stehen dem Fürstbischof aber ausschließlich in seiner eigenschaft als 
landesherr zu. nach dessen tod benediziert lothar Franz am 21. november 
1724 den unehelichen Sohn des ihm eng verbundenen Domkapitulars philipp 
ludwig von Stromberg, anselm Geisendorfer,382 dessen Wahl er durchgesetzt 
hatte, zum abt von michelsberg.383

374 B – B 49, 292. – Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 222.
375 Jäck, Jahrbücher, S. 394. – Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 99.
376 aeB – pfa 274 prod. 1; B – B 49, 292. – Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, 

S. 90.
377 25. Dezember 1717: aeB – pfa 140 prod. 7; B – B 49, 292. – Guttenberg/Wen-

dehorst, Bamberg 2, S. 122.
378 Jäck, Jahrbücher, S. 407. – Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 215.
379 lahner, michelsberg, S. 318–321.
380 erwähnt 1702: B – hStB GehK 917 prod. 17.
381 20. april 1708: B – a 85 l. 343 nr. 1422. – looshorn 6, S. 629 f.
382 zur Biographie: pfeil, chorgestühle, S. 62–76.
383 Festschrift: Apparitio mystica pupillae oculi, Bamberg [1724] (ein exemplar: StBB 

rB.carm.sol.f.40/17; vD18 12159107-001). – marigold, ehren-Gesang, S. 379–
382.
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lothar Franz belehnt die Banzer äbte eucharius Weiner384 und Benedikt 
lurz mit den regalien und temporalien.385 Das hochstift Bamberg schließt 
verträge mit Kloster Banz über die holzrechte im lichtenfelser Forst und 
vom Kloster geliehenes Kapital von 7400 fl., das mit 1000 reichstalern abge-
löst wird.386 Der Fürstbischof belehnt 1695 die äbte carolus Kögl und 1700 
Joscio hamberger von niederaltaich mit den regalien.387

am 10. märz 1728 investiert der Statthalter Franz Konrad Graf von 
Stadion in vertretung martin Wolff als abt von langheim, die Belehnung 
erfolgt am 5. Juni.388

lothar Franz ernennt abt otto Kraft von prüfening zum verwalter von 
Kloster Weißenohe und setzt den dortigen mönch Johannes Gualbertus 
Forster als abt ein (20. September 1695),389 dem er später die abtsweihe 
erteilt (1. mai 1700).390

lothar Franz fördert die Jesuiten. mit zustimmung des Domkapitels er-
laubt er ihnen entgegen den Bestimmungen der Wahlkapitulation weiterhin 
den Weinausschank.391 am 23. märz 1696 legt er den Grundstein für den 
neubau des Jesuitenkollegs Bamberg.392 auch stiftet er altäre393 und die 
Kanzel für die Jesuitenkirche.

lothar Franz unterstützt die Bemühungen, die zur Bildung einer fränki-
schen Kapuziner-provinz führen.394 Deshalb schlägt er dem papst vor, die 

384 19. mai 1694: B – B 21, 30i, S. 127–132. – zur person Wendehorst, Banz, S. 179 f.
385 19. Februar 1721: B – B 21, 30ii, S. 587–595. – Wendehorst, Banz, S. 182.
386 28. Januar 1695: B – a 85 l. 343 nr. 1454; 19. november 1697: B – B 21, 30ii, 

S. 344–346. – looshorn 6, S. 578 f.; Wendehorst, Banz, S. 100.
387 B – hStB lehenhof nr. 901, 902. – 1695: placidus haiden, Des Klosters Niederal-

taich kurtze Chronick … Tausend-Jähriges Jubel-Fest des Closters Niederaltaich 
S. Benedicti-Ordens … 1731 …, regensburg 1732 (vD18 10193294-009), S. 193; 
19. oktober 1700: Druck: ebenda, S. 79–81.

388 B – B 21, 30ii, S. 595–605.
389 Jäck, Jahrbücher, S. 383; hans räbel, Das ehemalige Benediktiner-adelsstift 

Weißenohe in der zeit vom landshuter erbfolgekrieg bis zur Wiedererrichtung 
(1504–1699) nebst einem anhang über die vorgeschichte des Klosters (BhvB 66), 
Bamberg 1908, S. 396 f.

390 Jäck, Jahrbücher, S. 390.
391 19. Juli 1694: B – B 86, 47, S. 397; 19. Juli 1695: B – B 86, 48, Bl. 34.
392 looshorn 6, S. 607; mayer, Bamberg als Kunststadt, S. 306 f.; Breuer/Gutbier, 

Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 48–170 (mit Quellennachweisen auch zur 
Baugeschichte).

393 31. august 1700: B – hStB GehK 1302 prod. 85.
394 Schröcker, religionspolitik, S. 219.
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Kapuziner in Franken von der bayerischen provinz zu lösen.395 er lässt, weit-
gehend auf seine Kosten, die Kapuzinerklöster höchstadt (1701–1713)396 und 
Gößweinstein (1723)397 errichten.398 im Jahr 1717 kann der erziehungsorden 
der englischen Fräulein ein institut in Bamberg gründen, dessen Kirche 1727 
benediziert wurde.399

lothar Franz erteilt den äbten der außerhalb des hochstifts liegenden 
Klöster die Belehnung: otto Kraft von prüfening;400 abt Franz von peters-
hausen als abt von Stein am rhein, vorgenommen durch den Weihbischof 
von Konstanz.401 1698 bereitet die Bamberger Statthalterei die Belehnung der 
prälaten von Schuttern und Gengenbach vor.402

persönliches

lothar Franz führt eine umfangreiche Korrespondenz nicht nur mit an-
gehörigen seiner Familie, wobei er die Briefe an Friedrich Karl überwiegend 
eigenhändig schreibt. Sie ist im heute im Staatsarchiv Würzburg verwahrten 
Schönborn-archiv Wiesentheid erhalten. Das Korrespondenzarchiv umfasst 
eine ungebundene Serie, für die ein register403 und ein repertorium404 vorhan-
den sind.405 Die gebundene Serie ist nach Korrespondenzpartnern geordnet 
und in chronologischer reihenfolge zu 70 Bänden zusammengefasst. Sie ist 
zu benützen über zwei von dem Bamberger notar Johann Baptist Stern 
angelegte Findbücher aus der mitte des 18. Jahrhunderts, die im Staatsarchiv 

395 24. april 1709: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 363 S. 252, wiederholt 4. april 
1711: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 370 S. 253.

396 Jäck, Jahrbücher, S. 403.
397 Jäck, Jahrbücher, S. 409.
398 Göb, Lebhafftes Eben-Bild (vgl. unten abschnitt literarisches, tod).
399 Jäck, Jahrbücher, S. 405; Sigmund von pölnitz, Werden und Wirken des insti-

tutes der englischen Fräulein in Bamberg 1717–1967, in: 250 Jahre institut der 
englischen Fräulein Bamberg, S. 14–25; Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere 
inselstadt 1, S. 412–465 (mit Quellennachweisen zur Baugeschichte).

400 22. mai 1694: B – B 21, 30i, S. 140–151.
401 15. Juni 1694: B – B 21, 30i, S. 152–163. – looshorn 6, S. 574.
402 10. oktober 1698: B – hStB GehK 945, Bl. 327.
403 W – SaW, rep. 20/i.
404 W – SaW, rep. 20/ii, geordnet nach Betreffen und Korrespondenten.
405 Korrespondenz mit Friedrich Karl: W – SaW, Korra lF ungebKorr 756–780. 

– zur ordnung des Schönborn-archivs vgl. Süssmann, vergemeinschaftung, 
S. 158–168.
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Würzburg als photobände bereitgehalten werden. Der erste Band umfasst 
den Schriftwechsel von lothar Franz mit seinen Brüdern und neffen,406 ein 
zweiter umfangreicherer Band ausschließlich die Korrespondenz mit Friedrich 
Karl.407 Diese beansprucht allein 29 Bände.408 eigenhändige Schreiben von 
lothar Franz sind im Korrespondenzarchiv Friedrich Karl enthalten.409 Die 
in der Geheimen Kanzlei Bamberg verwahrte privatkorrespondenz wurde 
im auftrag von Friedrich Karl von Schönborn und dann von Franz ludwig 
von erthal durch Benignus pfeufer verzeichnet und in mehreren Gruppen 
zum größten teil an die Familie nach Schloss Weißenstein in pommersfelden 
abgegeben.410 Das Staatsarchiv Bamberg verfügt über einen Korrespondenz-
bestand von lothar Franz, der in der Geheimen Kanzlei verwahrt wurde.411

Die Familienpolitik von lothar Franz ist in sein religionsverständnis 
eingebunden. „lothar Franz identifizierte sich und das haus Schönborn 
weitgehend mit den reichsstiften.“412 er äußert im zusammenhang mit den 
Bemühungen um die Bamberger Koadjutorie für Friedrich Karl gegenüber 
diesem: … cette affair laquelle j’éspère que le Bon Dieu bennira d’autant plus, 
puisque mon principal but vise sure la promotion de son honneur et le bien 
de l’évêché.413 alfred Schröcker betont die Bedeutung der Familie für das 
verständnis lothar Franzens. er leitet den erfolg des hauses Schönborn bei 
dem unternehmen, zahlreiche und wichtige positionen in der reichskirche 
zu besetzen, von dem „weitgespannte[n] Beziehungsnetz, das im Kern ein 
Geflecht gegenseitiger patronage darstellt“,414 her. patronage definiert er als 
„zielorientiertes wechselseitiges handeln, als reale zweiseitige Beziehung“.415

lothar Franz ernennt seinen Bruder melchior Friedrich von Schönborn, 
der bereits Geheimer rat und obermarschall in mainz ist, zum Bamberger 
Geheimen rat, um ihm ein einkommen von 400 fl. zu verschaffen.416 mit ihm 
kommt es zeitweilig zu Konflikten über die Führungsrolle in der Familie, die 

406 W – SaW, rep. 21/i.
407 W – SaW, rep. 21/ii.
408 Schreiben von FK an lF: W – SaW, Korra lF gebKorr 42–70.
409 W – SaW, Korra FK 13.
410 B – hStB GehK 1922, 1923.
411 mainzer oder privatakten: B – hStB GehK 1919–1921.
412 Schröcker, nepotismus, S. 125.
413 10. oktober 1708, zitat nach Schröcker, religionspolitik, S. 197.
414 Schröcker, patronage, S. 1.
415 Schröcker, patronage, S. 4.
416 6. mai 1695: W – SaW, Korra lF gebKorr 1 prod. 7.
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lothar Franz ganz selbstverständlich beansprucht.417 Kaiser leopold i. erhebt 
die Familie Schönborn in den reichsgrafenstand.418 neben der reichsstand-
schaft für die herrschaft reichelsberg419 üben die Schönborn diese auch für 
Wiesentheid aus.420 lothar Franz lehnt den reichsfürstenstand, der für den 
möglichen heiratskreis förderlich gewesen wäre, gegenüber Friedrich Karl 
im Jahr 1710 wegen der hohen Kosten für den repräsentationsaufwand ab.421

lothar Franz errichtet mit Friedrich Karl 1711 ein Fideikommiss, um das 
vermögen der Kirchenfürsten dem Gesamthaus zu erhalten und gleichzeitig 
der verfügungsgewalt der weltlichen verwandten zu entziehen.422 Damit 
legt er zwei linien des hauses mit den interessengebieten im reich und in 
österreich fest.

Das Domkapitel Bamberg schenkt lothar Franz und seiner Familie wegen 
dessen verdiensten um das hochstift – die hilfe durch seine Stellung als 
reichserzkanzler und im umgang mit Familien der reichsritterschaft – das 
rittermannlehen adelsdorf.423 Bereits am 10. april wird es gegen das würz-
burgische rittergut untereuerheim am main vertauscht.424

lothar Franz lässt 1717 die Bitte um die erhebung seines hauses in den 
reichsfürstenstand doch dem Kaiser vortragen, der sie nun aber verweigert.425 
Die nachricht von der geplanten Fürstenstandserhöhung dringt bereits 1716 
in die öffentlichkeit, verbunden mit dem zusatz, das haus Schönborn bemü-
he sich bei hessen-Kassel um die Belehnung mit den Gräflich hanauischen 
lehen.426 Die vorgänge sind als ausdruck des verlusts des einflusses der 

417 Schröcker, nepotismus, S. 112–115.
418 5. august 1701, abschrift: W – SaW, hausa i tit. vii 18.
419 verleihung 27. September 1671: W – SaW, hausa i tit. vii 18.
420 15. Januar 1706: W – SaW, hausa i tit. vii 12.
421 lF an FK 27. mai, 11. Juni 1710: W – SaW, Korra FK 13. – Schröcker, heirats-

politik, S. 202 anm. 65.
422 3. Januar 1711: W – SaW, hausa i unverzB Korr lF; abschrift: SaW, hausa i 

tit. iv 2a. – Schröcker, Sicherung, S. 96–98; Schraut, haus Schönborn, S. 194–
200.

423 10. märz 1696: B – B 21, 30ii, S. 303–306; Diskussion im Domkapitel: B – B 86, 48, 
Bl. 75’–77. – looshorn 6, S. 583 f.

424 B – B 21, 30ii, S. 306–309.
425 riedenauer, erhebung, S. 345 mit anm. 48.
426 19. Dezember 1716: Breslauische zeitung nr. 201, abschrift: W – SaW, Korra lF 

gebKorr 58 prod. 247.
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Schönborn in Wien wie einer umfassenden opposition gegen die übermäch-
tige Familie zu werten.427

nachdem lothar Franz durch testamentarische verfügung des letzten 
truchsessen von pommersfelden Friedrich ernst das amt pommersfelden 
erhalten hatte,428 gelingt ihm auch der erwerb der rittergüter aisch, Greuth 
und hallerndorf im tal der reichen ebrach. 1721 erwirbt er für 72 000 fl. von 
markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg-Kulmbach das amt liebenau-
Steppach.429 1724 wird es gegen weitere 20 000 fl. in ein rittermannlehen 
umgewandelt, wobei lothar Franz sich zur Beibehaltung des protestantischen 
religionsexerzitiums verpflichtet.430 Kaiser Karl vi. verleiht lothar Franz am 
31. Juli 1728 das Gut von Franz rákóczis, die herrschaft munkács-Szentmiklós 
in den nordostkarpaten, das einem Wert von etwa 1 million fl. entspricht. 
lothar Franz setzt seinen neffen Friedrich Karl als Fideikommisserben ein.431 
Schröcker interpretiert diese Schenkung als Gegengabe für Forderungen der 
Schönborn an den Wiener hof.432

lothar Franz begründet die Schönbornsche Gemäldesammlung; bereits 
als Domherr sammelt er, ab 1715 bietet ihm Schloss Weißenstein den pas-
senden rahmen.433 in italien sind eigene agenten, in den niederlanden 
seine Gesandten mit dem erwerb von Bildern beauftragt. Dabei schätzt er 
die zeitgenössische Kunst, besonders italienische maler. Die ausbildung 
seines hofmalers Johann Joseph Scheubel in Wien und italien finanziert 
er durch eine pension.434 auch um die einrichtung der Galerie kümmert 
er sich persönlich. 1719 erscheint in Bamberg ein von Johann rudolf Byß 

427 Flurschütz da cruz, zwischen Füchsen und Wölfen, S. 367–375. vgl. dazu un-
ten Friedrich Karl, S. 154 f.

428 Schraut, haus Schönborn, S. 186–188; Klaus rupprecht, Das aussterben der 
truchseß von pommersfelden und deren Besitzübergang an die Grafen von Schön-
born, in: Schneider/Weiss, 300 Jahre Schloss pommersfelden, S. 1–25; erwerb 
vormals würzburgischer rechte dazu: Flurschütz da cruz, zwischen Füchsen 
und Wölfen, S. 350 f.

429 rudolf endres, Der erwerb des Bayreuther amtes liebenau-Steppach durch das 
haus Schönborn 1721–1724, in: erlanger Bausteine zur fränkischen heimatfor-
schung 15 (1968), S. 21–27.

430 verzeichnis der akten: B – hStB GehK 1923, Bl. 48’.
431 Sas, latifundium, S. 410–448.
432 Schröcker, Jüdische Finanziers, S. 128.
433 hans Fischer, Kurfürst lothar Franz von Schönborn und seine Gemäldegalerie, 

in: BhvB 80 (1928), S. 103–144.
434 looshorn 6, S. 599.
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herausgegebener Katalog der pommersfelder Sammlung mit 471 nummern, 
der erste deutsche Galeriekatalog.435 1721 schließt sich Jan Joost van cossiaus 
Katalog der Gaibacher Sammlung mit 508 nummern an.436

lothar Franz macht sich immer wieder Sorgen um seine Gesundheit und 
spricht bereits 1708 von seinem möglichen tod, häufig leidet er an fiebrigen 
erkrankungen.437 1710 bringen ihn die niederlage bei der mainzer Koadju-
torie438 und Differenzen mit der Familie soweit, dass er an resignation denkt 
und von todessehnsucht befallen wird: ich bin allso wohl unglückselig, und 
wünsche offt, daß gott mich zu sich nemen mögte. er habe schon oft über-
legt, ob nicht zu beruhigung meines gemüths, und gewissens, das beste fur 
mich seye, meiner beyden stifter mich zu begeben, mich allhier [zu] setzen 
und gott zu meiner seelen künftigliches heyl, ohne mich weither in die welt 
händel zu mischen, allein zu dienen.439

Der erste Devise von lothar Franz lautet: in manibus Domini sunt sortes 
meae, nach seinem regierungsantritt in Bamberg und mainz verwendet er 
außerdem: pro Deo, Caesare et Imperio.440 Seine persönliche Frömmigkeit 
bewegt sich in traditionellen Bahnen und ist zeittypisch mit dem gesamten 
sozialen leben verbunden.441 als Quellen können die leichenpredigten her-
angezogen werden, wenn dabei auch die Gesetze der Gattung zu berücksich-
tigen sind. Der Jesuit Joseph Göb rühmt seine andacht beim hl. messopfer, 
die ihm sogar das verbot von Kirchenmusik nahelegte, welches nur aus 

435 rudolf Bys, Fürtrefflicher Gemähld- und Bilder-Schatz / So in denen Gallerie und 
zimmern des churfürstl. pommersfeldischen neu-erbauten fürtrefflichen privat-
Schloß / zufinden ist, Bamberg 1719. Die Gemäldesammlung des lothar Franz 
von Schönborn in pommersfelden, hg. und bearb. von Katharina Bott, Weimar 
1997; rezension in: BhvB 134 (1998), S. 396–403; hildegard Bauereisen-Kers-
ting, Die Gemäldegalerie in Schloss Weißenstein ob pommersfelden, in: Schnei-
der/Weiss, 300 Jahre Schloss pommersfelden, S. 241–266.

436 Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, S. 61–67; Jan Joost van cossiau, Delitiae 
imaginum, oder wohl-erlaubte Gemählde und Bilder-lust. Die Gemäldesamm-
lung des lothar Franz von Schönborn in Gaibach/unterfranken. Der Gemälde-
katalog von Jan Josst von cossiau aus dem Jahre 1721, bearb. und hg. von Katha-
rina Bott, Weimar 2000; rezension in: BhvB 138 (2002), S. 350–355.

437 Schröcker, nepotismus, S. 103.
438 Korrespondenz: W – SaW, Korra lF ungebKorr 18–20.
439 lF an FK 1. Juni 1710: W – SaW, Korra FK 13. – Schröcker, religionspolitik, 

S. 263 anm. 31.
440 24. Januar 1723: W – SaW, Korra lF gebKorr 65 prod. 25. Schröcker, Besitz 

und politik, S. 234.
441 Schröcker, religionspolitik, S. 192–199.
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rücksicht auf die übrigen anwesenden unterblieben sei.442 an Weihnachten 
liest er persönlich die vorgeschriebenen drei messen. am Gründonnerstag 
spendet er seinem hofstaat nach der Beichte die hl. Kommunion. lothar 
Franz verehrt das heilige Blut in Walldürn.443 Seine marianische Frömmig-
keit belegen die Gaben an die marianischen Kongregationen in Bamberg 
und mainz und sein rosenkranzgebet. Die Schlosskapelle pommersfelden 
weiht er der unbefleckten empfängnis.444 in den Bamberger Dom spendet 
er 1712/13 eine monstranz im Wert von 8000 fl. und einen ornat im Wert 
von 4000 fl.445 Die Kreuz-Kapelle in Gaibach stattet er mit einem altar und 
paramenten aus.446

privatfinanzen

lothar Franz ist als privatmann um die maximierung seiner einnahmen 
bemüht.447 er setzt gezielt Geld ein, um sich und seinem haus eine einfluss-
reiche Stellung in der reichskirche aufzubauen. Bereits im Jahr 1683 äußert 
er sich im Bezug auf den erwerb von präbenden gegenüber seinem Bruder 
melchior Friedrich Das Geld macht den Kauf.448

Sein wirtschaftliches Bemühen konzentriert sich ausschließlich auf die 
Steigerung der einnahmen, nicht auf eine Kontrolle der ausgaben.449 zur 
Finanzierung einer standesgemäßen lebensführung muss er Kredite auf-
nehmen. ab 1693 ist Johann Georg von nitschke für die verwaltung der 

442 Göb, Lebhafftes Eben-Bild (vgl. unten abschnitt literarisches, tod).
443 Friedhelm Jürgensmeier, lothar Franz von Schönborn (1655–1729), ein verehrer 

des heiligen Blutes von Walldürn, in: 650 Jahre Wallfahrt Walldürn, hg. von peter 
assion, Karlsruhe 1980, S. 53–68.

444 Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, S. 123–132; Johanna Dresel, Schloßkirche 
pommersfelden, pommersfelden 1999.

445 Göb, Lebhafftes Eben-Bild (vgl. unten abschnitt literarisches, tod); Bauer, ad-
limina-Berichte, S. 192 anm. 95.

446 Göb, Lebhafftes Eben-Bild (vgl. unten abschnitt literarisches, tod); hans Kar-
linger, Die Kunstdenkmäler von unterfranken und aschaffenburg 8: Bezirks-
amt Gerolzhofen (Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern), münchen 1913, 
S. 86–89.

447 Schröcker, privatfinanzen.
448 6. Februar 1683, zitat nach Schröcker, privatfinanzen, S. 193.
449 Schröcker, privatfinanzen, S. 193.
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privatfinanzen zuständig.450 auf der einnahmeseite werden die Deputate451 
aus den Bischofsämtern dabei von den einkünften aus dem Wiener taxamt 
und den Grundrenten übertroffen.452 als reichserzkanzler bezieht lothar 
Franz einkünfte von regulär 15 000 fl. jährlich aus dem Wiener taxamt, die 
er durch manipulationen noch steigert.453 trotzdem ist die Finanzlage meist 
angespannt. Kaiser Joseph i. gewährt lothar Franz ein Gnadengeschenk von 
100 000 reichstalern, um deren auszahlung sich Friedrich Karl in Wien be-
müht.454 anlässlich der Kaiserwahl Karls vi. (12. oktober 1711) kann er sich 
ein Geldgeschenk von 150 000 fl. sichern.455 insgesamt ist er um die mehrung 
des hausbesitzes bemüht.456

im Frühjahr 1724 muss lothar Franz eine hypothek von 120 000 fl. auf 
Gaibach und pommersfelden aufnehmen. Dabei hat er keine Scheu, seinen 
neffen Friedrich Karl als reichsvizekanzler aufzufordern, die kaiserliche 
Konfirmation für ein Darlehen an pfalz-Sulzbach zu hintertreiben, um selbst 
den Kredit zu günstigen Bedingungen erhalten zu können.457 Friedrich Karl 
regt bei seinem onkel eine zusammenstellung der Belastungen als Grundlage 
für eine Sanierung an, doch stößt er zunächst auf misstrauen.458 nachrichten 
über die bedrohliche Finanzlage der Schönborn dringen in die öffentlichkeit, 
so dass nach der Finanzaktion von lothar Franz bei der Frankfurter messe 
1725 alles von dem nahmen Schönborn fliehet, und uns sambt und sonders 
für banqueroute haltet.459 Das Gerücht vom bevorstehenden Bankrott des 
hauses Schönborn beeinträchtigt die Kreditfähigkeit.460 unter den Darle-
hensgebern werden die hochstifte Bamberg und Speyer mit ca. 200 000 fl. 

450 Schröcker, privatfinanzen, S. 196, v. a. anm. 20; Schröcker, patronage, S. 95–
97. – er ist der vater des späteren Bamberger Weihbischofs heinrich Joseph von 
nitschke.

451 1693, 1694 jeweils 7200 fl. für Bamberg, ausgezahlt an vier terminen, B – a 231i, 
1919i, Bl. 297; 1920, Bl. 297.

452 Schröcker, privatfinanzen, S. 196.
453 Schröcker, privatfinanzen, S. 211–216.
454 FK an lF 31. Juli 1709, 7. august 1709: W – SaW, Korra lF gebKorr 51 prod. 98, 

103.
455 Schröcker, privatfinanzen, S. 222 f.
456 Schröcker, Sicherung.
457 21. Februar 1725: W – SaW, Korra lF ungebKorr 880.
458 23. Juni 1725: W – SaW, Korra lF ungebKorr 880.
459 FK an lF 27. Juni 1725: W – SaW, Korra lF ungebKorr 880.
460 Schröcker, privatfinanzen, S. 206.
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genannt. zur hebung seiner akuten Finanznot lässt sich lothar Franz selbst 
auf alchimistische versuche ein.461

Die zentrale Quelle für die privatfinanzen bildet eine aufstellung von 
1725, die lothar Franz mit hilfe von hofrat Johann alberich Bauer von 
heppenstein462 erarbeitet. Sie umfasst seine aufwendungen für das haus 
Schönborn und soll den nachkommen die höhe seiner Schulden erklären.463 
in der ersten Fassung werden die aufwendungen für die Wahlen in Bamberg, 
mainz und Würzburg mit 160 000 fl. veranschlagt und stellen den höchsten 
Betrag dar. lothar Franz stellte außerdem seinem neffen Friedrich Karl zum 
erwerb der herrschaft Göllersdorf 130 000 fl. zur verfügung. ein Überblick 
über seine privatschulden, geordnet nach Gläubigern, ergibt eine Summe von 
802 698 fl., denen jährliche privateinkünfte von 41 116 fl. gegenüberstehen.464 
Dabei ist es schwer, einen Überblick zu gewinnen, weil der zitierte Bestand 
verschiedene, undatierte zusammenstellungen der passivposten von lothar 
Franz und namen der Gläubiger enthält, doch eine zeitliche zuordnung 
nicht möglich ist. Bei seinem tode hinterlässt lothar Franz eine hohe Schul-
denbelastung.465 Seine Gesamtschulden belaufen sich auf circa 900 000 fl.,466 
die durch die fälligen zinszahlungen bis 1733 auf 1 292 000 fl. anwachsen.467

Bauten

Bereits 1695 beruft lothar Franz eine Kommission zur neuerrichtung der 
Bamberger residenz ein.468 Die von leonhard Dientzenhofer 1695 begonnenen 
Bauarbeiten sind 1707 weitgehend abgeschlossen.469 am 4. Juni 1705 schreibt 
lothar Franz aus Gaibach an seinen obermarschall Schrottenberg, er plane 

461 Schröcker, privatfinanzen, S. 210 f.
462 Schröcker, patronage, S. 100–102.
463 erstes verzeichnis: W – SaW, Korra lF ungebKorr 881, mit endsumme von 

1 291 500 fl. ausgaben, ein weiteres verzeichnis Schönbornarchiv Wien, Fa 241 
(angabe nach Schröcker, privatfinanzen, S. 201), ergibt die endsumme von 
1 349 000 fl.

464 anlage 8. november 1725: W – SaW, Korra lF ungebKorr 880.
465 Status activus et passivus cameralis: B – B 54, 800.
466 W – SaW, Korra lF ungebKorr 881.
467 Schröcker, privatfinanzen, S. 205.
468 Karl Jung, mittheilungen über den Bau der residenz zu Bamberg, in: BhvB 45 

(1882), S. 111–157. Grundlegend: Dümler, neue residenz.
469 looshorn 6, S. 590.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 79

bei seiner rückkehr am folgenden Dienstag oder mittwoch in der neuen 
hofhaltung in Bamberg Quartier zu nehmen.470 Die geplante erbauung einer 
hofkapelle in der neuen residenz gedeiht nicht über das planungsstadium 
hinaus, nur eine kleine Kapelle neben dem Schlafraum des Fürstbischofs wird 
eingerichtet.471 Schloss Seehof wird nach plänen von Johann Dientzenhofer, 
Balthasar neumann und maximilian von Welsch vollendet.472 zwischen 1721 
und 1728 lässt lothar Franz das Jagdschloss Jägersburg bei Forchheim nach 
plänen von anselm Franz von ritter zum Groenesteyn erbauen.473

er kümmert sich um das Bauwesen im gesamten hochstift. 1696 erlässt 
er ein Baudekret mit der vorschrift, dass alle neubauten zumindest einen 
gemauerten Sockel haben müssen.474 zur verschönerung des Bamberger Stadt-
bildes und der Besiedlung der Baulücken ergeht der Befehl, in den nächsten 
Jahren die öden Flächen wieder zu bebauen.475 Weil dies offenbar noch nicht 
ausreicht, wird 1700 für die erbauung von Steinhäusern mit mindestens drei 
Stockwerken eine Steuerbefreiung für zwanzig Jahre gewährt.476 in der re-
sidenzstadt lässt er am eingang zum markt der Bürgerstadt (riegeltor) und 
am ausgang der langen Gasse (langgasser tor) repräsentative torbauten 
und eine Kaserne (langgasskaserne) errichten.477

an dem ererbten Familienbesitz Schloss Gaibach lässt lothar Franz ab 
1694 umfangreiche umbauarbeiten vornehmen. Der Besitz pommersfelden 
fällt 1710 an lothar Franz, der dort durch Johann Dientzenhofer und Johann 
lukas von hildebrandt das 1718 vollendete Schloss Weißenstein errichten 
lässt.478 nachdem er bereits eine Serie von Kupferstichen mit ansichten von 

470 Quellen zur Geschichte des Barocks 1/1, nr. 109 S. 99.
471 Werner Bartsch, Die hofkapelle der neuen residenz zu Bamberg, in: BhvB 118 

(1982), S. 127–154.
472 Kämpf, Seehof, S. 27 f.
473 egloffstein, Jagdkultur, S. 34–44.
474 17. november 1696: B – B 26c, 112.
475 30. September 1697: B – B 26c, 112.
476 13. märz 1700: B – B 26c, 112; Faksimile: miekisch, Frieden, Dok. 15. – Gunzel-

mann, Stadt Bamberg 1, S. 428–435.
477 Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 396.
478 Korrespondenz: W – SaW, Korra lF ungebKorr 903–916. – heinrich Kreisel, 

Das Schloß zu pommersfelden, münchen 1953; Ka 250 Jahre Schloß pommers-
felden; richard teufel, Schloß Weißenstein ob pommersfelden (Große Bau-
denkmäler 65), münchen 261997; Werner Schiedermair, Schloss Weißenstein in 
pommersfelden, lindenberg 22011; thomas Korth, neue Überlegungen zur pla-
nungsgeschichte des Schlosses pommersfelden, in: Schneider/Weiss, 300 Jahre 
Schloss pommersfelden, S. 81–156.
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Schloss Favorite bei mainz durch Salomon Kleiner hatte veröffentlichen 
lassen, beauftragt lothar Franz Kleiner auch die Schlösser Gaibach und 
pommersfelden aufzunehmen. Die Kupferstichserie erscheint 1728 bei Wolffs 
erben in augsburg.479

literarisches

lothar Franz legt eine umfangreiche Bibliothek an, die zu seinen leb-
zeiten in Schloss Gaibach aufbewahrt wird. Sie dient ihm in erster linie als 
arbeitsinstrument für seine geistlichen und weltlichen aufgaben. in den 
letzten lebensjahren verstärken sich seine bibliophilen neigungen.480 Die 
Bibliothek umfasst einen wertvollen handschriftenbestand. Später wird sie 
nach pommersfelden verlagert.

Der Bamberger Kanzlei-Syndikus mag. andreas presson widmet lothar 
Franz das erbauungsbuch Gottliebender Seelen Paradeys …, Bamberg 1697, 
die Übersetzung eines andachtsbuches von Jakob merlo.481 lothar Franz 
stattet die ihm gewidmete neuauflage von Degens Bamberger Gesangbuch 
im Jahr 1707 mit einem vorwort aus.482 abt Gottfried Bessel dankt lothar 
Franz posthum für die unterstützung seiner wissenschaftlichen arbeiten.483

zu den herausragenden ereignissen im leben von lothar Franz erscheint 
eine Fülle von huldigungsschriften, die im Folgenden nur aufgenommen 

479 Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, S. 44–51 (nachdrucke bei Karl lohmey-
er, Schönbornschlösser. Die Stichwerke Salomon Kleiners. Favorita ob mainz, 
Weißenstein ob pommersfelden und Gaibach in Franken, heidelberg 1927); uta 
hasekamp, Die Schlösser und Gärten des lothar Franz von Schönborn. Das 
Stichwerk nach Salomon Kleiner. Schloss Favorite bei mainz, Schloss Weissenstein 
in pommersfelden, Schloss Gaibach, Schloss Seehof bei Bamberg (Grüne reihe. 
Quellen und Forschungen zur Gartenkunst 24), Worms 2005, S. 29–41, 42–47 (mit 
nachdrucken); Johannes Süssmann, Bezwingung durch Qualität. Salomon Klei-
ners vedutenfolge von Schloss pommersfelden, in: Schneider/Weiss, 300 Jahre 
Schloss pommersfelden, S. 199–239 (mit abb.).

480 Wilhelm Schonath, Die Bibliothek des Kurfürsten und erzbischofs von mainz, 
Fürstbischofs von Bamberg lothar Franz von Schönborn, in: Fränkisches land 
9/13 (1962); Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, S. 133–160.

481 vD17 23:706038D; anton Jäcklein, m. andreas presson. nachahmer der trutz-
nachtigall, Bamberg 1892, S. 47 f.

482 eder, Weg der Gemeinde, S. 93–97.
483 Bessel, Chronicon Gotwicense, S. xxx.
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sind, insofern sie Bamberg betreffen, hier entstanden oder von allgemeiner 
Bedeutung sind.

B i s c h o f s w a h l : Zodiacus Symbolicus duodenis praelustris sideribus …, 
Bamberg 1693;484 Johann theodor herolt, Apollo in insula Delo recens editus, 
Bamberg 1693;485 antonius conradus le Boeuf, Vaticinia Bambergensia, 
Episcopalia, Principalia …, [Bamberg] 1694.486 zu diesem anlass führen die 
Studenten der akademie das von einem Jesuiten verfasste Festspiel applau-
SuS paStoritiuS auf.487

m a i n z e r  K o a d j u t o r w a h l : Corona imperialis Babenbergica …, 
Bamberg 1694.488

J u b i l ä u m  a l s  D o m k a p i t u l a r  in Würzburg am 13. Dezember 
1712: Joannes Seyfrid, Annus partae laboribus quietis, et gloriae jubilaeus …, 
Würzburg 1712;489 Templum honoris apertum virtutibus …, Würzburg 1712.490 
huldigungsblatt „Der Schön-Brunn“, Darstellung eines Brunnens mit in-
schrift, Kupferstich.491

to d : m a i n z : Castrum doloris …, mainz 1729;492 Kaspar adam Betz, 
Vox tonitrui domini in rota, mainz 1729;493 Kaspar adam Betz, Epitaphia 
et elogia luctuoso castro doloris inscripta, mainz 1729;494 Labor gloriosus pro 

484 Jesuitenkolleg Bamberg; exemplare: B – B 84, 23; StBB rB.carm.sol.f.1,1/10. – 
marigold, ehren-Gesang, S. 372–375.

485 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/26.
486 ein exemplar: uB Würzburg 55 rp. 24, 440.
487 Bernhard pfändtner, applausus pastoritius. ein bisher unpubliziertes lateini-

sches Festspiel der akademie Bamberg auf die Wahl des lothar Franz von Schön-
born zum Fürstbischof von Bamberg, in: BhvB 129 (1993), S. 171–197.

488 Jesuitenkolleg Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.8/14.
489 ein exemplar: uB Würzburg 55 rp. 24, 440; vD18 12156256-001.
490 Jesuitenkolleg Würzburg; ein exemplar: uB Würzburg 55 rp. 24, 440; vD18 

12157376-001.
491 mainfränkisches museum Würzburg, D. 356; Faksimile: miekisch, Frieden, 

Dok. 6. vgl. Ka Kaiserräume, nr. 4.14, S. 176 f.
492 hofratskolleg mainz, exequien im Dom 14. märz 1729; ein exemplar: StBB 

rB.carm.sol.f.18,1/13; vD18 14652501-001; vD18 1465251x-001.
493 exequien im Dom 21. märz 1729, mit Bild des aufgebahrten leichnams; exem-

plare: StBB rB.or.fun.f.4/2; uB Würzburg 55 rp. 24, 440; vD18 12494690-001. 
– marigold, vox tonitrui.

494 ein exemplar: StBB rB.or.fun.f.4/3. teilabdruck bei marigold, magna Gloria, 
S. 91 f.
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ecclesia, imperio, patria, mainz 1729;495 christian ignaz isserstaedt, Als der 
Hochwürdigste Fürst und Herr, Herr Lotharius Franciscus …, mainz 1729.496 
B a m b e r g : Idea principis sive effigies … D. Lotharii Francisci, Bamberg 
1729;497 Joseph Göb, Lebhafftes Eben-Bild eines … Herrn Regentens …, 
Bamberg 1729;498 Das in eine völlige Trauer-Verhängnuss gestvrzte Hochstifft 
Bamberg …, Bamberg 1729;499 Fontinalia in funeralibus … Lotharii Francisci, 
Stadtamhof 1729.500 We i t e r e  tr a u e r s c h r i f t e n : Johann michael hall-
wachs, Lothario Francisco Moguntino archi- et Papebergense episcopo principe 
electoree vivis abeunte …, tübingen [1729];501 p. l. n., Bethränte Klagen …, 
Frankfurt a. m. 1729;502 Lessus moerore plenus … trauer-ode, o. o. 1729;503 
Communi in luctu …, o. o. 1729;504 Johann Baptist roth, Dolorosus Versus … 
Trauerlied …, Würzburg 1729.505

B e u r t e i l u n g e n . Der venezianische Botschafter am Kaiserhof, Da-
niel Dolfin, urteilt 1708 über lothar Franz: Magonza pressiede col titolo 
di Cancelliere a tutt’ il Collegio elettorale. Nato nella Famiglia de’ Conti 
Chiamborn con tre nepoti impiegati nel servitio di, S. M. l’uno in grado di 
V(ic)e Canc(ellie)re, l’altro di Ressidente in Hamburg, il terzo di Collonello 
si dirigge intieramente con le massime, e cogl’ interessi della Corte di Vienna. 

495 Jesuitenkolleg mainz; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/7; vD18 12157384-
001. – marigold, De leone, S. 228–230, mit zuschreibung an p. Jakob Bayer SJ.

496 Gedicht auf den tod; ein exemplar: uB Würzburg 55 rp. 24, 440; vD18 12157406-
001. teilabdruck bei marigold, magna Gloria, S. 87 f.

497 Jesuitenkolleg Bamberg, exequien im Dom 16. Februar 1729; ein exemplar: StBB 
rB.carm.sol.f.2/23; vD18 14720191-001. tunk, Kurfürst lothar Franz, a 36 
S. 29. vgl. marigold, De leone, S. 230–238; marigold, magna Gloria, S. 92–100.

498 Jesuit und Domprediger; exequien im Dom 16. märz 1729, mit Castrum doloris; 
exemplare: StBB rB.or.fun.f.4/4; BSB 2 Bavar. 970,vii,33 m; vD18 14664038-
001.

499 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/10; vD18 14641909-001. teilabdruck bei 
marigold, magna Gloria, S. 91.

500 ein exemplar: B – B 84, 23; vD18 14654040-001.
501 ein exemplar: BSB 4 Diss. 926; vD18 15045226-001. – marigold, De leone, 

S. 222.
502 Doppelblatt; ein exemplar: uB Würzburg 55 rp. 24, 440; vD18 12157392-001.
503 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/11.
504 ein exemplar: Schlossbibliothek pommersfelden; tunk, Kurfürst lothar Franz, 

a 33 S. 29.
505 ein exemplar: Schlossbibliothek pommersfelden; tunk, Kurfürst lothar Franz, 

a 34 S. 29.
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Il di lui voto ha molto peso nelle Diete, per altro non ha modo di mantener’ 
al proprio soldo più di m/4 combattenti.506

in dem nach der Koadjutorwahl Friedrich Karls notwendigen informativ-
prozess wird in der Wiener nuntiatur auch die bisherige amtsführung von 
lothar Franz geprüft. Der zeuge adalbert von Falkenstein erklärt: optime 
rexit ecclesiam Bambergensem usque ad praesens cum satisfactione et applausu, 
et boni pastoris partibus satisfecit.507

Kaiser Karl vi. charakterisiert in seinem Beileidsschreiben gegenüber dem 
Domkapitel Bamberg die arbeit von lothar Franz als reichserzkanzler: „mit 
großer vernunft, vorsicht und Wachsamkeit“ und erklärt sein vertrauen 
gegenüber seinem Koadjutor und nachfolger.508

testament

lothar Franz setzt in seinem testament vom 16. Juni 1724 gemäß den 
Bestimmungen des Fideikommisses von 1711 seinen neffen Friedrich Karl 
als haeres fiduciarum ein. Kaiser Karl vi. bestätigt diesen akt.509 lothar Franz 
verfasst am 3. oktober 1725 ein eigenhändiges testament, in dem er seine 
Seele Gott um der verdienste christi, seiner mutter und der heiligen willen 
empfiehlt.510 er will in mainz oder Bamberg begraben werden und verbietet 
seine leichenöffnung. Für das mainzer Domstift bestimmt er 2000 taler, 
für das Bamberger und Würzburger je 2000 fl. für Jahrtage; nach seinem 
tode sollen 3000 messen gelesen werden. Dazu sichert er die Stiftung der 
Kreuzkapelle in Gaibach. er bittet den Kaiser um Bestätigung und hebt sein 
voriges testament auf.511

506 arneth, relationen, S. 22.
507 11. april 1710: aSv – proc. consist. 104, Bl. 42.
508 3. märz 1729: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 109–110.
509 10. September 1724: W – SaW, hausa i tit. vi 11.
510 3. oktober 1725: W – SaW, hausa i tit. vi 11, dabei verschiedene Kodizille; 

erwähnt B – B 86, 58, Bl. 178–180. vgl. looshorn 6, S. 687.
511 17. oktober: W – SaW, Korra lF gebKorr 67 prod. 167.
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tod

caspar adam Betz berichtet, dass lothar Franz von Schönborn auf dem 
Sterbebett unter Bußtränen eine lebensbeichte abgelegt und dabei gefunden 
habe, dass er nie Witwen und Waisen beleidigt oder bei ausübung der Justiz 
parteiisch gehandelt habe.512 Gleichzeitig bittet er für seine unbewussten Sünden 
um vergebung. im anschluss empfängt er das altarsakrament und die letzte 
ölung. am 30. Januar 1729 stirbt lothar Franz von Schönborn in mainz. 
noch am selben tag benachrichtigt das mainzer Domkapitel den papst.513 
in Bamberg trifft die todesnachricht am 3. Februar ein.514 Das Domkapitel 
verfasst in seiner Sitzung am 5. Februar das offizielle Kondolenzschreiben an 
den reichsvizekanzler und die Benachrichtigung an den Kaiser.515 Die Kosten 
für die trauermaßnahmen und exequien in Bamberg betragen 15 493 fl.516

Am 11. Februar 1729 werden von Mainz die Eingeweide von Lothar Franz 
nach Pommersfelden, sein Herz nach Bamberg überführt.517 Am 21. Februar 
findet die Beisetzung in Mainz statt.518 Die Herzurne trifft am 12. März in 
Bamberg ein und wird zunächst in der Hofkapelle aufgestellt, dann in den 
Dom gebracht und schließlich in die Domschatzkammer zur Aufbewahrung 
gegeben.519

Das epitaph für den Bamberger Dom, das im Georgschor beim Kuni-
gundenaltar aufgerichtet wird, stammt von Johann Wolfgang von auvera 
(† 1756).520 1838 wird es aus dem Dom entfernt, heute befindet es sich im 
mainfränkischen museum auf dem marienberg in Würzburg.521 Die intestina 

512 Betz, Vox tonitrui (vgl. oben abschnitt literarisches, tod); marigold, vox toni-
trui, S. 171–173.

513 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 414 S. 260; abschrift: B – B 86, 58, Bl. 76’–77’.
514 B – B 86, 58, Bl. 4’–8’; verkündzettel: aeB – rep. i a 8 prod. 3.
515 B – B 86, 58, Bl. 10’–28.
516 B – a 231i, 1956, Bl. 370; zum zeremoniell: B – B 24, 1, S. 171–209.
517 B – B 86, 58, Bl. 73–75’.
518 zum leichenkondukt: aeB – rep. i a 8 prod. 3.
519 B – B 24, 1, S. 198–202; hStB GehK 1612, Bl. 567; Beschreibung durch Subkustos 

Johannes Graff, Protocollum Custoriae Deß Kayserlichen und Immediaten Hohen 
Dombstiffts Bamberg angefangen … Anno 1722, aeB – rep. i 1311 (Ka leben 
Subkustos Graff, nr. 11 S. 58–60), S. 33–46.

520 StBB hv.msc.210, S. 56; inschrift: StBB hv.msc.209, Bl. 59; heller, Grab-
denkmäler, S. 72–75, mit inschrift; rothlauf, verzeichniß, in: BhvB 34 (1871), 
S. 217–219.

521 Sedlmaier, Wolfgang v. d. auveras Schönborn-Grabmäler, S. 9–14, 36–40.
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von lothar Franz werden in der Schlosskapelle pommersfelden beigesetzt, 
wohin nach der Säkularisation sein herz aus dem Bamberger Dom übertra-
gen wird.522 in der Schönbornkapelle am Dom zu Würzburg wird ebenfalls 
ein epitaph aufgestellt.523

portraits

Die portraits sind verzeichnet bei: Walter tunk, Kurfürst lothar Franz.524 
Das folgende verzeichnis weist die in Bamberger Sammlungen und in der 
literatur veröffentlichten portraits nach, eine vollständigkeit insbesondere 
im hinblick auf amtsportraits ist nicht intendiert.

halbportrait in schwarzem talar, ölgemälde, wohl 35-jährig.525 – halb-
portrait in schwarzem talar, ölgemälde, wohl 1693/95.526 – halbportrait in 
schwarzem talar, ölgemälde.527 – halbportrait als Kurfürst, ölgemälde.528 – 
portrait als Kurfürst, ölgemälde.529 – portrait, ölgemälde, Johann Besemer, 
1697.530 – portrait, ölgemälde, 1703.531 – Ganzportrait als Kurfürst, ölgemälde, 
Franz ludwig Greflinger, 1712.532 – portrait, lothar Franz.533 – Brustbild, 

522 Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, nr. 2 S. 123.
523 Kupferstich und inschrift: Salver, proben, S. 615–618; roda, adam Friedrich, 

abb. 43.
524 tunk, Kurfürst lothar Franz, S. 35–37.
525 Galerie pommersfelden; abb.: Schröcker, Jahre, nach S. 256.
526 mainfränkisches museum Würzburg, h. 40321; Ka Kaiserräume, nr. 2.13 

S. 141 f., abb. S. 132.
527 hvB Sammlung nr. 160; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
528 neue residenz Bamberg, Kavalierstafel/Billardzimmer = raum 17; Bachmann/

roda, neue residenz, S. 52 mit abb. 1; abb.: Ka Kaiserräume, S. 24.
529 hvB Sammlung nr. 217; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
530 Schloss mespelbrunn; Besemer, in: Saur, allgemeines Künstler-lexikon 10 (1995), 

S. 184.
531 hvB Sammlung nr. 113; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
532 Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen, inv.nr. Bs. 50; tunk, Kur-

fürst lothar Franz, B 11 S. 37; Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, nr. 3 S. 32; 
Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 2 S. 186, abb. S. 15.

533 Domkapitel Bamberg; 250 Jahre institut der englischen Fräulein Bamberg, abb. 
nach S. 16.
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ölgemälde, Sebastian reinhard.534 – Stifterportrait der Schönborn, hochal-
tarbild Gaibach, Franz lippold (1688–1768).535

Die Huldigung der Künste an Lothar Franz, Deckenbild, Johann Jakob 
Kaul.536

Ganzfigur in cappa magna, zeichnung, Johann Jakob haid (1704–1767), 
augsburg 1741.537 – Brustbild, Grisaillemalerei, huldigung zur Wahl zum 
erzbischof von mainz 1695, Jakob von Sandrart (1630–1708).538 – Brust-
bild, pastell, Johann matthäus merian (1659–1716).539 – Brustbild, christian 
Schilbach (1668–1742), öl auf Kupfer, 1714.540 – Brustbild, öl auf Kupfer, 
christian Schilbach, 1714.541 – Brustbild, christian Schilbach (1668–1742), 
öl auf Kupfer, 1714.542 – Brustbild, Deckfarbe auf messing, nikolaus person 
(† 1710), mainzer Bischofskatalog.543

534 neue residenz Bamberg, venezianisches Kabinett, Supraporte; Bachmann/
roda, neue residenz, S. 48.

535 pfarrkirche Gaibach; Ka Kaiserräume, nr. 4.01 S. 168 mit abb.; abert, mäzena-
tentum, S. 29 f.; Weiss, pietas Schönborniana, S. 261–263.

536 pommersfelden, ecksalon im 1. obergeschoß des südwestlichen pavillons; tunk, 
Kurfürst lothar Franz, B 2 S. 35 abb. 2.

537 ein exemplar: StBB v a 58.
538 Würzburg, mainfränkisches museum, inv.nr. S 62403; Ka Die Grafen von Schön-

born, nr. 376 S. 219 mit abb.
539 Schloss pommersfelden; tunk, Kurfürst lothar Franz, B 9, S. 36.
540 Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen inv.nr. 360; tunk, Kur-

fürst lothar Franz, B 12 S. 37 (veraltete zuschreibung); Ka 250 Jahre Schloß 
pommersfelden, nr. 2 S. 32 (veraltete zuschreibung); Ka Die Grafen von Schön-
born, nr. 3 S. 186 f. mit abb.; Ka Kaiserräume, nr. 1.02 S. 126–128 mit abb.

541 Wallraf-richartz-museum Köln, Wrm 1807; hannsmanfred Stumpf, „perfect 
gueth contrefait“ des lothar Franz von Schönborn auf bombierte ovale Kupf-
erplatten gemalt von dem vergessenen christian Schilbach, in: Wallraf-richartz-
Jahrbuch 44 (1984), S. 197–238.

542 Sammlung Schönborn-Buchheim inv.nr. G 137; Ka Barocke Sammellust, S. 186 f. 
mit abb.

543 Graf von Schönborn-Wiesentheid, Bibliothek, inv.nr. GK 14 (li,203); Ka Die 
Grafen von Schönborn, nr. 80 S. 222 mit abb.



lothar Franz von Schönborn 1693–1729 87

portrait, farbig gefasster Wachsbozetto, anna maria pfründin (1642–
1713).544  – portrait, Wachs, zugeschrieben abraham Drentwett (um 1647–
1727).545 – portraitbüste, marmor, paul von Strudel (1648–1708), 1707.546

Brustbild, Kupferstich, nikolaus person, Warhaffte Abbildungen Deren … 
Churfursten zu Maintz, mainz 1696.547 – Brustbild, Kupferstich, Joannes 
Salver (1670–1738), Imperialis Cathedralis Ecclesia Bambergensis in iconi-
bus Episcoporum suorum S.R.I. Principum, Würzburg 1717.548 – Brustbild, 
Kupferstich, Joannes Salver.549 – Brustbild, Kupferstich, martin oder Johann 
martin Bernigeroth (1670–1733).550 – Brustbild, Schabkunstblatt.551 – Brust-
bild, Schabkunstblatt, petrus Schenk (1660–1718/19), aus der Poesy-Folge des 
Ludolph Smid, amsterdam 1694.552 – Brustbild, Kupferstich, peter Schubert 
von ehrenberg (1668–nach 1725).553 – Brustbild, Kupferstich.554 – Brustbild, 
Schabkunstblatt, elias ch. heys.555 – Brustbild, leonhard heckenauer, 1698, 
unten Stadtansicht mainz.556 – Brustbild über Stadtansicht erfurt, tobias Ja-
cob hildebrandt, Fragment eines theologischen thesenblatts.557 – Brustbild, 
Theatrum Europäum 14, Frankfurt 1702, S. 800.558 – Brustbild, Kupferstich, 
Wilhelm chr. rücker, achtundfünfzig Bildnisse der mainzer erzbischöfe 

544 Schloss pommersfelden; Ka 250 Jahre Schloß pommersfelden, nr. 1 S. 31.
545 Schloss pommersfelden; tunk, Kurfürst lothar Franz, B 13 S. 37.
546 Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; tunk, Kurfürst lothar 

Franz, B 14 S. 37; Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 16a S. 192–194 mit abb.; 
Ka Kaiserräume, nr. 4.04 S. 169 mit abb.

547 Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 9 S. 189 mit abb.; Ka Gottfried Bessel, nr. ii 
1 S. 54 mit abb.

548 heller, verzeichnis, nr. 99 S. 32; Ka Gottfried Bessel, nr. ii 6 S. 58 f. mit abb.; 
ein exemplar: StBB v a 58; vD18 14545616-001.

549 heller, verzeichnis, nr. 101 S. 32; Ka Gottfried Bessel, nr. ii 7 S. 58 f. mit abb.; 
ein exemplar: StBB v a 59.

550 heller, verzeichnis, nr. 102 S. 32; Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 10 
S. 189 f. mit abb.; ein exemplar: StBB v a 60.

551 Ka Gottfried Bessel, nr. ii 2 S. 56 mit abb.
552 heller, verzeichnis, nr. 104 S. 32 und nachtrag S. 205 f.; Ka Gottfried Bessel, 

nr. ii 3 S. 56 mit abb.; ein exemplar: StBB v a 62.
553 Ka Gottfried Bessel, nr. ii 4 S. 57 f. mit abb.
554 Ka Gottfried Bessel, nr. ii 5 S. 58.
555 heller, verzeichnis, nr. 103 S. 32; Schemmel, historischer verein, G 7. S. 41 

abb. 27; ein exemplar: StBB v a 61.
556 heller, verzeichnis, nr. 105 S. 33; ein exemplar: StBB v a 63.
557 Stift Göttweig; Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 78 S. 220 f. mit abb.
558 heller, verzeichnis, nr. 106 S. 33; ein exemplar: StBB v a 64.
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und Kurfürsten, o. o. 1760.559 – Brustbild, Kupferstich, Johann ulrich Stapff 
(um 1642–1706), augsburg.560 – Brustbild in von löwen gehaltenem rahmen, 
Kupferstich.561 – Brustbild, Kupferstich.562 – Brustbild über Kriegstrophäen, 
Kupferstich.563 – Brustbild, Kupferstich.564 – Brustbild über Wappen, Kup-
ferstich.565 – Brustbild, Kupferstich.566 – Brustbild über ansicht der abtei 
Weißenohe, Kupferstich.567

aufgebahrter leichnam in pontifikalornat, Kupferstich, Georg Friedrich 
Weigand (1667–um 1736) bei Göb, leichenpredigt.568 – aufgebahrter leichnam 
in pontifikalornat, Kupferstich, nach entwurf von heinrich Jonas ostertag 
gestochen von Bartholomäus anton cöntgen bei Betz, Vox tonitrui.569 – 
Brustbild in medaillon, Grabdenkmal Würzburg.570

Brustbild nach rechts, taler 1696.571 – Brustbild nach rechts, taler.572 – 
Brustbild nach rechts, medaille auf den Frieden zu rijswijck.573 – Brustbild, 
medaille auf die vereinigung hoher reichsstände 1711.574 – Brustbild, medaille 
auf die consecration von Johann philipp Franz zum Bischof von Würzburg 

559 heller, verzeichnis, nr. 107 S. 33; ein exemplar: StBB v a 65a.
560 heller, verzeichnis, nr. 108 S. 33; ein exemplar: StBB v a 65b.
561 heller, verzeichnis, nr. 109 S. 33; ein exemplar: StBB v a 66a.
562 heller, verzeichnis, nr. 110 S. 33 f.; ein exemplar: StBB v a 66b.
563 heller, verzeichnis, nr. 111 S. 33; ein exemplar: StBB v a 69a.
564 heller, verzeichnis, nr. 112 S. 34; ein exemplar: StBB v a 67a.
565 heller, verzeichnis, nr. 113 S. 34; ein exemplar: StBB v a 67a.
566 heller, verzeichnis, nr. 114 S. 34; ein exemplar: StBB v a 69a.
567 heller, verzeichnis, nr. 115 S. 34; ein exemplar: StBB v a 67a.
568 heller, verzeichnis, nr. 117 S. 33; exemplare: StBB v a 68; hvG 42/112; tunk, 

Kurfürst lothar Franz, abb. 5.; abb.: Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 398, 
abb. 248.

569 vgl. oben abschnitt literarisches, tod.
570 Salver, proben, S. 617; heller, verzeichnis, nr. 118 S. 35.
571 ein exemplar: Diözesanmuseum Bamberg 16 G F n 96; heller, münzen, 

nr. 294 S. 76; Krug, münzen, nr. 369 S. 202; Ka 1000 Jahre Bistum Bamberg, 
nr. 114 S. 439.

572 hvB münzsammlung 132; abb.: miekisch, Frieden, Dok. 8h.
573 hvB münzsammlung 148; Schemmel, historischer verein, n 8. S. 53; abb.: 

miekisch, Frieden, Dok. 8i.
574 ein exemplar: Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; Ka Die 

Grafen von Schönborn, nr. 24 f. S. 196–198 mit abb.; Ka Kaiserräume, nr. 1.05 
S. 129 f. mit abb.
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1720.575 – Brustbild, medaille, peter paul Werner.576 – Brustbild, medaille 
auf den tod, peter paul Werner, 1729.577 – Brustbild, medaille auf den tod, 
Georg Wilhelm vestner und peter paul Werner, 1729.578

eigenhändige unterschriften

16. und 18. november 1693, 27. Dezember;579 24. September 1699;580 
3. november 1705;581 18. mai 1717;582 25. Dezember 1717;583 10. Juni 1723;584 
1698–1729.585 eigenhändige Briefe an Friedrich Karl: W – SaW, Korra FK.

Siegel

B i s c h o f s s i e g e l  (B a m b e r g )

1. rund (Durchmesser 2,6 cm); ovaler, quadrierter Schild mit herzschild 
unter Kaiserkrone, Kreuz und Stab, gehalten von zwei löwen; herzschild 
nach rechts schreitender gekrönter löwe auf drei Spitzen (Schönborn),586 
1 und 4 löwe, überlegt mit einem Schrägfaden (Bamberg), 2 drei 2 : 1 
gestellte Schildchen (reichelsberg), 3 drei 2 : 1 gestellte rauten, getrennt 
durch schmalen Querbalken (heppenheim); inschrift oben: l(otharius) 

575 ein exemplar: Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; Ka Die 
Grafen von Schönborn, nr. 27 S. 198 f. mit abb.

576 Schemmel, historischer verein, n 9. S. 53.
577 ein exemplar: Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; Ka Die 

Grafen von Schönborn, nr. 28 S. 199 mit abb.; Schemmel, historischer verein, 
n 10. S. 53.

578 ein exemplar: Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; Ka Die 
Grafen von Schönborn, nr. 29 S. 199 f. mit abb.

579 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3b.
580 B – B 23, 93, Bl. 47.
581 aeB – rep. i a 28.
582 B – hStB GehK 1791 (rupprecht, Geheime Kanzlei, S. 455 abb. 4).
583 aeB – rep. i pfa 140 prod. 7.
584 B – B 26c, 101i.
585 B – hStB nverza 4644.
586 Farbige Fassung: B – B 86, 255, Bl. 20; W – präbendalakten 388. – max Domarus, 

Wappen und linien des hauses Schönborn, in: mainfrJb 12 (1960), S. 128–143; 
Gatz, Wappen, S. 44.
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F(ranciscus) e(piscopus) B(ambergensis) S(acri) r(omani) i(mperii) 
p(rinceps); 14. märz 1694.587 lacksiegel.

2. rund (Durchmesser 4,7 cm); ovaler, quadrierter Schild mit herzschild 
unter Kaiserkrone, Kreuz und Stab, gehalten von zwei löwen; herzschild 
Schönborn, 1 und 4 Bamberg, 2 reichelsberg, 3 heppenheim; 27. Juli 
1694.588 oblatensiegel.

B i s c h o f s s i e g e l  (m a i n z  und B a m b e r g )

1.  rund (Durchmesser 4,4 cm); Schild unter Kurhut, Stab und Schwert mit 
herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild Schönborn, 
1 und 6 Bamberg, 2 und 5 sechsspeichiges rad (mainz), 3 reichels-
berg, 4 heppenheim; umschrift: lothar(iuS) Franc(iScuS) 
D(ei)  G(ratia) S(anctae) S(eDiS)  moG(untiae) 
archiep(iScopuS) S(acri) r(omani) i(mperii) per 
Germ(aniam) archicanc(ellariuS) princ(epS) elect(or) 
et epiSc(opuS) BamBerG(enSiS); 26. Juni 1696;589 3. november 
1705.590 oblatensiegel.

2.  rund (Durchmesser 2,5 cm); Schild unter Kurhut, Stab und Schwert mit 
herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild Schönborn, 1 
und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 heppenheim; 15. Februar 
1696.591 lacksiegel.

3.  oval (höhe 2,5 cm, Breite 2,3 cm); Schild unter Kurhut, Stab und Schwert 
mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild Schönborn, 
1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 heppenheim; 30. De-
zember 1702.592 lacksiegel.

4.  oval (höhe 4,6 cm, Breite 4,3 cm); Schild unter Kurhut, Schwert und Stab 
mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild Schönborn, 
1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 heppenheim; um-
schrift: lotharivS Franciscvs d(ei): g(ratia): archiepi(Scopu)S 
moG(untiae) S(acri) r(omani) i(mperii) per Ger(maniam) 

587 hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 37.
588 B – hStB GehK 633.
589 W – SaW, hausa i unverzB Korr lF.
590 aeB – rep. i a 28.
591 B – FränkrKr Kra 1820, Bl. 115’.
592 B – B 23, 93, Bl. 54’.
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archican(cellariuS) p(rincepS) e(lector) epi(Scopu)S 
BamB(erGenSiS); 8. märz 1702;593 28. Dezember 1705.594 oblatensiegel.

5.  oval (höhe 5,8 cm, Breite 4,8 cm); Schild unter Kurhut, Stab, Kreuz und 
Schwert mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild 
Schönborn, 1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 heppen-
heim; umschrift: lothar(iuS) FranciSc(uS) D(ei) G(ratia) 
archiepiS(copuS) moG(untiae) S(acri) r(omani) i(mperii) 
per Ger(maniam) archican(cellariuS) p(rincepS) 
e(lector) epiS(copuS) BamB(erGenSiS); 5. Januar 1706.595 ob-
latensiegel.

6.  oval (höhe 5,4 cm, Breite 4,8 cm); Schild unter Kurhut, Stab, Kreuz und 
Schwert mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild 
Schönborn, 1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 hep-
penheim; umschrift: lotharivS FranciScvS D(ei) G(ratia) 
archiepiS(copuS) moG(untiae) S(acri) r(omani) i(mperii) 
per Ger(maniam) archican(cellariuS) pr(incepS) 
el(ector) ep(iScopuS) BamB(erGenSiS); 8. Dezember 1706.596 
oblatensiegel.

7.  rund (Durchmesser 2,5 cm); Schild unter Kurhut, Stab und Schwert mit 
herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild Schönborn, 1 
und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 heppenheim; 20. april 
1707.597 lacksiegel.

8. oval (höhe 2,8 cm, Breite 2,5 cm); Schild unter Kurhut, Schwert und 
Stab mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild 
Schönborn, 1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 hep-
penheim; umschrift: lotharivS FranciScvS D(ei) G(ratia) 
archiepi(Scopu)S moG(untiae) S(acri) r(omani) i(mperii) 
p(er) Ger(maniam) archican(cellariuS) pr(incepS) 
el(ector) epi(Scopu)S BamB(erGenSiS); 24. märz 1709;598 30. Juli 
1714.599 lacksiegel.

593 W – SaW, hausa i unverzB Korr lF.
594 B – B 23, 93, Bl. 59’.
595 aeB – rep. i a 28.
596 aeB – rep. i a 28.
597 aeB – rep. i a 28.
598 W – SaW, hausa i unverzB Korr lF.
599 B – hStB GehK 1789 nr. 468.
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9.  oval (höhe 3 cm, Breite 2,7 cm); Schild unter Kurhut, Stab, Kreuz und 
Schwert mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild 
Schönborn, 1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 hep-
penheim; umschrift: lotharivS FranciScvS D(ei) G(ratia) 
archiepiS(copvS) moG(vntiae) per Germ(aniam) 
archican(cellarivS) pr(incepS) et epiS(copvS) 
BamB(erGenSiS); 25. Dezember 1717;600 10. Juni 1723.601 lacksiegel.

10. rund (Durchmesser 8 cm); Schild unter sieben helmen mit herzschild, 
zweimal gespalten, einmal geteilt, herzschild Schönborn, 1 und 6 Bam-
berg, 2 und 5 sechsspeichiges rad (mainz), 3 reichelsberg, 4 heppenheim; 

umschrift: lotharivS FranciScvS D(ei) G(ratia) Sanctae 
SeDiS moGun(tiae) archiepiS(copvS) S(acri) r(omani) 
i(mperii) per Germaniam archicancellariuS pr(incepS) 
elect(or) et epiSc(opvS) BamBerG(enSiS); 15. Dezember 
1718.602 lacksiegel.

vikariatssiegel

rund (Durchmesser 4,3 cm); Kaiser heinrich ii. mit Szepter und reichs-
apfel, unten Schild mit herzschild, zweimal gespalten, einmal geteilt, herz-
schild Schönborn, 1 und 6 Bamberg, 2 und 5 mainz, 3 reichelsberg, 4 hep-
penheim; umschrift: S(iGillvm) ivDicy vicariatvS epiScopatvS 
BamBerGenSiS; 22. Dezember 1714;603 31. märz 1718.604 oblatensiegel.

600 aeB – rep. i pfa 140 prod. 7.
601 B – B 26c, 101i.
602 15. Dezember 1718: B – a 86 l. 351 nr. 89 und 90.
603 B – B 73, 1.
604 B – a 116, 542.
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Gropp, collectio 2, S. 693–857, und 4, S. 440–501.  – Salver, proben, S. 712 f., 
723–726. – ussermann, episcopatus Bambergensis, S. 244–246. – Jäck, pantheon, 
Sp. 1034 f.  – Jäck, Jahrbücher, S. 414–434.  – Karl Gottfried Scharold, aus der 
regierungs-Geschichte Friedrich Karls Grafen von Schönborn, Fürstbischof von 
Bamberg und Würzburg, in: archiv des historischen vereins für den untermain-
kreis 3/2 (1835), S. 134–143. – Karl Gottfried Scharold, zwei vertraute Briefe des 
Fürstbischofs Friedrich Karl von Bamberg und Würzburg, in: ahvu 5/2 (1839), 
S. 183–185. – amrhein 2, nr. 1039 S. 85–87. – rothlauf, verzeichniß, in: BhvB 34 
(1871), S. 230–232. – theodor henner, Schönborn: Friedrich Karl, Graf v. S., Fürst-
bischof von Bamberg und Würzburg, in: aDB 32 (1891), S. 268–274. – p. constantin 
von hohenlohe, Friedrich Karl Graf Schönborn. reichsvizekanzler und Bischof 
in Bamberg und Würzburg (1674 bis 1746) (vorträge und abhandlungen der leo-
Gesellschaft 26), Wien 1906. – Karl Wild, Staat und Wirtschaft in den Bistümern 
Würzburg und Bamberg. eine untersuchung über die organisatorische tätigkeit des 
Bischofs Friedrich Karl von Schönborn 1729–1746 (heidelberger abhandlungen 
zur mittleren und neueren Geschichte 15), heidelberg 1906. – Wachter, nr. 9062 
S. 444. – looshorn 7/1, S. 1–309. – Walther von hofmann, Das Säkularisations-
projekt von 1743, Kaiser Karl vii. und die römische Kurie, in: riezler-Festschrift. 
Beiträge zur bayerischen Geschichte, hg. von Karl alexander von müller, Gotha 
1913, S. 213–259. – Josef Friedrich abert, Die Jugendzeit der Bischöfe Johann phi-
lipp Franz und Friedrich Karl von Schönborn, Würzburg 1914. – Karl lohmeyer, 
Die Briefe Balthasar neumanns an Friedrich Karl von Schönborn Fürstbischof von 
Würzburg und Bamberg und Dokumente aus den ersten Baujahren der Würzbur-
ger residenz (Das rheinisch-fränkische Barock 1), Saarbrücken 1921. – hantsch, 
reichsvizekanzler. – hugo hantsch, Friedrich Karl Graf von Schönborn als reichs-
vicekanzler 1705–1735, in: Bamberger Blätter für fränkische Kunst und Geschichte 
6 (1929), S. 38 f.  – lothar Gross, Die Geschichte der deutschen reichshofkanzlei 
von 1559–1806 (inventare österreichischer staatlicher archive 5/inventare des Wiener 
haus-, hof- und Staatsarchivs 1), Wien 1933. – Karl heinz Büttner, Die reichs-
politik des Grafen Friedrich Karl von Schönborn als Fürstbischof von Bamberg und 
Würzburg (1729–1746), in: BhvB 87 (1941), S. 1–107 (= Diss. phil. erlangen 1941). – 
max Domarus, Würzburger Kirchenfürsten aus dem hause Schönborn, Wiesentheid 
1951, S. 155–258. – hierarchia catholica 5 (1952), S. 113. – hellmuth rössler, politik 
und Kunst: Friedrich carl von Schönborn, in: ders., Fränkischer Geist, S. 252–263. – 
max h. von Freeden, ein unbekanntes porträt des Fürstbischofs Friedrich Karl 
von Schönborn, in: mainfrJb 12 (1960), S. 185–188. – alfred Wendehorst, Friedrich 
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carl, Graf von Schönborn, in: nDB 5 (1961), S. 492 f. – Kist, Fürst- und erzbistum 
Bamberg, S. 117–121. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 4787–4821. – max 
h. von Freeden, Das fränkische herzogsschwert und Friedrich Karls reise zum 
hofe Kaiser Karls vii., in: BhvB 102 (1966), S. 499–505.  – Günter christ, Die 
Würzburger Bischofswahl des Jahres 1724, in: zBlG 29 (1966), S. 454–501 und 
689–726. – hanns hubert hofmann, Friedrich Karl reichsgf. von Schönborn, in: 
Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte 1 (21973), Sp. 763. – W. Gordon 
marigold, leichenpredigten als biographische Quellen – War Friedrich Karl von 
Schönborn ein religiöser Schriftsteller?, in: WDGBl 37/38 (1976), S. 269–280. – W. 
Gordon marigold, Gelehrsamkeit und Spielerei. huldigungen für Fürstbischof 
Friedrich Karl von Schönborn, in: mainfrJb 31 (1979), S. 108–130. – otto meyer, 
Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn. ein Bildungspolitiker der aufklärung, 
Würzburg 1979 (nD in: ders., varia Franconiae historica 1, S. 418–426). – Fried-
helm Jürgensmeier, Friedrich Karl von Schönborn (1674–1746), in: Fränkische 
lebensbilder 12 (vGffG 7a), Würzburg 1986, S. 142–162. – egon Johannes Greipl, 
Schönborn, Friedrich Karl reichfreiherr (seit 1701 reichgraf) von (1674–1746), 
in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 435–438.  – Bott, Bibliographie zur Geschich-
te des hauses Schönborn, S. 359 f. (register).  – Weiss, Franken 1648–1803. Die 
„Geistliche regierung“, in: handbuchBayerKG 2, S. 432–435. – christoph Dahm, 
Schönborn, Friedrich Karl reichsfreiherr (seit 1701 reichsgraf) von, reichsvize-
kanzler, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, in: Bautz, Kirchenlexikon  9 
(1995), Sp. 627–633. – ernst ludwig Grasmück, Fürstbischof Friedrich Karl von 
Schönborn (1729–1746) als zweiter Gründer der Bamberger hohen Schule, in: Ka 
haus der Weisheit, S. 113–118.  – alois Schmid, Die vermittlungsbemühungen 
des Großherzogs Franz Stephan von habsburg-lothringen und des Fürstbischofs 
Friedrich Karl von Schönborn im österreichischen erbfolgekrieg 1741/1742, in: 
JbFränkldForsch 55 (1995), S. 171–191.  – ruderich, vierzehnheiligen.  – Wen-
dehorst, St. Burkard in Würzburg, S. 322 f.  – rudolf Distler, Die vergessenen 
„Schönbornfranken“ in der region mukatschewo/ukraine. zur Geschichte der 
volkskultur einer deutschsprachigen minderheit, Diss. phil. masch. Bamberg 2002 
(online: urn:nbn:de:bvb:473-opus-310 [30. märz 2012]). – Schraut, haus Schönborn, 
S. 228–247. – Franz matsche, Schönborn – „Schöner Born“. eine namensallegorese 
in Bild und Wort als herrschaftsimprese, in: BhvB 144 (2008), S. 31–76. – lafage, 
les comtes Schönborn 2, S. 97–309. – Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 399–407. – 
Kist/Wendehorst, reichsbistum Bamberg, S. 105–107. – romberg, Würzburger 
Bischöfe 1684–1746, S. 425–611. – Dieter J. Weiss, Die Schönborn – inszenierung 
einer Familie, in: Schneider/Weiss, 300 Jahre Schloss pommersfelden, S. 27–39.
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abstammung und vorgeschichte

am 3. märz 1674 wird Friedrich Karl Kasimir von Schönborn in mainz 
geboren.1 Die taufe findet am 5. märz in der mainzer pfarrkirche St. emmeram 
statt, paten sind die Kurfürsten von mainz, lothar Friedrich von metter-
nich, und trier, Karl Kaspar von der leyen, vertreten durch den mainzer 
Domkustos Franz Georg von Schönborn und den oberhofmarschall Baron 
von metternich.2 eltern: melchior Friedrich von Schönborn (1644–1717), 
reichshof- und kurmainzischer rat, kurmainzischer obermarschall und 
seit 1672 Statthalter zu aschaffenburg; Sophie geborene von Boineburg 
(1652–1726).3 Geschwister: Johann philipp Franz (1673–1724), Bischof von 
Würzburg; Damian hugo (1676–1743), Kardinal, Bischof von Speyer und 
Konstanz; rudolf Franz erwein (1677–1754), oberhofmarschall von mainz; 
anselm Franz (1681–1726), General; Franz Georg (1682–1756), Kurfürst 
von trier; marquard Wilhelm (1683–1769), Dompropst von Bamberg und 
eichstätt;4 sieben Schwestern. Sein onkel lothar Franz ist sein vorgänger 
als Bischof von Bamberg (1693–1729), Kurfürst und erzbischof von mainz 
(1695–1729). Der vater melchior Friedrich kümmert sich persönlich um die 
erziehung seiner Söhne.5 in aschaffenburg erhält Friedrich Karl gemeinsam 
mit seinem älteren Bruder Johann philipp Franz die erste humanistische 
ausbildung bei den Jesuiten.6

Der mainzer Weihbischof matthias Starck erteilt Friedrich Karl am 20. no-
vember 1681 im Frankfurter Bartholomäusdom die Firmung und die tonsur.7 
am 23. Juli 1683 wird Friedrich Karl durch Kollation Franz Konrad von 
Stadions als Domizellar im Domstift Würzburg auf das durch resignation 
vakante Kanonikat seines cousins, Franz eckbert Freiherr von Dalberg, 
Kämmerer zu Worms, aufgeschworen, wobei er durch einen prokurator 
vertreten wird.8 am 3. Juni 1685 wird er in das Domstift Bamberg aufge-

1 zeugnis 20. Juli 1683: W – präbendalakten 388.
2 abschrift des taufzeugnisses 16. Dezember 1703: B – a 116, 844; auszug taufmat-

rikel: W – präbendalakten 388.
3 agnatenzeugnis: B – a 116, 844; W – präbendalakten 388. – Stammbaum: Schwen-

nicke, Stammtafeln n. F. 4/1, taf. 140; Schraut, haus Schönborn, S. 414.
4 Braun, Domkapitel eichstätt, nr. 249 S. 468–470.
5 abdruck eines reglements: abert, Jugendzeit, S. 10 f.
6 amrhein 2, nr. 1039 S. 85.
7 W – präbendalakten 388; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 423 S. 261.
8 W – präbendalakten 388.
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nommen; zu seinem prokurator für die inbesitznahme des freien Kanonikates 
des Franz Konrad von Stadion ernennt er den Bamberger Domvikar Johann 
Sebastian lintz.9 im november 1687 tritt er gemeinsam mit seinem Bruder 
Johann philipp Franz die erste residenz in Würzburg an, wo sie sich an der 
universität immatrikulieren.10 tatsächlich besuchen sie lehrveranstaltungen 
im Jesuitenkolleg, den häuslichen unterricht leitet der hofmeister henricus 
humpert.11 am 31. mai 1688 werden sie nach vollendung der ersten residenz 
in Würzburg emanzipiert.12 Darauf wechseln sie nach mainz,13 wo sie ihre 
Studien am Jesuitenkolleg fortsetzen.14 nach einem zwischenaufenthalt in 
aschaffenburg unter der obhut des Stiftsdechanten und späteren mainzer 
Weihbischofs Johann Jakob Senfft kehren sie im november 1689 nach mainz 
zurück. am 25. Februar 1691 treten Friedrich Karl und Johann philipp Franz 
als convictoren in das collegium Germanicum ein, um an der Sapienza in 
rom bis zum Januar 1693 theologie und Jurisprudenz zu studieren.15 1694 
setzt Friedrich Karl seine Studien in Wien fort.16

am 19. Juli 1696 bittet Friedrich Karl um zulassung zur ersten residenz 
in Bamberg,17 die er am 10. august 1697 vollendet.18 Dort hält er sich im 
stauffenbergischen privathaus auf. am 4. Januar 1697 erhält er zu seiner 
versorgung eine mit 200 fl. dotierte hofratsstelle in Bamberg.19

1697 beginnt Friedrich Karl mit Johann philipp Franz die übliche Ka-
valierstour, die sie in Begleitung ihres vaters zunächst in die niederlande 
führt, wo sie die in Schloss rijswijk geführten Friedensverhandlungen erle-
ben.20 nach einem zwischenaufenthalt in london wenden sich die Brüder 
nach paris, wo sie von Januar bis Juli 1698 an der Sorbonne theologie und 
Jurisprudenz hören.21

 9 11. Juni 1685: B – a 116, 843.
10 4. Dezember 1687: merkle, matrikel Würzburg 1,1, nr. 8823 S. 380.
11 abert, Jugendzeit, S. 12–22.
12 abert, Jugendzeit, S. 21.
13 verzeichnis der Studierenden mainz, S. 726.
14 abert, Jugendzeit, S. 22–28.
15 Steinhuber, Germanicum 2, S. 56; abert, Jugendzeit, S. 29–39; Schmidt, Germa-

nicum, S. 297 (1690–1693).
16 3. Dezember 1694: Gall, matrikel Wien 6, nr. 9 S. 27.
17 B – B 86, 48, Bl. 100’.
18 B – B 86, 48, Bl. 220’.
19 B – B 54, 4908, Bl. 294.
20 hantsch, reichsvizekanzler, S. 28–35.
21 Domarus, Kirchenfürsten, S. 159.
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am 21. august 1701 spendet Weihbischof matthias Starck in Frankfurt 
Friedrich Karl die vier niederen Weihen und das Subdiakonat.22 Seitdem hält 
Schönborn sich als kurmainzischer Gesandter meist in Würzburg auf. Dip-
lomatische aufträge seines onkels, des mainzer Kurfürsten lothar Franz, 
führen ihn unter anderem 1700 und nochmals 1702 nach Dresden.23 im herbst 
1702 begleitet er den von landau nach Wien reisenden König Joseph i., dem 
er mit seinen Brüdern Kavalierdienste leistet. 1703/04 entsendet lothar Franz 
seinen neffen als Gesandten nach Wien, um besonders gegen die drohende 
brandenburgische erbfolge in Bayreuth zu agieren.24 im august 1704 plant 
der Kurfürst, ihm die Stelle als präsident der Bamberger obereinnahme zu 
übertragen.25 am 10. märz 1704 wird Friedrich Karl als Kapitular in das 
Würzburger,26 am 9. märz 1705 in das Bamberger Domkapitel aufgenommen.27

nach dem Freiwerden der Stelle des reichsvizekanzlers im Januar 1705 
kann Kurfürst lothar Franz sein präsentationsrecht gegen den kurpfälzi-
schen Kandidaten philipp ludwig Graf von Sinzendorf durchsetzen. am 
10. Juli wird Friedrich Karl durch Kaiser Joseph i. zum reichsvizekanzler 
ernannt.28 Das Domkapitel Bamberg befreit Friedrich Karl deshalb von der 
residenzpflicht.29 in zähem ringen muss Friedrich Karl sich in Wien den 
seiner Stellung zustehenden einfluss erkämpfen. in seiner neuen Funktion 
tritt er besonders den Bestrebungen preußens entgegen, in oberdeutsch-
land festen Fuß zu fassen. Die maßgebliche Darstellung seiner politik als 
reichsvizekanzler stammt von hugo hantsch.30 Friedrich Karl übt dieses 
amt zunächst auch nach seinem amtsantritt als Bischof von Bamberg und 
Würzburg aus.

22 B – a 116, 844; W – präbendalakten 388.
23 hantsch, reichsvizekanzler, S. 36–42.
24 hantsch, reichsvizekanzler, S. 43–71.
25 Schröcker, nepotismus, S. 137.
26 amrhein 2, nr. 1039 S. 85.
27 B – B 86, 51, Bl. 241.
28 hantsch, reichsvizekanzler, S. 72–90; Gross, reichshofkanzlei, S. 62–76, 348–

350.
29 B – B 86, 51, Bl. 268–269.
30 vgl. auch lafage, les comtes Schönborn 2, S. 105–135, 167–204.
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Koadjutorwahl und Weihe

Frühzeitig bemüht sich lothar Franz von Schönborn um die Sicherung 
seiner nachfolge in Bamberg durch einen angehörigen seines hauses.31 zum 
Jahresanfang 1708 bitten er und Friedrich Karl dazu um die unterstützung 
von vincenzo Kardinal Grimani, des kaiserlichen Botschafters beim heiligen 
Stuhl.32 allerdings wird die angelegenheit von anfang an durch Spannungen 
zwischen dem Wiener hof und der Kurie wegen der kaiserlichen italien-
politik belastet.33 im auftrag von lothar Franz erwirken Johann philipp 
Franz von Schönborn und Gottfried Bessel die für eine Koadjutorwahl 
erforderlichen päpstlichen Bullen in rom.34 mit Confisi fraternitatem gestat-
tet papst clemens xi. lothar Franz, sich mit dem Bamberger Domkapitel 
über einen geeigneten Koadjutor zu beraten.35 Gleichzeitig informiert der 
papst das Domkapitel über das vorhaben.36 Darauf teilt lothar Franz dem 
Kaiser seine absicht zur annahme eines Koadjutors für Bamberg mit und 
schlägt seinen neffen Friedrich Karl für diese position vor.37 er begründet 
dies mit seinem fortgeschrittenen alter, seiner arbeitsüberlastung und dem 
herrschenden Krieg. es handelt sich dabei um eine reine mitteilung, nicht 
um ein ersuchen um kaiserliche zustimmung.38 auch sonst sind keine 
hinweise auf eine vorausgehende kaiserliche Genehmigung dieser Wahl zu 
finden. Wenig später bittet lothar Franz den Kaiser um unterstützung der 
Koadjutorwahl zum nutzen für Kaiser und reich und um die Beurlau-
bung Friedrich Karls.39 Dem Domkapitel lässt lothar Franz die päpstliche 
Wahlerlaubnis vorlegen.40 Joseph i. informiert das Bamberger Kapitel, dass 
er wegen der erprobten treue des Kurfürsten und vieler Kapitulare von der 
entsendung eines Wahlkommissars zu der Koadjutorwahl absehe, doch würde 

31 Korrespondenz zur Koadjutorwahl: W – SaW, Korra lF ungebKorr 5–10, 377.
32 28. Januar, 6. märz 1708: W – SaW, Korra FK 12.
33 zusammenfassend FK an lF 13. oktober 1708: W – SaW, Korra FK 12.
34 Friedhelm Jürgensmeier, Dr. Gottfried Bessel im Dienste der reichsgrafen von 

Schönborn, in: reichert, Gottfried Bessel, S. 25–52, hier S. 34–37; Schröcker, 
nepotismus, S. 102.

35 7. Juli 1708: B – a 45 l. 312 nr. 111; aeB – rep. i u 709.
36 B – a 23 l. 27 nr. 231; a 45 l. 312 nr. 112.
37 14. oktober 1708: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 77–78.
38 christ, praesentia regis, S. 201 f.
39 30. oktober 1708: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 79–80.
40 19. oktober: B – B 86, 52, Bl. 55’–57.
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es ihn besonders freuen, wenn die Wahl auf den reichsvizekanzler fiele.41 
er beurlaubt Friedrich Karl zur teilnahme an der Wahl42 und ernennt ihn 
gleichzeitig zu seinem Wahlkommissar.43

im vorfeld der Wahl bemüht sich Domkapitular Johann philipp Franz von 
Schönborn, sich der Stimmen möglichst vieler Domherren für seinen Bruder 
zu versichern, wobei auch Geldzahlungen eine rolle spielen.44 am vorabend 
des Wahlaktes nimmt der mittlerweile in Bamberg eingetroffene Friedrich 
Karl als Domherr und aussichtsreichster Kandidat an einer Kapitelsitzung 
teil.45 Da die Innocentiana alle Wahlkapitulationen ohne vorige ratifikation 
durch den papst für ungültig erklärt hatte, versucht das Kapitel, den künftigen 
Koadjutor auf die einhaltung einer contestatio zu verpflichten, demjenigen 
allem nachzuleben und vollkommentlich zu halten, was in der von Ihro 
churfürstlichen Gnaden als dero Herrn Vorfahren gepflogenen abredung und 
vergleich einem Hochwürdigen Dombcapitul und dero hochstift zum nutzen 
und besten einverleibt, versehen und enthalten.46

am 13. Dezember 1708 wird Friedrich Karl von Schönborn einstimmig 
per viam scrutinii zum Koadjutor cum spe futurae successionis für Fürstbi-
schof lothar Franz gewählt.47 im anschluss an den Wahlakt wird lothar 
Franz in der residenz darüber informiert. Der elekt verpflichtet sich am 

41 28. november 1708: B  – B 84, 24; abschriften: B 86, 52, Bl. 72–73’; W  – SaW, 
 Korra lF ungebKorr 5.

42 29. november 1708: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 86.
43 erwähnt im lehenmuthungsersuchen von FK 18. September 1729, abschrift: B – B 

21, 31, Bl. 23 f.
44 Berbig, hochstift 1, S. 25 anm. 104.
45 12. Dezember 1708: B – B 86, 52, Bl. 72–77.
46 B – B 86, 52, Bl. 76’ f. Weigel, Wahlkapitulation, S. 124; Berbig, hochstift 1, S. 28.
47 Wahlinstrument: B – 84, 24; B – B 86, 52, Bl. 77’–82. Das Wahlinstrument unter-

zeichnen: Dompropst otto philipp von Guttenberg, Domdechant Karl Sigismund 
von aufseß, Senior Georg heinrich von Stadion, Johann philipp anton von Fran-
ckenstein, philipp ludwig von rosenbach, adam adolph von thüngen, Franz 
Georg Faust von Stromberg, Georg Wilhelm Schutzbar gen. milchling, Franz Karl 
von ostein, Friedrich Johann Georg von Sickingen, Franz Friedrich von Greiffen-
clau, Johann christopherus von erthal Sen., Jodok Bernhard von aufseß, reinhard 
anton von eyb, hartmann Friedrich von Fechenbach, heinrich hartmann von 
rotenhan, Friedrich Karl von Schönborn, Franz peter von Sickingen, Johann an-
ton von erthal Jun. Durch prokuratoren hatten sich vertreten lassen: Georg hein-
rich von Stadion, Johann Wolfgang von Wallenfels, Georg Wilhelm Schutzbar gen. 
milchling und Franz peter von Sickingen. – zum Gesamtvorgang: Berbig, hoch-
stift 1, S. 25–32.
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Wahltag in seiner Dankrede vor dem Wahlkapitel durch ein versprechen, 
nicht durch einen feierlichen eid, alle zwischen dem Domkapitel und dem 
Fürstbischof geltenden absprachen zu halten, worunter die Bestimmungen 
der Wahlkapitulation fallen.48

noch am Wahltag zeigt das Kapitel dem papst den ausgang der Wahl 
an,49 am 15. Dezember dem Kaiser.50 lothar Franz dankt Joseph i. für die 
reiseerlaubnis für Friedrich Karl nach Bamberg und für seine entscheidung, 
nicht einen üblichen Wahlgesandten zu beauftragen.51 Der Kaiser gratuliert 
lothar Franz52 und Friedrich Karl53 zum Wahlausgang. Dabei macht er deut-
lich, dass er dessen Dienste als reichsvizekanzler auch künftig in anspruch 
nehmen wolle. Der Kaiser dankt auch dem Domkapitel und versichert es 
seiner Gnade.54 nach der Koadjutorwahl setzt Friedrich Karl auf kaiserliche 
Bitten55 seine tätigkeit als reichsvizekanzler in Wien fort. lothar Franz 
veranschlagt seine ausgaben für diese Wahl später mit 12 000 fl.56

Wegen der anhaltenden auseinandersetzungen der päpstlichen Kurie 
mit dem Kaiser verzögert sich die Wahlkonfirmation.57 clemens xi. äußert 
in einer audienz gegenüber dem kaiserlichen Gesandten marchese ercole 
Giuseppe di prié, dass er nach einer einigung mit dem Kaiser über die er-
klärung vom vorjahr die Konfirmation nicht länger blockieren und an das 
Konsistorium gelangen lassen wolle.58 lothar Franz beschwert sich mit einer 
gedruckten eingabe bei der Konsistorialkongregation über die verschleppung 
der Konfirmation.59 er beschuldigt die Kurie, dass dies durch politische 
auseinandersetzungen mit dem Kaiserhof und nicht in der person Friedrich 

48 B – hStB GehK 1748, Bl. 300–301; B – B 84, 24; B – B 86, 52, Bl. 79 f.
49 B – B 21, 31, Bl. 10–11; Begleitschreiben: B – 84, 24.
50 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 88–90, 95.
51 16. Dezember 1708: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 97–98.
52 8. Januar 1709: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 99–100.
53 14. Januar 1709: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 101–102.
54 10. Februar 1709, orig.: W – SaW, Korra lF ungebKorr 5; B – B 86, 52, Bl. 153–

154.
55 Schreiben des bayerischen Gesandten in Wien, 16. Februar 1729: m – Kschw 1938, 

Bl. 242.
56 1725: W – SaW, Korra lF ungebKorr 881.
57 W – SaW, Korra lF ungebKorr 768. zu den auseinandersetzungen um  comacchio: 

pastor, Geschichte der päpste 15, S. 36–48.
58 25. august 1709: W – SaW, Korra lF gebKorr 51 prod. 119.
59 memoriale di riasonzione e risponsivo: W – SaW, Korra lF gebKorr 51 prod. 

240.
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Karls begründet sei. in einer handschriftlichen vorlage wird die unterschrift 
des reichsvizekanzlers unter das kaiserliche Dekret vom 26. Juni 1708, die 
faktische Kriegserklärung an den Kirchenstaat, als ursache vermutet.60 Die 
Bamberger Koadjutorwahl erfolgte in der zeit, in der Friedrich Karl die 
scharfen edikte des Kaisers gegen den papst vom Sommer 1708 mitunter-
zeichnete, so dass es Johann philipp Franz von Schönborn zunächst nicht 
gelingt, die päpstliche Wahlkonfirmation zu erhalten.61 Die Kurie besteht auf 
der restitution der von österreich besetzten Stadt comacchio. auch rügt 
rom das tragen weltlicher Kleidung durch den Koadjutor.

erst ab dem Sommer 1709 erfolgt die aussöhnung des Kaiserhofs mit rom.62 
Die Wahlkonfirmation verzögert sich trotzdem, obwohl papst clemens xi. 
lothar Franz die Beschleunigung des verfahrens zusichert.63 Der papst betraut 
seinen nepoten annibale albani mit der erledigung der angelegenheit, der 
weitere Bedingungen und die ablegung eines neu formulierten obödienzeides 
fordert.64 Schließlich gibt Friedrich Karl die geforderte erklärung ab, dass er 
sich der lehrautorität des papstes unterwerfe und er das kaiserliche Dekret 
wegen comacchio nur ex officio unterzeichnet habe.65 um die Bezahlung 
der taxen in rom zu umgehen, schlägt Friedrich Karl vor, diese mit den 
für die erhebung in den reichsfürstenstand von annibale albani66 fälligen 
Gebühren zu kompensieren.67 Der Wiener nuntius fordert, dass Friedrich 
Karl sofort nach erhalt der Konfirmation geistliche Kleidung tragen solle.68

Der informativprozess für Friedrich Karl wird in der Wiener nuntiatur 
durch den nuntius erzbischof Giulio piazza geführt. zunächst werden der 
zustand der Diözese, die notwendigkeit der Bestellung eines Koadjutors 
und die amtsführung von lothar Franz als Bischof von Bamberg geprüft, 
als zeugen fungieren Johann Konrad philipp ignaz von tastungen, adalbert 

60 FK an lF 3. august 1709: W – SaW, Korra lF gebKorr 51 prod. 99.
61 Korrespondenz: B – hStB GehK 664. – Wild, lothar Franz, S. 156–158; Berbig, 

hochstift 1, S. 29 anm. 132.
62 FK an lF 17. august und 16. oktober 1709, lF an FK 27. oktober 1709 : W – 

SaW, Korra lF gebKorr 51 prod. 111, 178, 190.
63 28. Dezember 1709: W – SaW, Korra FK 13.
64 FK an lF 8. Februar 1710: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 prod. 21.
65 FK an lF 15. Februar: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 prod. 26; ungebKorr 769.
66 annibale albani wird 1710 in den reichsfürstenstand erhoben.
67 8. märz, 9. april: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 prod. 46, 71.
68 FK an lF 2. april: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 prod. 65.
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von Falkenstein69 und Johann adam von Ditterich.70 ein zweites verfahren 
wird über die person des elekten Friedrich Karl betrieben, wobei der bei 
Bischöfen übliche Fragenkatalog angewendet wird.71 als zeuge wird wieder 
Falkenstein gehört, der Friedrich Karl seit dem gemeinsamen Studium am 
Germanicum kennt; Ditterich macht nur zum zustand der Diözese aussagen. 
Bei dieser Gelegenheit legt Friedrich Karl das vorgeschriebene Glaubens-
bekenntnis ab.72 Die Kongregation fällt darauf eine positive entscheidung 
mit der zusicherung, die Kanonikate in Würzburg und mainz sowie das in 
Bamberg bis zum antritt der nachfolge beibehalten zu dürfen.73

papst clemens xi. konfirmiert Friedrich Karl offiziell im Konsistorium 
von 19. mai 1710.74 Bereits zuvor war die nachricht über die bevorstehende 
Konfirmation bei lothar Franz in Bamberg eingetroffen.75 Die Konfirmati-
onsbullen werden mit Datum vom 14. Juni 1710 ausgefertigt,76 doch verzö-
gert sich die aushändigung. clemens xi. benachrichtigt Friedrich Karl mit 
Cum hodie von der ernennung zum titularbischof von arcadiopolis und 
der Bestätigung als Koadjutor für Bamberg und erteilt ihm die erlaubnis 
zum empfang der Bischofsweihe.77 mit Romanus Pontifex verleiht er ihm 
das nachfolgerecht für Bamberg und fordert die einrichtung von präbenden 
für einen theologen und einen pönitentiar.78 in der Bulle Personam tuam 
gesteht er ihm ein sicheres einkommen aus Bamberg zu und erlaubt ihm, 
die Kanonikate am Domstift Würzburg und ritterstift St. alban in mainz zu 

69 Dechant des Benediktinerklosters Kempten.
70 11. april 1710: aSv  – proc. consist. 104, Bl. 41–44; Bauer, vatikanische Quel-

len, nr. 366 S. 253. Der gesamte vorgang wird mit Datum vom 19. april 1710 nach 
rom gesandt, der akt trägt den expeditionsvermerk 2. august 1715.

71 aSv – proc. consist. 104, Bl. 45–54’.
72 11. april 1710: aSv – proc. consist. 104, Bl. 39–40’; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 367 S. 253.
73 abschrift: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 ad prod. 99.
74 FK an lF 31. mai 1710: W – SaW, Korra lF gebKorr 52 prod. 106.
75 lF an FK 14. mai 1710: W – SaW, Korra FK 13.
76 Die Datierungszeile lautet: Anno Incarnacionis Millesimo Septingentesimo Decimo 

Quarto Decimo mensis Junii, Pontificatus nostri Anno Decimo; diese korrekte Da-
tierung wird durch die angabe des pontifikatsjahres gestützt (im repertorium a 23 
ursprünglich 10. Juni 1714). – looshorn 6, S. 632–634, gibt dagegen 19. mai 1710, 
korrektes Datum looshorn 7/1, S. 3.

77 B – a 23 l. 27 nr. 239; abschriften: B – B 21, 31; B 84, 24.
78 B – a 23 l. 27 nr. 242; abschrift: hStB nverza 4645; Druck: Decretum camerae; 

Grundsame Facti Species (ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.22/2; vD18 90212487).
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behalten.79 in Apostolicae sedis befreit er ihn von eventuellen Kirchenstrafen 
und fordert die ablegung des Glaubensbekenntnisses.80 in Ex certis rationa-
bilibus befiehlt er dem Domkapitel,81 dem Klerus in Stadt und Diözese,82 den 
vasallen83 und den Gläubigen der Diözese Bamberg84 Gehorsam für den neuen 
Koadjutor. er beauftragt einen vertreter des Kapitels zum empfang seines 
Glaubensbekenntnisses.85 mit Gratiae divinae benachrichtigt clemens xi. 
Kaiser Joseph i. offiziell von der Bamberger Koadjutorwahl.86

lothar Franz zeigt sich verärgert, weil die ausfertigung der Bullen länger 
hinausgezögert wird.87 zu langfristigen auseinandersetzungen kommt es um 
die Bezahlung der an der Kurie für die Konfirmation fälligen Gebühren, weil 
rom zunächst keine reduzierung gewähren will.88 noch 1714 bittet lothar 
Franz um den völligen nachlass der auf die hälfte reduzierten taxen.89 
nach dem ausbruch neuer meinungsverschiedenheiten über die Kaiser-
wahl 1711 zwischen lothar Franz und dem papst will dieser zeitweilig die 
Wahlkonfirmation als erschlichen ansehen.90 noch 1715 muss lothar Franz 
dem Domkapitel anzeigen, dass die Kurie trotz eingaben des Kaisers keinen 
weiteren taxennachlass für die Koadjutorbestätigung gewähre und dass der 
Koadjutor die Summe vorschießen wolle.91 Die päpstlichen Konfirmations-
bullen treffen erst im Sommer 1715 bei Friedrich Karl in Wien ein, wo man 
wegen der Kurialschrift Schwierigkeiten hat, abschriften anzufertigen.92 
Friedrich Karl informiert lothar Franz über die Kosten für die ausfertigung 
der Konfirmationsbullen in höhe von über 5000 Scudi, welche aber noch 

79 B – a 23 l. 27 nr. 237.
80 B – a 23 l. 27 nr. 243; Formel: B – a 23 l. 27 nr. 244; Formel des obödienzeides: 

B – a 23 l. 27 nr. 245.
81 B – a 23 l. 27 nr. 236.
82 B – a 23 l. 27 nr. 235.
83 B – a 23 l. 27 nr. 240.
84 B – a 23 l. 27 nr. 238.
85 B – a 23 l. 27 nr. 241.
86 B – a 23 l. 27 nr. 234.
87 27. mai 1710: W – SaW, Korra FK 13.
88 B – hStB GehK 665.
89 23. mai 1714: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 379 S. 255; Korrespondenz lF mit 

FK: W – SaW, Korra FK 17 prod. 41–43.
90 Johann Jakob moser, teutsches Staats-recht 12, leipzig/ebersdorff 1744 (nD 

osnabrück 1968), S. 69.
91 2. märz 1715: B  – B 86, 53, Bl. 280; zahlreiche einträge: W  – SaW, Korra lF 

 gebKorr 57.
92 FK an lF 24. august 1715: W – SaW, Korra lF gebKorr 57 prod. 165, 168.
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steigen werden.93 Schließlich entrichtet Bamberg die hälfte der Gebühren mit 
der von der Kurie zugestandenen Bedingung, dass sie im Falle des todes des 
Koadjutors vor lothar Franz auf die bei der nächsten Bamberger Wahl erneut 
fälligen taxen angerechnet werden sollen. Friedrich Karl streckt dem hochstift 
Bamberg die Gelder in höhe von 12 566 fl. vor und will sie erst nach seinem 
tatsächlichen regierungsantritt zurückfordern.94 als Koadjutor wird Friedrich 
Karl einmal bei finanziellen angelegenheiten tätig und unterzeichnet neben 
Kurfürst lothar Franz und Bischof Johann philipp von Würzburg einen 
rezess über die Bamberger Schuldenrückzahlung an Würzburg.95

in verzweiflung über seine mangelnde materielle Sicherheit und um seine 
gesellschaftliche Stellung am Wiener hof zu festigen, verfällt Friedrich Karl 
1713 zeitweise auf den plan, seinen onkel zur resignation auf Bamberg zu 
bewegen, um dann auch in Würzburg die Koadjutorie zu erhalten.96 zum 
Jahresanfang 1728 verleiht ihm papst Benedikt xiii. auf seine Bitten das indult, 
seine pfründen, namentlich die Dompropstei Würzburg, beizubehalten und 
befreit ihn von der residenzpflicht.97 erst nach längerem zögern empfängt er 
die höheren Weihen. Der Würzburger Bischof christoph Franz von hutten 
erteilt Friedrich Karl am 18. mai 1728 in der universitätskirche Würzburg 
die Diakonatsweihe.98 lothar Franz weiht seinen neffen am 10. Juni in der 
Kapelle seines mainzer Schlosses Favorite zum priester.99 Sein primizamt hält 
Friedrich Karl noch am Weihetag.100 am 20. Juni spendet lothar Franz ihm 
in der mainzer hofkirche St. Gangolph unter assistenz der Weihbischöfe 
von Bamberg, mainz und Worms die Bischofsweihe für das titularbistum 
arcadiopolis.101 mainz war aus Bequemlichkeit für lothar Franz gewählt 
worden.102

 93 11. Januar 1716: W – Schönborn a, Korra lF gebKorr 58 prod. 10, dazu 206.
 94 10. märz 1716: B – B 84, 24.
 95 15. Dezember 1718: B – a 86 l. 351 nr. 89.
 96 hantsch, reichsvizekanzler, S. 165.
 97 14. Januar 1728, abschrift: W – SaW, Korra lF gebKorr 70 prod. 35.
 98 aSv – proc. consist. 115, Bl. 339’; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 425 S. 262.
 99 aSv – proc. consist. 115, Bl. 340’; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 426 S. 262. 

huldigungsschrift des mainzer Jesuitenkollegs: marigold, ehren-Gesang, 
S. 382–388.

100 amrhein 2, nr. 1039 S. 86.
101 aeB rep. i a 9; zeugnisabschrift 30. Juli 1729: W – Geistliche Sachen 147; Fest-

schrift, ein exemplar: B – B 84, 23.
102 lF an FK 28. märz 1728: W – SaW, Korra FK 28.
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Weitere Benefizien und das Bistum Würzburg

am 21. märz 1696 erhält Friedrich Karl ein Kanonikat am Würzbur-
ger ritterstift St. Burkard, auf das er am 6. Juni 1701 resigniert.103 Durch 
päpstliche provision wird ihm nach dem tode des christoph rudolph von 
Stadion († 17. Januar 1700) die propstei St. alban zu mainz übertragen.104 
am Jahresende 1738 teilt Friedrich Karl dem abbé Grilloni mit, er plane auf 
diese propstei zugunsten seines neffen melchior Friedrich von Schönborn 
zu verzichten;105 die resignation erfolgt 1739.106 Bis 1728 besitzt Friedrich 
Karl die oberpfarrei altenbanz.107

Wohl seit dem Frühjahr 1709 plant Kurfürst lothar Franz, Friedrich Karl 
auch als Koadjutor für mainz anzunehmen.108 Dieser versuch scheitert am 
Widerstand des dortigen Kapitels. Doch ernennt Kaiser Joseph i. Friedrich 
Karl zu seinem Wahlkommissar für die mainzer Koadjutorwahl.109 Später 
äußert er seine zufriedenheit, das lothar Franz nunmehr den hochmeister 
Franz ludwig von pfalz-neuburg als Koadjutor vorgeschlagen habe.110 nur 
kurzfristig interessiert sich lothar Franz für Friedrich Karl für die Koadjutorie 
des Fürstbischofs von eichstätt Johann anton Knebel von Katzenellnbogen.111

Die Bemühungen von lothar Franz um den Würzburger Bischofsstuhl für 
Friedrich Karl scheitern zunächst im Jahr 1712.112 es kommt in dieser Frage 
zu auseinandersetzungen mit Domdechant reinhard anton von eyb, phil-
ipp ernst von Guttenberg und christoph ernst Fuchs von Dornheim, deren 
Briefwechsel lothar Franz überwachen lässt.113 ihr Widerstand ist ausdruck 
der opposition gegen die Übermacht der Schönborn in der reichskirche. 
lothar Franz unterstützt die Bemühungen Friedrich Karls zur erlangung 

103 Wendehorst, St. Burkard in Würzburg, S. 322 f.
104 Georg christian Joannis, Volumen Rerum Moguntiacarum 2, Frankfurt 1722 

(vD18 80361366-001), S. 792, 798.
105 17. Dezember 1738: B – hStB GehK 668 prod. 30.
106 erwähnt B – hStB GehK 1922, Fasz. iv, 1.
107 Wachter, nr. 9062 S. 444.
108 vgl. lafage, les comtes Schönborn 2, S. 137–141.
109 30. September 1710: hhSta Wien – rK Weisr 7.
110 10. oktober 1710: hhSta Wien – rK Weisr 7. – heinz Duchardt, Die mainzer 

Koadjutorwahl von 1710, in: Gerlich, Geschichtliche landeskunde, S. 66–93.
111 14. Februar 1711: W – SaW, Korra FK 14 prod. 7. – zürcher, Bischofswahlen im 

Fürstbistum eichstätt, S. 213, 215–221, 292–295.
112 Schröcker, nepotismus, S. 118.
113 Schröcker, nepotismus, S. 120–124.
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eines breve eligibilitatis für eine Würzburger Koadjutorwahl.114 1716 bemüht 
lothar Franz sich erneut um die erlangung der Würzburger Koadjutorie 
für Friedrich Karl,115 der dort aber wegen der möglichen personalunion mit 
Bamberg wie seinem ruf als chancenlos gilt.116 Der Bamberger Domdechant 
reinhard anton von eyb nutzt zu dieser zeit einen Wiener aufenthalt zu 
einer intrige gegen die Schönborn, um diese pläne für die Würzburger Koad-
jutorie zu hintertreiben.117 Bei der Würzburger Bischofswahl 1719 unterliegt 
Friedrich Karl seinem Bruder Johann philipp Franz von Schönborn, der sich 
um seine und die unterstützung von lothar Franz bemüht hatte.118

1722 werden Gerüchte laut, dass Franz ludwig von pfalz-neuburg, 
mittlerweile Kurfürst von trier, auf die mainzer Koadjutorie verzichten 
wolle. Deshalb bemüht sich michael Friedrich Kardinal Graf von althan 
um ein breve eligibilitatis für Friedrich Karl.119 Kardinal althan gelingt es, 
die Bedingung des empfangs der Bischofsweihe binnen Jahresfrist streichen 
zu lassen. papst innozenz xiii. erteilt Friedrich Karl ein breve eligibilitatis 
für eine beliebige Bischofs- oder erzbischofswahl.120

Der frühe tod des Würzburger Bischofs Johann philipp Franz am 18. au-
gust 1724 macht eine neuwahl nötig.121 Friedrich Karl bemüht sich um die 
nachfolge seines Bruders. Kaiser Karl vi. fordert in seiner instruktion für den 
Wahlgesandten Johann Wilhelm Grafen von Wurmbrand massive interventi-
onen zugunsten der Wahl des reichsvizekanzlers, was er sowohl dem Kapitel 
insgesamt wie auch gegenüber den einzelnen Kapitularen vortragen solle.122 
Friedrich Karl erhält eine päpstliche Bestätigung seines eligibilitätsbreves 

114 6. Februar 1714: W – SaW, Korra FK 17 prod. 16.
115 24. Juni 1716: W – Schönborn a, Korra lF gebKorr 58 prod. 162.
116 romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 430.
117 Flurschütz da cruz, zwischen Füchsen und Wölfen, S. 367–375; andreas Flur-

schütz da cruz, Das ende einer Familienkarriere. Die verhinderte Würzburger 
Koadjutorwahl von 1716 und ihre Folgen für das haus Schönborn, in: Jahrbuch 
für regionalgeschichte 31 (2013), S. 17–43.

118 Schriftwechsel: W – SaW, Korra lF gebKorr 12, v. a. prod. 44, 46, 51. – christ, 
hochstift Würzburg, S. 198 f.; Schröcker, nepotismus, S. 126; romberg, Würz-
burger Bischöfe 1684–1746, S. 431.

119 3. Januar, 16. märz 1722: W – SaW, Korra lF gebKorr 64 prod. 6, 54.
120 12. märz 1722, abschrift: B – hStB GehK 665i prod. 31.
121 christ, Würzburger Bischofswahl, S. 454–501 und 689–726; romberg, Würz-

burger Bischöfe 1684–1746, S. 431.
122 25. September 1724: hhSta Wien – rK Weisr 7.
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für Würzburg.123 trotz dieser unterstützung kann er die negative Stimmung 
im Domkapitel, welche die regierungsweise seines Bruders ausgelöst hatte, 
nicht überwinden und unterliegt dem Domdechanten christoph Franz von 
hutten.124 immerhin kann Friedrich Karl am 28. Juli 1727 seine Wahl zum 
Dompropst von Würzburg erreichen, was ihm besonders willkommen ist, 
um aus den reichen einkünften seine Finanzen zu sanieren.125

papst Benedikt xiii. stellt Friedrich Karl 1728 ein weiteres breve eligibilitatis 
für alle deutschen Bistümer (omnes Germaniae Metropolitanas quascunque 
Ecclesias illimitate) aus.126 am 20. april 1729 spricht sich das Domkapitel 
Würzburg noch vor eintreffen des kaiserlichen Wahlgesandten Friedrich 
august Graf von harrach für die Wahl Friedrich Karls zum nachfolger des 
verstorbenen Fürstbischofs christoph Franz von hutten aus.127 am 18. mai 
wird Friedrich Karl mit einmüthig Stimmen bei der Scrutinialwahl in Würz-
burg postuliert.128 Darauf resigniert er seine Würzburger präbende und die 
Dompropstei. Die damit vollendete personalunion der Bistümer Bamberg 
und Würzburg ist ein erfolg der kaiserlichen reichskirchenpolitik.129 Das 
neuerliche Bemühen von Friedrich Karl um den mainzer erzstuhl scheitert 
1732.130

123 24. September 1724: christ, Würzburger Bischofswahl, S. 473 und anm. 88a.
124 hantsch, reichsvizekanzler, S. 292–298. – Schröcker, patronage, S. 45–47; Bi-

schof von Würzburg (1724–1729): egon Johannes Greipl, hutten, christoph 
Franz reichfreiherr von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 197–199.

125 amrhein 2, nr. 1039 S. 85; Schröcker, nepotismus, S. 128; romberg, Würz-
burger Bischöfe 1684–1746, S. 432.

126 23. Dezember 1728, erwähnungen: aSv – proc. consist. 115, Bl. 341; FK an lF 
12. Januar 1729: W – SaW, Korra lF gebKorr 70 prod. 14.

127 FK an Georg Karl Karg von Bebenburg 25. april 1729: B – hStB nverza 4645. – 
romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 437–441.

128 FK an Karg 18. mai 1725: B – hStB nverza 4645; Wahlinstrument: aSv – proc. 
consist. 115, Bl. 341–344’. – looshorn 7/1, S. 4; hantsch, reichsvizekanzler, 
S. 315; Berbig, hochstift 1, S. 31 f.; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, 
S. 441–444. – Lotteria sive … facta electio: quando … Fridericus Carolus … episco-
pus Bambergensis insuper episcopatus Franconici infulam et pileum ducalem … est 
consecutus, Würzburg 1729 (Bischofswahl Würzburg; ein exemplar: uB Würz-
burg 55 rp 24,439; vD18 12155438-001).

129 christ, hochstift Würzburg, S. 193. – lafage, les comtes Schönborn 2, S. 233–
309.

130 romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 554 f.
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regierungsantritt

Die nachricht vom tod Kurfürst und Fürstbischofs lothar Franz von 
Schönborn in mainz am 30. Januar 1729 trifft am 3. Februar in Bamberg 
ein.131 Da sich der erwählte und bestätigte Koadjutor Friedrich Karl von 
Schönborn weiter in Wien außerhalb des hochstifts aufhält, stellt sich 
das problem der Form der nachfolge. einige Domherren wollen aus for-
malrechtlichen Gründen ein interregnum ad interim annehmen und dem 
hochstift per remedium provisionale vorstehen, obwohl es sich um keine 
eigentliche Sedisvakanz handle.132 Das Kapitel beschließt, bis zum eintreffen 
von anweisungen Friedrich Karls ex gremio provisionaliter zu verfahren und 
einstweilen vorläufige verordnungen zu erlassen.133 Die Benachrichtigungs-
schreiben an den Kaiser und an Friedrich Karl werden auf den 3. Februar 
rückdatiert.134 Domdechant Franz Konrad von Stadion wird für die zeit des 
Quasi-interregnums als vizeregent eingesetzt.135 am 14. Februar trifft in 
Bamberg mit Stafette aus Wien seine förmliche ernennung zum Statthalter 
durch Friedrich Karl ein, der über die todeskrankheit von lothar Franz 
informiert worden war.136 Friedrich Karl bestätigt alle Dikasterien und ein-
richtungen in dem zustand, wie sie lothar Franz eingerichtet hatte. Später 
dankt er für das ihm entgegengebrachte vertrauen und erklärt, dass er als 
electus et confirmatus cum immediata successione coadjutor in Bamberg ipso 
facto gemäß der päpstlichen Konfirmation vom 14. Juni 1710 die nachfolge 
antrete.137 Kaiser Karl vi. versichert im Beileidsschreiben zum tode von lo-
thar Franz das Domkapitel Bamberg seines vertrauens für Friedrich Karl.138 
Dabei dankt dieser dem Kapitel für die reibungslose nachfolgeregelung, will 
aber zunächst in Wien bleiben.139 Friedrich Karl informiert den papst sofort 
über seinen regierungsantritt in Bamberg.140

131 B – B 86, 58, Bl. 5 f.
132 B – B 86, 58, Bl. 7’ f.
133 4. Februar 1729: B – B 86, 58, Bl. 8’–10’.
134 5. Februar 1729: B – B 86, 58, Bl. 11’–14’.
135 5. Februar 1729: B – B 86, 58, Bl. 17’ f.
136 5. Februar 1729, abschrift: B – B 86, 58, Bl. 69–70’.
137 26. Februar 1729: B – B 86, 58, Bl. 113’–114’.
138 3. märz 1729: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3c, Bl. 109–110; B – B 86, 58, 

Bl. 147–148’.
139 26. märz 1729: B – 84, 24.
140 24. Februar 1729: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 415 S. 260.
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erst nach seiner postulation zum Bischof von Würzburg am 18. mai 1729 
begibt sich Friedrich Karl nach Bamberg, wo er am 16. Juli einzieht.141 er 
lehnt es ab, eine inthronisation zu vollziehen und eine Kapitulation zu be-
schwören, weil er seine regierung bereits angetreten habe.142 Das Domkapitel 
berät über die maßnahmen zum regierungsantritt.143

papst Benedikt xiii. bewilligt die Supplik Friedrich Karls zur Durchfüh-
rung des erneut nötigen informativprozesses in rom.144 Francesco antonio 
Kardinal Fini leitet das verfahren, bei dem der Bamberger agent Franz ru-
dolph Degen, Wilhelm von hutten,145 philipp valentin Fries146 und Johann 
anton de Binis als zeugen fungieren.147 Den für die Diözese Würzburg 
ebenfalls nötigen prozess leitet nuntius caietanus de cavalieri in Köln.148 
Friedrich Karl legt das Glaubensbekenntnis am 31. Juli in Würzburg vor dem 
Bamberger Domdechanten Franz Konrad von Stadion ab.149 Benedikt xiii. 
verleiht Friedrich Karl mit der Bulle Cum dudum das pallium und betraut 
die Weihbischöfe von Würzburg und Bamberg mit der Überreichung.150 Die 
eidesformel ist beigefügt. Schließlich legt aber Damian hugo Kardinal von 
Schönborn seinem Bruder im Bamberger Dom am 23. oktober 1729 das 
pallium an.151

Das Domkapitel fordert die einwohner der Stadt Bamberg zur leistung 
der erbhuldigung auf.152 Die huldigung durch Bürgermeister, rat und Bür-
gerschaft ohne die immunitäten erfolgt am 26. September 1729.153 Friedrich 
Karl lässt dem Domkapitel 1731 anzeigen, dass er die landeserbhuldigung 

141 16. Juli 1729: B – B 24, 2, S. 1 f.
142 29. Juni 1729: B – hStB GehK 1612, Bl. 578–579.
143 19. Juli 1729: B – B 86, 58, Bl. 173–175’.
144 23. Juli 1729: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 418 S. 261.
145 Kanoniker in Würzburg: amrhein 2, nr. 1536 S. 267.
146 Kanoniker in Stift haug.
147 2. august 1729: aSv – proc. Dat. 106, Bl. 96–102; proc. consist. 115, Bl. 324–329; 

Bauer, vatikanische Quellen, nr. 420 S. 261.
148 12. august 1729: aSv  – proc. consist. 115, Bl. 330–349; Bauer, vatikanische 

Quellen, nr. 421 S. 261.
149 aSv  – proc. consist. 115, Bl. 345–346’; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 419 

S. 261.
150 3. august 1729: B – a 23 l. 27 nr. 249.
151 23. oktober 1729: B – B 24, 2, S. 79–84; Pontificale Pallium …, Bamberg 1729 (ein 

exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/J; vD18 12158526-001).
152 13. September 1729: B – a 25 l. 37 nr. 190.
153 B – B 86, 58, Bl. 219’–222.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805110

einnehmen und damit am 12. September in Forchheim beginnen wolle.154 
Darauf fordert das Kapitel die Beamten, Bürger und untertanen auf dem 
lande zur leistung der erbhuldigung auf.155 Die reise Friedrich Karls verläuft 
von Forchheim über Gößweinstein, neuhaus, vilseck, pottenstein, maineck, 
hollfeld, Weismain,156 Stadtsteinach, Kronach, lichtenfels, Scheßlitz bis Schloss 
Seehof.157 nach einem zwischenaufenthalt in Bamberg nimmt Friedrich Karl 
ab dem 14. oktober die huldigung in zeil wieder auf und reist dann nach 
haßfurt, herzogenaurach und höchstadt.158 anlässlich dieser huldigungsfahrt 
vom 11. September bis 22. oktober 1731 erscheinen zahlreiche reden und 
Gedichte.159 erst 1744 holt Friedrich Karl die huldigung in Kronach ein.160

Kaiser und reich

auch nach seinem regierungsantritt in Bamberg und Würzburg behält 
Friedrich Karl das amt des reichsvizekanzlers bei. als reichsfürst bleibt 
er weiterhin ein enger vertrauensmann des Kaisers. auf dessen Wunsch 
lässt er etwa nach seinem regierungsantritt in Würzburg die dortigen akten 
durchsuchen, um dem Kaiserhaus nachteilige maßnahmen zu finden und 
abschriftlich nach Wien mitzuteilen.161 er entschuldigt seine abwesenheit 
aus Wien mit dringenden regierungsgeschäften, nach deren erledigung er als 

154 4. September 1731: B – B 86, 59, Bl. 162.
155 4. September 1731: B – a 25 l. 37 nr. 191.
156 vgl. richard Kerling, poetisches aus dem alten Weismain, in: Günter Dippold 

(hg.), Weismain. eine fränkische Stadt am nördlichen Jura 2, Weismain 1996, 
S. 223–254, hier S. 242.

157 ordnung des auszugs aus Bamberg 11. September 1731: StBB msc.misc.15 
nr. 8,2; Diarium: B – B 86, 59, Bl. 207–209 und B 22d, 28; huldigungsakten: B – B 
22d, 33–37. – looshorn 7/1, S. 38–42.

158 looshorn 7/1, S. 43.
159 anton Sebastian hohenstein, Als der hochwürdigste Fürst, Bamberg 1731 

(Schloss Seehof 5. oktober 1731; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.7/33; Faksi-
mile: miekisch, Frieden, Dok. 7a); ludirector, Als der hochwürdigste Fürst, Bam-
berg 1731 (haßfurt 17. oktober 1731; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/22); 
Scholar, Als der hochwürdigste Fürst, Bamberg 1731 (Seßlach 17. oktober 1731; 
ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/22). – Übersicht: michel hofmann, Ba-
rocke huldigung, in: mainfrJb 12 (1960), S. 154–184.

160 Johann Georg christoph Gertner, Patriae nostrae pater, [Bamberg 1744] (Kron-
ach 17. Juni 1744; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.8/28).

161 26. September 1729: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 37, Bl. 1–32.
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reichsvizekanzler an das hoflager zurückkehren wolle. er bittet den Kaiser 
zunächst um muthung der Bamberger reichslehen.162 als seine vertreter 
benennt er den Kärntner viztum philipp ernst Groß von trockau (begleitet 
von hofrat Georg Karl Karg).163 nach ihrer detaillierten instruktion, welche 
die üblichen Schritte bei einer reichsbelehnung enthält, sollen sie gleichzeitig 
auf den empfang der Belehnung durch den Kaiser mit den böhmischen le-
hen Bambergs hinwirken.164 Friedrich Karl sagt ihnen die hilfestellung des 
reichsvizekanzelariates zu. außerdem ist der würzburgische lehenspropst 
in Wien anwesend.165 Friedrich Karl empfiehlt seine Gesandten auch an den 
prinzen eugen von Savoyen.166 Der reichshofrat beschließt die gleichzeitige 
Belehnung Friedrich Karls mit beiden hochstiften.167 Kaiser Karl vi. erteilt 
seinen vertretern am 25. oktober 1729 die Belehnung mit den regalien 
und temporalien der hochstifte Bamberg und Würzburg.168 im protokoll 
des Gesandten Groß von trockau ist der vorgang ausführlich geschildert.169

am 15. november 1729 reist Friedrich Karl aus Franken zurück nach 
Wien, wo er sich in den nächsten Jahren meistens aufhält.170 Für den dau-
ernden aufenthalt außerhalb seiner Diözesen erhält er eine Dispens papst 
clemens’ xii., um seinen aufgaben als reichsvizekanzler nachkommen 
zu können.171 Kaiser Karl vi. erteilt Friedrich Karl einen Freipass, der mit 
zollfreiheit verbunden ist.172

Friedrich Karl führt nach dem tode von lothar Franz eine intensive 
Korrespondenz mit dem Bamberger reichtagsgesandten Georg Karl Karg 

162 18. September 1729: B – B 21, 31, Bl. 23 f. – Weiss, reichsbelehnung, S. 559 f.
163 instruktion 18. September 1729: B – B 21, 31, Bl. 25 f., und hStB GehK 634; cre-

ditiv für Groß an Kaiser Karl vi., entschuldigung für persönliches nichterschei-
nen, creditiv an die Kaiserinwitwe und die Kaiserin: B – hStB GehK 634.

164 18. September 1729: instruktion und nebeninstruktion zur propstei Griffen: B – 
hStB GehK 634; B – B 21, 31, Bl. 26’–29’.

165 FK an Karg, 16. oktober 1729: B – hStB GehK 346 prod. 16.
166 18. September 1729: B – hStB GehK 634.
167 24. oktober 1729: B – B 21, 31, Bl. 51.
168 B – a 20 l. 6 nr. 179. – romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 444 mit 

anm. 92.
169 B – B 21, 31, Bl. 41–57’; B – hStB GehK 634 mit Kopie des lehenseides; hhSta 

Wien – rhr rladtexp Kart. 8 Bamberg.
170 looshorn 7/1, S. 25.
171 20. mai 1733: aeB – rep. i a 428 prod. 22.
172 18. april 1731: B – B 23, 95, Bl. 30.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805112

von Bebenburg, dem er detaillierte instruktionen sendet.173 als Fürstbischof 
bemüht er sich, die katholischen Fürsten zu einer politik der engen unter-
stützung des Kaisers zu bewegen.174 So kennzeichnet er gegenüber Karl vi. 
sein vorgehen mit der patriotischen absicht, daß dieser unionspraetext auf 
den assoziationsfueß zu E. Mt. diensten könne herumgedreht werden.175 an-
gesichts drohender auflösungstendenzen des reiches schlägt er dem Kaiser 
die aufwertung des reichshofrates und der reichskanzlei sowie die rück-
gabe ihrer alten Jurisdiktionsgewalt vor.176 als antwort auf ein kaiserliches 
Schreiben (31. Juli 1731) versichert Friedrich Karl seine unterstützung zur 
anerkennung der pragmatischen Sanktion auf allen reichs- und Kreistagen.177 
er zeigt sich überzeugt, dass diese eine mehrheit auf dem reichstag finden 
werde. entsprechend instruiert er den reichstagsgesandten178 und begründet 
dies mit der Stabilität der politischen lage im reich.

Den überwiegenden teil seiner arbeitskraft widmet er zunächst seinem 
amt als reichsvizekanzler. Beispielsweise teilt er dem Domkapitel am 25. Fe-
bruar 1733 mit, dass er vom Kaiser erneut an das hoflager gerufen worden 
sei.179 erst am 21. Juli 1734 tritt Friedrich Karl von diesem amt zurück,180 
um sich auf seine hochstifte zu konzentrieren.181 er begründet dies gegen-
über prinz eugen von Savoyen mit seinem Gewissen, seiner ehre und seiner 
Gesundheit, die es nicht zuließen, die regierung seiner Fürstbistümer weiter 
von Wien aus zu besorgen.182 Die resignationsabsicht wird unterstützt durch 
nachrichten von den ausschreitungen preußischer truppen in Franken und 
der unsicherheit der regierungen.183 Kaiser Karl vi. dankt ihm in einem 

173 Briefe von FK mit eigenhändigen unterschriften 1729–1739: B – hStB nverza 
4645.

174 hantsch, reichsvizekanzler, S. 316.
175 24. Juli 1729: zitiert nach hantsch, reichsvizekanzler, S. 317.
176 hantsch, reichsvizekanzler, S. 318.
177 10. oktober 1731: B  – hStB GehK 352 prod. 21, dazu prod. 22.  – Büttner, 

reichspolitik, S. 17; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 445.f
178 9. november 1731: B – hStB GehK 352 prod. 37.
179 B – B 86, 61, Bl. 33’ f.
180 B – hStB GehK 667 prod. 169.
181 hantsch, reichsvizekanzler, S. 342.  – Khevenhüller-metsch, tagebuch 2, 

S. 104.
182 zum verhältnis zu prinz eugen vgl. max Braubach, Friedrich Karl von Schön-

born und prinz eugen, in: österreich und europa. Festgabe für hugo hantsch 
zum 70. Geburtstag, hg. vom institut für österreichische Geschichtsforschung, 
Graz 1965, S. 111–132.

183 hantsch, reichsvizekanzler, S. 343.
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handschreiben für seine treuen Dienste.184 am 22. august trifft Friedrich Karl 
aus Wien in Bamberg ein.185 auch weiterhin wird er vom Kaiser als ratgeber 
herangezogen. So beantwortet er eine kaiserliche anfrage vom 25. Januar 
1735.186 in diesem zusammenhang tadelt er das gehässige vorgehen Bayerns 
gegenüber dem Kaiser.

Bamberg muss sich im rahmen des polnischen thronfolgekriegs ab 1733 
an dem reichskrieg gegen Frankreich beteiligen.187 Friedrich Karl übermittelt 
dem Kaiser seine Beurteilung der lage im reich, die durch missernten und 
Kriege gekennzeichnet sei.188 nach der eröffnung des kaiserlichen Kom-
missionsdekrets über die Friedenspräliminarien vor dem reichstag fordert 
er seinen Gesandten auf, den abschluss des Friedens zu unterstützen.189 
Friedrich Karl informiert papst clemens xii., dass er gemäß des päpstlichen 
Wunsches seine truppen für den Kampf gegen die türken zur verfügung 
gestellt habe.190 nach dem tode Kaiser Karls vi.191 skizziert Friedrich Karl 
gegenüber Karg die Grundsätze seiner politik.192 Die politischen umstände 
machten die Fortdauer der Sitzungen des reichstags nötig. in diesem zu-
sammenhang erörtert er die vollmachten der reichsvikare und die Bedeutung 
des reichserzkanzlers. Den reichsvikaren stehe nicht die majestas et potestas 
imperatoria, sondern nur die potestas rectoria et judiciaria in gewissen dingen 
zu, um ruhe und Gerechtigkeit während eines interregnums zu gewährleis-
ten. Dabei engagiert er sich für die Wahl des Gemahls von Königin maria 
theresia, Großherzog Franz Stephan von toscana-lothringen, zum Kaiser.193

Frühzeitig ist Friedrich Karl um den ausgleich zwischen den führenden 
katholischen mächten im reich, österreich und Bayern, bemüht. Bereits 1735 
versucht er wegen der bayerischen erbfolgeansprüche gegen österreich zu 
vermitteln und fordert Kurfürst Karl albrecht von Bayern zum ende des 
zwistes mit dem erzhaus und zur einheit unter den katholischen Fürsten 

184 16. august 1734: zitiert bei hantsch, reichsvizekanzler, S. 343 f.
185 B – B 24, 3, S. 1.
186 13. Februar: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 37, Bl. 57–109.
187 helmes, Kreistruppen 1714–1756, S. 90–104; romberg, Würzburger Bischöfe 

1684–1746, S. 448 f.
188 15. September 1735: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 37, Bl. 110–132.
189 18. mai 1736: B – hStB nverza 4645.
190 22. Januar 1738: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 454 S. 266.
191 trauerfeierlichkeiten in Bamberg ab 27. oktober 1740: B – B 24, 3, S. 768–786.
192 6. november 1740: B – hStB nverza 4646.
193 Büttner, reichspolitik, S. 29–49; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, 

S. 451 f.
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auf.194 Der Kurfürst schätzt Friedrich Karl als deutschen patrioten (bon Patri-
ote Allemand) und versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen.195 nach ausbruch 
des österreichischen erbfolgekrieges bittet Kurfürst Karl albrecht Bamberg 
und den Fränkischen Kreis um die erlaubnis zum Durchzug französischer 
hilfstruppen (12. august 1741).196 vom 26. bis zum 30. august hält sich 
der französische Gesandte louis charles de Salaberry bei Friedrich Karl in 
pommersfelden und Bamberg auf.197 Der fränkische Kreistag hatte bereits am 
28. Juni die aufstellung eines triplums verfügt.198 Friedrich Karl ist in dem 
ausbrechenden Konflikt zwischen österreich und preußen um neutralität 
für den Fränkischen Kreis bemüht. er teilt dies Kurfürst Karl albrecht von 
Bayern, der sich kurz zuvor in prag zum König von Böhmen hatte krönen 
lassen, mit und versichert ihn seiner treue zum reich und zum künftigen 
Kaiser.199 Großherzog Franz Stephan von toscana-lothringen, der Gatte 
maria theresias, versucht seinerseits, Friedrich Karl in seine pläne eines 
gütlichen ausgleichs mit Bayern einzubinden.200

Friedrich Karl führt über die reichspolitik 1740 bis 1742 einen intensiven 
Briefwechsel mit dem mainzer Generalvikar und Bamberger Domherrn Johann 
philipp anton von Franckenstein.201 nach der Wahl des einzigen nichthabs-
burgischen Kaisers der neuzeit, Karl vii. albrecht, verhält Friedrich Karl 
sich zunächst abwartend, sendet aber seinen Gesandten Karl Josef von raab 
zu rauenheim zu Karl albrecht, der ihn am 27. Januar 1742 in mannheim 
in audienz empfängt.202 Dieser bittet dabei um den rat und Beistand Fried-
rich Karls, auch zur Besetzung des neu einzurichtenden reichshofrates. Der 
Gesandte verweist aber auf das alter des Fürstbischofs, das ihm eine reise 
nach Frankfurt verbiete. raab unterhält auch von Frankfurt aus einen dichten 

194 9. Juli 1735: m – Kschw 1938, Bl. 364–366.
195 Karl albrecht an Joseph Franz von Seinsheim 18. Januar 1738: Karl theodor 

heigel (hg.), Die correspondenz Karl’s vii. mit Josef Franz Graf von Seinsheim 
1738–1743 (abhandlungen der historischen classe der Königlich Bayerischen 
akademie der Wissenschaften 14), münchen 1878, Brief 3, S. 88 f.

196 looshorn 7/1, S. 202.
197 B – B 24, 3, S. 981–1006.
198 helmes, Kreistruppen 1714–1756, S. 105.
199 Bericht des Gesandten Johann melchior von Killinger über seinen prager aufent-

halt 26. Januar 1742: W – SaW, Korra FK 3.
200 Schmid, vermittlungsbemühungen, S. 183–186; romberg, Würzburger Bischöfe 

1684–1746, S. 453 f.
201 FFa – nachlass Johann philipp anton 5c.
202 W – SaW, Korra FK 1, Bl. 2–4; weitere Berichte des Gesandten: Korra FK 1, 2.



Friedrich Karl von Schönborn 1708/1729–1746 115

Briefwechsel mit Friedrich Karl. Dieser lässt dem Kaiser seiner besonderen 
treue versichern.203 Bitter beklagt Friedrich Karl gegenüber raab die allgemeine 
politische entwicklung: oh armes Deutschland, oh ohnglückseelige Catholische 
Länder, oh bedauerungswürdiger Kaiser.204 er gratuliert dem neugewählten 
Kaiser Karl vii. albrecht, versichert ihn seiner treue, doch könne er seiner 
einladung aus gesundheitlichen Gründen nicht folgen.205 Dabei beantwortet 
er in Form eines Gutachtens ausführlich die Fragen, welche ihm der kaiserli-
che Gesandte hofrat Johann adam von ickstadt zur regierung des reiches 
vorgelegt hatte.206 Friedrich Karl versichert Kaiserin maria amalia in einem 
handschreiben seiner treue.207 Dabei entschuldigt er sein Fernbleiben und 
stellt seine reise zum Kaiser in aussicht.208 in einer audienz am 27. Februar 
äußert der schwer erkrankte Kaiser erneut die hoffnung, Friedrich Karl bei 
sich zu sehen.209

Friedrich Karl besucht dann vom 18. märz bis zum 12. mai 1742 Kaiser 
Karl vii. albrecht in Frankfurt.210 er informiert das Domkapitel, dass er 
auf dringende Bitte des Kaisers dorthin reise, um sich für die katholische 
religion und seine beiden hochstifte einzusetzen.211 Dabei sucht er im Sinne 
einer zurückdrängung des französischen einflusses und einer aussöhnung 
zwischen Bayern und österreich zu wirken.212 er übermittelt seine ratschläge 
schriftlich und durch raab.213 Der Kaiser und Frankreich fordern den rat 
Friedrich Karls zur vermeidung eines Krieges, weil ein solcher besonders die 
katholische Sache schädigen und unabsehbare Gewinne für preußen bedeuten 
könnte.214 Geheimrat raab wechselt im Sommer 1742 in die Dienste Kaiser 

203 FK an raab 2. Februar 1742, abschrift: W – SaW, Korr FK 1, Bl. 32–35.
204 4. Februar 1742, entwurf: W – SaW, Korra FK 1, Bl. 49–50.
205 4. Februar 1742, entwurf: W – SaW, Korra FK 3.
206 4. Februar 1742: W – SaW, Korra FK 3.
207 21. Februar, antwort 1. märz 1742: W – SaW, Korra FK 1, Bl. 64–65.
208 21. Februar 1742: W – SaW, Korra FK 3.
209 Bericht raabs 28. Februar 1742: W – SaW, Korra FK 1, Bl. 93–97.
210 Büttner, reichspolitik, S. 53–56; Freeden, herzogsschwert, S. 501–504; peter 

claus hartmann, Karl albrecht – Karl vii. Glücklicher Kurfürst. unglücklicher 
Kaiser, regensburg 1985, S. 247, 249; lafage, les comtes Schönborn 2, S. 211, 
289 f.; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 458 f.

211 7. märz 1742: B – B 86, 70, Bl. 36–37. – renner, Jugend- und Studienzeit, S. 295.
212 FK an raab 28. Juni 1742: W – SaW, Korra FK 2, Bl. 26.
213 erwähnt 4. august 1742: W – SaW, Korra FK 2, Bl. 67.
214 FK an seinen Bruder Franz Georg von trier 13. Juli 1742: W – SaW, Korr FK 2, 

Bl. 61.
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Karl albrechts.215 Der Fürstbischof bemüht sich, zwischen Karl vii. albrecht 
und österreich zu vermitteln; deshalb sucht ihn der österreichische Gesandte 
Karl Graf von cobenzl in Werneck auf.216 angesichts des unvermeidlichen 
Kriegsausbruchs beklagt er das Blutvergießen und in meinem Hertzen den 
erneuerten ruin des Catholicismi.217

Gleichzeitig bleibt Friedrich Karl in engen Kontakt mit dem Wiener hof. 
er schreibt an die Großhofmeisterin maria theresias von österreich, charlotte 
Gräfin von Fuchs, ein sicher für diese herrscherin bestimmtes entschuldi-
gungsschreiben: daß Ich einmahl von Euch den titul eines ohndanckbaren 
nicht verdiene, noch jemahlen verdienen werde; da übrigens ein jeder ehrlicher 
Mann ausser Verantworttung ist, wann Er geschehen lassen muß, was Er nicht 
ändern kan, oder zu Verhinderen Vermag, wie es dann eben dermahlen die 
Beschaffenheit hat mit der Kaysers Wahl, wozu alle Churfürsten ins gesambt 
seynd einig gewesen, also das übrige Reich dermahlen nichts zu thun ver-
mag.218 Seine ratschläge aber seien von den österreichischen Gesandten nicht 
beachtet worden. auch deutet er an, dass der neue Kaiser seinen rat suche 
entre nous dit, so gar zum Ministerio werden nehmen wollen, doch verböten 
dies sein alter und seine Gesundheit. in seinem Dank für ein handschreiben 
Königin maria theresias vom 12. Dezember 1742 versichert er das erzhaus 
seiner bewährten treue auch nach dem unglücklichen ausgang der Kaiser-
wahl, denn sonst würde er des Ehren-Nahmens eines redlichen Teutschens 
nicht werth seyn.219 Bei der Gradwanderung zwischen der anhänglichkeit 
an österreich und der schuldigen Kaisertreue belastet Friedrich Karl auch 
die Sorge um die Bamberger Besitzungen in Kärnten wie um die seinen und 
seines hauses in österreich.220

Kaiser Karl vii. albrecht muss in Frankfurt residieren, weil Bayern durch 
österreichische truppen besetzt ist. Friedrich Karl lässt sich bei ihm durch 
den reichstagsgesandten Georg Karl Karg von Bebenburg vertreten.221 Karg 
wird im august conkommissar am reichstag, bleibt aber weiter am kaiser-
lichen hof in Frankfurt und hält den Kontakt zwischen dem Kaiser und 

215 W – SaW, Korra FK 2, Bl. 61, 69.
216 FK an raab 15. august 1742: W – SaW, Korr FK 2, Bl. 99 f.
217 FK an raab 28. august 1742: W – SaW, Korr FK 2, Bl. 128’ f.
218 4. Februar 1742, entwurf: W – SaW, Korr FK 3.
219 15. april 1743: hhSta Wien – Klrst Bbg Bd. 38.
220 FK an rudolf Franz erwein von Schönborn 7. Februar 1742: W  – SaW, Korr 

FK 3.
221 Korrespondenz: B – hStB nverza 4646.



Friedrich Karl von Schönborn 1708/1729–1746 117

Friedrich Karl.222 Dieser ist um loyalität gegenüber dem reichsoberhaupt 
bemüht. Seinem Bruder Damian hugo schreibt er, er wolle versuchen, im 
Fränkischen Kreis sein Directorial-ambt dergestalten zu erfüllen, daß mir 
mit grund der Vorwurf nicht wird können gemacht werden, als ob Ich an 
meinem Teutsch-redlich-gesinnten erindterung und selbstig Vortritt … das 
mindeste hätte erfehlen lassen.223 im Konflikt zwischen der bayerischen und 
österreichischen partei vertritt Friedrich Karl für den Fränkischen Kreis die 
politik einer vollständigen ohnpartheylichkeit.224 Kurfürst Franz Georg von 
trier lobt die neutralitätspolitik seines Bruders auf reichsebene, der allein 
es zu verdanken sei, daß das Reich bisanhero außer schädlichen impegno 
geblieben.225 am 10. Dezember 1742 bittet Friedrich Karl endlich Kaiser 
Karl vii. albrecht um die muthung der Bamberger reichslehen, verbunden 
mit der Bitte um erlass seines persönlichen erscheinens.226

Die neutralitätspolitik geschieht auch vor dem hintergrund der seit 1741 
verbreiteten Säkularisationsgerüchte.227 als ursprung solcher pläne, um die 
hausmacht des wittelsbachischen Kaisers zu stärken, gilt der Berliner hof, 
der dabei von Großbritannien unterstützt wird.228 Friedrich Karl erfährt 
davon im September 1742 aus Frankfurt und bittet seinen Bruder Kurfürst 
Franz Georg von trier um gemeinsame abwehrmaßnahmen.229 nachdem das 
Haslang-Pacifications-Projekt, das Säkularisationen für den Kaiser vorsah, 
durch österreich in die öffentlichkeit lanciert worden war, distanziert sich 
Karl vii. albrecht entschieden davon.230 trotzdem streut die österreichi-
sche propaganda weiterhin Säkularisationsgerüchte, doch glaubt Friedrich 
Karl, auch einem gewalttätigen vorgehen durch ein zusammenwirken der 
geistlichen reichsfürsten und fremder hilfe begegnen zu können, wobei 

222 4. august 1742: W – SaW, Korr FK 2, Bl. 67–77.
223 17. oktober 1742: B – B 23, 95.
224 FK an Damian hugo von Speyer, 17. oktober 1742: B – B 23, 95, Bl. 4–5.
225 29. november 1742: B – hStB GehK 614 prod. 86.
226 abschrift: B – hStB GehK 635.
227 Berbig, hochstift 2, S. 284–302.
228 theo volbehr, Der ursprung der Säkularisationsprojekte in den Jahren 1742 und 

1743, in: Forschungen zur deutschen Geschichte 26 (1886), S. 263–281; hofmann, 
Säkularisationsprojekt, S. 213–259; alois Schmid, Die Säkularisationspolitik des 
Kurfürstentums Bayern im 18. Jahrhundert, in: Die Säkularisation in Bayern 1803. 
Kulturbruch oder modernisierung?, hg. von dems. (zBlG Beiheft 23), münchen 
2003, S. 85–110, hier S. 94–97.

229 B – hStB GehK 614 prod. 57.
230 Berichte Kargs 8., 10., 12. und 13. märz 1743: B – hStB GehK 386.
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er besonders an die abneigung österreichs gegen einen machtzuwachs für 
Bayern denkt.231 ausgelöst durch die Forderungen preußens, am main eine 
neutralitätsarmee aufzustellen, schlägt Friedrich Karl zum Jahresende 1743 
die aufstellung einer armee der geistlichen reichsfürsten von 40 000 mann 
zur Selbstverteidigung vor.232 allerdings wehrt er sich gegenüber den mark-
graftümern als mitinhabern des Kreisausschreibeamtes gegen die aufstellung 
einer von preußen geführten neutralitätsarmee innerhalb des Fränkischen 
Kreises, um nicht in die bayerisch-österreichische auseinandersetzung ver-
wickelt zu werden.233 ebenso setzt er sich auf der ebene des reiches für die 
neutralitätspolitik ein, für die er die unterstützung der rheinischen erzbi-
schöfe und Salzburgs sucht.234

zum Jahresbeginn 1744 tauchen neuerlich Säkularisationsgerüchte auf,235 
wobei Wien auf abwehrmaßnahmen der geistlichen reichsfürsten drängt.236 
Dabei erkennt der Bamberger reichstagsgesandte, dass diese Gerüchte von 
österreich lanciert werden, um die geistlichen reichsfürsten der kaiserlichen 
und französischen partei zu entfremden.237 Friedrich Karl will die angele-
genheit vor dem reichstag verhandeln lassen.238 er weist seinen Gesandten 
in dieser Frage zur zusammenarbeit mit Kurmainz, Kurtrier sowie Salzburg 
und zur zurückhaltung bei der aufstellung einer neutralitätsarmee an.239 auf 
ein Salzburger hilfsersuchen erklärt papst Benedikt xiv., er wolle lieber das 
martyrium auf sich nehmen als Säkularisationen zuzulassen.240 allerdings 
tadelt der papst die allzu große prachtentfaltung der reichsbischöfe, deren 
politische Funktion der Kurie schon lange ein Dorn im auge ist.241 Friedrich 

231 FK an Franz Georg von trier 18. Dezember 1743, entwurf: W – Geistliche Sachen 
234 nr. 31, Bl. 1–4.

232 hofmann, Säkularisationsprojekt, S. 246.
233 instruktion für den Kreisgesandten Franz ignaz von hebendanz [Februar] 1744: 

B – FränkrKr Kra 1806 nr. 5; hStB GehK 616 prod. 7, 8, 11, 19. hebendanz wird 
am 19. april 1735 zum Geheimen rat erhoben: B – hStB GehK 1788 nr. 48. – 
humphreys, Kreistag, S. 62, 108–110.

234 FK an Kurmainz 6. märz 1744: B – hStB GehK 616 prod. 18; Bericht und ab-
schriften an Karg: B – hStB nverza 4645, 4646. – Berbig, hochstift 2, S. 296 f.

235 6. Januar 1744: B – hStB GehK 388.
236 erwähnt 6. Februar 1744: B – hStB GehK 388.
237 B – hStB GehK 388.
238 Februar 1744: B – hStB GehK 616, ad prod. 7.
239 11. Februar 1744: B – hStB GehK 388.
240 Salzburg an Bamberg 6. Februar 1744: B – hStB GehK 616 prod. 7. – romberg, 

Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 461.
241 erwähnt: B – hStB GehK 616 prod. 26.
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Karl wendet sich auch direkt an die Kurfürsten von mainz und trier, um 
Säkularisationsplänen entgegenzutreten.242 er hält Säkularisationen für unter 
den Katholiken nicht mehrheitsfähig, weil sie zu einer wesentlichen Verände-
rung und Verstellung der ganzen Reichs-Verfassung, gleichsam so muthwillig, 
als gottlos führen würden. Weil auch der Kaiser seine ablehnung zu diesem 
vorhaben geäußert habe, seien aber weitere maßnahmen im moment nicht 
nötig, zudem auch die benachbarten Königreiche, insbesondere die Seemächte, 
keine interesse daran hätten, einzelne reichsstände durch Säkularisationsgut zu 
stärken. Karl vii. albrecht distanziert sich im Februar 1744 auch gegenüber 
dem päpstlichen nuntius neuerlich von allen Säkularisationsprojekten und 
betont seine pflicht, alle reichsstände in ihrem Besitzstand zu bewahren.243 
Das verstummen der Säkularisationsprojekte ist wesentlich dem geschickten 
vorgehen Friedrich Karls zu verdanken.244 auf Bitten des Kaisers unternimmt 
Schönborn zum Jahresanfang 1745 allerdings erfolglose Sondierungen über 
Friedensbedingungen in Wien, die in das vorfeld des Friedens von Füssen 
einzuordnen sind.245

Friedrich Karl widersetzt sich dem versuch König Friedrichs ii. von 
preußen,246 ihn zur aufgabe der neutralität und zum anschluss an die von 
preußen dominierte kaiserliche partei zu bewegen, mit dem hinweis auf 
den privaten charakter des österreichischen erbfolgekriegs und auf das 
ausschließliche Bemühen der geistlichen reichsstände, den Frieden zu bewah-
ren.247 in diesen zusammenhang ist sein Bemühen einzuordnen, Werbungen 
der kaiserlichen armee in seinen hochstiften zu verhindern.248 Friedrich Karl 
bemüht sich erfolgreich, das restreich aus dem Konflikt der Großmächte 
herauszuhalten.249 trotz der neutralitätspolitik leiden die hochstifte unter 
unangemeldeten truppendurchzügen sowie eigenmächtigen einquartierungen 

242 11. Februar 1744: B – hStB GehK 616 prod. 12; Druck: anton Faber, Europäische 
Staats-Cantzley 86, Frankfurt/leipzig 1745, S. 503–511; Schreiben an den reichs-
tagsgesandten: B – hStB nverza 4645. – Berbig, hochstift 2, S. 293 anm. 161.

243 Berichte Kargs 9., 13. und 14. Februar 1744: B – hStB GehK 388.
244 programm Friedrich Karls 21. Januar 1744: aSv – Germ. 555, angabe nach hof-

mann, Säkularisationsprojekt, S. 247.
245 Schmid, vermittlungsbemühungen, S. 187–189.
246 12. Dezember 1744: B – hStB GehK 616 prod. 82.
247 10. Januar 1745: B – hStB GehK 616 prod. 82.
248 FK an Karg 14. und 21. Februar 1744: B – hStB nverza 4648.
249 Berbig, hochstift 2, S. 431 f.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805120

und unterhaltsforderungen. Friedrich Karl befiehlt seinen Beamten die sofor-
tige meldung und die Bereitstellung von Soldaten zu abwehrmaßnahmen.250

Während des neuerlichen interregnums nach dem tode Kaiser Karls vii. 
albrecht wendet Friedrich Karl sich gegen Kompetenzüberschreitungen durch 
die reichsvikare.251 nach der Kaiserwahl Großherzog Franz Stephans von 
toscana-lothringen kann Friedrich Karl seine reichstreue wieder mit seiner 
anhänglichkeit an österreich zur Deckung bringen.252 Schon zuvor versichert 
er dem österreichischen minister Joseph lothar Graf von Königsegg seine 
beständig fortgehende dienstergebenste gesinnung für das erzhaus.253 als ein 
alter österreichischer und treuer patriot macht er vorschläge zum Friedens-
schluss. Diese beinhalten die bayerische unterstützung für die Kaiserwahl 
Franz Stephans und den verzicht auf die österreichische erbfolge sowie den 
abzug der französischen truppen. Gleichzeitig bietet er seine vermittlung 
an. Kaiser Franz i. dankt ihm für die maßnahmen des Fränkischen Kreises, 
die er auf seine initiative zurückführt.254 Friedrich Karl verfolgt wie schon 
lothar Franz eine politik der weitgehenden identifizierung von reichs- und 
reichskircheninteresse und bemüht sich auch deshalb um die Förderung des 
Staatsrechts und die Stärkung des Kaisertums.255

Der Fränkische Kreis

Der Fränkische Kreis erneuert auf einladung von Kurmainz 1730 den 
assoziations-rezess mit den reichskreisen Kurrhein, österreich, Schwaben 
und oberrhein.256 Wegen der herrschenden politischen umstände beschließen 
sie die aufstockung der Friedensstärke der truppen auf ein triplum. Die 
assoziation wird am 9. november 1733 verlängert.257

250 18. und 21. September 1744, Druck: B – hStB nverza 4645.
251 29. Januar, 23. Februar, 25. mai 1745, auszüge bei: 9. und 11. april 1790: B – hStB 

nverza 4652.
252 Die Differenzen zur österreichischen politik betont dagegen romberg, Würzbur-

ger Bischöfe 1684–1746, S. 467.
253 26. Januar 1745: hhSta Wien – Klrst Bbg Bd. 38.
254 4. mai 1746, Druck: Gropp, collectio 4, cod. dipl. nr. xxi S. 725.
255 Stephan, Glanz der majestät, S. 54–58.
256 17. Juli 1730: Kopp, abhandlung, Beil. 36, S. 155–160; moser, Fränkischer Kreis 2, 

nr. clii S. 1170–1179. – romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 447.
257 Kopp, abhandlung, Beil. 37, S. 160–167; moser, Fränkischer Kreis 2, nr. clvii 

S. 1197–1205.
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Friedrich Karl und markgraf carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-
ansbach erlassen als kreisausschreibende Fürsten 1738 ein Schutzmandat 
wegen einer auf dem Balkan ausgebrochenen Seuche.258 1746 ergeht ein 
pönalmandat des Kreises gegen herumziehendes Gesindel.259

Friedrich Karl und der ansbacher markgraf beschweren sich als kreisaus-
schreibende Fürsten 1744 gemeinsam bei maria theresia über die Belastungen 
des Kreises mit truppendurchzügen und bitten um angemessene Bezahlung.260 
österreich und der Fränkische Kreis schließen 1745 in Schweinfurt einen 
vertrag über die wechselseitige auslieferung von Deserteuren.261 Der Kreis 
erlässt eine verordnung über das verhalten gegenüber den einquartierten 
ungarischen truppen.262

Weitere auswärtige Beziehungen

Friedrich Karl teilt Kurfürst Karl albrecht von Bayern den tod von Kurfürst 
lothar Franz mit und zeigt gleichzeitig seinen regierungsantritt in Bamberg 
an; er bittet ihn um Fortsetzung der freundschaftlichen Beziehungen.263 
außerdem informiert er ihn über seine Wahl zum Bischof von Würzburg.264 
auf das ersuchen Kurfürst max iii. Joseph von Bayern vom 10. april 1746 
um die Besteuerung der Geistlichkeit in der oberpfalz reagiert Friedrich 
Karl auf vorschlag der Geistlichen regierung mit der Bitte um nachlass.265

markgraf Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-ansbach schlägt 
Friedrich Karl wegen der beim reichshofrat in Wien und beim reichskam-
mergericht in Wetzlar anhängigen Klagen des hochstifts in der auseinan-
dersetzung um Fürth verhandlungen durch räte vor.266 Das Domkapitel 
legt Friedrich Karl nach seinem regierungsantritt die vogteistreitigkeiten, 
den territorialprozess um Fürth und die Gerechtigkeiten des Domkapitels 

258 19. Dezember 1738: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 78.
259 7. Dezember 1746, Druck: B – B 26c, 109.
260 18. Januar 1744: hhSta Wien – Klrst Bbg Bd. 38.
261 7. april 1745: B – a 85 l. 328 nr. 95; Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 26.
262 10. Dezember 1745: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 28.
263 20. Februar 1729: m – Kschw 1938, Bl. 243–244.
264 25. mai 1729: m – Kschw 1938, Bl. 246–247.
265 15. Juni 1746: B – hStB GehK 1689, Bl. 502, 509–512, 569–570.
266 looshorn 7/1, S. 46. – rumpel, Streit, S. 369; Berbig, hochstift 1, S. 123.
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vor.267 Dabei informiert es ihn über seine position gegenüber ansbach und 
über den prozess vor dem reichskammergericht.268 Der markgraf besucht 
Friedrich Karl am 28. oktober 1732 in Bamberg.269 vom 17. bis zum 26. mai 
1735 hält sich Friedrich Karl zum Gegenbesuch in ansbach auf, wo ihm im 
Schloss ein zimmer zur privatzelebration eingeräumt wird.270 ein gemeinsa-
mer Besuch des ansbacher und Bayreuther markgrafenpaares erfolgt ende 
oktober 1735 in pommersfelden.271

Die Beziehungen zum markgrafen von Brandenburg-Bayreuth entwickeln 
sich gutnachbarlich, so heißt ihn Georg Friedrich Karl nach seiner rückkehr 
aus Wien 1734 ausdrücklich willkommen.272 am 21. november 1736 besucht 
Friedrich Karl dessen nachfolger markgraf Friedrich und seine Gemahlin 
Wilhelmine in Bayreuth.273 im mai 1737 trifft Friedrich Karl den markgrafen 
in erlangen, der Besuch wird einige tage später in pommersfelden erwidert.274 
am 3. und 4. Januar 1739 besucht der Bayreuther markgraf erneut Bamberg.275 
im Jahr 1744 weist Friedrich Karl den reichstagsgesandten Karg an, wegen 
eines Bayreuther einfalls in das hochstiftische territorium bei oberrodach 
am reichstag zu intervenieren und den bambergischen anspruch auf lan-
deshoheit zu begründen.276 Die ursache der auseinandersetzungen bildet der 
Kalenderstreit, weil protestantische Bamberger untertanen am katholischen 
ostertermin Feldarbeiten verrichtet hatten. nach deren Bestrafung besetzen 
Bayreuther truppen oberrodach. zur vermittlung schickt Friedrich Karl 
seinen hofmarschall ludwig von redwitz an den Bayreuther hof.277 So 
soll die einigkeit im Fränkischen Kreis angesichts der Gefahren für seine 
neutralität wiederhergestellt werden.278

König Friedrich Wilhelm i. von preußen besucht am 19. Juli 1730 Bamberg 
und am folgenden tag pommersfelden, während sich der Fürstbischof in Wien 

267 19. Juli 1729: B – B 86, 58, Bl. 173–175’.
268 B – B 86, 58, Bl. 198’–201.
269 Gropp, collectio 2, S. 713.
270 B – B 24, 3, S. 130–142. – looshorn 7/1, S. 76.
271 B – B 24, 3, S. 178–231. – Gropp, collectio 2, S. 713; looshorn 7/1, S. 80; Weiss, 

Fürstenbegegnungen, S. 363–367.
272 27. august 1734: B – B 24, 3, S. 11 f.
273 Gropp, collectio 2, S. 714; Weiss, Fürstenbegegnungen, S. 365.
274 16./19. mai 1737: B – B 24, 3, S. 422–427. – looshorn 7/1, S. 97.
275 B – B 24, 3, S. 542–550. – looshorn 7/1, S. 188.
276 9. und 23. Juni 1744: B – hStB nverza 4646.
277 FK an Karg 29. September 1744: B – hStB nverza 4646.
278 alle unterlagen in abschrift: B – hStB nverza 4646.
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aufhält.279 Den versuchen des Königs, in den fränkischen hochstiften für 
seine armee „große Kerls“ werben zu lassen, leistet Friedrich Karl erfolgreich 
Widerstand. Gegenüber seiner Schwester anna charlotte von ostein äußert 
er: Er [scil. der preußische Werber] erwähnt selbst des schändlichen Verfahren 
seines Herren mit meinen Unterthanen, deren Unschuld Gott rächen wird gar 
wohl, und kann ich dessen Affektion zu einer neuen Tyrannei zu Liebe, sie 
um Geld schändlich verkaufen zu sollen, als ein ehrlicher Bischof und Fürst 
ohnedem es nicht darauf ankommen lassen, und was dieses Zeugs mehr ist.280

am 29. September 1729 erneuert Friedrich Karl die Belehnung Kurfürst 
Friedrich augusts i. von Sachsen, bekannt als august der Starke, mit dem 
Bamberger obermarschallamt und den zugehörigen lehen.281 am 28. Janu-
ar 1737 belehnt er den vertreter Friedrich augusts ii.;282 dies ist die letzte 
Belehnung eines sächsischen Kurfürsten durch einen Bamberger Bischof.283 
Friedrich Karl erteilt einem vertreter des prinzen Wilhelm von hessen-Kassel, 
der als Statthalter des landgrafen Friedrich, zugleich König von Schweden, 
fungiert, die Belehnung mit den hanauischen lehen.284 König Friedrich ii. 
in preußen bittet 1742 um die muthung der Belehnung mit dem Bamberger 
oberkämmereramt und den damit verbundenen lehen, was in Bamberg 
bewilligt wird.285

Friedrich Karl lernt prinz Karl alexander von Württemberg am ende des 
17. Jahrhunderts kennen, als dieser in ungarn erste Kontakte zu prinz eugen 
knüpfte.286 Karl alexander konvertiert 1712 zum katholischen Glauben. nach 
seinem regierungsantritt in Württemberg 1733 muss er sich zur Wahrung 
des konfessionellen status quo verpflichten. im mai 1736 reist Friedrich 
Karl nach ludwigsburg zum Besuch des herzogpaares.287 Dabei spendet er 
herzog Karl alexander, den beiden jüngeren prinzen und über 100 weiteren 
personen die Firmung.288

279 Gropp, collectio 2, S. 713; Karl lohmeyer, ein Besuch des Königs Friedrich 
Wilhelm i. von preußen und des Kronprinzen Friedrich in Bamberg und pom-
mersfelden im Jahre 1730, in: archiv für Kulturgeschichte 10 (1912), S. 458–464.

280 zitiert nach Scharold, regierungs-Geschichte, S. 141.
281 B – hStB lehenhof 683. – Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 107.
282 B – hStB lehenhof 684; B 24, 3, S. 338–356.
283 Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, S. 107 f.
284 21. Februar 1737: B – B 24, 3, S. 380–386.
285 27. Januar, 1. märz 1742: B – hStB lehenhof 690.
286 christ, Fürst, Dynastie, territorium, S. 370 f. und 378.
287 11.–29. mai 1736: B – B 24, 3, zwischen, S. 393/394. – looshorn 7/1, S. 86.
288 22. mai 1736: Gropp, collectio 4, S. 458.
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Während Friedrich Karl die hochstifte Bamberg und Würzburg in per-
sonalunion regiert, finden verhandlungen über die Beilegung verschiedener 
Differenzen wie Grenzstreitigkeiten statt.289

Friedrich Karl versucht, durch eine vertragspolitik die reichsritterschaftli-
chen Dörfer in den Wirtschaftsorganismus des hochstifts einzubinden.290 Sein 
Bemühen, Steuererhebung und zunftwesen durch gemeinsame verordnungen 
zu ordnen, bleibt aber weitgehend erfolglos. Darauf betreibt er eine entge-
gengesetzte politik der wirtschaftlichen isolation der adeligen territorien. So 
verbietet er die nutzung von mühlen und Brauereien in ritterschaftsorten 
durch hochstiftsuntertanen.291 1740 wird in einem rezess mit dem ritter-
kanton Gebürg die Besteuerung umstrittener Güter festgelegt.292

Kärnten

1734 reist Friedrich Karl nach Kärnten und nimmt dort eine reihe von 
verwaltungsmaßnahmen vor.293

innere angelegenheiten

Domkapitel und immunitätenstreit

Bereits die art der resignation auf sein Bamberger Kanonikat führt zum 
zusammenstoß Friedrich Karls mit dem Domkapitel. Der Domdechant 
beklagt, Friedrich Karl habe seine Bamberger präbende ad manus summi 
pontificis resigniert statt ad manus capituli et turnarii.294 Wegen dieses ver-
stoßes gegen seine rechte bittet das Kapitel um rückgängigmachung und 
erklärt sich bereit, der turnar werde auf einen Fingerzeig Friedrich Karls 
die präbende auf den gewünschten Kandidaten übertragen. Wenig später 

289 9.–22. Juni 1746: B – hStB GehK 1111 prod. 1. – romberg, Würzburger Bischöfe 
1684–1746, S. 471.

290 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 33: vertrag mit den Kantonen Baunach und Gebürg 
26. november 1731.

291 17. Juli 1737: Wild, Staat und Wirtschaft, S. 34.
292 10. September 1740: B – B 21, 31, Bl. 138–151’.
293 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 225 anm. 333.
294 2. märz 1729: B – B 86, 58, Bl. 81’–84.
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dringt das Kapitel nochmals auf die resignation der pfründe in seine hände. 
es überträgt sie an Domizellar Franz Georg von milchling und verteilt die 
Fragmente und obleien.295

unterschiedliche auffassungen bestehen über die Steuererhebung im 
hochstift.296

in der Stadt Bamberg wird die Jurisdiktion des Fürstbischofs durch die 
immunitätsbezirke des Domkapitels, der drei nebenstifte und der abtei mi-
chelsberg durchbrochen. 1737 kommt es zu auseinandersetzungen zwischen 
Friedrich Karl und dem Kapitel um die Finanzierung des priesterseminars. 
Weil das Kapitel die auslieferung von Dokumenten, welche für die erhebung 
der Gelder aus frei gewordenen pfründen für ein Jahr nötig sind, verweigert, 
nimmt der Fürstbischof einigen Domherren ihre ratsstellen.297 er fordert den 
Statthalter Stadion auf, die Domkapitulare Johann Gottfried Groß zu trockau, 
lothar Franz von rotenhan298 und adam Friedrich Graf von Seinsheim als 
neue regierungs-, Kammer- und obereinnahmepräsidenten einzusetzen.299

Der 1738 ausgebrochene immunitätenstreit entzündet sich an der Besetzung 
der propstei des Stiftes St. Stephan.300 Friedrich Karl will die einkünfte der 
nach dem tode des Jobst Bernhard von aufseß (2. april 1738)301 erledigten 
propstei auf ein Jahr dem Seminar zuwenden und beauftragt deshalb Weihbi-
schof hahn mit der erstellung eines Gutachtens.302 Beim heinrichsperempto-
rium beansprucht das Domkapitel die Jurisdiktion und das verfügungsrecht 
über die propstei dieses Stiftes im erledigungsfalle.303 Später beschwert sich 
der Fürstbischof beim Domkapitel, es habe die untertanen vom schuldigen 
Gehorsam abgehalten, seinen cellariatsrichter des amtes entsetzt und ein 
„aftergericht“ eingesetzt.304 er besteht auf dem Besetzungsrecht für die 

295 5. märz 1729: B – B 86, 58, Bl. 115–118’.  – Bezeichnungen für teile des pfrün-
deneinkommens der nicht stimmberechtigten und stimmberechtigten präsenten 
Kapitulare, vgl. Kist, Domkapitel, S. 24 f.

296 19. Juli 1736: B – B 86, 64, Bl. 78–83’.
297 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 24.
298 Wachter, nr. 8286 S. 404.
299 25. September 1737: B – hStB GehK 988 prod. 56.
300 reindl, immunitäten, S. 256–268; elfi Jemiller, Der casus Dietz und andere pi-

kante und mysteriöse vorkommnisse in der immunität St. Stephan, in: BhvB 141 
(2005), S. 333–386; lafage, les comtes Schönborn 2, S. 221–231.

301 Wachter, nr. 287 S. 17; Germaniker 1689–1692: Schmidt, Germanicum, S. 220.
302 looshorn 7/1, S. 155.
303 19. Juli 1738: B – B 86, 66, Bl. 125–126. – looshorn 7/1, S. 156.
304 4. September 1738: B – B 86, 66, Bl. 158’–160’; Druck: Decretum camerae, nr. 15.
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propstei. Das Domkapitel dagegen beharrt auf dem Besitz der vogtei über 
die vier Bamberger immunitäten, die den jeweiligen pröpsten nur delegiert 
sei, weil die untertanen dem Kapitel die erbhuldigung geleistet hätten.305

in diesem zusammenhang brechen fürstbischöfliche Grenadiere am 
13. September 1738 das torhaus der immunität St. Jakob auf, wo auf Befehl 
des Domkapitels der immunitätsbürger von St. Stephan und Gassenhaupt-
mann Sigmund Steinmüller in arrest gehalten wird, und befreien ihn.306 
Darauf beschließt das Kapitel, den prozessweg beim reichskammergericht 
in Wetzlar zu beschreiten.307 Beide parteien legen ihre positionen in um-
fangreichen Druckschriften dar, der Streit eskaliert weiter.308 im rahmen 
dieser auseinandersetzungen suspendiert Friedrich Karl den Domdechanten 
von Stadion als Statthalter und den Syndikus (22. Dezember), auch weitere 
Domkapitulare werden ihrer Stellen als präsidenten und räte enthoben.309 
Der Fürstbischof zitiert das Domkapitel vor sein hofgericht (10. Januar), weil 
die untertanen von St. Stephan trotz gegenteiligen Befehls des cellariates am 
titularfest feierlich aufziehen mussten, wogegen das Kapitel neuerlich beim 
reichskammergericht protestiert.310

mit Datum vom 18. Juni und zusatz vom 6. Juli 1739 ergeht ein Kammer-
gerichtsmandat (decretum provisionale), das der Fürstbischof dem Domkapitel 
und dem Stift St. Stephan verkünden lässt.311 Danach soll das cellariatsge-
richt im gleichen Stand verbleiben wie beim tode des letzten propstes, doch 

305 6. September 1738: B – B 86, 66, Bl. 160’–168.
306 Decretum camerae, Beil. 19.
307 4. oktober 1738: B – B 86, 66, Bl. 220’–221; vgl. dazu B 84, 25.
308 position des Fürstbischofs und des Stiftes St. Stephan: Exceptiones fori incompeten-

tis …, [Bamberg 1739] (ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.21); Syntagma et conspectus 
actorum …, Bamberg 1740 (ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.22/1; vD18 12353086-
001); Bambergische Wahrsager …, [Bamberg] 1744 (mit Karte der immunität und 
Dokumentenanhang; ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.22/1); Rechts-gegründete … 
Prüffung derer sämbtlichen bißhero ab Seiten des Bambergischen Dhom-Capituls 
wider das Hoch-Stifft und Seine dermahlen regierende Hochfürstliche Gnaden 
daselbsten zum Vorschein gebrachten Schrifften, [Bamberg] 1745 (ein exemplar: 
StBB rB.J.pr.f.4; vD18 12151769-001). – position des Domkapitels: Acta So In Sa-
chen des Hochwürdigen Dom-Capituls zu Bamberg contra Das Fürstliche Hoch-
stift daselbsten am kayserl. Reichs-Cammer-Gericht zu Wezlar verhandlet worden 
seynd, [Bamberg 1739] (ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.3; vD18 12672394-001).

309 1. Januar 1739: B – B 86, 67, Bl. 1–2’.
310 29. Januar 1739: B – B 86, 67, Bl. 9–10.
311 B – B 86, 67, Bl. 115–116; Druck: Rechtsgegründete Prüffung, Beilage 40;  BayhSta 

rKG 2 nr. 774, S. 343–347 – Decretum camerae.
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wird das Stift St. Stephan zur interimsverwaltung des Gerichts autorisiert. 
Der instanzenzug geht nicht an das Domkapitel, sondern an das fürstliche 
hofgericht. Die untertanen sollen dem cellariatsgericht und dem ober-
richter Dietz Gehorsam leisten, während unterrichter molitor von seinen 
Funktionen entbunden wird. Die entscheidungen des Domkapitels während 
des prozesses werden aufgehoben. Der prozessbeauftragte des Kapitels in 
Wetzlar, Domkapitular ludwig christian von erthal, übersendet das urteil 
nach Bamberg.312 Das Domkapitel beschließt darauf, dass die untertanen ihre 
erbhuldigungspflicht erfüllen und sonst dem Gericht fernbleiben sollen. Das 
Kapitel versichert gleichzeitig den Fürstbischof seiner achtung und zeigt 
sich bestürzt über seine ungnade.313 Dieser zeigt sich erfreut über den Geist 
des Friedens und will für seine person den vergangenen Streit vergessen.314 
Friedrich Karl dankt dem Kaiser für die entscheidung des reichskammerge-
richts, weil sie seine rechtsposition als landesherr stärke.315 Gegenüber dem 
Kapitel zeigt er verhandlungsbereitschaft und fordert es zur zusendung seiner 
Forderungen auf.316 Das Kapitel bittet um nennung der Beschwerdepunkte 
des Bischofs.317 trotzdem ruft das Kapitel neuerlich das reichskammergericht 
an.318 außerdem bittet es den mainzer Kurfürsten philipp Karl von eltz um 
seine vermittlung, die dieser auch zusagt.319 Das Domkapitel berät über die 
Fortführung des prozesses in Wetzlar.320

im Jahr 1741 verschärft sich der Konflikt. Friedrich Karl verwirft eine pro-
testation des Domkapitels und verbietet die Behinderung der Durchführung 
landesherrlicher Gebote.321 Das Kapitel beschließt darauf, in seiner nächsten 
Sitzung nur einen extrakt des in allzu anzüglichen, verächtlichen und ge-

312 23. Juni 1739: B – B 86, 67, Bl. 97’–99.
313 30. Juni 1739: B – B 86, 67, Bl. 106’–107’.
314 6. Juli 1739: B – B 86, 67, Bl. 111’–113.
315 8. august 1739: B – B 23, 95.
316 16. September 1739: B – B 86, 67, Bl. 201’–203.
317 4. oktober 1739: B – B 86, 67, Bl. 203–204.
318 mitteilung an FK 28. november 1739: Gegenbericht lit.a. Druckschrift: An ein 

Höchstpreysl. Kayerl. und Reichs-Cammer-Gericht von einem Hochwürdigen 
Hochwohlgebohrnen Dhom-Capitul des Kays. Hoch-Stiffts Bamberg gehorsamts 
erstatteter Gegen-Bericht samt Beylagen …, [Bamberg 1740] (ein exemplar: StBB 
rB.J.pr.f.2; vD18 15231593-001).

319 12. Dezember 1739: B – B 86, 68, Bl. 8–9’.
320 11. Juli 1740: B – B 86, 68, S. 105–109.
321 18. Juli 1741: B – B 86, 69, S. 239 f., und Bl. 255–256’.
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schärpften Worten abgefassten Schreibens zu behandeln.322 Darauf verweigert 
der Fürstbischof die annahme des protests des Domkapitels und wirft ihm 
respektloses verbieten seiner landesherrlichen rechte vor.323 Gleichzeitig 
befiehlt er alle Steuereinnehmer binnen 14 tagen zur obereinnahme nach 
Bamberg, um sie sich als reichsfürst zu verpflichten. Damit weitet sich der 
immunitätenstreit zur grundsätzlichen auseinandersetzung aus, die nun auch 
das recht der Steuerbewilligung und erhebung sowie die einschreibung der 
wehrfähigen männer für den landesausschuss berührt. Das Kapitel erklärt, 
dass es den protest gegen den Fürstbischof mit ausnahme des Dompropstes 
und der Kapitulare marquard Georg von roth und adam Friedrich von 
Seinsheim gemeinsam trage.324 in seinem protestschreiben gegen den Fürst-
bischof beharrt es darauf, dessen fürstliche rechte gewahrt zu haben.325 er 
habe die Weigerung des Kapitels, das verbot an seine untertanen, den Befehl 
des Fürstbischofs bezüglich landesausschuss und Schanzen zu befolgen, als 
rebellisch ausgelegt. Gleichzeitig informiert es ihn über seine Klage beim 
reichskammergericht.326

in seiner antwort auf das übliche rekonziliationsschreiben des Dom-
kapitels vom Gründonnerstag 1742 erklärt Friedrich Karl, auch er sei an 
einer aussöhnung interessiert.327 in diesem Jahr kann das Kapitel seine 
rechtsposition beim reichskammergericht durchsetzen. Das Gericht hebt 
das provisional vom 6. Juli 1739 auf,328 bestätigt die Gültigkeit des rezesses 
mit Fürstbischof peter philipp von Dernbach vom 13. oktober 1678329 und 
schärft die Beachtung des alten herkommens ein.330

1745 finden verhandlungen über die strittigen positionen zwischen De-
putationen des Fürstbischofs und des Domkapitels statt. hier formuliert das 
Kapitel seine grundsätzlichen Forderungen und manifestiert seinen anspruch 
auf mitregierung.331 es zeigt sich bereit, dem Fürstbischof die von ihm bean-
spruchten rechte in den Bamberger immunitäten gegen eine entschädigung 

322 19. Juli 1741: B – B 86, 69, S. 239.
323 18. Juli 1741: B – B 86, 69, Bl. 255–256’.
324 20. Juli 1741: B – B 86, 69, Bl. 256’ f.
325 25. Juli 1741: B – B 86, 69, Bl. 260’–266.
326 BayhSta rKG 2 nr. 775, S. 347–350.
327 7. april 1742: B – B 86, 70, Bl. 49–50.
328 mitteilung Johann ludwig von erthals aus Wetzlar 6. Juni 1742: B  – B 86, 70, 

Bl. 66–67.
329 Weiss, Bamberger Bischöfe 1522–1693, S. 548 f.
330 11. Juni 1742: B – B 86, 70, Bl. 68’–69’.
331 Bericht des Syndikus 2. märz 1745: B – B 86, 73, Bl. 13–22.
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abzutreten. Gleichzeitig bewilligt es der fürstlichen regierung eine anleihe 
von 100 000 fl. Die verhandlungen werden fortgeführt.332 Das Kapitel fordert 
als äquivalent für die immunitäten jährlich 4000 fl. Der Domdechant teilt 
mit, dass der Fürstbischof ratione praepositurarum et beneficiorum päpstliche 
Bullen erhalten habe und mit der verleihung der Benefizien fortfahren werde.333

zur Jahresmitte 1745 informiert Friedrich Karl das Kapitel, die reichs- und 
Kreisangelegenheiten ließen ihm jetzt endlich zeit, sich den verhandlungen 
mit dem Kapitel zu widmen.334 nach weiteren langwierigen Diskussionen 
ratifiziert das Domkapitel am 23. Juli 1746 einen vergleich mit dem Fürst-
bischof im Bezug auf die immunitäten,335 dessen vollzug durch seinen tod 
am 25. Juli verhindert wird.

Finanzwesen

Friedrich Karl versucht die einnahmen des hochstifts durch verbesserun-
gen im Steuersystem und bei der zollerhebung zu vermehren. er beginnt 
zu unterscheiden zwischen dem aerarium publicum und dem für die mensa 
episcopalis vorbehaltenen Geldbestand.336 Die mit der einziehung von Steuern 
befassten Beamten werden angewiesen, alle einnahmen binnen monatsfrist 
an das Kammerzahlamt abzuführen und ordentlich rechnung zu führen.337 
er steigert die einnahmen der beiden main-zollstätten lichtenfels und 
hallstadt.338

Die indirekten Steuern setzen sich aus dem umgeld (Bier und Wein) und 
der akzise (verkaufssteuer auf mehl und Fleisch) zusammen. Der jährliche 
ertrag daraus kann in Friedrich Karls regierungszeit um 3000–4000 fl. auf 
17 000 fl. gehoben werden.339 1732 erlässt die regierung eine umgeldordnung 

332 Bericht des Syndikus 19. Juli 1745: B – B 86, 73, Bl. 111’ f.
333 B – B 86, 73, Bl. 113 f.
334 4. august 1746: B – B 86, 73, Bl. 127’ f.
335 B – B 86, 74, Bl. 143.
336 randbemerkung FK in reskript an die hofkammer um das tabakwesen 15. au-

gust 1745: B – hStB GehK 1325 prod. 40. – Wild, Staat und Wirtschaft, S. 103.
337 8. oktober 1729: StBB rB.coll.leg.f.8/3 zu nr. 49.
338 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 118.
339 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 120.
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für Bamberg.340 1742 ergeht eine zehntverordnung mit einer ausführlichen 
instruktion über das verfahren der erhebung.341

Die Steuereinkünfte werden von den Domanialeinkünften übertroffen, 
die in Bamberg circa 80 000 fl. jährlich betragen. Dazu kommen noch die 
Kammergefälle.342 Die Bamberger Kammer berechnet 1729 Gesamteinnahmen 
von 189 000 fl., denen 120 000 fl. ausgaben gegenüberstehen, 1739 betragen 
die einnahmen 220 000 fl., die ausgaben 197 000 fl.343 Friedrich Karl beginnt 
mit einer budgetgemäßen verwaltung und lässt Berechnungen über künftig 
zu erwartende einnahmen anstellen.344

trotz der Kriegsläufe verschont Friedrich Karl 1737 die untertanen mit 
neuen Steuern. Die 1735 aufgenommenen 100 000 fl. beabsichtigt er mittels 
landesvisitation und Steuerrevision zurückzuzahlen.345 Das Domkapitel 
billigt 1743 den antrag des Fürstbischofs, wegen der hohen Kosten für die 
Bamberger regimenter und die kostspieligen Gesandtschaften 50 000 fl. oder 
reichstaler nach Bedarf aufzunehmen.346 Gleichzeitig weist es aber auf die 
notwendigkeit von einsparungen hin.

Friedrich Karl bemüht sich um die Schuldentilgung.347 aus Kostengründen 
reduziert er die anzahl der hofbediensteten.348 Die alten, halb in verges-
senheit geratenen Stiftungskapitalien werden allerdings nicht zurückgezahlt. 
Während er selbst die zinsen der bei den Stiftungen aufgenommenen Kapi-
talien drückt, befiehlt er den Würzburger und Bamberger Finanzbehörden, 
niedrigverzinsliche Kredite aufzunehmen und zu höherem zins (5 %) als 
Darlehen an die Wiener Stadtbank zu geben.349 es gelingt, die Schulden der 
Bamberger hofkammer um 294 000 fl. zu verringern und auch das Finanz-
wesen der obereinnahme zu einer gedeihlichen entwicklung zu bringen.350

340 17. oktober 1732: B – B 26c, 17i.
341 24. Juni 1742: StBB rB.coll.leg.f.8/4 zu nr. 2.
342 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 121.
343 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 121.
344 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 122.
345 9. märz 1737: B – B 86, 65, Bl. 60 f.
346 2. märz 1743: B – B 86, 71, Bl. 11’–13.
347 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 129.
348 13. Januar 1733: Wild, Staat und Wirtschaft, S. 111 f.
349 1. September 1732: Wild, Staat und Wirtschaft, S. 130; dazu B – B 54, 13, Bl. 411.
350 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 132.
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Wirtschaftspolitik

im Jahr 1733 ergeht eine Wald- und Forstordnung für das hochstift.351 
zur vermeidung einer Getreideknappheit verbietet Friedrich Karl im Jahr 
1739 nach dem Beispiel seines vorgängers Getreideverkäufe außer landes 
mit ausnahme von Würzburg.352 Wegen anhaltender Getreideteuerung setzt 
er den höchstpreis für einen malter Würzburger Korn auf 5 fl. fest.353 Wegen 
mangelnder Beachtung dieser verordnungen werden sie 1740 erneuert und 
Überwachungsmaßnahmen angeordnet.354

ein reichsbeschluss von 1731 zerstört den reichsweiten zusammenhang der 
meister- und Gesellenverbände und erkennt die Souveränität der reichsstände 
auf gewerblichem Gebiet an.355 Friedrich Karl hatte am zustandekommen dieses 
Beschlusses sowohl als reichsvizekanzler wie als territorialfürst mitgewirkt.

münzwesen

ein umfangreiches münzpatent des Fränkischen Kreises mit abbildung 
der gängigen Sorten ergeht am 18. Januar 1737.356

Joseph heller verzeichnet die unter Friedrich Karl geprägten münzen und 
medaillen.357 alle prägungen von Friedrich Karl sind mit Beschreibung und 
abbildung von Wolfgang Krug katalogartig erfasst, die Dukaten ab 1731 und 
die Guldenprägungen zeigen sein profilbild.358

351 21. September 1733: B – B 21, 31, Bl. 98–101’; StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 64. – eg-
loffstein, Jagdkultur, S. 11–13.

352 6. Juli 1739: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 80.
353 1. Dezember 1739: StBB rB.coll.leg.f.8/3, Bl. 81.
354 3. Dezember 1740: StBB rB.coll.leg.f.8/3, Bl. 90.
355 Wild, Staat und Wirtschaft, S. 167 f.; Georg Fischer, absolutistische handwerks-

politik und Friedrich Karl von Schönborn, in: JbFränkldForsch 29 (1969), S. 19–
38.

356 StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 71.
357 heller, münzen, nr. 335–360 S. 87–95.
358 Krug, münzen, nr. 380–403 S. 208–219.
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Defensionswesen

Friedrich Karl erlässt mehrere ordnungen für die Soldaten des hochstifts.359 
zur verhinderung von Desertionen ordnet er die sorgfältige Kontrolle der 
militärausweise und die verhaftung verdächtiger personen an, die offenbar 
bei der Bevölkerung rückhalt finden.360 1739 trennt er die ämter der Kom-
mandanten und oberamtleute von Forchheim und Kronach.361

Während des interregnums nach dem tode Kaiser Karls vi. intensiviert 
Friedrich Karl seine verteidigungsanstrengungen. er befiehlt den Steuerbe-
amten, alle Burschen zwischen neun und 36 Jahren dem hofkriegsrat zu 
melden, weil er das hochstift in verteidigungsbereitschaft halten will.362 
Der Fürstbischof schlägt dem Kapitel die aufnahme eines Darlehens von 
50 000 reichstalern zur anwerbung von truppen in der Größenordnung von 
drei Kreissimpla und die aufstellung des landesausschusses vor, welchem 
antrag das Kapitel nach prüfung der Finanzlage zustimmen will.363 Schließlich 
beruft er den landesausschuss ein, aus dem er ein regiment mit 4000 mann 
und ein reservekorps von 3000 mann zur verteidigung aufstellt.364 außerdem 
befiehlt er die instandsetzung der Festungen und der Burgen altenburg, 
Giechburg, pottenstein und veldenstein. zur instandhaltung der Festungen 
Forchheim und Kronach sowie für die altenburg ordnet er Schanzarbeiten 
an.365 Die einwohner der immunitäten und Staffelsteins werden ebenfalls 
zu Schanzarbeiten oder zur entrichtung eines Schanzgeldes verpflichtet.366

1743 erlässt die hofkriegskanzlei ein reglement für die offiziere und 
Beamten des landregiments.367 Danach gehören alle dieses betreffenden 
angelegenheiten über den kommandierenden General vor den hofkriegsrat, 
in Kommandosachen soll das regiment unter dem Befehl eines obristen 
stehen. Das verhältnis zwischen militärischer und ziviler Gewalt wird gere-
gelt, Beamte dürfen nur in dringenden Fällen in abwesenheit eines offiziers 

359 21. Juli 1729, 1. September 1741: StBB rB.coll.leg.q.32, 33. – reder, Deserteure, 
S. 170.

360 1732: B – hStB GehK 1489 prod. 1, erneuert 6. Februar 1739, 27. april 1744: StBB 
rB.coll.leg.f.9 nr. 1b.

361 Jäck, Jahrbücher, S. 427.
362 29. September 1740: Rechtsgegründete Prüffung, S. 74–76 und Beilage 44.
363 4. märz 1741: B – B 86, 69, S. 83–93. – looshorn 7/1, S. 206 f.
364 16. mai 1741: StBB rB.J.pr.f.22/1.
365 2. mai 1743: StBB rB.coll.leg.f.9 nr. 1d.
366 8. mai 1743: B – B 86, 71, Bl. 38’.
367 20. September 1743: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 8.
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Soldaten Befehle erteilen. Die Dienstzeit für wirklich Dienende wird auf sechs 
Jahre festgesetzt, Wanderjahre von handwerkern können darauf angerech-
net werden. männer dürfen sich erst mit 24 Jahren und Genehmigung des 
hofkriegsrates verheiraten, jedoch hebt die verheiratung die Dienstpflicht 
nicht auf. Jährlich soll eine musterung durchgeführt werden, Burschen ab 
vollendung des 14. lebensjahres sollen in das corps de reserve aufgenom-
men werden. es gibt das wirklich dienende und das wirklich nicht dienende 
corps sowie die reserve.368 1745 steht das landregiment nur noch unter 
einem obristlieutenant, die Dienstzeit ist auf drei Jahre befristet. Weiterhin 
wird zwischen einem diensthabenden und einem nicht diensthabenden corps 
und der reserve unterschieden. Wer zum wirklich dienendem corps einbe-
rufen wird, muss 18 Jahre alt und waffentauglich sein. Das vorbild für diese 
Bestimmungen bildet die entsprechende Würzburger ordnung.

zur geistlichen Betreuung der truppen werden Feldkaplaneistellen ein-
gerichtet.369

verwaltung und innere Sicherheit

Friedrich Karl leitet in personalunion die hochstifte Bamberg und 
Würzburg.370 Der Staat bildet in seiner anschauung die anstalt, in der die 
Sonderinteressen des herrschers und der untertanen zu einer einheit ver-
bunden sind; adel, Beamte und untertanen bezeichnet er als communis boni 
et felicitatis comparticipes.371 Dazu fordert er die Geistliche und Weltliche 
regierung in Bamberg auf, sich nach ihren auseinandersetzungen um eine 
gütliche einigung zu bemühen.372

Die Serie der Bamberger regierungsakten in chronologischer reihe enthält 
die Korrespondenz der weltlichen regierung mit der Geheimen Kanzlei und 
mit Bischof Friedrich Karl sowie die hofratsresoluta.373 häufig bleibt Fried-
rich Karl über längere zeiträume Bamberg fern. So wird er am 7. Dezember 

368 1. Januar 1745: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 24.
369 Benennung von fünf Kandidaten durch die Geistliche regierung 19. Januar 1746: 

B – hStB GehK 1689, Bl. 443.
370 verzeichnis der Dekrete für Würzburg: Gropp, collectio 4, S. 477–489.
371 eigenhändige anmerkung zum projekt der Wagordnung 5. Juni 1746, zitat nach 

Wild, Staat und Wirtschaft, S. 104.
372 12. Dezember 1745: B – hStB GehK 1689, Bl. 412 f.
373 B – hStB GehK 1079–1095, index dazu 1112.
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1743 feierlich nach 26-monatiger abwesenheit – er war im September 1741 
nach Würzburg abgereist – empfangen.374 Die Bamberger regierungsgeschäfte 
laufen durch die Korrespondenz Friedrich Karls mit seinem Statthalter Franz 
Konrad von Stadion.375 Die faktische leitung der Geschäfte in Bamberg übt 
der vizekanzler Georg Joseph Karg von Bebenburg aus,376 der 1739 zum 
Kanzler ernannt wird.377 1732 erhöht Friedrich Karl die Bezüge des vize-
kanzlers und der sechs ältesten arbeitenden und gelehrten räte um jährlich 
100 fl., die der übrigen räte um 50 fl.378 als leiter der Geheimen Kanzlei 
übernimmt er Johann alberich Bauer von heppenstein, der ab 1732 von 
Franz rudolph Degen unterstützt wird. Friedrich Karl ernennt ihn 1737 
zum Geheimen Sekretär379 und umschreibt seine aufgaben in einer ausführ-
lichen instruktion.380 Diese umfassen alle ihm anvertrauten hochfürstlichen 
angelegenheiten und geschäfte, aber auch des fürsten privatsachen.

Bald nach seinem regierungsantritt plant Friedrich Karl eine reform des 
Justizwesens, weshalb er eine Sitzung mit mitgliedern des Kapitels und des 
Geheimen hofrats zur regelung und Beschleunigung der prozessverfahren 
abhält.381 Dazu wird die hofratsordnung vom 19. august 1675 mit dem 
zusatz von 1691 erneuert, der Geschäftsgang soll am vorbild der obersten 
reichsgerichte ausgerichtet werden.382 Die Direktion führen der präsident 
und danach Kanzler oder vizekanzler. Die einteilung der Geschäftsbereiche 
erfolgt durch den präsidenten. zur arbeitserleichterung für die räte der 
gelehrten Bank müssen künftig auch die adligen hofräte zur anfertigung 
der relationen herangezogen werden, worauf bei der neuaufnahme adliger 
hofräte streng zu achten ist. Später werden zur Beschleunigung die Fristen 

374 B – B 24, 4, S. 1–11.
375 Statthaltereiakten 1729–1746: B – hStB GehK 983–993, hier auch protokolle der 

Geheimratssitzungen.
376 erwähnt 1. märz 1732: B – B 86, 60, Bl. 13–15’.
377 28. Januar 1739: B – B 24, 3, S. 560.
378 21. September 1732: B – B 26c, 173a prod. l.
379 Bestallung 2. Juli 1737: B – hStB GehK 1795 prod. 30.
380 undatierte instruktion: B – hStB nverza 4256. – rupprecht, Geheime Kanzlei, 

S. 444–448, hier zitate S. 445.
381 6. oktober 1729: B – B 26c, 101i; B 21, 31, Bl. 1–6’. – Wild, Staat und Wirtschaft, 

S. 49.
382 B – B 26c, 173a prod. h.
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für appellationen wie in der Satzung vom 16. September 1678 erneuert383 
und eingeschränkt.384

Friedrich Karl bekämpft missbräuche in der verwaltung. er erlässt ein 
mandat gegen treulose und pflichtvergessene räte und Beamte, die im eigenen 
interesse überhöhte Gebühren und abgaben erhoben hätten. Dabei setzt 
er empfindliche Strafen über arrest und pranger bis zur todesstrafe fest.385 
Für die unterbehörden auf dem lande nimmt er zentralisierungsmaßnah-
men vor. er schafft bei Stellenneubesetzungen die eigenen Steuerbeamten in 
den ämtern ab und überträgt ihre Kompetenzen den schon vorhandenen 
vögten oder verwaltungsbeamten, um ihre autorität zu stärken.386 neben 
verwaltungsvereinfachung und Kostenreduzierung sollen die untertanen von 
Forderungen der Beamten entlastet werden. Später werden auch die vogtei- 
und Kastenämter zusammengelegt, so dass mit dem vogt in jedem Bezirk 
nur noch ein exekutivbeamter amtiert, der dem hofrat und der Kammer 
unterstellt ist.387 Friedrich Karl ersetzt das oberschultheißenamt in Bamberg 
durch das fürstliche Stadt-vizedomamt, das den magistrat an Bedeutung weit 
übertrifft und als ordentliches Gericht für polizei und das verordnungswesen 
eingerichtet werden soll.388

Wegen weitgehender Wirkungslosigkeit der mandate seiner vorgänger 
gegen herumziehendes Gesindel erneuert Friedrich Karl diese verbunden mit 
dem Befehl zu scharfem vorgehen durch husarenpatroullien.389 1732 lässt er 
in Bamberg ein zucht- und arbeitshaus einrichten.390 ein weiteres Dekret 
enthält Bestimmungen über die verdrängung der Bettler und die zucht un-
geratener Kinder.391 er erneuert das Bettelmandat des Fränkischen Kreises 
von 1732 und das landesfürstliche vom 11. Dezember 1738 und gebietet, alle 
landfremden Bettler binnen sechs Wochen außer landes zu schaffen.392 ein 
mandat richtet sich gegen auf urfehde des landes verwiesene, die wieder in 
das hochstift zurückgekehrt sind, und droht den vollzug der ursprünglichen 

383 4. September 1734: B – B 26c, 101i. – looshorn 7/1, S. 20–22.
384 6. September 1734: B – B 21, 31, Bl. 102 f.
385 21. September 1733: B  – B 26c, 173a prod. m; Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/3 

nr. 63.
386 5. märz 1732: B – hStB GehK 1489 prod. 22.
387 7. november 1733: B – B 54, 14, Bl. 583’. – Wild, Staat und Wirtschaft, S. 58.
388 29. mai 1746: B – B 21, 31, Bl. 201–208’. – Wild, Staat und Wirtschaft, S. 56.
389 9. august 1729, Druck: B – B 26c, 109, wiederholt 1732, 1738, 1741.
390 1. märz 1732: B – B 86, 60, Bl. 13–15’. – looshorn 7/1, S. 33.
391 21. Januar 1735: B – B 21, 31, Bl. 103 f.
392 1. Dezember 1741 1: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 1.
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Strafe an.393 zwar bestätigt er das asylrecht für Gotteshäuser, doch werden 
unter Berufung auf die Bullen Gregors xiv. und Benedikts xiii. eine reihe 
von verbrechen wie mord und Straßenraub ausgenommen.394

um den lebensunterhalt für ehepaare zu garantieren, erlässt Friedrich 
Karl ein heiratsmandat, in dem er die eheschließung abhängig macht vom 
nachweis eines vermögens von 200 fl.395 er wiederholt diese Bestimmung 
und beschränkt die für die ausstellung des notwendigen vermögenszeugnisses 
erhobenen Gebühren auf einen halben Gulden.396 er erneuert das tridentini-
sche verbot heimlicher eheschließungen (sponsalia clandestina) und erklärt 
derartige eheversprechen für ungültig.397 Während der Sedisvakanz nach 
Friedrich Karls tod hebt das Domkapitel die einschränkenden Bestimmungen 
des ehemandates auf, stellt die verehelichung frei und besteht nur auf der 
einhaltung der tridentinischen Formvorschriften.398 Gleichzeitig erklärt es, 
dass gemäß dem mandat vom 6. Februar 1736 verlöbnisse nur mit vorwissen 
der eltern und in anwesenheit von zwei zeugen gültig seien, doch sollen 
diese eheversprechen beim Fehlen der Formalien im Gewissen und pro foro 
interno doch bindend sein.399

angesichts der gewaltsamen entführung gutgewachsener untertanen 
durch fremde Werber unter Bruch des landfriedens und wachsender Des-
sertionen unter seinen truppen befiehlt Friedrich Karl seinen Beamten, alle 
fremden Werber zu verhaften.400 Wenig später erlässt der hofrat ein mandat 
gegen heimlich herumziehende Werber, welche die Bevölkerung zum Glau-
bensabfall und dann wie auch eventuell im hochstift lebende protestanten 
zur auswanderung bewegen wollen.401 1735 ordnet Friedrich Karl erneut 
die inhaftierung fremder Werber an und verbietet seinen untertanen, ohne 
vorherige Genehmigung fremde Dienste anzunehmen.402

Friedrich Karl lässt die Feuerschutzmaßnahmen seines vorgängers fortfüh-
ren, jährlich ergehen Bestimmungen über die reinhaltung der Feuerstätten.403

393 17. märz 1740: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 82.
394 24. Juli 1744: B – hStB GehK 1689, Bl. 133–152.
395 10. oktober 1731: B – B 21, 31, Bl. 89–90; Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 53.
396 31. Juli 1733: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 62.
397 16. Februar 1737: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 72.
398 28. august 1746: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 30.
399 StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 31.
400 23. märz 1733: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 57.
401 8. Juni 1733: B – ex J 3, 19.
402 26. Januar 1735: StBB rB.coll.leg.f.8/3, Bl. 56.
403 B – B 26c, 67i.
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Die universität

Friedrich Karl stiftet 4000 fl. für die einrichtung einer professur des öf-
fentlichen und zivil-rechts in Bamberg und erweitert durch die errichtung 
der juristischen Fakultät die akademie zur volluniversität.404 Dabei lässt er 
sich durch Weihbischof hahn beraten.405 Später stiftet der Fürstbischof eine 
zweite juristische professur, die er aus eigenen mitteln mit 4000 fl. fundiert.406 
Das Kapital soll nach einer eventuellen aufhebung der universität an seine 
Familie zurückgezahlt werden, was 1804 auch geschieht.407 auch eine dritte 
juristische professur für rechtsgeschichte richtet er noch ein.408 So will er den 
landeskindern ein kostengünstiges Studium anbieten. Friedrich Karl verleiht 
der universität eine eigene Gerichtsbarkeit.409 Kurz vor seinem lebensende 
wendet er sich mit reformvorschlägen zum Studienablauf an den rektor des 
Germanicums in rom und regt die stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der reichskirche, in erster hinsicht eine vertiefung juristischer Studien, an.410

Juden

zu Beginn der regierungszeit Friedrich Karls ergeht ein mandat, alle Juden 
im hochstift mittels einer beigefügten tabelle zu erfassen.411 aus dem Jahr 

404 1. Januar 1735: B – a 149 l. 452 nr. 1014; B 21, 31, Bl. 104–105’; StadtaB – a 21 
01–01–1735; W – SaW, hausa i tit. ix 19. richard Winkler, in: Ka academia 
ottoniana, nr. 12, S. 33.  – Grasmück, Fürstbischof Friedrich Karl von Schön-
born als zweiter Gründer, S. 113–118; lothar Braun, Die juristische Fakultät der 
universität Bamberg (1735–1803), in: Ka haus der Weisheit, S. 144–152; Spör-
lein, universität Bamberg 1, S. 562–588. – zur entwicklung an der universität 
Würzburg: romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 527–534.

405 Spörlein, universität Bamberg 1, S. 259 f., 356, 564 f.; Jung, Die Bamberger 
Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 121.

406 17. Januar 1740: StadtaB – a 21 17–01–1740; B – B 21, 31, Bl. 154 f., instruktion, 
Bl. 156–159’. Karl heinz mistele, in: Ka academia ottoniana, nr. 13, S. 34.

407 Jäck, Jahrbücher, S. 422.
408 2. november 1745: B – B 21, 31, Bl. 197–198.
409 26. Juni 1746: B – B 21, 31, Bl. 199–200’.
410 6. Juli 1746: peter Walter, zur ausbildung am collegium Germanicum im 

18. Jahrhundert. reformvorschläge von zwei geistlichen reichsfürsten aus dem 
hause Schönborn, in: Quellen und Forschungen aus italienischen archiven und 
Bibliotheken 61 (1981), S. 362–379, nr. vi S. 375–379.

411 23. märz 1729: StBB rB.coll.leg.f.8/3 zu nr. 47.
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1732 liegt ein verzeichnis der 34 Bamberger Schutzjuden und fünf Witwen 
vor.412 1735 wird den Beamten die Weisung erteilt, christen und Juden nach 
gleichem recht zu behandeln.413 allerdings wird im gleichen Jahr das rabi-
natsgericht als erste instanz bei innerjüdischen Streitigkeiten aufgehoben.414 
im Jahr 1737 wird die anzahl der jüdischen haushaltungen in Bamberg auf 
48 festgesetzt, wobei ein Schutzjude ein vermögen von 2000 reichstalern 
nachweisen muss.415 nachdem bislang für jüdische ehefrauen Sonderbe-
stimmungen gegolten hatten, wird beschlossen, auch ihr heiratsgut bei 
Konkursfällen heranzuziehen, um eine Benachteiligung christlicher Gläubiger 
auszuschließen.416

papst und Kurie

papst Benedikt xiii. erteilt Friedrich Karl nach seinem regierungsantritt 
die üblichen Quinquennalfakultäten.417 Friedrich Karl verkündet die Jubeljahre 
papst clemens’ xii. vom 9. September 1730 und vom 3. Dezember 1734.418 
zum Beginn des außerordentlichen Jubeljahres 1735 zelebriert Weihbischof 
hahn in Gegenwart Friedrich Karls und des Kardinals Damian hugo im 
Bamberger Dom ein pontifikalamt.419 Friedrich Karl verkündet den tod 
papst clemens’ xii. am 6. Februar 1740 und ordnet Gebete für ihn und für 
eine gute papstwahl an.420 Danach gratuliert er papst Benedikt xiv. zu seiner 
Wahl,421 der sich dafür bedankt.422 in einem italienischen handschreiben vom 
17. Dezember dankt der papst nochmals und lobt Friedrich Karls verdienste 

412 B – hStB GehK 1313 prod. 50.
413 24. Juni 1735: Jäck, Jahrbücher, S. 422; eckstein, Geschichte der Juden, S. 190.
414 eckstein, Geschichte der Juden, S. 190–192.
415 eckstein, Geschichte der Juden, S. 54, 56.
416 30. april 1738: B – B 21, 31, Bl. 122–123. – Gahn, Bamberger civil- und Kriminal-

recht, S. 86.
417 30. Juli 1729, Druck mit handschriftlichen ergänzungen und Beglaubigung: aeB – 

rep. i a 17; erneuerung für Bamberg und Würzburg 26. märz 1744: aeB – rep. 
i a 18; hStB GehK 668 prod. 111.

418 21. Februar 1731, 28. Januar 1735: B – B 26c, 130ii.
419 27. Februar 1735: aeB – rep. i 77, S. 5; B – B 24, 3, S. 75–80.
420 10. märz 1740, Druck: aeB – rep. i a 428 prod. 17; B – hStB GehK 1687 prod. 

4 und 8.
421 4. September 1740, abschrift: aeB – rep. i a 428 prod. 22.
422 26. September 1740, abschrift: aeB – rep. i a 428 prod. 22.
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(e che è grande frà grandi),423 wofür dieser dankt.424 am 14. mai 1741 wird 
der Beginn des päpstlichen Jubeljahres im Bamberger Dom begangen.425 
Benedikt xiv. verleiht ein altarprivileg zur lösung armer Seelen aus dem 
Fegefeuer für die Bamberger hofkapelle.426

Weil ihm die Kurie die anrede Altezza – die er als italienische Übersetzung 
von Celsissimus versteht – verweigert, wendet sich Friedrich Karl an seinen 
römischen agenten.427 er betont, dass ihm dieser titel schon auf Grund der 
Größe seines hochstifts zustehe, zu deren verdeutlichung er auf seine große 
Jagdstrecke (in nur einem zehntel innerhalb von drei monaten über 300 Wild-
schweine, 200 rehe, 3560 hasen etc.) verweist. Durch eine die Sovranità dei 
Principi Ecclesiastici schon äußerlich zum ausdruck bringende anredeform 
der Kurie würde die autorität der Bischöfe gestärkt, zumal Bamberg ohne-
hin alle Ertzbischöffliche Zierde, und nach Saltzburg bekanntlich den ersten 
Vorzug hat. in dem gleichen Schreiben äußert er seine vorstellungen über 
die abschaffung der Wahlkapitulationen durch den papst, der motu proprio 
vorgehen solle.

Friedrich Karl ersucht ab dem herbst 1730 mehrfach um Fristverlän-
gerungen für den fälligen ad-limina-Besuch, die auch gewährt werden.428 
nach der niederlegung des amtes als reichsvizekanzler lässt er arbeiten zur 
anfertigung der relatio status vornehmen,429 doch wird der von Dr. adam 
rudolf trenner verfasste text beim ad-limina-Besuch im September 1734, 
den Johann Karl philipp von Würtzburg vornimmt, nicht übergeben.430 in 
den folgenden Jahren wiederholt Friedrich Karl die Bitten um Fristverlän-
gerung für die abgabe der relatio status. im Jahr 1739 lässt er den Bericht 

423 B – hStB GehK 1687 prod. 38.
424 8. Februar 1741, entwurf: B – hStB GehK 1687 prod. 38; hStB GehK 688 prod. 

51.
425 B – B 24, 3, S. 918–920.
426 8. august 1742, orig.: aeB – rep. i a 428 prod. 18.
427 13. Dezember 1741: andreas Sebastian Stumpf, argumentum ad hominem, in: 

zeitschrift für Baiern und die angränzenden länder 2/4 (1817), S. 115–124; Der 
Fürstbischof von Bamberg-Würzburg, Friedrich Karl von Schönborn, in: Bayer-
land 7 (1896), S. 276; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 559.

428 1730, Januar 1732, märz und September 1733, märz und September 1734: Bauer, 
ad-limina-Berichte, S. 63, dazu 3.44, 3.45 S. 445.

429 aeB – rep. i a 19 prod. 9.
430 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 63 f.
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nur für Würzburg überreichen,431 während Johann philipp von Greiffenclau 
für Bamberg lediglich den ad-limina-Besuch durchführt.432 abbate paolo 
Giacomo Grilloni erinnert Friedrich Karl an die einsendung der für den ad-
limina-Besuch erforderlichen relatio status.433 Dies und der pontifikatsantritt 
Benedikts xiv., der verstärkten Wert auf die abgabe der relationes status legt, 
führt dazu, dass Friedrich Karl sie nun endlich für Bamberg anfertigen lässt.434

im Jahr 1741 beauftragt Friedrich Karl seinen Geistlichen rat und Würz-
burger Fiskal435 Dr. nikolaus anton Seitz mit der Durchführung eines au-
ßerplanmäßigen ad-limina-Besuchs, den er am 28. mai dem abbate Grilloni 
ankündigt.436 Seitz soll sich über die seit langen bei den deutschen Domkapiteln 
und speziell in Bamberg eingerissenen missbräuche sowie die zerstörung der 
kirchlichen Disziplin beschweren und auf die notwendigkeit einer reform 
verweisen, weil diese sich für mitherren und mitbischöfe hielten.437 auch 
soll Seitz sich für die einordnung der oberpfälzischen Klöster michelfeld 
und Weißenohe in die Diözese einsetzen. Seitz besucht am 24. September 
in rom die Basiliken St. peter und St. paul. er überreicht die ausführliche 
relatio status.438 in ihr spricht Friedrich Karl die auseinandersetzungen mit 
dem Domkapitel um die immunität St. Stephan an. erstmalig unternimmt 
ein Bamberger Bischof den versuch, über eine relatio politik zu betreiben. 
Seitz kann einige vorstellungen Friedrich Karls in rom durchsetzen und 
übersendet die resolutionen der Kongregation.439 monsignore Franz maria 
piccolomini habe vertraulich geäußert, am besten hätte der papst Friedrich Karl 
zum nuntius am Kaiserhof ernannt. Dem Fürstbischof werde bewilligt, dass 
die pfarreien, deren Besetzungsrecht dem Domkapitel zusteht, mit priestern 
besetzt werden müssen. auch dürfe der Bischof aus eigenem recht gegen 
die Wahlkapitulationen vorgehen. er könne kraft apostolischer autorität 
seine Diözese visitieren. Friedrich Karl antwortet Seitz, mit der visitation 

431 aeB – rep. i a 19 prod. 11. – Dazu romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, 
S. 561.

432 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 64 f.
433 FK an Weihbischof hahn, 30. august 1739: B – hStB GehK 1744, Bl. 429.
434 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 65.
435 romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 563 anm. 727.
436 B  – hStB GehK 668 prod. 64; Bauer, ad-limina-Berichte, 3.49 S. 448 f.; Ge-

nehmigung der Supplik 16. September 1741: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.50 
S. 449 f. – Siehe auch Bauer, ad-limina-Berichte, 2.10 S. 62–66.

437 instruktion, 25. mai 1741: B – hStB GehK 1748, Bl. 129–140.
438 Druck: Bauer, ad-limina-Berichte, 2.10 S. 184–230.
439 3. Februar 1742: B – hStB GehK 1748, Bl. 235–238.
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solle der Fürstbischof von eichstätt betraut werden.440 eher wünsche er aber 
mittlerweile, die visitation ganz zu umgehen, da die mängel allgemein bekannt 
seien. Seitz solle sich um eine partikularverordnung für Bamberg bemühen. 
Später teilt Seitz mit, dass er dem papst den entwurf einer Konstitution 
gegen Wahlkapitulationen und Bischofseide vorgelegt habe; der papst werde 
jedoch nicht auf diesen vorschlag eingehen.441 Die Stellungnahme der Kurie 
zu der relatio status fällt sehr lobend aus.442 Gleichzeitig wird die erlaubnis 
gewährt, nachlässe für armenpfründen, für ausbildungszwecke und für 
adelige Konvertiten zu verwenden. Über sein weiteres vorgehen und eine 
bevorstehende papstaudienz berichtet Seitz detailliert aus rom.443 Sein plan 
besteht darin, motu proprio eine Konstitution gegen alle Wahlkapitulationen 
in Deutschland ergehen zu lassen. Den Bemühungen von Seitz gelingt es,444 
ein Dekret Benedikts xiv. zu erwirken, dass die verwendung des ertrages 
des ersten Jahres frei gewordener pfründen von Stifts- und pfarrkirchen für 
das Seminar zugesteht.445 im folgenden Jahr wird dieses Breve dem Dom-
kapitel angezeigt.446

1746 lässt Friedrich Karl den ad-limina-Besuch wieder gemeinsam mit 
Würzburg447 durchführen. Benedikt xiv. dankt ihm für seine beiden  Schreiben 
mit der relatio status seiner Bistümer an die Konzilskongregation.448 Dabei 
lobt er seine virtutes im geistlichen und weltlichen Bereich sowie seine rat-
schläge für den hl. Stuhl.

Friedrich Karl ist um die ausdehnung des Kunigundenfestes auf die 
universalkirche bemüht, weil sie die einzige kanonisierte deutsche Kaiserin 
sei.449 Gegenüber seinem onkel lothar Franz kritisiert Friedrich Karl, dass 

440 14. Februar 1742: B – hStB GehK 1748, Bl. 223–228.
441 10. märz 1742, abschrift: B – hStB GehK 668 ad prod. 252 nr. 6, 7; abschrift des 

entwurfs: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
442 28. april 1742: aeB – rep. i a 19 prod. 12, abschrift: B – hStB GehK 1748, 

Bl. 194; Bauer, ad-limina-Berichte, 3.52 S. 450–452.
443 19. mai 1742: B – hStB GehK 1748, Bl. 165–168.
444 B – hStB GehK 1748, Bl. 191.
445 10. Dezember 1742: B – a 23 l. 27 nr. 250a; aeB – rep. i a 9.
446 6. august 1743: B – B 86, 71, Bl. 84’.
447 Relatio status für Würzburg, 4. Dezember 1745: Bauer, vatikanische Quel-

len, nr. 468 S. 268.  – Dazu romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 561 
anm. 713.

448 9. Februar 1746: Gropp, collectio 4, cod. dipl. nr. xix S. 724.
449 FK an Grilloni, 5. august 1744: B – hStB GehK 668 prod. 130.
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das neueingeführte Officium, S. Gregorii VII. Papae450 die absetzung Kaiser 
heinrichs iv. durch den papst erwähne. in diesem zusammenhang spricht 
er davon, dass diese der kaiserlichen auctorität hochst schädliche und ein 
heimliches gift mit sich führende satz und principia nimmermehr in dem oh-
nedies genugsam bedruckten teutschland, welchem hiedurch der vollige fundus 
beneficialis aus handen gedrehet, hingegen nach Rom gezogen, alldorten mit 
tausend ränk, griffen und maximen … beschweret und das arme teutschland 
mit diesem goldenen angel von seinem geld entschöpfet worden.451

Friedrich Karl stiftet 2000 Scudi für die errichtung der Fassade der la-
teransbasilika in rom, wovon auf die Bamberger obereinnahme 1000 Scudi 
fallen.452

Die Kölner nuntiatur

Die grundsätzlich kritische haltung Friedrich Karls gegenüber den päpst-
lichen nuntiaturen findet sich zusammengefasst in seiner Stellungnahme für 
abbate Grilloni von wohl 1734: le Nunziature nella Germania, è stato di 
ajutar ed assister ai Vescovi nelle occorrenze del lor’offizio pastorale, e non di 
appropriarisi la lor autorità.453 Deshalb weist Bamberg auch die anzeige eines 
päpstlichen Jubeljahres durch die nuntiatur zurück und dringt auf direkte 
Benachrichtigung durch den römischen agenten.454 nach dem eintreffen 
eines päpstlichen Breves455 bezüglich der Kölner nuntiatur empfiehlt das 
Generalvikariat auf eine anfrage Friedrich Karls über das weitere vorge-
hen, in dem Gratulationsschreiben an den neuen nuntius die Bamberger 
exemtionsrechte nicht eigens zu erwähnen.456 Friedrich Karl antwortet dem 
Bamberger vikariat in diesem Sinne.457 Später verlangt er eine neuerliche 
Stellungnahme auf das Schreiben des Kölner nuntius vom 13. September, 

450 1728 September 25: pastor, Geschichte der päpste 15, S. 502.
451 zitiert nach hantsch, reichsvizekanzler, S. 200 f.
452 3. oktober 1733: B – hStB GehK 1490 prod. 53.
453 B – hStB GehK 667 prod. 100.
454 6. Dezember 1730: aeB – rep. i 801, S. 789.
455 20. august 1732, abschrift: aeB – rep. i a 44.
456 29. Dezember 1732: aeB – rep. i a 44.
457 7. Januar 1733: aeB – rep. i a 44. – Weber, privilegien, S. 627 f.
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der päpstliche indulgenzen übersandt hatte, und erklärt, er wolle allenfalls 
von Würzburger vikariat ratione titulaturae antworten lassen.458

Weihbischof hahn stellt 1740 für Friedrich Karl den Schriftverkehr der 
Bamberger Fürstbischöfe mit den Kölner nuntien seit dem 17. Jahrhundert 
aus der registratur der Geistlichen regierung zusammen.459 Benedikt xiv. 
empfiehlt Friedrich Karl seinen nuntius erzbischof Giorgio Doria, den 
er als seinen Gesandten für die Kaiserwahl an die katholischen Kurfürsten 
sendet, mit dem Breve Diligentissima Nobis.460 Doria hält sich auf der reise 
nach Frankfurt vom 1. bis 10. Februar 1741 in Bamberg auf.461 Benedikt xiv. 
dankt später für den empfang seines Sonderbotschafters zum Kurfürstentag.462 
am 28. Dezember 1743 empfängt Friedrich Karl Kardinal Doria neuerlich 
in pommersfelden.463 auch den nuntius für die Kaiserwahl 1745, Giovanni 
Francesco marchese di Stoppani, empfiehlt Benedikt xiv. an Friedrich Karl,464 
der ihn im Juni in Seehof und in Bamberg empfängt.465

Weitere kirchliche angelegenheiten

Weitere kirchliche angelegenheiten sind in den vikariatsprotokollen466 
sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei467 enthalten. im oktober 
1730 vollzieht der Würzburger Weihbischof zahlreiche pontifikalhandlungen 
im Bistum Bamberg: altarweihen in Forchheim, Gößweinstein, michelfeld 
und neunkirchen am Brand und an diesen orten sowie in auerbach und 
Schnaittach zusammen 9671 Firmungen.468 Friedrich Karl nimmt 1734 Dr. iur. 

458 22. September 1736: aeB rep. i a 44.
459 15. november 1740: aeB – rep. i a 44.
460 12. Dezember 1740: B – hStB GehK 1687 prod. 38. – looshorn 7/1, S. 198, 222; 

pastor, Geschichte der päpste 16/1, S. 56 f.; romberg, Würzburger Bischöfe 
1684–1746, S. 456.

461 B – B 24, 3, S. 828–864 f.
462 22. märz 1741: B – hStB GehK 1687 prod. 4.
463 B – B 24, 4, S. 64–72.
464 23. Februar 1745: pastor, Geschichte der päpste 16/1, S. 83–85; Berbig, hoch-

stift 2, S. 476.
465 23. Juni–3. Juli 1745: B – B 24, 4, S. 393–417.
466 1729–1746: aeB – rep. i 800–819.
467 B – hStB GehK 1683–1689.
468 aeB – rep. i 801, S. 671 f.
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utr. Franz Joseph hahn als Weihbischof an, erteilt ihm die Bischofsweihe 
und ernennt ihn zum Generalvikar.

Der präsident des Geistlichen rates Domkapitular lothar Franz horneck 
von Weinheim469 bittet nach der ernennung hahns zum Generalvikar um 
die Klärung seiner Kompetenzen.470 im einzelnen fragt er, ob der General-
vikar Dispense und Benefizienübertragungen ohne Wissen der Geistlichen 
ratsstube erteilen könne. außerdem wünscht er geklärt, ob die vikariatsent-
scheidungen in rechtsfragen weiter durch den präsidenten, zwei Geistliche 
räte und den Syndikus zu expedieren seien und ob bei verpflichtungen das 
handgelöbnis allein dem ratspräsidenten oder auch dem Generalvikar zu 
leisten sei. Friedrich Karl will darauf zunächst das Gutachten des Weihbischofs 
einholen, worauf horneck seine eigene position darlegt.471 es sei unnötig, 
untersuchungen über die aufgaben der archidiakone, aus denen sich das 
amt des Generalvikars entwickelt habe, anzustellen, weil der Generalvikar 
seine Kompetenzen durch den Bischof erhalte. er halte es für besser, wenn 
für die anstehenden aufgaben mehrere Geistliche räte bereit stünden. vor 
40 Jahren sei das amt des vikariatspräsidenten dem Domkapitel übertragen 
worden. im Geistlichen rat fungiere der vikariatspräsident als repräsentant 
des Fürstbischofs, doch beanspruche der Generalvikar diese position. Dem 
Suffragan stehe aber keine eigenständige Jurisdiktion zu, ihm komme nur der 
erste platz unter den Geistlichen räten zu. Der Weihbischof beanspruche alle 
zum forum poenitentiale gehörigen Sachen, auch hier bittet horneck um ein 
klärendes Wort. Der vorgänger hahns habe in rechts- und Wirtschaftsfragen 
zwar allein unterschrieben, doch habe vikariatspräsident anselm Gottfried 
christoph von Stadion dagegen protestiert.

Generalvikar hahn erklärt, er vollziehe sein amt außerhalb des Geistli-
chen rates im namen des Fürstbischofs.472 ihm stehe allein die ausübung 
der Fakultäten der absolution in reservatfällen und bei Dispensationen zu. 
Gleichzeitig sei er auch mitglied des Geistlichen rates und obwohl sein 
vorgänger allein unterschrieben habe, wolle er darauf nicht bestehen. es 
könnten auch wie bei der weltlichen regierung der vizekanzler mit zwei 
räten so auch der vikariatspräsident zusammen mit ein oder zwei Geist-
lichen räten und dem Syndikus unterzeichnen. Bei verpflichtungen und 
handgelübden sei er einverstanden, wenn sie dem vikariatspräsidenten und 

469 Wachter, nr. 4650 S. 228.
470 2. Februar 1735: B – hStB GehK 1744, Bl. 42–43.
471 15. mai 1735: B – hStB GehK 1744, Bl. 59–62.
472 5. Juni 1735: B – hStB GehK 1744, Bl. 73–76.



Friedrich Karl von Schönborn 1708/1729–1746 145

Generalvikar gemeinsam geleistet würden, doch sollten die äbte, Dechanten 
und Stiftskanoniker sich allein dem Generalvikar gegenüber verpflichten. 
hahn beantwortet einen Fragenkatalog des Fürstbischofs.473 er erklärt, 
dass Dispensationen allein durch den Generalvikar ohne zuziehung der 
Geistlichen ratsstube auszustellen seien. Bei expeditiones in judicialibus etc. 
sei es bisher Brauch gewesen, dass einige Geistliche räte und der Syndikus 
mitunterschrieben, weil nur ein Provikar in spiritualibus und kein General-
vikar vorhanden gewesen sei; doch könnte man an dieser praxis festhalten. 
Bei verpflichtungserklärungen schlage er vor, dass der ratspräsident neben 
dem Generalvikar in die Formel aufzunehmen sei.

Friedrich Karl erlässt darauf ein Dekret über die organisation des vika-
riates, mit dem die Funktionen des präsidenten des Geistlichen rates, der 
den Fürstbischof im rat und Gericht vertritt, und des Generalvikars, dessen 
amt nunmehr fest mit dem des Weihbischofs verbunden wird, abgegrenzt 
werden.474 Das amt des Generalvikars steht außerhalb des Geistlichen rates, 
obwohl er dessen mitglied ist. Der präsident führt den vorsitz im Geist-
lichen rat, besonders bei Jurisdiktionsangelegenheiten. Der Generalvikar 
dagegen ist zuständig in puncto voluntariae jurisdictionis episcopalis und in 
sphaeram gratiae. Dem Generalvikar obliegt die Fakultät der absolution in 
bischöflichen reservatfällen, die approbation der Beichtväter und prediger, 
die Übertragung der Benefizien, die erteilung von Dispensen, die erlaubnis 
zur lektüre indizierter Schriften, zusammenfassend aller angelegenheiten, die 
das forum sacramentale betreffen. Bei testamentsdingen soll er gemeinsam 
mit dem Fiskal handeln, bei Strafmaßnahmen für Kleriker, den prüfungen vor 
ordinationen und beim predigtwesen mit zuziehung der Geistlichen räte. 
Der Generalvikar soll seine Geschäfte dem Geistlichen rat zur protokollie-
rung anzeigen, in schwerwiegenderen Fällen den Bischof informieren. Der 
Geistliche rat soll materias judicarias, jurisdictionales publicas et oeconomicas 
im plenum behandeln und ins ratsprotokoll eintragen. Die conclusa sind 
vom Generalvikar, den ältesten räten und dem Syndicus zu unterschreiben 
und dem Fürstbischof anzuzeigen. ebenso ist mit den Kirchenrechnungen zu 
verfahren. Bei verpflichtungserklärungen der äbte und prälaten, wo bisher 
allein der Generalvikar genannt wurde, soll diese Formel weiter verwendet 
werden, in den übrigen Fällen sollen die räte mit genannt werden. Beim 

473 8. Juni 1735: B – hStB GehK 1744, Bl. 77–89.
474 30. September 1735, orig.: aeB rep. i a 35, Bl. 13–18.
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vikariatsgericht soll der präsident mit aufgenommen werden, handgelöbnisse 
sind an beide zu richten.

Friedrich Karl legt die rangordnung der Stiftsgeistlichkeit fest.475 Die 
Dechanten der Kollegiatstifte folgen unmittelbar dem Domkapitel, die Ka-
noniker dieser Stifte rangieren nach den hofräten.

Friedrich Karl gilt als zweiter Begründer des Bamberger priesterseminars,476 
weil er die voraussetzungen für eine grundlegende verbesserung der Dotation 
schafft.477 er bestimmt das erste halbe Jahr von allen geistlichen einkünften bei 
neuantritt einer Stelle zum unterhalt des Seminars. am 29. mai 1732 legt er 
nach längeren planungen den Grundstein für den Seminarneubau beim pfarrhof 
von St. martin.478 1733 lässt er dem Kapitel seine Förderungsabsichten für 
das Seminar eröffnen.479 Dazu fordert er einen freiwilligen Beitrag von allen 
geistlichen einkünften.480 Das Kapitel verweigert allerdings einen zuschuss 
zum neubau.481 Die weltlichen Beamten müssen sich wie die Soldaten die 
gleichen Gehaltsabzüge gefallen lassen. Bei der erteilung von Schutzbriefen 
für Juden werden diese in der Stadt verpflichtet, 50 fl. und auf dem land 
25 fl. zu entrichten.482 Bis zum Frühjahr 1734 ist der erste Bauabschnitt nach 
rissen von Balthasar neumann vollendet. in diesem Jahr werden erneuerte 
Statuten für das Seminar erlassen.483 Bis 1737 ist der Seminarneubau vollen-
det, wo sich auch die residenz für den jeweiligen Weihbischof befindet.484 
papst Benedikt xiv. gestattet Friedrich Karl die inkorporation des ulrichs-
beneficiums in der Schlosskapelle Wolfsberg in den Fond des Bamberger 
Seminars, um damit die ausbildung von zwei Klerikern aus Kärnten zu 
unterstützen.485 zur aufnahme von Kandidaten ist ein Konkurs über ihre 

475 26. Februar 1739: B – B 21, 31, Bl. 135 f.
476 Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 89–108; Wiesner, priesterbildung, S. 112–170.
477 1. november 1730, reskripte an das vikariat, die hofkammer und die oberein-

nahme: Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 356–360.
478 Gropp, collectio 2, S. 711; Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, 

S. 366–394 (mit Quellennachweisen zur Baugeschichte).
479 7. märz 1733: B – B 86, 61, Bl. 110 f.
480 1. mai 1733, Druck: aeB – rep. i a 458; StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 59. – Schmitt, 

Klerikal-Seminar, S. 360–364.
481 18. Juli 1733: B – B 86, 61, Bl. 130’ f.
482 eckstein, Geschichte der Juden, S. 220.
483 Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 435–444.
484 anke arndt, Der Weihbischofshof im ehemaligen priesterseminar, in: höl-

scher/Jung, Die Weihbischöfe in Bamberg, S. 165–179.
485 13. märz 1741: B – a 149 l. 451 nr. 972. – Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 391–394.
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Kenntnisse wie über ihr moralisches verhalten vorgesehen, um die eignung 
für Seelsorgstellen zu prüfen.486

Im Jahr 1729 erlässt Friedrich Karl ein Mandat gegen die Entheiligung der 
Sonn- und Feiertage und fordert die Beamten zur Unterstützung der Geistlichen 
bei der Bekämpfung von Missständen auf.487 Die weltliche Regierung bemüht 
sich mit Mandaten (23. März 1746), gegen die Profanierung der Sonn- und 
Feiertage vorzugehen; so sei das Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit durch 
die Öffnung von Kaufbuden während der Prozession entweiht worden.488 Der 
Fürstbischof entscheidet, er sei für die Abstellung von Missbräuchen, doch 
müsse für Durchreisende und Fremde Gelegenheit bestehen, sich mit dem 
Notwendigen nach den Gottesdiensten zu versehen (6. Juli). Nach Abschluss 
des Türkenfriedens erneuert Friedrich Karl am 18. Juni 1740 wegen der be-
drohlichen Zeitumstände das Tanzverbot an Kirchweihtagen.489

auf vorschlag des vikariates lockert Friedrich Karl mehrfach die Fas-
tenbestimmungen und erlaubt bis zum Sonntag Judica an vier Wochentagen 
Fleischspeisen,490 für den oberpfälzer Diözesananteil gilt dies auf antrag der 
dortigen regierung bis zum palmsonntag.491 1743 begründet die Geistliche 
regierung die Dispens mit dem nahrungsmangel und den für die einfache 
Bevölkerung zu hohen Kosten für die Fastenspeisen.492

Friedrich Karl pontifiziert an den hochfesten selbst und spendet eifrig 
Sakramente und Sakramentalien: 43 932 Firmungen,493 mehrere Bischofs-
weihen und abtbenediktionen.494 Wenn er sich in Bamberg aufhält, nimmt 
er in der regel die pontifikalhandlungen persönlich vor. So zelebriert er an 
Weihnachten 1743 das pontifikalamt im Dom, nachdem er zuvor zwei messen 
in der hofkapelle gelesen hatte,495 ebenso 1744 das Gründonnerstags- und 
das osteramt.496 Dabei legt er auf die Wahrung seines ranges auch bei der 
liturgie wert.497 Das Domkapitel bewilligt ihm zwei thronassistenten aus 

486 21. Juni 1746: B – hStB GehK 1689, Bl. 618 f.
487 15. September 1729: Weber, christenlehr-unterricht, S. 117.
488 13. Juni 1746: B – hStB GehK 1689, Bl. 561–567.
489 StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 87.
490 11., 31. Januar 1740: B – hStB GehK 1687 prod. 1.
491 4. Februar 1742: B – hStB GehK 1688 prod. 5.
492 10., 27. Januar 1743: B – hStB GehK 1688 prod. 68.
493 einzelbelege: B – B 24, 3. – Gropp, collectio 2, S. 699 f.; ders., collectio 4, S. 457 f.
494 Gropp, collectio 2, S. 701; ders., collectio 4, S. 459.
495 B – B 24, 4, S. 54 f.
496 2., 5. april 1744: B – B 24, 4, S. 143–146.
497 19. Juli 1729: B – B 86, 58, Bl. 170 f.
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seinem Kreis neben denen aus den nebenstiften. außerdem wird ihm der 
empfang der inzens nach dem evangelium durch den Domdechanten, propst 
oder den ältesten anwesenden Kapitular bewilligt. auch die niederen und hö-
heren Weihen spendet Friedrich Karl oft persönlich. in anwesenheit Kardinal 
Damian hugos, Bischofs von Speyer, erteilt er ihrem Bruder Franz Georg, 
Kurfürst von trier, am 28. oktober 1729 die priester-, am 30. oktober die 
Bischofsweihe.498 1736 erhebt er die Festtage mariae reinigung und palm-
sonntag zu festa episcopalia und verlegt die dabei abgehaltenen kirchlichen 
Funktionen in den Bamberger Dom, was den Fortfall von prozessionen mit 
sich bringt.499 Bedeutende Kirchenbauten weiht er persönlich. am 14. mai 
1739 nimmt er in Gößweinstein die Konsekration des Kirchenneubaus in 
anwesenheit der Weihbischöfe von Bamberg und Würzburg vor, nachdem 
am vortag 2885 Gläubige gefirmt worden waren.500 Dabei fertigt er den 
Fundationsbrief für eine messstiftung in der Dreifaltigkeitskirche aus und 
schenkt dazu ein Kapital von 1500 fl.501 am 28. april 1731 weiht er zwei 
altäre in der rotenhanschen Kapelle und in der Kapelle in der ehemaligen 
Sakristei am Dom,502 1737 konsekriert er im Dom die altäre St. Bartholomäus 
und St. Gertrud.503

Friedrich Karl bestätigt die 1739 in der Bamberger propsteikirche St. Ge-
treu errichtete Bruderschaft, die der erzbruderschaft der allerheiligsten 
Dreifaltigkeit zur Befreiung Gefangener bei St. peter in Wien assoziiert ist.504

im Jahr 1734 umfasst das hochstift 111 pfarreien sowie eine reihe von 
Filialen, dazu liegen 16 Würzburger und neun regensburger pfarreien auf 

498 zeremoniell: B – B 24, 2, S. 86–94. Festschrift: Frater a fratre, Aaron a Moyse … 
Sacerdos magnus inunctus …, Bamberg 1729 (Jesuitenkolleg Bamberg; ein exem-
plar: StBB rB.carm.sol.f.9/33; vD18 12158518-001; vD18 14809133-001); Astro-
logia poetica …, Bamberg 1729 (ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.177; vD18 
12155764-001). – marigold, magna Gloria, S. 102.

499 B – B 86, 64, Bl. 123 f.
500 B – B 24, 3, S. 635–654. looshorn 7/1, S. 112. – peter ruderich, Die Wallfahrts-

kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit in Gößweinstein. Baugeschichte, in: Göß-
weinstein. Sakrale mitte der Fränkischen Schweiz, hg. von Günter Dippold, Staf-
felstein 1998, S. 30–40.

501 B – B 21, 31, Bl. 136–137’.
502 B – B 24, 3, S. 418 f.
503 Domarus, Kirchenfürsten, S. 192–195.
504 10. oktober 1745: B – hStB GehK 1689, Bl. 347–348’. Scharrer, laienbruder-

schaften, S. 94–96.
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seinem Gebiet.505 unter Friedrich Karl werden folgende pfarreien errichtet: 
1730 einsetzung eines pfarrers in hallerndorf,506 1737 ludwag, ursprünglich 
Filiale von Scheßlitz, landkapitel Scheßlitz, das Kirchenpatronat steht dem 
ordinarius zu;507 1741 Wattendorf,508 ursprünglich pfarrei Weichenwasserlos, 
dazu Kümmersreuth, ursprünglich pfarrei Ützing, und mährenhüll, ursprüng-
lich pfarrei arnstein, landkapitel Scheßlitz, das patronatsrecht liegt bei Kloster 
langheim;509 1742 Stadelhofen,510 bereits bis ins 16. Jahrhundert pfarrei, dann 
Filiale von Steinfeld, landkapitel hollfeld, das Kirchenpatronat steht dem 
ordinarius zu.511 im Jahr 1737 regelt Friedrich Karl die pfarrgrenzziehung 
zwischen der Dom- und den Stadtpfarreien Bamberg.512 Die Dompfarrei 
umfasst die Burg, wie die Domimmunität bezeichnet wird; die Domicellare 
und Domvikare unterstehen für ihre person dem Subkustos.513 1739 lässt 
Friedrich Karl die Bamberger hospitäler St. Katharina und St. elisabeth 
vereinigen,514 für die nach plänen von Balthasar neumann auf dem Gelände 
des St. Katharinenspitals ein neubau errichtet worden war.515

Klosterwesen

in der regel besucht Friedrich Karl das Bamberger Kloster michelsberg 
jährlich am Schutzengelfest (2. oktober). Die mönche beschweren sich bei 
ihm über die amtsführung ihres abtes anselm Geisendorfer, dessen ein-

505 nachtrag in Relatio de monasteriis, parochiis aliisque bonis ecclesiasticis von 1629: 
aeB – rep. i 344a.

506 Flurschütz da cruz, zwischen Füchsen und Wölfen, S. 138.
507 B – B 49, 292. – Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 154.
508 Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 154.
509 24. april 1741: aeB – rep. i u 600; B – B 49, 292.
510 Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 155.
511 B – B 49, 292.
512 29. Juni 1737: B – B 21, 31, Bl. 115–119’.
513 Günter Dippold, Die veitspfarrei am Dom zu Bamberg, in: Die Dompfarrei einst 

und heute. Festschrift zum 200-jährigen Bestehen der Dompfarrei St. peter und 
Georg 1806–2006, hg. von hubertus lieberth, Bamberg 2006, S. 15–22.

514 29. Januar 1739: looshorn 7/1, S. 289.
515 Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 335–365 (mit Quellen-

nachweis zur Baugeschichte); Wolfgang F. reddig, Bürgerspital und Bischofsstadt. 
Das St. Katharinen- und das St. elisabethspital in Bamberg vom 13.–18. Jahrhun-
dert. vergleichende Studie zu Struktur, Besitz und Wirtschaft (Spektrum Kultur-
wissenschaften 2), Bamberg 1998, v. a. S. 279–294.
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setzung auf den einfluss von lothar Franz zurückging, und bitten um eine 
bischöfliche visitation, die noch 1730 erfolgt.516 Der Streit eskaliert durch 
die von dem energischen abt durchgeführte restitution der michelsberger 
propstei St. Getreu,517 um nach deren muster seinen reformvorstellungen im 
Kloster zum Durchbruch zu verhelfen. Durch die anhaltenden auseinander-
setzungen verringert sich der Konvent. am 5. Juli 1739 erlässt Friedrich Karl 
eine Konstitution wegen der herrschenden uneinigkeit und befiehlt abt und 
Konvent von michelsberg die einhaltung der 1732 erlassenen ordnung.518 
am 9. Juli beauftragt er den Weihbischof mit dem Geistlichen rat trenner, 
den prälaten von michelsberg wegen der Klage des Konventes gegen ihn 
zu vernehmen.519 Schließlich reist abt anselm im Juni 1740 heimlich nach 
augsburg, um dann in rom seine angelegenheit zu betreiben, wo man ihn 
aber zurück in sein Kloster schickt. Weil michelsberg infolge der Flucht des 
abtes verwaist ist, verkündet Friedrich Karl am 24. September 1740 den Ordo 
diurnus.520 nach der abweisung der Klage des abtes vor dem reichshofrat 
ist seine absetzung rechtsgültig. er leistet aber allen aufforderungen roms 
und des Bischofs521 Widerstand, 1743 wird er seines amtes enthoben. am 
3. mai 1743 zeigen prior und Konvent von michelsberg dem Fürstbischof 
die am 4. april stattgefundene abtswahl des p. ludwig Dietz an.522 Die 
Konfirmation der Wahl und die Belehnung des neuen abtes erfolgen am 
20. Dezember 1743.523 am 22. Dezember erhält er die abtsweihe.524

Friedrich Karl belehnt abt Benedikt lurz von Banz am 13. april 1729 
mit den regalien und temporalien.525 am 12. oktober 1731 belehnt er den 
neuen abt Gregorius Stumm von Banz.526 Dieses Kloster erkennt in einem 
rezess mit dem Fürstbischof von Bamberg dessen landeshoheit an, nur 

516 lahner, michelsberg, S. 335–355; pfeil, chorgestühle, S. 69–71.
517 Breuer/Kippes-Bösche/ruderich, Stadt Bamberg. immunitäten der Bergstadt 

4. michelsberg und abtsberg, S. 490–493.
518 looshorn 7/1, S. 216.
519 looshorn 7/1, S. 216.
520 looshorn 7/1, S. 219 f.
521 7. mai 1741: B – hStB GehK 1748.
522 looshorn 7/1, S. 229.
523 B – B 21, 31, Bl. 184–186’; zeremoniell: B – B 24, 4, S. 38–41.
524 B – B 24, 4, S. 45–50.
525 B – B 21, 31, Bl. 58–62; Wendehorst, Banz, S. 182.
526 Wendehorst, Banz, S. 182.
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geringe polizeiangelegenheiten fallen in die Kompetenz des abtes.527 Der 
abt hat bei der Belehnung die erbhuldigung zu leisten.

Friedrich Karl wendet sich gegen die von der zisterze langheim bean-
spruchte reichsunmittelbarkeit, ist aber zu verhandlungen bereit. Schließlich 
schließt er am 20. Juni 1741 einen rezess mit dem Kloster.528 Darin erkennt 
langheim den Fürstbischof als ordinarius in spiritualibus und als landes-
herrn in temporalibus an. Bei der abtswahl darf ein bischöflicher vertreter 
teilnehmen; der gewählte abt hat die Benediktion durch den Fürstbischof 
oder seinen Weihbischof zu empfangen. in einem nebenrezess wird die 
vogteilichkeit des Klosters über seine lehen geregelt, die landeshoheit und 
die Fraisch verbleiben dem hochstift.529 abt Stephan mösinger und der 
Konvent bestätigen den vergleich mit Friedrich Karl, der dem Kloster das 
restliche Drittel des in vierzehnheiligen eingehenden opfergeldes gegen eine 
entschädigungszahlung überlässt.530 Das Kloster muss allerdings die Kirche 
einrichten und unterhalten, doch hat Friedrich Karl das recht, die Baupläne 
zu genehmigen.

Friedrich Karl erteilt die Belehnung mit den temporalien den äbten pla-
cidus Weltin zu petershausen als abt von Stein,531 welche der Suffragan von 
Konstanz vornimmt,532 romanus Kiefer von prüfening,533 paulus Seeger von 
Gengenbach,534 Franz müntzer von Schuttern,535 konfirmiert und benediziert 
abt marianus eder von michelfeld536 und belehnt abt alphonus Strobel 
von petershausen mit der abtei Stein.537 1740 belehnt er abt marian pusch 
von niederaltaich538 und konfirmiert abt ildefons Barth von Weißenohe.539 

527 29. august 1738: B – a 85 l. 343 nr. 1455; Druck: StBB rB.J.pr.f.24. – Wende-
horst, Banz, S. 100 f.

528 B – a 85 l. 343 nr. 1440; B 21, 31, Bl. 164–175; Druck: StBB rB.J.pr.f.24. – rude-
rich, vierzehnheiligen, S. 78–81; Keller, Bamberg und langheim, S. 27–81.

529 21. april 1742: B – a 85 l. 343 nr. 1443; B – B 21, 31, Bl. 175–181.
530 1. Dezember 1741: B – a 135 l. 192 nr. 161; B 21, 31, Bl. 182–183’; Bestätigung 

Bambergs 8. Januar 1742: B – a 135 l. 193 nr. 162. – ruderich, vierzehnheili-
gen, S. 81–84.

531 5. Januar 1731: looshorn 7/1, S. 30.
532 13. Juni 1733: B – B 21, 31, Bl. 74–80.
533 17. September 1732: B – B 21, 31, Bl. 67–73’.
534 15. September 1732: looshorn 7/1, S. 51.
535 19. September 1732: looshorn 7/1, S. 51.
536 4./5. oktober 1738: B – B 24, 3, S. 504–508.
537 4. oktober 1738: B – B 24, 3, S. 498–503.
538 1. oktober 1740: B – B 24, 3, S. 744–748.
539 20. Dezember 1740: B – B 24, 3, S. 795–798.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805152

1744 belehnt er abt Benedikt rischer von Gengenbach, der durch den mi-
chelsberger prälaten vertreten wird.540 Weihbischof hahn konfirmiert abt 
Benedikt reindl von Weißenohe.541

Friedrich Karl gestattet 1745 den Franziskanern von Kronach wegen der 
vielen Wallfahrer zum marienbild in Glosberg, dort eine niederlassung 
einzurichten.542

verhältnis zu den protestanten543

Wegen der zwischen den Katholiken und protestanten bestehenden Kalen-
derdifferenz gestattet Friedrich Karl den angehörigen der augsburgischen 
Konfession im hochstift die Feier ihres abweichenden osterfestes und der 
davon abhängigen Feste und ordnet für diese termine die Befreiung von 
Fron- und handdiensten an.544 auch an den katholischen Feiertagen sollen 
sie sich der arbeit enthalten.

auf Bitten der Bayreuther Katholiken, die in einem protestantischen ter-
ritorium leben, empfiehlt papst clemens xii. diese der unterstützung durch 
den Bamberger Fürstbischof.545 Darauf sendet die Geistliche regierung 1732 
den Weltpriester Johann Konrad hübner nach Bayreuth.546 Damit rechnet 
die Kurie Bayreuth zum Bamberger Jurisdiktionsbereich und nicht zur rö-
mischen Kongregation Propaganda Fide, der die nordischen missionen in 
Gebieten ohne feste Diözesanorganisation unterstehen. Besonders durch die 
Baumaßnahmen markgraf Friedrichs von Brandenburg-Kulmbach und seiner 
Gemahlin Wilhelmine wächst die zahl der in Bayreuth ansässigen Katholiken. 
Streitigkeiten über mischehen im hinblick auf die Kindererziehung sowie 
über katholische trauungen in Bayreuth erschweren zeitweilig die lage der 
kleinen Gemeinde. nach der abberufung hübners wird im Jahr 1738 Georg 

540 12. Februar 1744: B – B 24, 4, S. 100–103.
541 16. Juli 1735: B – B 24, 3, S. 800–802.
542 Jäck, Jahrbücher, S. 433. – erhard Schlund, Das ehemalige Franziskanerkloster 

in Glosberg/ofr. (Bavaria Franciscana antiqua 1), münchen 1955, S. 501–508.
543 Domarus, Kirchenfürsten, S. 177–179.
544 24. märz 1744: B – B 21, 31, Bl. 190 f.; StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 15.
545 Brandmüller, Wiedererstehen, S. 36 f.
546 Brandmüller, Wiedererstehen, S. 40 f.
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paul Finck aus Forchheim sein nachfolger, den Fürstbischof Friedrich Karl 
persönlich dem markgrafen avisiert.547

Friedrich Karl erteilt 1738 für die Belange der Katholiken der markgräf-
lichen Stadt Christian Erlangen ein Sammelpatent.548 markgraf Friedrich 
überlässt ihnen unentgeltlich einen platz zum Bau eines Gotteshauses. Franz 
Bulla und Johann nikolaus Gast richten wegen des Kirchenbaus eine Supplik 
an clemens xii. mit der Bitte um finanzielle unterstützung.549 nachdem 
markgraf Friedrich ein privates katholisches religionsexerzitium genehmigt 
hatte, stimmt auch Friedrich Karl zu.550

Das Domkapitel schlägt dem Bischof die errichtung einer mission in 
Fürth vor.551 Dort findet mit ausnahme der unzureichenden hauskapelle 
des dompropsteilichen amtmannes kein katholisches religionsexerzitium 
statt, so dass die tausend dort wohnenden Katholiken ohne ausreichende 
Betreuung sind. Das Kapitel bittet um die Bestellung eines priesters mit den 
eigenschaften eines missionars. Die Geistliche regierung lehnt die einrichtung 
eines öffentlichen Gottesdienstes ab, weil dies in Fürth vor dem Stichjahr 
1624 nicht üblich gewesen sei. Wegen befürchteter negativer Folgen auf dem 
reichstag lehnt sie die anstellung eines priesters auf ordinariatskosten ab, 
schlägt aber die Überlassung eines Benefiziums vor.552

persönliches

Die Korrespondenz Friedrich Karls als reichsvizekanzler mit seinem 
onkel lothar Franz sowie mit seinen eltern und Brüdern ist teilweise im 
Schönbornschen privatarchiv in Wien aufbewahrt, das hugo hantsch für 
seine Forschungen ausgewertet hat.553 teile der Korrespondenz mit lothar 
Franz sind im Schlossarchiv Wiesentheid, heute als Depot im Staatsarchiv 

547 Brandmüller, Wiedererstehen, S. 47–63, 80–91; Steffel, religionsexerzitium, 
S. 96–114.

548 19. Februar 1738: B – hStB GehK 1744, Bl. 325’, erneuert 28. mai 1744: B – hStB 
GehK 1689, Bl. 539–540’.

549 2. Juli 1739: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 459 S. 266.
550 27. Juli 1742: B – hStB GehK 1688 prod. 33, hier weitere unterlagen.
551 2. april 1746: B – hStB GehK 1689, Bl. 498–500.
552 10. Juni 1746: B – hStB GehK 1689, Bl. 552–557’.
553 hantsch, reichsvizekanzler, S. 12 f.
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Würzburg, erhalten.554 Besonders intensiv tauschte Friedrich Karl sich mit 
seinem onkel über die pläne zur erbauung des Schlosses Weißenstein aus.555

Friedrich Karl feiert, soweit es seine Gesundheit zulässt, täglich die hl. mes-
se556 und fördert die eucharistische und marianische Frömmigkeit.557 er wählt 
den rektor des Bamberger Jesuitenkollegs p. Jakob Schütz558 als Beichtvater, 
der auch die hofpfarrfunktionen versehen soll.559 Friedrich Karl führt den 
titel eines Bischofs von arcadiopolis nach seiner Bischofsernennung zunächst 
nicht und trägt auch keine geistliche Kleidung, was er mit einer Kritik an 
den in rom herrschenden zuständen verbindet, aber auch seiner Stellung als 
reichsvizekanzler geschuldet ist.560 lothar Franz unterstützt diese position 
und schreibt ihm, er könne ihm in Wien zum Talar ein gar zu inkommode 
Tracht gar nicht raten.561 nach seiner Bischofsweihe soll Friedrich Karl nach 
einem Bericht von 1731 zeitweise nur vormittags geistliche und nachmittags 
weltliche Kleidung getragen haben.562 1710 informiert Friedrich Karl seinen 
onkel lothar Franz, falls der nuntius Giulio piazza weiter darauf dränge, 
dass er geistliche Kleidung tragen solle, müsse er sich, um seinen rang zu 
wahren, um den Fürstenstand bewerben.563 lothar Franz lehnt dies aus 

554 erschlossen durch rep. 25 register zum repertorium und rep. 26 repertori-
um Friedrich Karl von Schönborn, Korrespondenz mit lothar Franz: W – SaW, 
 Korra FK 7–29.

555 erich Schneider, „[…] dass man auch hier zu landt was hübsch machen kann.“ 
pommersfelden in der Korrespondenz zwischen lothar Franz und Friedrich Karl 
von Schönborn zwischen 1710 und 1714, in: Schneider/Weiss, 300 Jahre Schloss 
pommersfelden, S. 171–184.

556 8./9. august 1729: aSv – proc. consist. 115, Bl. 333, 336’; Gropp, collectio 4, 
S. 450.

557 Gropp, collectio 2, S. 695–698; ders., collectio 4, S. 447–457. Domarus, Kir-
chenfürsten, S. 234–237.

558 carlos Sommervogel, Bibliothèque de la compagnie de Jésus 12, Supplément: 
corrections et additions, par ernest-marie rivière, louvain 1960, Sp. 800.

559 1. oktober 1732: B – a 37 l. 33 nr. 149; hStB GehK 1788 nr. 18.
560 hantsch, reichsvizekanzler, S. 362–364.
561 26. Juni 1705, zitiert nach Schröcker, religionspolitik, S. 272 anm. 116.
562 Bericht des herrn von Geusau als hofmeister der Grafen rochus Friedrich zu ly-

nar und heinrich vi. reuß von einer hoftafel 1731 in Bamberg: anton Friedrich 
Büsching, Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen, insonder-
heit gelehrter Männer 4, halle 1786 (vD18 80143393-001), S. 73–218, hier S. 200 f.; 
Süssmann, vergemeinschaftung, S. 143 anm. 302.

563 riedenauer, erhebung, S. 345 mit anm. 48.
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Kostengründen entschieden ab.564 1717 wird diese Bitte doch Kaiser Karl vi. 
vorgetragen, der sie nun aber verweigert.565 Die nachricht von einer geplanten 
Fürstenstandserhöhung dringt bereits 1716 in die öffentlichkeit, verbunden 
mit dem zusatz, das haus Schönborn bemühe sich bei hessen-Kassel um 
die Belehnung mit den Gräflich hanauischen lehen.566 Friedrich Karl pro-
testiert scharf dagegen.567 Die vorgänge sind als ausdruck einer umfassenden 
opposition gegen die Dynastie der Schönborn zu werten, deren einfluss am 
Kaiserhof ihren zenit überschritten hat.568

Während seiner zeit als reichsvizekanzler soll ihn ein engeres verhältnis mit 
maria anna von hamilton verbunden haben, wie obersthofmeister Johann 
Josef Khevenhüller-metsch zu ihrem tode am 27. Februar 1744 behauptet: 
und Graff Schönborn, damahliger Reichs-Vice Canzler, sie gar sehr estimiret 
haben und dieser leztere für ihren Amanten passiret hat.569

Gegenüber dem prinzen eugen führt Friedrich Karl kurz nach seinem 
regierungsantritt Klage über die einschränkungen seiner Freiheit, die ihm 
das zeremoniell als Fürstbischof auferlege: Je peux luy confier qui l’embarras 
de la cage du caracter de Prince dans ce pais icy m’est deja bien enuyant et 
la perte de ma liberté ou maniere de vivre m’est fort à contre coeur. Me vis 
deja, qu’il faut passer par là.570

Friedrich Karl erhält Wappenmehrungen mit hinzufügung des reichsadlers 
als kaiserlichem Gnadenwappen, des Bindenschildes als Gnadenwappen des 
erzherzogtums österreich und den Wappen der herrschaft Buchheim, des 
österreichischen erbtruchsessenamtes (1712), der herrschaft pommersfelden 
und der Grafschaft Wolfsthal.571 in niederösterreich erwirbt er 1710 die herr-

564 lF an FK 27. mai, 11. Juni 1710: W – SaW, Korra FK 13. – Schröcker, heirats-
politik, S. 202 anm. 65.

565 riedenauer, erhebung, S. 345 mit anm. 48.
566 19. Dezember 1716: Breslauische zeitung nr. 201, abschrift: W – SaW, Korra lF 

gebKorr 58 prod. 247.
567 28. Dezember 1716: W – Schönborn a, Korra lF gebKorr 58 prod. 246.
568 Flurschütz da cruz, zwischen Füchsen und Wölfen, S. 367–375. – vgl. dazu 

oben lothar Franz, S. 73 f.
569 Khevenhüller-metsch, tagebuch 1, S. 211 f.
570 25. april 1729: zitiert nach hantsch, reichsvizekanzler, S. 319 f. – zum zeremo-

niell vgl. auch lafage, les comtes Schönborn 2, S. 208–221.
571 erworben für die Familie durch adoption des rudolf Franz erwein von Schön-

born durch philipp Gaston Wolf von Wolfsthal am 11. Februar 1713, vgl. loos-
horn 6, S. 650; Schraut, haus Schönborn, S. 189 f.; Flurschütz da cruz, zwi-
schen Füchsen und Wölfen, S. 267–275.
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schaft Göllersdorf, die von den fränkischen markgraftümern ansbach und 
Kulmbach zu lehen geht.572 Gemeinsam mit seinem vater melchior Friedrich 
erhält er das österreichische inkolat und 1712 das obererbtruchsessenamt 
in österreich.573 1722 empfängt Friedrich Karl wegen der herrschaften 
munkács und Szentmiklós für sein haus das ungarische inkolat,574 die sein 
onkel lothar Franz und er durch kaiserliche Schenkung erhalten hatten.575 
1730 erlässt er einen aufruf an seine fränkischen untertanen, dass er für die 
ihm vom Kaiser geschenkten oberungarischen herrschaften 50 Familien zum 
ackerbau, zehn zum Weinbau und mehrere Familien aus allen handwerken 
suche und ihnen einen hof, ackerland und Wiesen und weitere vergünsti-
gungen wie sechsjährige Steuerbefreiung biete.576 tatsächlich ziehen in den 
folgenden Jahren hunderte von Kolonisten in die Karpaten.577 er fördert 
die auswanderung, indem er die hälfte der nachsteuer erlässt.578 1740 wird 
Friedrich Karl die Würde eines pfalzgrafen verliehen.579

Friedrich Karl muss als erbe seines onkels Kurfürst lothar Franz Schulden 
in höhe von 800 000 fl. übernehmen, doch kann er den Besitz relativ rasch 
sanieren.580 Das haus Schönborn erwirbt das Schloss aisch bei adelsdorf 
von dem verschuldeten Stiebar von Buttenheim. Da es sich um ein dom-
propsteiliches lehen handelt, gibt das Kapitel auf antrag Friedrich Karls 
seine zustimmung zur abschaffung des augsburgischen religionsexerzitiums 
im Schloss.581

572 hugo hantsch, Das haus Schönborn kommt nach österreich, in: archiv für 
österreichische Geschichte 125 (1966), S. 138–153; Schraut, haus Schönborn, 
S. 191–193.

573 W  – SaW, hausa i tit. vii nr. 21 f.  – romberg, Würzburger Bischöfe 1684–
1746, S. 553 anm. 676.

574 FK an lF 23. mai, 18. Juli 1722: W – SaW, Korra lF gebKorr 64 prod. 98, 119.
575 Klaus Guth, auswanderung aus den hochstiften Bamberg und Würzburg nach 

oberungarn im zeitalter der Schönborn. modernisierung des Staates im Konflikt 
zwischen öffentlichem Wohl und privatinteresse, in: mainfrJb 52 (2000), S. 113–
143; Distler, „Schönbornfranken“, S. 80–91.

576 10. mai 1730: StBB rB.coll.leg.f.8/3 nr. 50; Gropp, collectio 4, cod. dipl. nr. ix 
S. 685–687.

577 Sas, latifundium, S. 410–448, zur Besiedlung unter Friedrich Karl, S. 440–448; 
Distler, „Schönbornfranken“, S. 31–80.

578 1737: B – B 54, 18, Bl. 289’.
579 W – SaW, hausa i tit. vii 30.
580 hantsch, reichsvizekanzler, S. 314.
581 19. Juli 1738: B – B 86, 66, Bl. 129’–130’.
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Friedrich Karl übergibt 1741 dem Domschatz einige wertvolle Stücke, 
darunter die infula pretiosa papst clemens’ ii. und weitere mitren, pektoral-
Kreuze und pontifikal-ringe.582

Friedrich Karl ist ein begeisterter Jäger, so dass er sogar im Briefwechsel 
mit seinem Gesandten am Kaiserhof detaillierte angaben zu seinen Jagder-
folgen macht.583 Über seine musikalischen neigungen gibt der umfangreiche 
Catalogus deren Hoff-Musicalien (erwerbungszeitraum 1730–1746) auskunft, 
die nach dem tode Friedrich Karls zwischen Würzburg und Bamberg auf-
geteilt werden.584

Friedrich Karl errichtet einen Jahrtag und Quatember-messen in der 
Forchheimer Stiftskirche St. martin, deren einkommen in verfall gekom-
men war.585 Die zinsen des bei der obereinnahme deponierten Kapitals von 
10 000 fl. sollen unter den Kanonikern aufgeteilt werden, bei nichterfüllung 
der Bedingungen aber an die Schlosspfarrei pommersfelden fallen.586

Bauten

Friedrich Karls absicht zur erweiterung der Bamberger residenz zu ei-
ner Dreiflügelanlage, für die entwürfe von Balthasar neumann und Johann 
michael Küchel aus den Jahren 1733 bis 1738 vorliegen, scheitert.587 1731 
lässt er die hofkapelle in dem erweiterten audienzsaal einrichten, die er 
am 23. april 1737 konsekriert;588 die vollendung der ausstattung zieht sich 
länger hin.589 an Schloss Seehof werden umbaumaßnahmen durchgeführt.590

582 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 193 anm. 97. – Baumgärtel-Fleischmann, Ge-
schenk, S. 259–264. zum in Bamberg erhaltenen ornat papst clemens’ ii. vgl. 
Birgitt Borkopp, papstgewänder, in: Kaiser heinrich ii. 1002–1024, hg. von Jo-
sef Kirmeier/Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter/evamaria Brockhoff 
(Begleitband zur bayerischen landesausstellung 2002), Stuttgart 2002, S. 351–355.

583 28. august 1742: W – SaW, Korra FK 2, Bl. 128.
584 B – hStB GehK 1926 ad prod. 69.
585 Jakob, Kollegiatstift St. martin, S. 170 f.
586 1. Januar 1745: B – B 21, 31, Bl. 192–195.
587 Dümler, neue residenz, S. 183–223.
588 B – B 24, 3, S. 411–417.
589 Bachmann/roda, neue residenz, S. 17–22; Dümler, neue residenz, S. 215–

219.
590 Kämpf, Seehof, S. 29–34.
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Friedrich Karl fördert den Kirchenbau auf den schönbornschen Besit-
zungen in österreich (aspersdorf, Göllersdorf, Kapelle im Schloss Schön-
born bei Wien, Stranzendorf) wie in seinen beiden hochstiften.591 nach 
seinem pontifikatsantritt in Bamberg konsekriert er im September 1730 vier 
schönbornsche patronatskirchen und acht altäre in den österreichischen 
Besitzungen.592 in Bamberg unterstützt er den Bau der Wallfahrtskirchen 
vierzehnheiligen,593 Glosberg und marienweiher. Bei einer Besichtigung des 
Kirchenbaues vierzehnheiligen liest er eine hl. messe.594 außerdem werden 
während seiner regierung neuerbaut oder erweitert die Kirchen in arnstein, 
Bamberg (Spitalkapelle St. Katharina und St. elisabeth, Stiftskirche St. Ja-
kob), Bayreuth, Breitengüßbach, Bühl, Drügendorf, erlangen, Forchheim,  
Gunzendorf, Kersbach, Kupferberg, neudorf (bei Weismain), oberbrunn, 
pinzberg, pretzfeld, Staffelstein, Stegaurach, unterleiterbach, Würgau und 
zapfendorf.595

literarisches

ignaz Gropp nennt Friedrich Karl als autor des Gebetbuches Anbettung in 
dem Geist, und in der Wahrheit …, Würzburg 1744,596 doch wird man ihm die 
verfasserschaft absprechen müssen.597 Gropp postuliert auch Friedrich Karls 
arbeit an einer aus den Sonn- und Feiertagslesungen gezogenen Sittenlehre, 
deren vollendung sein tod verhindert habe.598 Der Fürstbischof stattet die 

591 Gropp, collectio 4, S. 452–454; Klaus-Jürgen Boecker, ländliche Kirchen in 
Franken unter Friedrich Karl von Schönborn. Kunst- und kulturhistorische erör-
terung zum ländlichen Sakralbau des Spätbarocks in der region Franken (europä-
ische hochschulschriften 28/Kunstgeschichte 313), Frankfurt am main 1998.

592 ulrike Seeger, Friedrich Karl von Schönborn als Bauherr in österreich, in: 
Schneider/Weiss, 300 Jahre Schloss pommersfelden, S. 157–170, hier S. 169.

593 ruderich, vierzehnheiligen, S. 65–84.
594 14. Juni 1744: B – B 24, 4, S. 187.
595 auszug aus der liste bei Domarus, Kirchenfürsten, S. 248–254.
596 vD18 15206327-001.  – Gropp, collectio 4, S. 449; Domarus, Kirchenfürsten, 

S. 214–216.
597 marigold, leichenpredigten, S. 269–280; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–

1746, S. 576.
598 Gropp, collectio 4, S. 450.
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vierte neuauflage des Bamberger Gesangbuchs von 1670 im Jahr 1732 mit 
einem vorwort aus und macht es zum offiziellen Diözesangesangbuch.599

Johann peter ludewig widmet ihm als Koadjutor von Bamberg im Jahr 
1718 seine Scriptores Rerum Episcopatus Bambergensis. christian Wolff dedi-
ziert Friedrich Karl als Gründer der juristischen Fakultät an der universität 
Bamberg den ersten Band seiner Theologia naturalis.600 abt Gottfried Bessel 
von Göttweig dankt ihm für die unterstützung seiner wissenschaftlichen 
arbeiten und das gelehrte Gespräch darüber.601

zu den wichtigen ereignissen im leben Friedrich Karls erscheinen eine 
vielzahl von Gratulations- und huldigungsschriften.

K o a d j u t o r w a h l : (le Boeff), Lvce lvciae neo lvx lvxit, Bamberg 1708;602 
Leo coronatus …, Bamberg [1708];603 Fons speciosus …, Bamberg 1708.604

B i s c h o f s w e i h e : Vera nobilitas …, mainz [1728];605 Illustrissimae Domui 
Schönbornianae …, [mainz 1728];606 e i n z u g  i m  B i s t u m  B a m b e r g 
am 16. Juli 1729: Gaudia post luctum …, Bamberg [1729];607 J(ohann) G(eorg) 
c(hristoph) G(ertner), Die Endlich besiegte Traurigkeit …, Bamberg 1729;608 
e i n z u g  i n  d e r  S t a d t  B a m b e r g  am 20. Juli 1729: Episcopale solium 
imperialis ecclesiae Bambergensis …, Bamberg 1729;609 e r b h u l d i g u n g : 

599 eder, Weg der Gemeinde, S. 97–103.
600 christian Wolf, Theologia naturalis methodo scientifica pertracta pars prior, 

Frankfurt/leipzig 1739.  – norbert hinske, Katholische aufklärung  – aufklä-
rung im katholischen Deutschland, in: Katholische aufklärung – aufklärung im 
katholischen Deutschland, hg. von harm Klueting in zusammenarbeit mit nor-
bert hinske/Karl hengst (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 15), hamburg 
1993, S. 36–39, hier S. 38 und 72.

601 Bessel, Chronicon Gotwicense, S. xxxi f.
602 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.9/27.
603 Jesuitenkolleg Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.9/26; vD18 12157775-

001; teilabdruck marigold, magna Gloria, S. 113–119 (mit abb.).
604 Kloster michelsberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/29.
605 Jesuitenkolleg mainz; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/5; vD18 12157724-

001; abdruck: Gropp, collectio 2, S. 734–757.
606 Jesuitenkolleg mainz; ein exemplar: uB Würzburg rp. xxiv 438.
607 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/11; vD18 14462990-001. vgl. marigold, 

magna Gloria, S. 100.
608 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.178; vD18 14716348-001.
609 Jesuitenkolleg Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.7/28; vD18 12155411-

001.
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Lusus poetico-heraldicus in status et gentilitia insignia …, [Bamberg 1729];610 
huldigungsblatt 1729 mit portrait, Kupferstich.611

B i s c h o f s j u b i l ä u m  18. mai 1739: moyses [Bernard Wolff], Hortus 
Divina Gratia Satus …, mainz 1739;612 Salomon [Bernard Wolff], Solenne 
reverendissimo ac celsissimo … Friderico Carolo …, mainz 1739.613

F e r t i g s t e l l u n g  d e r  S c h ö n b o r n k a p e l l e  am Würzburger 
Dom: Reverendissimus et celsissimus S.R.I. princeps ac dominus, D. Fridericus 
Carolus … de Schönborn … monumentum funebre suis olim … principum et 
praesulum Schönbornianorum cineribus … solenni ecclesiae ritu consecrabat …, 
Würzburg 1736.614

to d  u n d  B e i s e t z u n g : Anno salutis … in Domino obit …. D. Fri-
dericus Carolus, Ex, S. R. I. Comitibus à Schönborn, Bucheim, & Wolffsthal, 
Episcopus Bambergensis & Herbipolensis, o.o. 1746;615 Karl pisani/Franz 
Joseph von oberkamp, Historia morbi et mortis, [Würzburg 1746];616 caspar 
arnold Baum, Der Höchst-schmertzliche Tods-Fall … Friderici Caroli …, 
Würzburg 1746;617 eugen erwein von Schönborn, Als der Leichnam des … 
Friedrich Carl … den 16. August 1746 zur Grufft bestättigt wurde …, offen-
bach 1746;618 Ordentlicher Leich-Conduct, Würzburg 1746;619 Monumentum 
gloriae posthumae … erectum, Würzburg 1746;620 Johann preis, Verewigte 
Großthaten …, Würzburg 1746;621 Sepulchrum gloriosum aeterna virtutum 
memoria adornatum …, Bamberg 1746;622 Johann amoß, Allgemeines Gerücht 
und Ruhm des grossen Nahmens des … Herrn Friedrich Carl …, offenbach 

610 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/20; vD18 11832517-003.
611 ein exemplar: StadtaB – a 22 c vii 2; Faksimile: miekisch, Frieden, Dok. 7b.
612 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/25; vD18 11705280-003.
613 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/26.
614 ein exemplar: StBB hv.h.Bbg.109/15; vD18 12155586-001.
615 todesanzeige; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.8/30; vD18 12537764-001.
616 ein exemplar: uB Würzburg rp. 24, 438; vD18 12157678-001.
617 trauer-rede 13. august 1746; ein exemplar: StBB rB.or.fun.f.135; vD18 

12154636-001. – marigold, magna Gloria, S. 108 f.
618 ein exemplar: uB Würzburg 8 an rp. 24, 438fo; vD18 1215766x-001.
619 ein exemplar: StBB rB.or.fun.f.1,1/3; vD18 14610752-001.
620 exequien im Dom zu Würzburg, ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.9/37; vD18 

14569795-004.
621 Domprediger zu Würzburg, mit castrum doloris; ein exemplar: StBB rB.or.

fun.f.1,1/1; vD18 14522837-001.
622 Jesuitenkolleg Bamberg, exequien im Dom zu Bamberg 16. august; exemplare: 

B – B 84, 24; StBB rB.carm.sol.f.8/32; vD18 12154628-001.
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1746;623 Johann Friedrich hobbhahn, Lob- und Trauer-Rede …, Frankfurt 
1747.624

Beurteilungen

Der venezianische Botschafter am Kaiserhof, Daniel Dolfin, urteilt 1708 
über den reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn: L’ètà fresca, 
ma lo spirito pronto, e vivace, il cuore nobile, e sincero, e ben disposto per 
la Ser(renissi)ma Patria.625 Friedrich Karls neffe, der Domkapitular adam 
Friedrich von Seinsheim, berichtet über dessen Beliebtheit: Le peuple est très 
rejoui de le voir, plus souvant, parcequ’on êtoit accoutumé ici de voir presque 
journellement le Prince; ses bon principes et sa grande methode pour regner 
lui fait aquerir une grande amour et veneration de tous les sujets.626 nach 
dem tode Friedrich Karls schreibt Seinsheim an seinen Bruder: Dem vorigen 
wird keiner das Wasser reichen, wie würklich zu Würzburg alles schon nach 
unserem vorigen seufzet.627

prinzessin Wilhelmine von preußen, markgräfin von Brandenburg-
Kulmbach, zeichnet anlässlich ihres Besuches in pommersfelden eine Kari-
katur ihres Gastgebers Friedrich Karl, der ihr aber offenbar doch respekt 
abnötigt: Er kann mit Recht für ein großes Genie und einen großen Politiker 
gelten. Dieser letzten Eigenschaft entspricht auch sein Charakter, denn er ist 
falsch, heimtückisch und schlau; sein Wesen ist hochfahrend; sein Geist nicht 
anziehend, weil er zu pedantisch ist; dennoch gewinnt man bei näherer Be-
kanntschaft mit ihm Fühlung und besonders, wenn man von ihm zu lernen 
sucht. Ich war so glücklich, mir seine Gunst zu erwerben. Wir führten oft 
Zwiegespräche, die sich vier bis fünf Stunden hinauszogen. Dabei langweilte 
ich mich nie; er machte mich mit vielen Dingen bekannt, von denen ich nichts 
wußte. Man durfte wohl sagen, daß er einen universalen Geist besaß. Es gab 

623 trauer-rede am 7. September 1746 in der pfarrkirche heusenstamm; ein exemp-
lar: uB Würzburg Franc. 3202 p 30; vD18 12154644-001.

624 trauergottesdienst der evangelischen Gemeinde zu Kitzingen; ein exemplar: uB 
Würzburg rp. 24,748; vD18 12163317-001.

625 arneth, relationen, S. 8.
626 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 284 anm. 203.
627 11. September 1746: roda, adam Friedrich, Q 2, S. 206.
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nichts, worüber wir nicht zusammen gesprochen hätten.628 ihr Bruder König 
Friedrich ii. von preußen erklärt Friedrich Karl gegenüber dem polnischen 
König Friedrich ii. august von Sachsen für einen zélé partisan de la maison 
d’Autriche.629 Da sich Friedrich Karl mit dem Fränkischen Kreis den preußi-
schen Bemühungen einer einbindung in dessen politik entzieht, erklärt das 
Departemant der auswärtigen affairen ihn gegenüber Friedrich ii. sogar als 
le plus habile et le plus dangereux de tous les Princes ecclésiastiques.630

eine negative Darstellung gibt auch der kaiserliche obersthofmeister Jo-
hann Josef Fürst von Khevenhüller-metsch, der zu Friedrich Karls politischen 
Gegnern in österreich gehört: Diser Bischofff ware ein gutter Redner, hatte 
durch seine langjährige Erfahrenheit eine große Connaissance von Reichs-
sachen erlangt; übrigens aber ware er ein Génie médiocre und sonderlich 
sein Stilus über die Maßen verwirrt und ein ganzes Galimathias, daß mann 
darauß nicht klug werden kunte; dabei beschuldigte mann ihn eines falschen 
Hertzens, großen Hochmuths und der nur auf sein eigenes Interesse bedacht 
ware, ob er schon vor der Welt gern für einen gutten Patrioten passiret hätte, 
welche Muthmaßungen sein ganzer Betrag seit dem Tode Caroli VI. nur gar 
zu sehr bestärcket hat.631

ein ungenannter Kardinal teilt Friedrich Karl eine äußerung papst Be-
nedikts xiv. über ihn mit: Felici noi, se lo Spirito di un tanto Vescovo si 
diffondesse: ma la nostra disgrazia vuole ch’Egli sia di quelli rari Uomini, 
che ornano la Chiesa ed il Secolo.632 Benedikt xiv. schreibt dem neffen 
Friedrich Karls, eugen Franz erwein Graf von Schönborn-Wiesentheid, auf 
die todesnachricht: Nobis sane, qui eundem Fridericum Carolum propter 
praeclaras dotes sacerdotalesque virtutes, tum in gravissimis rebus publicis, 

628 eine preußische Königstochter. Glanz und elend am hofe des Soldatenkönigs in 
den memoiren der markgräfin Wilhelmine von Bayreuth. aus dem Französischen 
übersetzt und 1910 hg. von annette Kolb, neu hg. von ingeborg Weber-Keller-
mann, Frankfurt a. m. 1981, S. 406. – edition des textes in französischer original-
sprache: mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine margrave de Bayreuth Soeur 
de Frédéric le Grand. Depuis l’année 1706 jusqu’a 1742 écrits de sa main, préface 
de pierre Gaxotte, notes de Gerard Doscot (le temps retrouvé 13), paris 1967, 
S. 333–340.

629 29. märz 1742: politische correspondenz Friedrich’s des Großen 2, Berlin 1879, 
nr. 765, S. 96 f.

630 4. mai 1744: politische correspondenz Friedrich’s des Großen 3, Berlin 1879, 
nr. 1420, S. 119.

631 Khevenhüller-metsch, tagebuch 2, S. 104.
632 26. märz 1746, Druck: Gropp, collectio 4, cod. dipl. nr. xx S. 724 f.
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tum in spiritualibus concreditarum sibi ecclesiarum negotiis, summa sapientia, 
incredibili sollicitudine, indefessa vigilantia, laudabili dexteritate, pastorali 
charitate et ecclesiastico zelo accurandis, componendis provehendisque inter 
egregios Germaniae praesules eminentem plurimi faciebamus, magnoque in 
honore et existimatione habebamus …633 Gegenüber dem französischen Kar-
dinal pierre Guérin de tencin charakterisiert er Friedrich Karl nach seinem 
tode als prelato veramente degno, e che era il miglior prelato della Germania 
quanto alla capacità e che era ancora buon amico della Santa Sede e nostro.634 
Kaiser Franz i. würdigt Friedrich Karl in seinem Kondolenzschreiben an das 
Domkapitel an dessen Persohn einen rühmlich gewesten geschickten Regenten 
und guten Vorsteher Eweres Bistumbs auch getreuen, teutsch patriotisch wohl 
gesinnten Reichsfürsten verlohren haben.635

Der Staatsrechtler Friedrich Karl von moser lobt in seinem Werk über die 
regierung in den geistlichen Staaten die Klugheit Friedrich Karls, der 29 Jahre 
lang die Würde als Reichs-Vize-Cantzler mit einer Ehre, Ansehen, Ruhm und 
Glanz bekleidet hat, wegen seiner Dienste für den Kaiser und als Patriot.636 
auch die regierung in seinen geistlichen Staaten schätzt er als mustermäßig 
und nennt ihn wegen seiner universitätspolitik Freund und selbst Kenner der 
Wissenschaften. Schließlich rühmt er seine Frömmigkeit wie seine tolerante 
religionspolitik gegenüber seinen protestantischen untertanen.

testament

Friedrich Karl stellt am 31. Dezember 1732 in Würzburg sein testament aus, 
Kodizille datieren vom 25. Dezember 1741, 25. September 1743 und 28. august 
1744.637 am Beginn stehen das Glaubensbekenntnis, die obödienzerklärung 
gegenüber dem Stuhle petri und die absage an alle andere neuer Modelehre, 

633 27. august 1746, abschrift: B – B 84, 24; Druck: Gropp, collectio 4, cod. dipl. 
nr. xxx S. 736; teilübersetzung: Domarus, Kirchenfürsten, S. 232 f.

634 10. august 1746: emilia morelli (hg.), le lettere di Benedetto xiv al card. de 
tencin 1 1740–1747, roma 1955, nr. 209 S. 353.

635 2. august 1746: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 119–120.
636 Friedrich carl Freiherr von moser, ueber die regierung der geistlichen Staaten 

in Deutschland, Frankfurt/leipzig 1787, S. 128–132.  – Weitere zeitgenössische 
Würdigungen bei romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 596–599.

637 Beglaubigte abschriften: B – B 84, 34; a 205/vi nr. 11381; aeB – rep. i a 9; W – 
SaW, hausa i tit. vi 15. – looshorn 7/1, S. 302–306; lassmann, testamente, 
S. 358; Domarus, Kirchenfürsten, S. 238–241.
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Glauben und sogenannte Kirchen. als ort seiner Bestattung ordnet er den 
platz vor dem hochaltar in der Würzburger Schönbornkapelle oder den Bam-
berger Dom an, falls er in dieser residenzstadt sterben würde; auch verfügt 
er die anfertigung von epitaphien für beide Domkirchen. Sofort nach seinem 
tode sollen 5000 hl. messen gelesen werden. umfangreiche legate bestimmt 
er für geistliche institutionen: je 6000 fl. für die Domkirchen zu Bamberg 
und Würzburg, 3000 fl. für das mainzer ritterstift St. alban, 12 000 fl. für 
die pfarrei Göllersdorf, 6000 fl. für die dortige loretokirche, 7000 fl. für die 
pfarrei Stranzendorf, 3000 fl. für die Filiale Weyerburg, alle in niederöster-
reich, 7500 fl. für das hospital Göllersdorf, 7000 fl. für die hl.-Kreuz-Kapelle 
Gaibach, 12 000 fl. für die katholische mission in hannover,638 1800 fl. für 
die in Braunschweig und 1800 fl. für die in altona. als haupterben setzt er 
gemäß den Bestimmungen des Fideikommisses die beiden Söhne seines Bruders 
rudolf Franz erwein ein. Bevor diese das erbe antreten können, müssen die 
legata pia bezahlt sein. als testamentsexekutoren benennt er den Kaiser, für 
die legata pia den jeweiligen Diözesanordinarius, seinen Bruder marquard 
Wilhelm, Dompropst in Bamberg, und seinen vetter Franz Konrad von 
Stadion. nachdem sein ältester neffe Joseph Franz Bonaventura639 Schulden 
gemacht hatte und da er ihm eine unanständige lebensführung vorwirft, setzt 
er im Kodizill von 1741 dessen Bruder melchior Friedrich zum administrator 
des Fideikommisses ein. im Kodizill von 1743 bestimmt er die Würzburger 
Schönbornkapelle als ort seiner Bestattung; universalerbe bleibt der Sohn 
seines verstorbenen Bruders anselm Franz, Graf eugen Franz erwein von 
Schönborn. aus Dankbarkeit gegenüber der Gottesmutter zu limbach hatte 
Friedrich Karl gelobt, die Kirche zu erweitern, dazu soll erwein binnen drei 
Jahren 12 000 fl. geben.640 erwein soll auch in Bamberg epitaphe für lothar 
Franz und ihn selbst nach dem Würzburger muster aufrichten lassen.

einen Großteil der im testament festgelegten legata pia lässt Friedrich 
Karl bereits zu lebzeiten auszahlen. 1725 7000 fl. für die Kreuzkapelle in 
Gaibach, 1726 je 6000 fl. für die Jahrtage in den Domstiften zu Bamberg und 
Würzburg, 2000 fl. für das Spital in Göllersdorf, 3000 fl. für das ritterstift 
St. alban in mainz, 1000 fl. für ein Benefizium und 8000 fl. für die pfarrei 

638 vgl. Domarus, Kirchenfürsten, S. 178.
639 Schraut, haus Schönborn, S. 261 f., 269–281.
640 Gropp, collectio 4, S. 451 f. – michael renner, Drei geistliche Fürsten – Fried-

rich Karl und Franz Georg von Schönborn und adam Friedrich von Seinsheim – 
als Gründer und Förderer der Wallfahrtskirche maria limbach, in: WDGBl 67 
(2005), S. 231–255.
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Göllersdorf, 1000 fl. für die pfarrei Stranzendorf, 2000 fl. für die Kirche von 
Weyerburg, 3000 fl. für die Kirche von altona, 3000 fl. für die Kirche und 
die mission in Braunschweig und 12 000 fl. für diesen zweck in hannover.641 
Die auseinandersetzungen über das erbe zwischen den Grafen Schönborn 
und dem hochstift Bamberg werden erst 1769 mit einem vergleich beendet.642

tod und Beisetzung

Friedrich Karl von Schönborn stirbt am 25. Juli 1746 in Würzburg an den 
Folgen eines Steckkatarrhs (lungenentzündung).643 zuletzt hatte er am Fest 
maria magdalena (22. Juli) gebeichtet, die vorbereitungen zu einer Gene-
ralbeichte werden durch den tod beendet.644 Die behandelnden ärzte Karl 
pisanus und Franz Josef von oberkamp diagnostizieren, dass er an einem 
entzündungsfieber nach Genuss eines eisgetränkes gestorben sei; seine lunge 
ist schwer angeschlagen und in der Gallenblase finden sich 80 Steine.645

Das Bamberger Domkapitel sendet die todesanzeige am 27. Juli an Kaiser 
Franz i.646 es setzt die exequien in Bamberg für den 16. august an.647 am 
1. august wird das gedruckte mandat mit der todesnachricht publiziert.648

Die exequien in Würzburg beginnen am 13. august in der hofkirche, 
wobei caspar arnold Baum die predigt hält.649 am 16. august wird der 
leichnam von der residenz in den Dom überführt und der Sarg vor dem 

641 W – SaW, hausa i tit. ix 6–16.
642 19. Juni, 12. Juli 1769: B – B 21, 34ii, Bl. 161.
643 B  – B 24, 5, Bl. 1; B 84, 24; B 86, 74, Bl. 147–149’; totenzettel: StBB rB.or.

fun.f.11/50. – Gropp, collectio 4, S. 489–496; Domarus, Kirchenfürsten, S. 242–
244; romberg, Würzburger Bischöfe 1684–1746, S. 586–590.

644 Gropp, collectio 4, S. 492.
645 27. Juli 1746: Gropp, collectio 4, cod. dipl. nr. xxvi S. 732; Karl pisani/Franz 

Joseph von oberkamp, Unterthänig-gehorsamster Bericht der Höchst-betrübten 
Exenteration und Balsamation des … Herrn Friderich Carln …, Würzburg 1746, 
ein exemplar: uB Würzburg rp. xxi 438; vD18 12160598-001; abdruck: Gropp, 
collectio 4, cod. dipl. nr. xxvii S. 732–734; abschrift und obduktionsbericht: 
B – hStB GehK 635; Krankheits- und Sektionsbericht: holzmann, anatomische 
Sektionen, S. 520–524.

646 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 121–125.
647 B – B 86, 74, Bl. 153–155’.
648 B – B 84, 24.
649 Gropp, collectio 4, S. 494 f.
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Castrum doloris aufgestellt; die predigt hält der Jesuit Johannes preis.650 
nach einer anschließenden prozession wird Friedrich Karl in der Gruft der 
Schönbornkapelle beigesetzt. Dort befindet sich sein Grabepitaph, für das 
er die inschrift selbst aufgesetzt hat.651

in Bamberg beginnen die exequien ebenfalls am 16. august.652 Das herz 
des Fürstbischofs trifft am 18. des monats in Bamberg ein und wird am fol-
genden tag in der Schatzkammerkapelle des Domes beigesetzt.653 nachdem 
das Domkapitel zunächst die aufstellung der epitaphe für Friedrich Karl 
und lothar Franz im Schiff des Bamberger Domes bei den Beichtstühlen 
angeordnet hatte,654 beschließt es später die anbringung an den von Friedrich 
Karl in seinem testament dafür vorgesehenen Säulen.655 im zentrum steht das 
erweiterte Schönborn-Wappen, als aufsatz ist die Darstellung des knienden 
Bischofs in chorkleidung und cappa magna vor einer stehenden Gestalt auf 
einer Wolke, die zweig und Kreuz hält, angebracht. Der Künstler ist Johann 
Wolfgang von der auvera.656 1838 wird das epitaph aus dem Dom entfernt, 
seit 1950 befindet es sich im mainfränkischen museum auf dem marienberg 
in Würzburg.657 Die eingeweide Friedrich Karls werden in der loretokapelle 
in Göllersdorf beigesetzt.658

portraits

Das folgende verzeichnis weist die in Bamberger Sammlungen erhaltenen 
und in der literatur veröffentlichten portraits nach, eine vollständigkeit 
insbesondere im hinblick auf amtsstubenportraits ist nicht beabsichtigt.

650 Ordentlicher Leich-Conduct, in: Gropp, collectio 4, S. 496–501.
651 inschrift und Kupferstich: Salver, proben, S. 724–726; heller, verzeich-

nis, nr. 136 S. 38 f.; Grabinschrift: B – B 84, 25; Gropp, collectio 4, cod. dipl. 
nr. xxix S. 735 f.

652 B – B 24, 5, Bl. 14’–16; acta funeralia: aeB – rep. i a 9, akten des vikariats: 
aeB – rep. i 818 und 819.

653 B – B 24, 5, Bl. 17–19’; B 84, 24.
654 24. Juli 1747: B – B 86, 75, Bl. 161’.
655 6. märz 1748: B – B 86, 76, Bl. 31.
656 zeichnung mit inschrift: StBB hv.msc.209, Bl. 60; StBB hv.msc.210, S. 56; 

rothlauf, verzeichniß, in: BhvB 34 (1871), S. 230–232; heller, Grabdenkmä-
ler, S. 75–77, mit inschrift.

657 Sedlmaier, Wolfgang v. d. auveras Schönborn-Grabmäler, S. 9–14, 36–40.
658 Gropp, collectio 4, S. 494.
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Jugendportrait in geistlicher tracht, pastell, Johann matthäus merian 
(1659–1716), 1709/10.659 – halbportrait im Jagdkostüm, ölgemälde, Johann 
Kupetzky (1667–1740), um 1715.660 – halbportrait im Jagdkostüm, ölgemälde, 
nach Johann Kupetzky.661 – halbportrait im Jagdkostüm, ölgemälde, nach 
Johann Kupetzky.662  – halbportrait im Jagdkostüm, Feder, pinsel, tusche 
laviert, nach Johann Kupetzky, nach 1729.663  – halbportrait, ölgemälde, 
neue residenz Bamberg, Kavalierstafel/Billardzimmer = raum 17.664 – Ganz-
portrait, ölgemälde, Johann adam remela († 1740), 1729.665 – Ganzportrait, 
ölgemälde, Franz lippold (1688–1768).666 – Ganzportrait, ölgemälde, Johann 
Kupetzky.667  – Ganzportrait, ölgemälde, Schloss pommersfelden.668  – por-
trait, ölgemälde.669 – portrait in schwarzem talar, ölgemälde.670 – Brustbild, 
ölgemälde, Johann Gottfried auerbach (1697–1753), 1729.671 – halbportrait, 

659 Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; Ka Kaiserräume, nr. 4.13 
S. 175 f., abb. S. 166; abb.: hantsch, reichsvizekanzler, taf. 1.

660 Ka Barocke Sammellust, S. 150 f. mit abb.; abb.: hantsch, reichsvizekanzler, 
taf. 3.

661 Graf von Schönborn-Wiesentheid Kunstsammlungen, inv.-nr. Bs. 78; nachweis 
von Kopien: Freeden, porträt, S. 186 f.; abb.: theodor henner, porträt des 
Fürstbischofs Friedrich Karl von Schönborn im Jagdkostüm, in: altfränkische 
Bilder 6 (1900); egloffstein, Jagdkultur, S. 17; Ka 1000 Jahre Bistum Bamberg, 
nr. 116 S. 440 mit abb., S. 439.

662 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 43327; Schneider, Werneck, B 10 
S. 496 mit abb.

663 Graf von Schönborn-Wiesentheid Kunstsammlungen, inv.-nr. Bs. 78; Ka Die 
Grafen von Schönborn, nr. 5 S. 187 f.; Schneider, Werneck, B 9 S. 494 f. mit abb. 
und lit.

664 Bachmann/roda, neue residenz, S. 52.
665 mainfränkisches museum Würzburg; abb.: max h. von Freeden, Festdekorati-

on zur Wahl- und huldigungsfeier Friedrich Karls von Schönborn, in: Franken-
Kalender (1940), S. 130.

666 residenz Würzburg, Kaisersaal; richard Sedlmaier/rudolf pfister, Die fürstbi-
schöfliche residenz zu Würzburg, münchen 1923, textband, S. 4, abb. 4.

667 residenz Würzburg, Fürstensaal; residenz Würzburg, amtlicher Führer, bearb. 
von heinrich Kreisel, Würzburg 21938, S. 64.

668 abb. Domarus, Kirchenfürsten, nach, S. 166.
669 hvB Sammlung nr. 228; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
670 hvB Sammlung nr. 162; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
671 Schloss Schönborn Wien; abb.: hantsch, reichsvizekanzler, taf. 5.
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ölgemälde.672 – profilbildnis, Johann Gottfried auerbach.673 – Brustbild in 
schwarzem talar, um 1730.674  – Brustbild in schwarzem talar, ölgemälde, 
nach Johann Kupetzky.675 – Familienportrait der Schönborn, hochaltarbild 
Gaibach, Franz lippold.676 – Brustbild, ölgemälde, Josef anton Glantschnigg 
(1695–1755), um 1746, Schloss Werneck.677 – Brustbild, Joseph mattenheimer 
(† 1802).678

Ganzportrait, miniatur, Deckfarben auf pergament, Wolfgang högler 
(1674–1754).679  – Brustbild, Deckmalerei, p. isidorus Bittl oSB, catalogus 
episcoporum Bambergensium, handschrift, 1732.680

halbportrait, Kupferstich, Theatrum Europäum 17, Frankfurt 1718, 
S. 58.681  – Brustbild, Kupferstich.682  – Brustbild, Kupferstich, Joannes Sal-
ver.683  – Brustbild über Würzburger residenz, Kupferstich.684  – Brustbild, 
Schwarzkunst, Johann christoph hafner (1668–1754).685 – Brustbild, Kupfer-
stich-radierung, Johann Wilhelm Windter (1696–1765), 1738.686 – Brustbild, 

672 hv unterfranken; abb.: abert, Jugendzeit, S. 37.
673 mainfränkisches museum Würzburg; Freeden, porträt, S. 187 mit taf. 42; Free-

den, neuerwerbungen, S. 104 mit taf. 10.
674 Graf von Schönborn-Wiesentheid, Kunstsammlungen; Ka 250 Jahre Schloß pom-

mersfelden, nr. 4 S. 33.
675 neue residenz Bamberg, venezianisches Kabinett, Supraporte; Bachmann/

roda, neue residenz, S. 48; abb.: Dümler, neue residenz, S. 182; Ka Kaiser-
räume, S. 25.

676 pfarrkirche Gaibach; abert, mäzenatentum, S. 29 f.; Weiss, pietas Schönbornia-
na, S. 261–263; Ka Kaiserräume, nr. 4.01 S. 168 mit abb.

677 Freeden, porträt, S. 188, abb. taf. 43; Schneider, Werneck, B 11 S. 496 f. mit 
abb.

678 B – a 241 t 13046; abb.: Büttner, reichspolitik, vorsatzblatt.
679 Freeden, porträt, S. 187 f., abb. taf. 41.
680 Graf von Schönborn-Wiesentheid Bibliothek pommersfelden, inv.nr. lxii 56; 

Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 81 S. 222 f. mit abb.; Franz machilek, in: 
Ka haus der Weisheit, nr. 42 S. 119.

681 heller, verzeichnis, nr. 119 S. 36.
682 exemplare: StBB v a 71; hvG 42/114; heller, verzeichnis, nr. 121 S. 36.
683 ludewig, Scriptores 1, nach Sp. 1109; weitere exemplare: StBB v a 72b und c; 

hvG 42/92; heller, verzeichnis, nr. 122 S. 36.
684 exemplare: Gnm Kupferstichkabinett p. 6970; StBB v a 72a; hvG 42/115; hel-

ler, verzeichnis, nr. 123 S. 36.
685 ein exemplar: StBB v a 74; heller, verzeichnis, nr. 124 S. 36.
686 exemplare: Gnm Kupferstichkabinett p. 19919; StBB v a 73a; hvG 42/92; hel-

ler, verzeichnis, nr. 125 S. 36 f.; abb.: Freeden, herzogsschwert, nach S. 504; 
roth, oberfranken in der neuzeit, S. 213.
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Kupferstich-radierung, Johann rieger.687  – halbportrait auf thesenblatt, 
Schabkunst, Gottlieb heuss (heiss) (1684–1740) nach Gottfried auerbach, 
augsburg 1736.688 – halbportrait, Kupferstich, wohl Georg Friedrich Wei-
gand d. J., um 1745.689  – Brustbild an obelisk, Kupferstich, Georg Daniel 
heumann (1691–1759) nach G(abriel) müller (1688–nach 1760).690 – Brust-
bild, Kupferstich, (Johann christoph) Sysang (1703–1757).691  – Brustbild, 
Kupferstich, peter Schubert zu ehrenberg (1668–nach 1725) nach Frans van 
Stampart (1675–1750).692

aufgebahrter leichnam, Kupferstich-radierung, Johann preis, Vereinigte 
Großthaten …, Würzburg 1746.693  – aufgebahrter leichnam, Kupferstich-
radierung, Johannes Balthasar Gutwein (1702–1785), nach Wolfgang högler 
(1674–1754), 1746.694

Brustbild, Dukaten, 1729.695 – Brustbild, Doppeldukaten, 1729.696 – Brustbild, 
Dukaten, o. J.697  – Brustbild, huldigungsgolddukaten, 1729.698  – Brustbild, 
medaille.699 – Brustbild, medaille.700 – Brustbild, halber Karolin, 1735.701

687 exemplare: Gnm Kupferstichkabinett p. 9817; StBB v a 73b; hvG 42/116; hel-
ler, verzeichnis, nr. 126 S. 37; Ka Die Grafen von Schönborn, nr. 12 S. 190 f. mit 
abb.; Ka Gottfried Bessel, nr. ii 14 S. 63 f. mit abb.

688 ein exemplar: StBB G m 55/3; Schemmel, thesen- und promotionsblätter, nr. 20 
S. 84 f. mit abb.; weitere abb.: Ka haus der Weisheit, S. 115.

689 ein exemplar: B – B 21, 31, rückseite des titelblattes; abb.: Ka haus der Weis-
heit, S. 117.

690 exemplare: StadtaB – a 22 c vii 2; StBB v a 75; heller, verzeichnis, nr. 127 
S. 37; lafage, les comtes Schönborn 2, S. 232 mit abb.; abb.: Gunzelmann, 
Stadt Bamberg 1, S. 400 abb. 249.

691 exemplare: StadtaB  – a 22 c vii 2–1; StBB v a 70a; hvG 42/114; heller, 
verzeichnis, nr. 128 S. 37.

692 ein exemplar: Gnm Graphische Sammlung inv.nr. 21554; Ka Die Grafen von 
Schönborn, nr. 13 S. 191 mit abb. 5, S. 19.

693 exemplare: StBB v a 76; hvG 42/118; vD18 14522837-001; heller, verzeich-
nis, nr. 135 S. 38.

694 ein exemplar: Gnm Kupferstichkabinett p 7656.
695 Köhlers historische münzbelustigung 18 (1746), S. 281; heller, verzeichnis, 

nr. 129 S. 37.
696 Gropp, collectio 2, S. 718; heller, verzeichnis, nr. 130 S. 37.
697 Gropp, collectio 2, S. 718; heller, verzeichnis, nr. 131 S. 37 f.
698 Gropp, collectio 2, S. 718; heller, verzeichnis, nr. 132 S. 38.
699 Gropp, collectio 2, S. 718; heller, verzeichnis, nr. 133 S. 38.
700 Gropp, collectio 2, S. 718; heller, verzeichnis, nr. 134 S. 38.
701 ein exemplar: Staatliche münzsammlung münchen; hubert russ, in: Ka haus 

der Weisheit, nr. 44 S. 119 f.
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eigenhändige unterschriften

1729–1739;702 21. September 1732;703 21. September 1733;704 17. oktober 
1742;705 24. Februar 1743;706 10. oktober 1745.707

Siegel

Koadjutor- und Bischofssiegel

als K o a d j u t o r  des Bamberger Fürstbischofs führt Friedrich Karl von 
Schönborn sein privatsiegel: rund (Durchmesser 5,4 cm); Schild unter sieben 
helmen, gehalten von zwei löwen mit Standarten, Wappen schräglinks und 
schrägrechts gespalten und geteilt mit herzschild: nach rechts schreitender 
gekrönter löwe auf drei Spitzen (Schönborn); drei 2 : 1 gestellte Schildchen 
(reichelsberg); Doppeladler mit Schwert und reichsapfel unter Kaiserkrone; 
drei 2 : 1 gestellte rauten, getrennt durch schmalen Querbalken (heppen-
heim); drei 2 : 1 gestellte Garben (Buchheim), reichsapfel auf Kissen vor 
hermelingrund (erbtruchsessenamt in den österreichischen ländern); Bin-
denschild unter hermelinmantel (österreichisches Gnadenwappen); steigender 
löwe, belegt mit zwei Balken (truchseß von pommersfelden); schreitender 
Wolf (Wolfsthal). umschrift: FriD(ericuS) car(oluS) com(eS) 
De SchonBorn Buch(heim) WolFS(thal) Dom(inuS) in 
raichelSBerG com(eS) De WiSenthaiD; 15. Dezember 1718;708 
lacksiegel.

Bischofssiegel B a m b e r g

oval (höhe 3,4 cm, Breite 2,9 cm); ovaler Schild unter Kaiserkrone und 
zwei helmen, Schwert und Stab, Kreuz, zwei löwen als Schildhalter, Wappen 
zweimal gespalten und geteilt mit herzschild, 1 und 3 löwe, überlegt mit 

702 B – hStB nverza 4645, zahlreiche Beispiele.
703 B – B 26c, 173a prod. l.
704 B – B 26, 173a prod. m.
705 B – B 23, 95, Bl. 5.
706 B – B 23, 95, Bl. 7.
707 B – hStB GehK 1689, Bl. 347’.
708 15. Dezember 1718: B – a 86 l. 351 nr. 89 und 90.
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einem Schrägfaden (Bamberg); 2 Doppeladler mit Schwert und reichsapfel 
unter Kaiserkrone (kaiserliches Gnadenwappen); 4 drei 2 : 1 gestellte rauten, 
getrennt durch schmalen Querbalken (heppenheim); 5 herzschild, nach 
rechts schreitender gekrönter löwe auf drei Spitzen (Schönborn); 6 drei 
2 : 1 gestellte Schildchen (reichelsberg); 7 schräg links geteilt, 2 : 1 gestellte 
Garben (Buchheim), reichsapfel auf Kissen vor hermelingrund (erbtruch-
sessenamt in den österreichischen ländern); 8 Bindenschild unter hermelin-
mantel (österreichisches Gnadenwappen); 9 schräg rechts geteilt, steigender 
löwe, belegt mit zwei Balken (truchseß von pommersfelden), schreitender 
Wolf (Wolfsthal);709 21. September 1732.710 lacksiegel; 7. november 1740.711 
oblatensiegel.

Bischofssiegel B a m b e r g  und W ü r z b u r g

1. oval (höhe 3,8 cm, Breite 3,4 cm); ovaler Schild unter Kreuz und Kaiser-
krone, zu Seiten je zwei helme, zwei löwen als Schildhalter, hauptschild 
mit zwölf Feldern und herzschild, 1 Bamberg, 2 Doppeladler mit Schwert 
und reichsapfel unter Kaiserkrone; 3 fränkischer rechen, 4 schräg links ge-
spalten, oben heppenheim, unten Würzburger rennfähnchen, 5 herzschild 
Schönborn; 6 schräg rechts gespalten, oben Bamberg, unten reichelsberg; 
7 schräg rechts gespalten, reichsapfel auf Kissen vor hermelingrund, 
Buchheim; 8 Bindenschild unter hermelinmantel; 9 schräg links gespal-
ten, truchseß von pommersfelden, Wolfsthal; umschrift: FriDericuS 
caroluS D(ei) G(ratia) ep(iScopuS) BamB(erGenSiS) et 
herB(ipolenSiS) S(acri) r(omani) i(mperii) pr(incepS) 
F(ranciae) o(rientaliS) D(ux); 25. mai 1729;712 31. Juli 1729.713 
lacksiegel.

2. oval (höhe 5,3 cm, Breite 4,9 cm); runder Wappenschild, belegt mit 
herzschild unter Krone, unter Kaiserkrone und je zwei helmen, Stab und 
Schwert, Kreuz, gehalten von zwei löwen, Wappen zweimal gespalten 
und geteilt, 1 Bamberg; 2 Doppeladler mit Schwert und reichsapfel unter 
Kaiserkrone; 3 fränkischer rechen; 4 schräg rechts geteilt, Würzburger 

709 Farbige Fassung: B – a 116, 844; B 86, 255, Bl. 22. – Gatz, Wappen, S. 45; Kolb, 
Wappen, S. 162–166.

710 B – B 26c, 173a prod. 1.
711 aeB – rep. i 428 prod. 22.
712 m – Kschw 1938, Bl. 246–247.
713 aSv – proc. consist. 115, Bl. 345v.
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rennfähnlein, heppenheim; 5 herzschild Schönborn; 6 schräg links ge-
teilt, Bamberg, reichelsberg; 7 schräg links geteilt, Buchheim, reichsapfel 
auf Kissen vor hermelingrund; 8 Bindenschild unter hermelinmantel; 9 
schräg rechts geteilt, truchseß von pommersfelden, Wolfsthal; umschrift: 
* FriDericuS . caroluS . D(ei): G(ratia): epiScopuS . Bam-
BerGenSiS & herBipolenSiS . S(acri): r(omani): i(mperii): 
princepS . Franc(iae): or(ientaliS): Dux; 21. September 1733.714 
oblatensiegel.

3. rund (Durchmesser 5,5 cm); runder Wappenschild, unter Kaiserkrone und 
vier helmen, gehalten von zwei löwen, belegt mit herzschild, Wappen 
zweimal gespalten und geteilt, 1 Bamberg; 2 Doppeladler mit Schwert 
und reichsapfel unter Kaiserkrone; 3 fränkischer rechen; 4 schräg rechts 
geteilt, Würzburger rennfähnlein, heppenheim; 5 herzschild Schönborn; 
6 schräg links geteilt, Bamberg, reichelsberg; 7 schräg links geteilt, Buch-
heim, reichsapfel auf Kissen vor hermelingrund; 8 Bindenschild unter 
hermelinmantel; 9 schräg rechts geteilt, truchseß von pommersfelden, 
Wolfsthal; umschrift: [FriDe]ricuS caroluS D(ei): G(ratia): 
epiScopuS BamBerGenSiS & herBipolenSiS [S(acri) 
r(omani) i(mperii) pr(incepS) Fr(anciae) or(ientaliS) 
Dvx]; 30. September 1735.715 oblatensiegel.

4. oval (höhe 5, Breite 4,3 cm); ovaler Schild unter Fürstenhut, Schwert und 
Stab, elf helme, Kaiserkrone, Wappen zweimal gespalten und geteilt mit 
herzschild, 1 Bamberg; 2 Doppeladler mit Schwert und reichsapfel unter 
Kaiserkrone; 3 fränkischer rechen; 4 schräg rechts geteilt, Würzburger 
rennfähnlein, heppenheim; 5 herzschild Schönborn; 6 schräg links ge-
teilt, Bamberg, reichelsberg; 7 schräg links geteilt, Buchheim, reichsapfel 
auf Kissen vor hermelingrund; 8 Bindenschild unter hermelinmantel; 
9 schräg rechts geteilt, truchseß von pommersfelden, Wolfsthal; um-
schrift: FriDericuS caroluS D(ei). G(ratia). ep(iScopuS). 
BamB(erGenSiS). et herB(ipolenSiS). S(acri). r(omani). 
i(mperii). pr(incepS). Fr(anciae). or(ientaliS). Dvx; 10. ok-
tober 1745;716 oblatensiegel.

714 B – B 26, 173a prod. m.
715 aeB – rep. i a 35, Bl. 17.
716 B – hStB GehK 1689, Bl. 347’.
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vikariatssiegel

oval (höhe 4,5 cm, Breite 4 cm); halbfigur Kaiser heinrich ii., unten 
Wappenschild belegt mit herzschild unter fünfzackiger Krone, zweimal 
gespalten und geteilt, 1 Bamberg; 2 Doppeladler mit Schwert und reichs-
apfel unter Kaiserkrone; 3 fränkischer rechen; 4 geteilt, oben Sturmfahne, 
unten reichelsberg; 5 herzschild Schönborn; 6 geteilt, oben Bamberg, unten 
heppenheim, 7 schräg links geteilt, Wolfsthal, reichsapfel auf Kissen vor 
hermelingrund; 8 Bindenschild unter hermelinmantel; 9 schräg rechts geteilt, 
Buchheim, truchseß von pommersfelden; umschrift: S(iGillum): iuDiciJ 
vicariatuS epiScopatuS BamBerGenSiS; 12. Juni 1730;717 8. Juni 
1733;718 30. Januar 1743.719 oblatensiegel.

717 B – a 115 l. 39 nr. 24.
718 B – hStB GehK 1314.
719 B – hStB GehK 1688 prod. 49.
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ussermann, episcopatus Bambergensis, S. 247 f. – Jäck, Jahrbücher, S. 434–445. – 
rothlauf, verzeichniß, in: BhvB 34 (1871), S. 242. – amrhein 2, nr. 889 S. 30 f. 
und nr. 1547 S. 271. – anton Jäcklein, Johann philipp anton von Frankenstein, 
Bischof von Bamberg, in: BhvB 55 (1893), S. xvii–xx.  – Wachter, nr. 2669 
S. 134. – looshorn 7/2, S. 1–105. – Bernhard Dietz, Die erbhuldigungsreise des 
Fürstbischofs von Frankenstein im Jahre 1750, in: Die hohe Warte = Bamberger 
tagblatt 10 (1929), S. 97 f., 101 f., 105 f., 109 f., 113 f., 117 f., 121 f., 125 f., 129 f., 
133 f. – hierarchia catholica 5 (1952), S. 113. – alfred Friese, römische Briefe des 
Würzburger Domizellaren Johann philipp anton von und zu Franckenstein, späteren 
Fürstbischofs zu Bamberg 1713/14, in: WDGBl 16/17 (1955), S. 272–294. – Kist, 
Fürst- und erzbistum Bamberg, S. 121 f.  – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, 
nr. 4903–4912.  – egon Johannes Greipl, Franckenstein, Johann philipp anton 
reichsfreiherr von, in: Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, S. 121.  – Weiss, Franken 
1648–1803. Die „Geistliche regierung“, in: handbuchBayerKG 2, S. 440 f. – Konrad 
Schrott (†), Die erb- und landeshuldigung 1750 im hochstift Bamberg unter 
Fürstbischof Johann philipp anton von Franckenstein, in: BhvB 136 (2000), 
S. 117–141.  – Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 407–414.  – Kist/Wendehorst, 
reichsbistum Bamberg, S. 113 f.

abstammung und vorgeschichte

Das Geschlecht von Franckenstein stammt von der Bergstraße und gehörte 
zunächst zur fränkischen reichsritterschaft des Kantons odenwald, später 
Steigerwald.1 es bildet eine jüngere Seitenlinie der edelherren von Breuberg, 
die sich nach ihrer Burg am Westabhang des odenwaldes Franckenstein nann-
ten. nach deren verkauf wegen konfessioneller auseinandersetzungen mit 
den landgrafen von hessen-Darmstadt erwarben sie 1662 den Sitz ullstadt.2

1 hartmann, Stiftsadel, S. 135 f.; adelslexikon 3 (1975), S. 342 f.
2 Friese, Briefe, S. 273; Gerhard rechter, Die Seckendorff. Quellen und Studien 

zur Genealogie und Besitzgeschichte 4: Die linien abenberg, obersteinbach und 
Gutend (vGffG 9,36), 3 teile, Würzburg 2008, hier 1, S. 110*–118*, und 2, S. 1251–
1292.
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Johann philipp anton christoph Freiherr von Franckenstein wird am 
27. märz 1695 in Forchheim geboren.3 noch an seinem Geburtstag wird er 
getauft, als paten fungieren der Bamberger und Würzburger Domherr rein-
hard anton von eyb und der Bamberger hofratspräsident sowie Domherr 
Johann philipp von und zu Franckenstein4 (1646–1711).5 eltern: Johann 
Friedrich adolph Freiherr von und zu Franckenstein, herr zu Sachsenhau-
sen und ullstadt († 1701), zunächst Kanoniker von St. Burkard in Würzburg 
(1684–1691),6 dann amtmann von Jagstberg; maria margarethe Franziska 
geborene Freiin von eyb. Geschwister: Johann Karl Friedrich maximilian 
(geb. 1696), ab 1743 ritter des Deutschen ordens; Johann philipp ludwig 
ignaz (1700–1780), Domherr in Würzburg und Bamberg;7 Johann Karl ernst 
maria (geb. 1701), mainzischer rat und oberamtmann von amöneburg; 
maria philippina (1692–1721), verheiratet mit Wolfgang anton Freiherr von 
münster; maria catharina Jakobina (1698–1734), verheiratet mit marquard 
carl Freiherr von Guttenberg.8 nach dem frühen tod des vaters wächst 
Johann philipp anton unter dem einfluss seines vormundes reinhard anton 
von eyb in Bamberg auf.9

abt Kilian Düring von Banz erteilt Johann philipp anton am 10. märz 1704 
die tonsur,10 am 17. mai 1704 wird er auf nomination des turnars Friedrich 
Johann Georg von Sickingen als Domizellar auf das durch resignation frei 
gewordene Kanonikat des Benedikt christoph von Freyberg im Domstift 
Bamberg aufgenommen.11 am 21. Juli 1707 vollendet er seine erste residenz 
in Bamberg.12 Johann philipp immatrikuliert sich 1708 gemeinsam mit seinem 
Bruder Johann Karl Friedrich maximilian an der akademie in Bamberg.13 
1712 erhält er von Fürstbischof lothar Franz von Schönborn die erlaubnis, 

 3 auszug der taufmatrikel: W  – präbendalakten 101; zeugnis 2. oktober 1746: 
aSv – proc. Dat. 123, Bl. 428; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 471 S. 268. nach 
den Forschungen von lothar Bauer wurde der Band proc. Dat. 123 neu foliiert.

 4 Wendehorst, St. Burkard in Würzburg, S. 228.
 5 zeugnis 1719 märz 28: B – a 116, 336.
 6 Wendehorst, St. Burkard in Würzburg, S. 317.
 7 amrhein 2, nr. 873 S. 25; Wachter, nr. 2670 S. 134 f.
 8 Biedermann, Geschlechts-register Steigerwald, taf. 171.
 9 Friese, Briefe, S. 276.
10 W – präbendalakten 101; zeugnis 24. mai 1735: W – mzaufschwöru 376; 24. Juni 

1746: B – a 116, 336.
11 B – B 86, 51, Bl. 134–141.
12 B – B 86, 51, Bl. 471.
13 hess, matrikel Bamberg, nr. 4249 S. 151; Weber, Gelehrte Schulen 3, S. 755.
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sich zum Studium an das Germanicum nach rom zu begeben,14 wo er die 
vorlesungen am collegium romanum besucht.15 Wegen eines typhusanfalls 
muss er rom im mai 1714 verlassen16 und nach Deutschland zurückkehren.17 
aus der zeit seines römischen Studienaufenthalts und der rückreise sind im 
Familienarchiv in ullstadt zehn Briefe18 an seine mutter sowie zeugnisse,19 
reisepässe und Gesundheitszeugnisse20 erhalten. nach abschluss einer an-
schließenden Kavalierstour macht er bei den Bamberger Jesuiten exerzitien21 
und setzt dann seine Studien in den fränkischen Bischofsstädten fort. im 
Kapitel Würzburg wird er am 23. april 1718 auf die durch tod freie pfründe 
des Johann Franz Karl von ostein als Domizellar aufgeschworen,22 welche 
er am 10. oktober 1726 resigniert.23

Der Bamberger Weihbischof Johann Werner Schnatz erteilt ihm am 22. märz 
1719 die vier niederen Weihen und am 25. märz die zum Subdiakon.24 in 
diesem Jahr wird er als stimmberechtigtes vollmitglied im Kapitel Bamberg 
zugelassen.25 1723 wird er zum Geheimen rat ernannt.26 zum zweiten mal 
erhält er am 31. Januar 1728 eine Stelle als Domizellar in Würzburg, die er 
am 23. april 1731 zu Gunsten seines neffen Johann philipp anton christian 
von Franckenstein resigniert.27 Der Bamberger Weihbischof Franz Joseph 
hahn erteilt ihm am 19. august 1736 in der leonhardskapelle der Stiftskirche 
St. Jakob die Diakonatsweihe.28 Die priesterweihe spendet ihm Fürstbischof 
Friedrich Karl von Schönborn bei der Generalordination am 22. September 

14 20. September 1712: FFa – nachlass Johann philipp anton 5b.
15 Schmidt, Germanicum, S. 243 (1712–1714).
16 abschlusszeugnis des rektors des Germanicums 5. mai 1714: Friese, Briefe, S. 278 

anm. 26.
17 Friese, Briefe, S. 278.
18 edition Friese, Briefe, S. 283–294.
19 abschlusszeugnis 1714 mai 5: FFa – nachlass Johann philipp anton 5b.
20 FFa – nachlass Johann philipp anton 5b.
21 Bonifaz hillenbrand SJ, Gotts-förchtiger … Lebens-Lauff …, Bamberg [1753].
22 W – präbendalakten 101.
23 amrhein 2, nr. 1547 S. 271.
24 B – a 116, 336.
25 13. September 1719: B – B 86, 54, Bl. 151’.
26 14. Februar 1723: B – hStB GehK 1792, Bl. 114.
27 amrhein 2, nr. 889 S. 30.
28 B – a 116, 336.
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1736 im Bamberger Dom.29 am 30. oktober 1736 feiert er seine primiz in 
ullstadt.30

Johann philipp von Franckenstein wird am 31. Dezember 1735 in das 
mainzer Domkapitel aufgenommen,31 eine Kapitelstelle erhält er am 4. no-
vember 1737.32 Der mainzer Kurfürst Johann Friedrich Karl von ostein 
ernennt ihn am 5. november 1743 zu seinem Generalvikar, welches amt er 
drei Jahre lang ausübt.33 Franckenstein verfügt über eine anzahl weiterer 
pfründen, darunter die Kaplaneien reuth und Starkenschwind bei Forchheim 
sowie die oberpfarrei Scheßlitz. 1728 erhält er die propstei am martinsstift 
in Forchheim34 (resigniert 1747) und eine pfründe in Schönbrunn. außerdem 
verfügt er über die geistlichen Fragmente Weißenbrunn bei Kronach (30. Ja-
nuar 1729) und Bettelberg (24. Dezember 1729), die obleien hessdorf bei 
Karlstadt (10. oktober 1735), ebermannstadt (12. Januar 1736), hasselhof 
(29. mai 1736), lauf und ehrenbach (12. april 1738), merckendorf und Diet-
richsbrunn (3. april 1740), hamburg und Schwürbitz (27. September 1743), 
die oberpfarrei hallstadt (1742) und Königsfeld, das archidiakonat eggols-
heim sowie das pflegamt Staffelstein (28. mai 1736).35 Bereits am 18. oktober 
1746 überträgt er seinen Bamberger Domherrenhof an seinen Bruder Johann 
philipp ludwig ignaz, Domizellar in Bamberg.36 am 19. oktober resigniert 
er auf sein Bamberger Domkanonikat.37 am 16. Januar 1747 verzichtet er auf 
seine übrigen Bamberger präbenden und obleien.38

noch nach seiner erfolgreichen Bamberger Bischofswahl bemüht sich Jo-
hann philipp anton in den Jahren 1747 bis 1753 sehr intensiv um die Wahl 

29 B  – a 116, 336; aSv  – proc. Dat. 123, Bl. 428’; Bauer, vatikanische Quellen, 
nr. 472 S. 268.

30 Friese, Briefe, S. 280.
31 probationsurkunde: W – mzaufschwöru 376.
32 verleihung einer mainzer Domherrnpfründe durch papst clemens xii. 9. mai 

1737: FFa  – urkunden, nachträge.  – Freistellung von der residenzpflicht in 
Bamberg durch das Domkapitel 25. mai 1737: B – B 86, 65, Bl. 76–83’, desgleichen 
durch papst clemens xii. 24. august 1737, abschrift: FFa urkunden, nachträ-
ge. – Friese, Briefe, S. 279.

33 ostein an papst Benedikt xiv., 11. oktober 1746: aSv – proc. Dat. 123, Bl. 430; 
Bauer, vatikanische Quellen, nr. 473 S. 268.

34 Jakob, Kollegiatstift St. martin, S. 270.
35 Friese, Briefe, S. 279.
36 B – B 86, 74, Bl. 247’.
37 B – B 86, 74, Bl. 248 f.
38 Wachter, nr. 1669 S. 134.
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zum Koadjutor des eichstätter Fürstbischofs Johann anton von Freyberg-
hopferau,39 wofür er mehrfach um ein päpstliches eligibilitätsbreve und die 
unterstützung des Kaiserhofs bittet. allerdings erhält er nur unverbindliche 
absichtserklärungen. Der vorgang ist in einem umfangreichen Korrespon-
denzband im Familienarchiv in Schloss ullstadt dokumentiert,40 während er 
in der Bamberger Überlieferung keine Spuren hinterlassen hat.

Sedisvakanz

in Bamberg versucht das Kapitel nach dem tode Friedrich Karl von 
Schönborns am 25. Juli 1746, die an diesen Fürstbischof verlorenen rechte 
zurückzugewinnen und den einfluss seiner geistlichen mitarbeiter durch 
entlassung und Suspension zurückzudrängen. Bereits in der zweiten Kapi-
telsitzung der Sedisvakanz beschließt es, Weihbischof Franz Joseph hahn als 
Generalvikar und Geheimen rat zu entlassen und an seiner Stelle den Geistli-
chen ratspräsidenten lothar Franz horneck von Weinheim als Kapitelsvikar 
einzusetzen,41 der als Generalvikar bestätigt wird.42 Der Geistliche rat Johann 
christoph Dietz43 soll durch den Seminarregens Simon andreas hauck44 ersetzt 
werden. Die hofräte Johann Bartholomäus mulzer und Burckhardt sollen 
suspendiert werden, der Syndikus Försch und der Konsulent des Kapitels 
martin reider ihre Stellen einnehmen. Das Kapitel beschließt die generelle 
Überprüfung der maßnahmen der vorigen regierung.45 Später fordert es 
Weihbischof hahn zum auszug aus dem priesterseminar auf.46 Das Kapitel 
beharrt später gegenüber dem neugewählten Bischof auf der entlassung des 
reichstagsgesandten Georg Karl Karg von Bebenburg.47 Bereits zuvor hatte 
es den Würzburger Gesandten Johann philipp Karl Freiherrn von Bibra an 
seiner Stelle eingesetzt.48

39 vgl. zürcher, Bischofswahlen im Fürstbistum eichstätt, S. 526–536, 545, 551–553.
40 FFa – nachlass philipp anton 5.
41 26. Juli 1746: B – B 86, 74, Bl. 150–153. – Jung, Die Bamberger Weihbischöfe des 

18. Jahrhunderts, S. 126 f.
42 aeB – rep. i 819.
43 Wachter, nr. 1559 S. 83.
44 Wachter, nr. 3839 S. 188.
45 3. august 1746: B – B 86, 74, Bl. 163–166.
46 13. September 1746: B – B 86, 74, Bl. 212–213.
47 30. September 1746: B – B 86, 74, Bl. 240’.
48 3. august 1746: B – B 86, 74, Bl. 164’ f.; hStB nverza 4647 nr. 120.
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Die Situation wird durch die entscheidung papst Benedikts xiv. ver-
schärft, den Geistlichen rat Dr. nikolaus anton Seitz49 bis zur neuwahl 
mit der Wahrnehmung der speziellen päpstlichen Fakultäten des verstorbe-
nen Fürstbischofs für beide Diözesen zu betrauen: Noi con questa nostra 
presente lettera deputiamo Lei come Nostro Prelato Domestico all’esercizio 
delle predette facoltà in ambe due le dette diocesi.50 Seitz eröffnet dies dem 
Bamberger Domkapitel.51 Dieses bekundet zwar seinen respekt vor der 
päpstlichen Bulle, hält aber eine derartige delegatio apostolica sede vacante 
für eine nachteilige neuerung für die deutschen reichsstifte.52 außerdem 
informiert es den neugewählten Würzburger Fürstbischof Franz anselm 
von ingelheim über die machenschaften von Dr. Seitz. ingelheim betont 
aber, dass dem Kapitel kein nachteil entstünde, weil Seitz ja nur mit den 
dem verstorbenen Bischof übertragenen Spezialvollmachten beauftragt sei.53

Das Domkapitel versichert sich in dieser Frage der unterstützung des 
kaiserlichen Wahlkommissars Karl Graf von cobenzl.54 Dieser informiert 
Kaiser Franz i. über das vorgehen der Kurie, das nicht nur die rechte der 
Domkapitel beeinträchtige.55 Die erledigten Fürstbistümer empfingen ihre 
superioritatem territorialem und alle jura und regalia als reichslehen von 
Kaiser und reich und könnten folglich nur durch die, denen von rechts und 
gewohnheit wegen diese administration unter Euer Kaiserl. und Königl. Mayt. 
allerhöchster obristlehenherrlichkeit und obristreichsrichterlichem amt ein sol-
ches zukommt, administriert werden. neben einer intervention an der Kurie 
zur abberufung von Seitz schlägt cobenzl die vorverlegung des Wahltermins 
vor. reichsvizekanzler rudolph Joseph von colloredo informiert cobenzl, 
dass der Kaiser die vom papst für die Sedisvakanz bestellte administrati-
on ablehne und an den auf Konkordaten beruhenden rechten der Kapitel 
beharre.56 er werde Seitz befehlen, das päpstliche administrationsdekret 
zurückzusenden, der Kaiser werde in einem eigenen Schreiben das Kapitel 

49 peter rummel, Seitz, nikolaus anton, in: Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, S. 458.
50 13. august 1746, abschrift: B – B 23, 97; hStB GehK 668 ad prod. 252.
51 6. September 1746: B – hStB GehK 668 ad prod. 252.
52 13. September 1746: B – B 86, 74, Bl. 212; hStB GehK 668 ad prod. 252.
53 13. September 1746: B – B 23, 97.
54 ernennung zum bevollmächtigten minister beim Kur- und oberrheinischen, Frän-

kischen, Schwäbischen und Westfälischen Kreis 4. oktober 1746: B – hStB GehK 
786 prod. 2.

55 13. September 1746: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 658–661.
56 21. September 1746: hhSta Wien – rK Weisr 9, Bl. 168–169.
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für seine haltung belobigen. tatsächlich ergehen am 26. September aus Wien 
vier Schreiben zur unterstützung der rechtsposition des Kapitels, an den 
deutschen Kardinalprotektor alexander Kardinal albani, den kaiserlichen 
auditor rotae christoph Bartholomäus Graf von migazzi, an Seitz selbst 
und an das Bamberger Kapitel.57 Jeder einmischungsversuch der Kurie in die 
rechte der deutschen Domkapitel wird zurückgewiesen, Bamberg solle mit 
allen Domkapiteln der reichskirche causa communis machen.

in seiner Wahlgratulation für Johann philipp von Franckenstein bittet Seitz 
dann um seine restituierung, weil das Domkapitel in seiner abwesenheit seine 
Bamberger Wohnung hatte aufbrechen und durchsuchen lassen sowie Briefe 
konfisziert hatte.58 in einem Breve erklärt papst Benedikt xiv. Seitz, dass er 
ihm aus seelsorgerlichen Gründen nur die geistlichen Fakultäten verliehen 
habe.59 Kardinal albani versichert cobenzl, dass der papst Dr. Seitz nur die 
speziellen absolutionsfakultäten und Dispensvollmachten des verstorbenen 
Fürstbischofs bei der ehegerichtsbarkeit und einigen weiteren Fällen übertra-
gen habe.60 Graf cobenzl verspricht dem Domkapitel ein kaiserliches Dekret 
gegen den Kanoniker Seitz und versichert es der kaiserlichen unterstützung 
gegen ein päpstliches visitationsgesuch.61

Wenig später trifft in Bamberg ein erklärungsschreiben papst Benedikts xiv. 
ein, mit dem nach meinung des Bamberger Kapitels alle deutschen Domkapitel 
zufrieden sein könnten, doch besteht Graf cobenzl auf einem informations-
schreiben an alle deutschen Kapitel.62 Gegenüber Kardinal albani beharrt er 
darauf, dass im reich bei einer Sedisvakanz die geistlichen und weltlichen 
rechte an die Domkapitel fielen.63 Gegenüber dem Bischof von augsburg 
erklärt Benedikt xiv., dass er den Kanoniker Seitz, Generalvikar Friedrich 
Karls, während der Sedisvakanz nur mit den Fakultäten eines apostolischen 
Delegaten wie den verstorbenen Fürstbischof ausgestattet und eben nicht als 

57 abschriften: B – hStB GehK 668 ad prod. 252; hStB GehK 786 prod. 1. – Berbig, 
hochstift 1, S. 45.

58 8. September 1746: B – B 23, 97.
59 1. oktober 1746: B – hStB GehK 786 prod. 1, hier auch Begleitschreiben von Silvio 

Kardinal valenti Gonzaga.
60 1. oktober 1746: B – hStB GehK 786 prod. 1. – Burkhardt, Beitrag, S. 180–182.
61 10. oktober 1746: B – hStB GehK 786 prod. 1; 13. oktober: B – B 86, 74, Bl. 241’–

242’.
62 18. oktober 1746: B – B 86, 74, Bl. 249–252.
63 18. oktober 1746: B – hStB GehK 786 prod. 1.
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administrator in spiritualibus et temporalibus eingesetzt habe.64 im folgenden 
Jahr wird nochmals über die angelegenheit verhandelt.65 Der römische agent 
Joseph Galli teilt mit, dass Seitz kein apostolisches Breve, sondern einen 
Kabinettsbrief erhalten hätte, mit dem ihm nur bestimmte Fakultäten, aber 
keine administration über das Bistum übertragen worden seien. Das Kapitel 
ist mit dieser erklärung zufrieden und will auch Graf cobenzl mitteilen, 
dass den rechten der deutschen Kapitel kein eintrag geschehen wäre. Dieser 
teilt mit, dass er mit dem Domkapitel nunmehr einer auffassung sei, doch 
solle das Kapitel seine position in einem Schreiben an den Kaiser darlegen.66

Wahl und Weihe

in seiner antwort auf die todesanzeige des Domkapitels für Friedrich Karl 
von Schönborn kündigt Kaiser Franz i. die entsendung eines Wahlkommissars 
an.67 er ist mit dem vorgeschlagenen Wahltermin einverstanden. Besondere 
aufmerksamkeit richtet Wien auf die Fortführung des Kreisdirektoriums 
durch das Domkapitel, das es gegen die markgraftümer unterstützen will.68 
Das Domkapitel schiebt den Wahltermin aber zunächst bis zum 3. oktober 
hinaus, weil es die maßnahmen der regierung Friedrich Karls einer beson-
ders gründlichen revision unterziehen will. im Kapitel verbreitet sich ab-
lehnung gegen die Fortdauer der personalunion mit Würzburg. Bereits am 
13. august teilt Johann philipp anton von Franckenstein dem reichshofrat 
Burkhard von cles mit, ihm fehlten nur noch zwei Stimmen an der erforder-
lichen mehrheit bei der Bamberger Wahl.69 er bittet um unterstützung bei 
reichsvizekanzler colloredo und instruierung des Wahlgesandten in seinem 
Sinne. Die beiden anderen Kandidaten, Domdechant Franz Konrad Graf von 
Stadion und lothar Franz Freiherr horneck von Weinheim, hätten nur je 

64 29. oktober 1746, abschrift: hhSta Wien  – rK Klrst Bbg Bd. 38; B  – hStB 
GehK 668 ad prod. 252; Übersetzung: hStB GehK 1689, Bl. 717–718’.

65 7. Januar 1747: B – B 86, 75, Bl. 28’–32.
66 5. april 1747: B – B 86, 75, Bl. 86’–87’.
67 2. august 1746: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 119–120.
68 anweisung an den Kreisgesandten Johann hugo Freiherr von hagen: hhSta 

Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 115.
69 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 133–136.
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drei Stimmen. auch gegenüber colloredo empfiehlt Franckenstein sich als 
geeigneten Kandidaten.70

Der reichsvizekanzler schaltet sich in die Bemühungen um die Wahl in 
Bamberg und Würzburg ein. Seit 1693 war kein kaiserlicher Wahlgesandter 
mehr in Bamberg gewesen. Der Kaiser ernennt Karl Graf von cobenzl 
zum Wahlkommissar.71 Das hauptinteresse Wiens gilt der Fortdauer der 
assoziation mit dem Fränkischen Kreis, der elekt soll sich durch teutsch-
patriotische principia auszeichnen, zumal die Gefahr einer Säkularisation 
noch nicht völlig verschwunden sei. Der kaiserliche Kandidat ist zunächst 
der neffe Friedrich Karls, der Kurfürst von mainz Johann Friedrich Karl 
von ostein, gegen den jedoch ressentiments der Kurie bestehen, die ihm 
deshalb den Dispens verweigert.72 in Bamberg gelten laut der kaiserlichen 
instruktion Stadion, Franckenstein und horneck als potentielle Kandidaten. 
cobenzl schwenkt in Übereinstimmung mit seiner instruktion schließlich 
auf Franckenstein ein, der sich am 29. august mit ihm in verbindung setzt.73 
im Domkapitel bestehen vorbehalte gegen die Familie Schönborn und die 
mitarbeiter des verstorbenen Fürstbischofs, die teilweise entlassen werden.74 
cobenzl teilt dem Kaiser mit, Franckenstein habe ihm die schriftlichen 
Stimmversprechen von zehn Kapitularen75 gezeigt,76 als Gegenkandidat käme 
nur noch Domdechant Franz Konrad von Stadion in Frage, der ebenfalls 
für Wien geeignet sei, die Bischöfe von Würzburg und mainz dagegen seien 
chancenlos.77 Stadion verficht hartnäckig seine ansprüche und droht, sich an 
den papst zu wenden.78 nachdem die partei Franckensteins durch die Ka-

70 13. august 1746: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 137–140.
71 creditiv, 22. august 1746: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 142–146; 

instruktion: hhSta Wien – rK instr 2. – Khevenhüller-metsch, tagebuch 2, 
S. 410 anm. 108.

72 Berbig, hochstift 1, S. 33; Burkhardt, Beitrag, S. 176–182.
73 hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 604–605’.
74 Bericht cobenzls 6. September: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 608 f.
75 Johann Gottfried Groß von trockau, otto philipp Groß von trockau, Johann an-

ton zobel von Giebelstadt, Joseph eustachius von Werdenstein, Johann philipp von 
mauchenheim gen. Bechtolsheim, Wilhelm ulrich von Guttenberg, Johann philipp 
von Guttenberg, Johann veit von Würtzburg, adam Friedrich von Seinsheim, lo-
thar Franz von rotenhan.

76 6. September 1746: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 609–611’.
77 hhSta Wien – rK GWa Bbg. 3d, Bl. 215–218; StK Berr 26, Bl. 608–617b. zu den 

parteien Berbig, hochstift 1, S. 37–40.
78 Bericht cobenzls 9. September 1746: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 632–634.
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pitulare Franz Georg Schutzbar gen. milchling und lothar Franz horneck 
von Weinheim  d. ä. verstärkt worden war, gibt Stadion seine position auf 
und geht mit seinem Bruder lothar Georg und Johann ludwig von erthal 
genannt dem Schwarzen zu Franckenstein über.79 am 18. September kann 
Franckenstein schließlich alle Stimmen auf sich vereinen.80

erstmals während einer Bischofswahl hält sich ein preußischer Gesandter 
in Bamberg auf, der sein Beglaubigungsschreiben dem Domkapitel am 1. Sep-
tember präsentiert.81 Der Gesandte henning Bernhard von der Goltz soll sich 
um die Sicherung der Friedensschlüsse von Breslau 1742 und Dresden 1745 
bemühen.82 Der preußischen Forderung nach anerkennung der Würde als 
„souverainer und oberster herzog in Schlesien“ entzieht man sich in Bam-
berg unter verweis auf einen fehlenden reichstagsbeschluss.83 am 5., 6. und 
7. november wird der Gesandte vom Fürstbischof in audienz empfangen.84

Friedrich Karl von Schönborn war gestorben, bevor er von Kaiser Franz i. 
die reichsbelehnung erhalten hatte. Das Kapitel wendet sich darauf an den 
Kaiser mit der Bitte, die interimsregierung durch verlängerung der Frist zum 
lehensempfang zu legitimieren, bis der nächste Fürstbischof diese selbst werde 
empfangen können.85 am 14. September betraut das Kapitel eine Deputation 
mit der ausarbeitung der Wahlkapitulation.86 es will dem künftigen Bischof 
vorschlagen, sich einen Weihbischof ex gremio capituli zu nehmen. Die an 
diesem tag vorgetragene Stellungnahme des kaiserlichen Wahlgesandten 
drängt angesichts der gefährlichen lage für das deutsche vaterland und die 
katholische religion sowie der inaktivität im Fränkischen Kreis auf eine rasche 
neuwahl, auch um dem Kanonikus Seitz zuvorkommen zu können.87 Das 
zeremoniell für den Wahlgesandten wird festgelegt.88 cobenzl kann dabei 
seine Forderungen weitgehend durchsetzen, durch seine person die Stellung 

79 Bericht cobenzls 16. September 1746: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 684–690.
80 Bericht cobenzls: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 694–699.
81 B – B 86, 74, Bl. 202’.
82 instruktion 12. august 1746, von Franckenstein nach Wien mitgeteilt: hhSta 

Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 152–157; recreditiv des Domkapitels 5. Sep-
tember 1746: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 612–615.

83 13. oktober 1746: B – hStB nverza 4647.
84 B – B 24, 5, Bl. 52’–53’.
85 Konzept 11. September 1746: B – 84, 24.
86 B – B 86, 74, Bl. 214’ f.
87 B – B 84, 24.
88 17. September 1746: B – B 24, 5, Bl. 29’; 22. September: B – B 86, 74, Bl. 222.
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des Kaisers zu repräsentieren.89 Da seit 1693 kein kaiserlicher Wahlgesandter 
mehr in Bamberg erschienen war, gilt es bei der feierlichen inthronisation zahl-
reiche Fragen des zeremoniells zu klären. unter verwendung des protokolls 
von 1693, des eichstätter Wahlprotokolls von 1736 und des Würzburger von 
1746 entsteht eine neuschöpfung.90 am längsten umstritten ist die position 
des Wahlgesandten beim Te Deum im Dom. man einigt sich darauf, dass der 
vertreter des Kaisers seinen Sessel und Baldachin auf der evangelienseite, der 
neoelekt auf der epistelseite erhalten solle. zum Beginn des Te Deums soll 
der Wahlkommissar in aller Stille den Dom verlassen, während der Fürstbi-
schof eine zeitlang unter dem Baldachin auf der evangelienseite verharren 
würde. Schließlich legt das Kapitel die Wahl für den 26. des monats fest.91 
am 24. September nimmt cobenzl offiziell den charakter eines kaiserlichen 
Wahlkommissars an und trägt dem Kapitel die kaiserliche proposition vor.92

am 26. September 1746 wählt das Bamberger Domkapitel Johann philipp 
anton von Franckenstein unanimiter per viam scrutinii zum Fürstbischof.93 
Das Kapitel hatte trotz des verbots der Wahlkapitulationen eine auf 29 pa-
ragraphen geschrumpfte Fassung vorbereitet, die vor dem Wahlakt verlesen 
wird.94 Sie sichert den einfluss des Domkapitels, das in seine rechte wie 
vor 1738 eingesetzt wird, auf die Weltliche wie die Geistliche regierung des 

89 23. September 1746: hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 732–734.
90 Bericht cobenzls: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 189–197. christ, 

praesentia regis, S. 74–81.
91 23. September 1746: B – B 86, 74, Bl. 225’–228.
92 B – B 24, 5, Bl. 31’–33; B 86, 74, Bl. 229–230; hhSta Wien – StK Berr 26, Bl. 741–

744.
93 B – B 84, 25; B 86, 74, Bl. 231–234’, Instrumentum electionis, Bl. 234’–239’. zum 

Gesamtvorgang Berbig, hochstift 1, S. 32–47.  – Wähler: Dompropst marquard 
Wilhelm Graf von Schönborn, Domdechant Franz Konrad Graf von Stadion, Jo-
hann philipp anton von Franckenstein, Senior Wilhelm ulrich von Guttenberg 
Sen., lothar Franz philipp horneck von Weinheim Sen., Johann ludwig von erthal 
Sen., Karl heinrich von erthal Jun., marquard Georg von roth, lothar Franz von 
rotenhan, Johann Gottfried Groß von trockau Sen., Franz Georg Schutzbar gen. 
milchling, Johann philipp von mauchenheim gen. Bechtolsheim, Johann anton 
zobel von Giebelstadt, adam Friedrich von Seinsheim, lothar Georg von Stadion, 
otto philipp Groß von trockau (nicht in der anwesenheitsliste, aber im Wahlinst-
rument genannt), Johann veit von Würtzburg, Joseph eustachius von Werdenstein, 
Johann philipp von Guttenberg Jun., Johann philipp horneck von Weinheim Jun. 
(fehlt im Wahlinstrument).

94 B – a 25 l. 31 nr. 73. looshorn 7/2, S. 1–3; Wittmann, Wahl-capitulationen, 
S. 354 f.
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hochstifts (§ 25). Die position des Dechanten und seines Gerichtes werden 
gestärkt (§ 13). Der Weihbischof und die präsidenten der Dikasterien sollen 
dem Kapitel angehören (§ 23). Der neoelekt schwört den Bischofseid und 
unterzeichnet zwei ausfertigungen der Wahlkapitulation, wobei diese Be-
zeichnung aber eingeschränkt wird (Capitulatio „oder vielmehr vorläuffig 
verglichene grundsätze zur errichtung einer von Päpstlicher Heiligkeit und 
Kaiserlicher Mayestät bestätiget werden sollenden, allgemeinen und ewigen 
landesvereinig- und satzung“). vor dem Domkapitel legt er das tridentinische 
Glaubensbekenntnis ab.95 nach der proklamation des neuen Fürstbischofs 
wird der Wahlkommissar informiert. er nimmt darauf seinen platz auf der 
evangelienseite ein und empfängt den Dank Franckensteins und die versi-
cherung seiner treue für den Kaiser, die Kaiserin und das erzhaus.96

noch am Wahltag erstattet das Domkapitel dem Kaiser die Wahlanzeige.97 
am 3. oktober zeigt der elekt papst Benedikt xiv. seine Wahl an und bittet 
ihn um die Konfirmation.98 er instruiert den römischen agenten camillus 
philipp Sellarius und benennt als zeugen für den informativprozess p. Stolz SJ 
und den mainzer Domherrn christian Jakob von Gudenus.99 in Bamberg 
werden als zeugen der mainzer Stiftsherr heinrich Joseph von nitschke, Ge-
org Karl Karg von Bebenburg, der Kanoniker von St. Jakob Kop, p. Stolz SJ 
und p. heinrich menshengen SJ, rektor des Bamberger Kollegs, befragt.100 
um die Konfirmation in rom nicht zu gefährden, bezieht der elekt in der 
auseinandersetzung mit Dr. Seitz um die Diözesanadministration während 
der Sedisvakanz keine Stellung.101 Dabei dankt er dem Wahlgesandten für 
seine unterstützung.

Der römische informativprozess wird am 6. november 1746 durch ale-
xander Kardinal albani in rom durchgeführt, als zeugen fungieren der 
rota-auditor christoph von migazzi102 und christian Jakob von Gude-

 95 aSv  – proc.Dat. 123, Bl. 426–427’, 441–442’; Bauer, vatikanische Quellen, 
nr. 476 S. 269.

 96 B  – B 24, 5, Bl. 33’–38’; zeremonialprotokoll: hhSta Wien  – rK GWa Bbg 
Fasz. 3d, Bl. 189–197.

 97 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 161–164.
 98 B – B 84, 25; wiederholt 12. oktober: B – B 84, 25.
 99 12. oktober 1746, abschrift: B – B 21, 31i, S. 15–17.
100 B – B 21, 32i, S. 20–28.
101 Franckenstein an cobenzl, 13. oktober 1746: B – hStB GehK 786 prod. 1.
102 er kennt den elekten seit der Wahl und Krönung Kaiser Franz’ i. 1745 in Frank-

furt.
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nus.103 Der entscheid des Konsistoriums fällt positiv aus.104 Benedikt xiv. 
billigt die Supplik um Durchführung des informativprozesses in rom.105 als 
vertreter des elekten in rom fungiert sein Bruder Johann philipp ludwig 
von Franckenstein, den er um die Übernahme des palliums bittet.106 Dabei 
soll er die bereits erfolgte resignation auf seine mainzer und Bamberger 
Kanonikate geheim halten. Bereits am 19. oktober teilt papst Benedikt xiv. 
Johann philipp anton mit, dass er im Konsistorium seine Wahl bestätigt und 
ihm das pallium verliehen habe.107 außerdem empfiehlt er Dr. Seitz seinem 
Schutz. Johann philipp anton dankt Kardinalstaatssekretär Silvio valentini 
Gonzaga für seine unterstützung.108

im november 1746 bittet der elekt das Kardinalskollegium um taxennach-
lass.109 agent Sellarius erreicht den nachlass der hälfte der Gebühren und 
weiterer 100 fl.110 er teilt Johann philipp anton mit, dass die Übertragung 
des Bistums und die verleihung des palliums durch Kardinal albani am 
19. Dezember in der vorgeschriebenen Weise erfolgt seien, auch die Visitatio 
liminum sei an diesem tag durchgeführt worden.111 Die ausfertigung der 
Konfirmationsbullen erfolgt am 19. Dezember 1746, worüber Benedikt xiv. 
ihn sofort informiert.112 in Apostolatus officium bestätigt der papst die Bam-
berger Wahl,113 in Apostolicae sedis befreit er den elekten von eventuellen 
kirchlichen Strafen,114 in vier ausfertigungen von Hodie electionem befiehlt 
er dem Domkapitel, dem Klerus, dem volk und den vasallen von Bamberg 
Gehorsam gegen den neuen oberhirten.115 Das pallium verleiht er ihm mit 
der Bulle Cum nos hodie, welches ihm die Weihbischöfe von eichstätt und 

103 aSv – proc. Dat. 123, Bl. 423–445; abschriften: B – B 21, 32i, S. 104–117; B 84, 25; 
Bauer, vatikanische Quellen, nr. 474 S. 268.

104 18. november 1746: aSv – proc. Dat. 123, Bl. 431; Bauer, vatikanische Quellen, 
nr. 475 S. 269.

105 24. november 1746: aSv – proc. Dat. 123, Bl. 437’; Bauer, vatikanische Quellen, 
nr. 478 S. 269.

106 19. oktober 1746: B – B 21, 31i, S. 32 f.
107 B – B 84, 25; abschrift: B 21, 32i, S. 68.
108 27. november 1746: aSv – lettere di vescovi e prelati 251, Bl. 256 f.; angabe nach 

Bauer, vatikanische Quellen, nr. 476 S. 269.
109 aSv – proc. Dat. 123, Bl. 434–435’; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 477 S. 269.
110 3. Dezember 1746: B – B 84, 25.
111 24. Dezember 1746: B – hStB GehK 668 prod. 254; B 21, 32i, S. 69 f.
112 B – B 21, 32i, Bl. 68.
113 B – a 23 l. 27 nr. 253.
114 B – a 23 l. 27 nr. 258.
115 B – a 23 l. 27 nr. 252, 254–256.
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mainz anlegen sollen.116 Diese werden in Cum nos hodie dazu verpflichtet, 
dem elekten zunächst das Glaubensbekenntnis abzunehmen.117 Der papst 
erlaubt Johann philipp anton mit dem Motu proprio Personam tuam, sein 
Benefizium in der mainzer pfarrkirche St. ignatius beizubehalten.118 am 
20. Dezember erteilt er ihm in Cum nos pridem die vollmacht, sich durch 
den Bischof von rosalia (Weihbischof von eichstätt Johann Gottfried Groß 
von trockau) unter assistenz von zwei oder drei Bischöfen nach ablegung 
des treueides zum Bischof weihen zu lassen.119 Johann philipp anton legt 
die gewünschte professio fidei ab.120 Johann philipp anton bittet den papst 
um einen weiteren taxennachlass.121 Schließlich dankt er Benedikt xiv. für 
das pallium (15. Januar), das am 6. Januar 1747 in Bamberg eintrifft.122

Die Bischofsweihe spendet am 25. Juni 1747 der eichstätter Weihbischof 
Johann Gottfried Groß von trockau123 unter assistenz der Weihbischöfe 
von Bamberg und mainz an Johann philipp anton von Franckenstein,124 
auch die äbte von michelsberg, langheim und michelsfeld sind geladen.125

Johann philipp anton holt die erbhuldigung erst 1750 ein, das Domka-
pitel erlässt dazu ausschreiben für die Stadt Bamberg und die Beamten und 
untertanen auf dem land.126 Die huldigung erfolgt am 26. mai in Bamberg, 
im Juni in Forchheim, Gößweinstein und vilseck, im august in zeil, Seehof, 
Scheßlitz, Weismain, im September in Kronach, Stadtsteinach sowie lich-
tenfels und im november in höchstadt.127 20 938 männer und 2169 Frauen 
leisten die huldigung.128

116 B – a 23 l. 27 nr. 257.
117 B – a 23 l. 27 nr. 260, text in nr. 261.
118 B – a 23 l. 27 nr. 251.
119 B – a 23 l. 27 nr. 259.
120 november 1746: aSv – proc. Dat. 123, Bl. 426–427’, 441–442’; Bauer, vatikani-

sche Quellen, nr. 476 S. 269; Übersendung der Bullen 25. märz 1747: B – B 84, 25.
121 28. Dezember 1746: hStB GehK 668 prod. 255.
122 B – B 24, 6, Bl. 3. – looshorn 7/2, S. 12.
123 Braun, Domkapitel eichstätt, nr. 78, S. 247 f.
124 abschrift der Konsekrationsakten bei denen Franz Konrad von Stadions: aeB – 

rep. i a 10; B – B 24, 6, Bl. 64’–66’.
125 17. Juni 1747: aeB – rep. i a 9 prod. 2.
126 23. mai 1750: B – a 25 l. 37 nr. 192 und 193.
127 Dietz, erbhuldigungsreise; looshorn 7/2, S. 57.
128 StBB msc.misc. 15, 10; huldigungsakten: B – B 22d, 39–42, Diarium: B – B 22d, 

43.
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Kaiser und reich

nach der Wahl versichert Johann philipp von Franckenstein den Kaiser 
seiner treue und betont in einem postscriptum, er werde bei reichs- und 
Kreisgeschäften die kaiserliche position vertreten.129 cobenzl meldet Kaise-
rin maria theresia, dass der elekt die assoziation beim Kreis nach Kräften 
unterstützen und ihn bei allen Gelegenheiten konsultieren wolle.130 Franz i. 
gratuliert zur Wahl.131 maria theresia dankt dem elekten für die versicherung 
seiner teutsch-patriotischen gesinnung, sucht die unterstützung ihrer politik 
durch die erz- und hochstifte und empfiehlt ihren neuen Kreisgesandten 
Johann Wenzel Freiherrn von Widmann,132 der am 4. april 1747 in Bamberg 
in audienz empfangen wird.133

erst ein Jahr nach seiner Bischofswahl sendet Johann philipp anton einen 
Gesandten, seinen Bruder, den Würzburger ratspräsidenten Johann philipp 
ludwig, zum empfang der Belehnung nach Wien.134 Die für den Belehnungs-
akt benötigten Dokumente sind die todesanzeige des früheren Bischofs und 
das Wahlinstrument des Kapitels, ergänzt um Beglaubigungsschreiben an das 
Kaiserpaar und empfehlungsbriefe an die führenden Wiener Staatsmänner.135 
Der Gesandte soll das persönliche Fernbleiben des Fürstbischofs entschuldi-
gen und sich um die um Belehnung der Krone Böhmens mit dem Bamberger 
erzschenkenamt bemühen.136 am 29. September erhält Franckenstein seine 
erste audienz bei Franz i. in Schönbrunn, am 1. oktober bei Kaiserin maria 
theresia in der hofburg.137 Kaiser Franz i. erteilt ihm am 9. november in 

129 2. oktober 1746: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 165–171.
130 28. September 1746: hhSta Wien – StK Berr 35, Bl. 749.
131 16. oktober 1746: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 172–173.
132 25. Februar 1747: hhSta – rK instr 17, Bl. 121.
133 B – B 24, 6, Bl. 41–42.
134 ersuchen um Belehnung 1. September 1747, alle unterlagen in abschrift: B  – 

hStB GehK 635. instruktion 6. September 1747: B – hStB GehK 635; creditiv 
für maria theresia: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38; unterlagen ebenfalls im 
Familienarchiv in ullstadt: FFa – nachlass Johann philipp anton 6, 7. – Weiss, 
reichsbelehnung, S. 560 f.

135 creditiv für Franz i. 6. September 1747: B – hStB GehK 635, für maria theresia: 
hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.

136 instruktion 6. September 1747: B – hStB GehK 635. vgl. dazu B – hStB lehenhof 
635.

137 B – hStB GehK 635.
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der hofburg die Belehnung mit den regalien des hochstifts Bamberg.138 in 
der eidesformel ersetzt der Gesandte Meinen gnädigen Herren und fürstliche 
Gnaden durch Meinen gnädigsten Herren und Hochfürstliche Gnaden.139

Johann philipp anton führt eine intensive und detaillierte Korrespondenz 
über reichs- und Kreisangelegenheiten mit seinem reichstagsgesandten Karl 
Joseph Freiherrn von Bibra.140 im Jahr 1751 übernimmt der regensburger 
Domdechant Johann Georg Freiherr von Stingelheim diese aufgabe.141 
Franckenstein hat eine hohe auffassung von den rechten der reichsfürsten 
gegenüber dem Kaiser. Scharf kritisiert er die Denkschrift des Caesarini 
furstnerii,142 welche die kaiserlichen rechte himmelhoch erhebe, aber die 
Fürstenrechte als Traumwerk abqualifiziere.143

im zusammenhang mit rangstreitigkeiten zwischen den reichstagsge-
sandten weltlicher und geistlicher reichsfürsten gelangt der Fürstbischof 
zu der resignativen erkenntnis, dass dem haus österreich die eigene Haus 
Rechte gar nahe an dem Herzen zu liegen [pflegen], und denen jenigen die 
wohlthaten nicht vergolten zu werden, die sich gar manchfältig für selbiges 
aufgeopferet haben.144 er übt herbe Kritik am zustand des reiches: So wun-
derlich und allerdings ohnbegreiflich es zu seyn scheinet, daß man in dem 
teutschen Reich mit seinen eigenen Rettungs und Vertheidigungsmittlen so 
gespahrsam und schläferich zu werk gehe, eben so ohnerträglich ist es dan-
noch auch, daß einige der Reichs Ständen nicht anderst, alß ob selbigen die 
gemeine gefahr nicht bevorstehe, oder wenigstens die allgemeine gesätze, und 
gebotte für sie nicht gemacht, die wohlthaten gegenüber denenselben allein 
vorenthalten wären, sich bey allen Ereignußen und obliegenheiten so säumig 
bezeigen, und ihren mitständen den last allein überlassen wollen.145 Diese 

138 B – a 20 l. 6 nr. 184; Bericht des Gesandten 11. november: B – hStB GehK 
635; recreditiv Franz i. 11. mai 1748: hStB GehK 635; recreditiv maria there-
sias 22. mai: hStB GehK 635. – erwähnt: Khevenhüller-metsch, tagebuch 2, 
S. 187.

139 Bericht: B – hStB GehK 635.
140 B – hStB nverza 4647, hier dessen Bestätigung 9. oktober 1746: prod. 128.
141 11. oktober 1751: B – hStB nverza 4648 prod. 141, 65; Fortsetzung der Schrei-

ben des Fürstbischofs: hStB nverza 4649.
142 caesarinus Fürstenerius [Johann Friedrich Kayser], Von des Kaysers Jurisdic-

tion …, o. o. 1747 (vD18 10775870-002).
143 25. Juni 1747: B – hStB nverza 4647 prod. 82.
144 an Bibra 20. Dezember 1747: B – hStB nverza 4647 prod. 150. – Berbig, hoch-

stift 2, S. 312.
145 B – hStB nverza 4647 prod. 150.
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Stände sollen ihren rückstände bezahlen, um verfallene reichsfestungen in 
Stand zu setzen. von einer Säkularisation hätten die weltlichen häuser wenig 
Gewinn und nur eine allgemeine unsicherheit zu erwarten, und schließlich 
würde dieses am Ende nichts anderes seyn, alß für die Cron Frankreich den 
sicheren grund zur universal-Monarchie, womit diese einriessige Macht schon 
so lang schwanger gegangen, selbsten mit geleget, und sich das messer an 
die Kehl gesetzet zu haben.146 Johann philipp, der am ausreichenden Schutz 
der reichs- und Kreisverfassung für den Bestand der reichskirche zweifelt, 
erwägt sogar den Gedanken, die republiken niederlande und Schweiz, als 
welche mit denen geistlichen Fürstenthümern in ziemlich ähnlicher Verfassung 
stehen, und mit denen Vergrößerungsgedanken nicht stätshin befangen seynd, 
dann der Englischen Nation gemeinsam zu vereinigen als neutrale Garanten 
für die Germania Sacra anzugehen.147

zum Jahresende 1747 tauchen Säkularisationsgerüchte auf, von deren Gegen-
standslosigkeit der österreichische Kreisgesandte Widmann den Fürstbischof 
zu überzeugen versucht.148 Franckenstein fürchtet ein Bündnis zwischen Köln, 
Bayern, preußen, Württemberg, hessen und den brandenburgischen häusern 
und vermutet hannover als auslöser der Säkularisationspläne.

Johann philipp zeichnet ein schonungslos offener Blick für die politischen 
realitäten aus. So äußert er gegenüber dem reichstagsgesandten Bibra: Es 
ist sich wohl nichts ohntröstlicheres einzubilden, als jener zauderende Betrag 
des Kaiserlichen Hofes, wodurch derselbe die seinige selbstige, und deren Ca-
tholischen Ständen Reichs-Sazungs mäßige gerechtsame der ohnbeschränkten 
willkühre deren protestantischen Höfen preiß giebt …, wodurch auch die 
autorität des Kaisers leide.149

Franckenstein bemüht sich um die reformierung des wegen Überlastung 
gehemmten reichskammergerichts, das dadurch lächerlich und verächtlich 
gemacht werde. Deshalb regt er an, dass causae privatae weiter vor das 
höchste reichsgericht gelangen können, dass aber die gravamina communia 
statuum, die interpretationes authenticae legum et constitutionum imperii 
der entscheidung des reichstags überlassen werden sollen.150 er kritisiert, 

146 B – hStB nverza 4647 prod. 150, zu dieser thematik auch 12. märz 1749: B – 
hStB nverza 4647 prod. 34 mit analyse der europäischen politischen Situation.

147 B – hStB nverza 4647 prod. 34.
148 10. Januar 1748: hhSta Wien – StK Berr 38.
149 12. Juli 1750: B – hStB nverza 4647 prod. 83.
150 an Bibra 19. Januar 1749: B – hStB nverza 4647 prod. 11; ebenfalls hStB nver-

za 4648.
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dass sich die reichsgerichte zuständigkeiten des reichstages anmaßen und 
plädiert für eine schärfere Kompetenztrennung zwischen reichstag und 
reichsgerichtsbarkeit. Dazu fordert er zunächst eine Cammervisitation.151

Der Fränkische Kreis

in der Sedisvakanz nach dem tode Friedrich Karls beansprucht Bran-
denburg-Kulmbach das Direktorium des Fränkischen Kreises152 und beharrt 
nach der Bischofswahl auf seinem Standpunkt.153 auf eine eingabe des 
Fränkischen Kreises entscheidet Kaiser Franz i., dass das Domkapitel das 
Kreisdirektorialamt unwidersprochen auszuüben habe.154 Der Kaiser weist 
seinen Kreisgesandten Johann Wenzel von Widmann155 an, die position des 
Bamberger Domkapitels zu unterstützen.156 Schließlich nimmt dieses das 
Direktorialrecht im Kreis auf Grund einer kaiserlichen anordnung wahr.157 

151 20. Juli 1749: B – hStB nverza 4647.
152 Brandenburgische position: König, Selecta novissima 14, cap. 1, S. 1–13, 15 

cap. 3, S. 78–82, 16 cap. 5, S. 215–223; Gründliche Abhandlung der Frage: ob das 
Dom-Capitul zu Bamberg Sede Vacante … in dem löblichen Fränckischen Creys, 
die Person eines regierenden Bischoffs daselbst repraesentieren könne? oder nicht 
vielmehr das weltliche Creys-Ausschreib-Amt auf solchem Fall, das Ausschreiben 
und Directorium allein zu führen habe, o. o. 1746 (ein exemplar: BSB 2 J.can.p. 
290,3; vD18 14473542-004; nD in: anton Faber, Europäische Staats-Cantzley 92, 
Frankfurt/leipzig 1747, S. 1–84).

153 Vorläuffige … Nachricht, was es mit dem Ausschreib-Amt in dem Fränckischen 
Reichs-Crayß für eine Beschaffenheit hat …, ansbach 1748 (ein exemplar: StBB 
rB.J.pr.f.12; vD18 1468070x; nD: König, Selecta novissima 22, cap. 2, S. 98–
138; 23, cap. 2, S. 54–110; 24, cap. 7, S. 332–379; 25, cap. 2, S. 55–192).

154 reichshofratsconclusum 26. august 1746: hhSta Wien – rK instr 17, Bl. 237–
260; abschrift: B  – hStB nverza 4647 ad nr. 137; 6. September, Druck: Ant-
worts-Schreiben de Dato den 11. Februarii 1748. Auf die unter dem 2ten De-
cembris nächst-verschienenen 1747er Jahrs an Bamberg erlassene Bayreuthische 
Zuschrift, den beträchtlichen Unterschied zwischen dem Fürstlich-Bambergischen 
vorrechtlichen Fränkischen Creys-Directorio, und dem unter denen Brandenburg-
Bayreuth- und Onolzbachischen Häuseren abwechselnden Fränkischen Creys-
Mit-Ausschreib-Amt Betreffend, [Bamberg 1748] (exemplare: StBB rB.J.pr.f.11; 
hhSta Wien  – StK Berr 38), S. 50–58; König, Selecta novissima 16, cap. 5, 
S. 223–230.

155 ernennung zum Kreisgesandten 20. Februar 1747: B – hStB GehK 786 prod. 2.
156 27. Februar 1747: hhSta Wien – rK Weisr 9, Bl. 300–307.
157 Berbig, hochstift 1, S. 117 f.
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im zusammenhang mit der reichslehensgesandtschaft informiert Johann 
philipp anton den Kaiser über die anhaltenden auseinandersetzungen mit 
Brandenburg.158 Das Kapitel bittet den Fürstbischof um seine unterstützung 
gegen die anmaßungen ansbachs und die einsetzung einer gemeinsamen 
Spezialkommission (14. September).159 in dem zum Jahresanfang 1748 er-
schienenen Antworts-Schreiben160 weist Bamberg die Behauptung zurück, 
dass in Kreisen mit gemischter Konfessionszugehörigkeit das Direktorium 
gemischtkonfessionell sein müsse. es besteht auf dem unterschied zwischen 
kreisausschreibenden Fürsten und Direktoren.

am 4. Februar 1747 wird mit einem assoziationsrezess zwischen Kurrhein, 
oberrhein und Franken ein Defensivbündnis abgeschlossen.161 Gegen ende 
des folgenden Jahres wird der Fränkische Kreis auch nach dem ende des 
österreichischen erbfolgekrieges weiterhin in wehrhaftem Stand gehalten 
und für die Finanzierung gesorgt.162 Dazu wird die vermehrung der truppen 
auf ein dreifaches triplum, die versetzung der befestigten orte in verteidi-
gungsbereitschaft und die aufstellung eines landesausschusses beschlossen.

mit Datum vom 8. august 1750 wendet sich ansbach mit der Bitte um 
unterstützung an die augsburgischen Konfessionsverwandten beim reichstag, 
worauf Bamberg zur Sicherung seines rechtsstandpunkts eine Druckschrift 
vorlegt: Kurtzer- jedoch Gründlicher Unterricht …, Bamberg 1751.163 Bam-
berg besteht auf der trennung der ämter der kreisausschreibenden Fürsten 
und der Kreisdirektoren. ansbach antwortet mit weiteren Streitschriften.164 

158 6. September 1747: B  – hStB GehK 635; nebeninstruktion 4. September: B  – 
hStB GehK 635.

159 looshorn 7/2, S. 18.
160 Wie anm. 154.
161 notker hammerstein, zur Geschichte der Kreis-assoziationen und der assozi-

ationsversuche zwischen 1714 und 1746, in: aretin, Der Kurfürst von mainz und 
die Kreisassoziationen, S. 79–120, hier S. 117 f.

162 21. Dezember 1748: moser, Fränkischer Kreis 2, anhang, S. 1450–1598.
163 ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.13, mit umfangreichem Dokumentenanhang.
164 Geschichts-mäßiger Beytrag …, ansbach 1751 (vD18 1053153x-004; nD: Kö-

nig, Selecta novissima 26, cap. 4, S. 179–263; 27, cap. 6, S. 272–335); Ohnumstöß-
liche Erläuterung der Notae …, ansbach 1751 (vD18 15236099-001); Anzeige von 
der Beschaffenheit des bey dem Fränckischen Reichs-Craiß … entstandenen Cere-
monial-Stritts, [ansbach] 1752 (vD18 10544372); Facti Species Wie es sich mit dem 
Ausschreib-Amt sive Directorio Circuli generali … verhalten …, [ansbach] 1753 
(vD18 15331393; vD18 10275886-007); Reichs-Gesetz-mäßige Ursachen, [ans-
bach] 1753 (vD18 10386688-004; nD: moser, teutsches Staats-archiv [1754/1], 
S. 97–178).
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Das conclusum evangelicorum beim reichstag ergeht am 21. april 1751.165 
im Februar 1753 tragen die brandenburgischen häuser die angelegenheit 
vor den reichstag.166 Selbst in mosers teutschem Staats-archiv wird der 
Streit diskutiert.167

Weitere auswärtige Beziehungen

Die einsetzung eines katholischen Gerichtsschreibers in Fürth durch den 
Dompropst ohne vorherige rücksprache mit dem Fürstbischof verschärft 
die auseinandersetzungen mit Brandenburg-ansbach.168 Schließlich nimmt 
das Domkapitel seine maßnahme zurück. mit ansbach kommt es zum ab-
schluss eines vertrages über die veräußerung der lehen bei Konkursen der 
untertanen.169

Kurfürst Friedrich august ii. von Sachsen ersucht zwar 1747 den Bam-
berger Bischof um die Belehnung mit den Bamberger lehenstücken, doch 
unterbleibt diese nach der lehensmuthung.170

Kärnten

Das österreichische vorgehen gegen den Kärntner Besitz Bambergs bildet 
eine ständige Konfliktquelle. nach seinem regierungsantritt ruft Johann phi-
lipp anton alle lehensträger des hochstifts in österreich zum empfang der 
Belehnung durch die lehenspröpste Franz christoph edlen von menshengen 
und Franz alexander hartl edlen von harttenberg auf.171 er klagt gegenüber 
dem Kaiser, seit 1675 seien die Kärntner lande des hochstifts immer weiter in 
verfall geraten.172 Deshalb bittet er ihn um intervention bei maria theresia als 
erzherzogin von österreich, um die steuerliche veranschlagung des Kärntner 

165 anton Faber, Europäische Staats-Cantzley 104, Frankfurt/leipzig 1753, S. 503–
513, dazu Beilagen, S. 534–543, antwort Bambergs, S. 514–533, dazu Beilagen 
544–581.

166 moser, teutsches Staats-archiv (1753/1), S. 988–1058.
167 moser, teutsches Staats-archiv (1754/1), S. 280–286, 535–546, 555–634.
168 Berbig, hochstift 1, S. 123 f.
169 18. Juni 1751: B – a 85 l. 347 nr. 1692.
170 11. Juli 1747: B – hStB lehenhof 685.
171 24. oktober 1746: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 33.
172 17. Dezember: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
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Besitzes dem wahren zustand anzupassen. auch an die Kaiserin wendet er 
sich deshalb.173 Der reichslehensgesandte wird ebenfalls instruiert, sich für 
die Bamberger interessen in Kärnten einzusetzen.174 in diesem zusammen-
hang lässt Bamberg sowohl den rezess zwischen Kaiser leopold i. und dem 
hochstift über Kärnten175 als auch den älteren mit König Ferdinand i. um 
die Gerichtsinstanzen176 drucken.

allerdings verhallen diese Bitten ungehört, österreich lässt die abgaben 
in voller höhe eintreiben, weshalb sich Johann philipp anton mehrfach be-
schwert.177 ebenso beklagt er bei der Kaiserin die Forderung eines subsidium 
quinquennale durch den Bischof von Gurk vom Klerus seiner Bamberger 
Besitzungen.178 als Bamberger viztum wirkt der Domkapitular Johann 
philipp anton horneck von Weinheim.179 1751 bittet der Fürstbischof die 
Kaiserin, bei der exekution in Kärnten das Kontributionsquantum von 
40 000 fl. einzuhalten.180 in diesem Jahr erwähnt der Fürstbischof in seiner 
proposition vor dem Domkapitel erstmals die Überlegung, die kärntnerischen 
Besitzungen zu verkaufen.181

innere angelegenheiten

Domkapitel

Bischof Johann philipp anton vertritt keine absolutistischen positionen 
wie sein vorgänger und gelangt deshalb mit dem Domkapitel zu einer politik 
des ausgleichs. ein strittiger punkt zwischen den Bischöfen und dem Kapitel 
war seit langem die rechtliche Stellung der Bamberger immunitäten. Bereits 
unter Friedrich Karl war der austausch vereinbart worden. Johann philipp 
anton lässt in verhandlungen mit dem Kapitel erklären, er sei grundsätzlich 

173 27. oktober 1748: looshorn 7/2, S. 69.
174 B – hStB GehK 635.
175 20. Dezember 1674, kaiserliche ratifikation 24. april 1675, ein exemplar: B  – 

hStB GehK 635.
176 27. Januar 1535: B – hStB GehK 635.
177 12. Januar, 16. September 1749: looshorn 7/2, S. 69.
178 23. Juli 1749: looshorn 7/2, S. 69.
179 Konfirmation 18. Januar 1747: B – B 24, 6, Bl. 7’ f. – zu Weinheim siehe Wachter, 

nr. 4653 S. 228.
180 28. Februar 1751: looshorn 7/2, S. 75.
181 1. Juli 1751: B – B 86, 79, Bl. 134’ f.
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an der Festigung des Bandes zwischen haupt und Gliedern interessiert.182 
Bei lehensverleihungen und der erhebung der landessteuern wie beim ab-
schluss von Bündnissen will er die einwilligung des Domkapitels einholen, 
bei Streitfragen soll an den Kaiser und die obersten reichsgerichte appelliert 
werden. Das Kapitel fordert als anrede das prädikat hochwürdig, besteht 
aber wenigstens auf wohlwürdig.183

im Jahr 1748 erfolgt nach längeren verhandlungen der vertragsabschluss 
(recessus perpetuus) zwischen dem Fürstbischof und dem Domkapitel.184 Dieses 
erkennt die geistliche Gewalt und Gerichtsbarkeit des Bischofs und ordina-
rius in spiritualibus an. Dagegen verpflichtet sich dieser zur anerkennung des 
geistlichen Bandes zwischen ihm und dem Kapitel sowie zur einholung der 
zustimmung des Kapitels in wichtigen angelegenheiten, namentlich bei der 
veräußerung von hochstiftsgütern und der zusammenlegung von pfründen. 
er wird das Kapitel vor erlass neuer geistlicher Statuten, vor einberufung 
einer Diözesansynode, bei ein- und absetzung infulierter personen und bei 
der leitung des priesterseminars befragen. Die Gerichtsbarkeit des fürst-
bischöflichen vikariatsgerichts bezieht sich auf den gesamten Klerus, für 
die mitglieder des Domkapitels, den Syndikus, die vikare und offizianten 
steht dem Domdechanten die erste instanz zu, quoad actus personales auch 
in zivilsachen. In temporalibus erkennt das Domkapitel den Fürstbischof 
als von ihm erwählten, vom papst bestätigten und vom Kaiser belehnten 
reichsstand und landesfürsten an. Die ausschreibung von landessteuern 
wird an die zustimmung des Kapitels gebunden, die jährliche rechnungs-
legung der obereinnahme soll in anwesenheit von vertretern des Kapitels 
erfolgen. auch vor der erteilung landesherrlicher Ge- und verbote soll das 
Kapitel gehört werden. Bei ernennung von Gesandten sollen die mitglieder 
des Kapitels berücksichtigt werden, ex gremio sollen der Generalvikar und 
die präsidenten der Dikasterien genommen werden. alle minister, Komman-
danten, der vice-Dom-lehen-propst und der lehensekretär, der Fiskal, die 
geistlichen und weltlichen räte und die pfleger sollen dem Kapitel pflicht 
leisten. Der Fürstbischof befreit die unvermischten ortschaften des Kapitels 
von der Jagdfron. Schließlich überträgt das Domkapitel dem Bischof die 
vier Bamberger immunitäten, den Kaulberg, St. Stephan, St. Gangolf und 

182 7. märz 1747: B – B 86, 75, Bl. 44–50’.
183 2. märz 1748: B – B 86, 76, Bl. 6’–8, dazu, Bl. 31–33’.
184 11. märz 1748: B – a 85 l. 342 nr. 1407; a 115 l. 43 nr. 237. – Weigel, Wahlka-

pitulation, S. 127; reindl, immunitäten, S. 269 f.; Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, 
S. 407–411 (mit Karte).
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St. Jakob, samt Jurisdiktion, dazu überlässt es ihm die Jurisdiktion in der 
Burg (Domimmunität) und den Judenzoll. Dafür will der Fürstbischof dem 
Kapitel jährlich 4000 fl. überweisen. Das Kapitel erkennt den Fürstbischof 
auch als Diözesanordinarius und landesherrn für seine Stadt Staffelstein an, 
doch verbleiben ihm dort die erbhuldigung, die cent, die einsetzung von 
Bürgermeister und rat, spezifizierte zoll- und Steuerrechte, die vogteilichkeit 
und die hohe und niedere Jagdgerechtigkeit.

Das Kapitel, das seine positionen ja weitgehend hatte durchsetzen können, 
lobt den Friedenswillen des neuen Bischofs und beschließt, die kaiserliche 
Bestätigung des rezesses einzuholen.185 Johann philipp anton ersucht reichs-
vizekanzler colloredo um seine hilfe zur erlangung der Bestätigung des 
Kaisers und des papstes für den vergleich.186 Franz i. bestätigt den rezess.187 
erst nach einer Diskussion über die auslegung der kaiserlichen Bestätigung 
erfolgt im märz 1750 die abtretung der immunitäten durch das Domkapitel.188

Finanzwesen

Das Domkapitel bewilligt den antrag des Fürstbischofs zur aufnahme 
eines Kredits von 50 000 fl.189 im folgenden Jahr zeigt dieser dem Kapitel 
die aufnahme von 25 000 und 20 000 fl. an.190 Johann philipp anton ordnet 
an, dass nach Beendigung der personalunion mit Würzburg die Bamberger 
hofkammer letztmals gemeinschaftlich mit der Würzburger die abrechnung 
vornehmen soll, wozu er zwei räte nach Würzburg abordnet.191

Die Bestimmung, das bei Konkursfällen als erstes die ansprüche des 
landesherren befriedigt werden müssen, wird erneuert.192

zum erwerb der lehensgüter des Freiherrn Karg von Bebenburg in ober-, 
mittel- und unterweilersbach für 56 000 fl. durch die hofkammer ist die 

185 19. Juli 1748: B – B 86, 76, Bl. 113’–116’.
186 2. Februar 1749: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
187 5. november 1749: B – a 20 l. 6 nr. 184a.
188 B – B 86, 78, Bl. 42’–43’, 62’–64’. – reindl, immunitäten, S. 270.
189 17. oktober 1746: B – B 86, 74, Bl. 245–246.
190 17. oktober, 29. november 1747: B – B 86, 75, Bl. 205’ f., 236.
191 11. november 1746: B – hStB GehK 1326 prod. 69, hier instruktion und abrech-

nung mit inventarlisten.
192 12. Februar 1751: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 3.
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aufnahme eines Kredits in höhe von 44 000 fl. nötig.193 Das Kapitel billigt 
die Kreditaufnahme nachträglich.194

münzwesen

Der hofrat verbietet die ausprägung minderwertiger münzsorten.195 Jo-
seph heller verzeichnet die unter Johann philipp anton geprägten münzen 
und medaillen.196 alle prägungen sind mit Beschreibung und abbildung von 
Wolfgang Krug katalogartig erfasst, der taler und der Dukaten zeigen sein 
profilbild.197

verwaltung und innere Sicherheit

Die Serie der Bamberger regierungsakten in chronologischer reihe ent-
hält die Korrespondenz der weltlichen regierung mit der Geheimen Kanzlei 
und mit Bischof Johann philipp anton sowie die hofratsresoluta.198 Der 
Fürstbischof bemüht sich aus Sorge um die landeswohlfahrt um ein persön-
liches regiment.199 er ordnet an, dass ihm alle Befehle und entschließungen 
nachgeordneter Dienststellen, alle Justiz- und Gnadensachen, alle landes-, 
Kammer- und lehensangelegenheiten von Wichtigkeit etliche tage vor erlass 
zu unterbreiten seien. zur Straffung der verwaltungsverfahren wird allen 
ober- und unterbeamten die rasche ausführung und strenge Befolgung der 
landesherrlichen mandate befohlen.200 Bei zuwiderhandlung drohen Geld-
strafen und beim dritten mal die entlassung. Der Fürstbischof plant eine 
reform des verwaltungs- und rechtswesens und gibt das Project hochfürstl. 
bamberg. Gerichts- und Proceß-Ordnung, verfasst 1749, in auftrag.201 Da-
nach sollen der präsident und der Kanzler als vorsitzende des hofrates auch 

193 29. november 1751: B – B 86, 79, Bl. 220–222.
194 8. märz 1752: B – B 86, 80, Bl. 45–68’.
195 24. märz 1752: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 17.
196 heller, münzen, nr. 365–369 S. 97–100.
197 Krug, münzen, nr. 404–407 S. 220–222.
198 B – hStB GehK 1095–1106.
199 4. Januar 1747: B – B 23, 97.
200 10. Juli 1748: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 47.
201 StBB hv.msc.372; B – B 26c, 101i.
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prozesse leiten. Die arbeitszeit der hofräte wird festgesetzt. zur Steigerung 
der effizienz der verfahren werden die Kompetenzen im hofrat zwischen 
zivil- und Kriminalverfahren abgegrenzt. auf die Beschwerde der Geistlichen 
regierung über die mangelnde unterstützung durch die Weltliche ordnet der 
Fürstbischof gute zusammenarbeit an.202

Franckenstein erneuert die pflicht zum nachweis eines vermögens von 
200 fl. vor der eheschließung, um armut und Bettelei zu verhindern.203 Der 
hofrat verbietet den sogenannten Scheuben- und Flohrtanz.204 Die verord-
nungen gegen das Bettelgesindel werden erneuert,205 ebenso die Bestimmungen 
über die reinhaltung der Feuerstätten.206 zur vermeidung von Brandgefahren 
wird das tabak-rauchen außerhalb geschlossener Stuben untersagt.207

Johann philipp geht gegen Desertionen vor; zur verhinderung der an-
nahme fremden Solds ordnet er die strenge Bestrafung der diese fördernden 
personen an.208 zur erschwerung der unerlaubten auswanderung wird die 
strenge Kontrolle von zeitweiligen rückkehrern angeordnet, die unter vor-
wänden als Werber fungieren.209 in diesem mandat folgt ein verzeichnis von 
genehmigten auswanderern nach polen.

Johann philipp anton beruft 1749 den ersten professor der medizin an 
die Bamberger akademie.210

Juden

Während der Sedisvakanz wird durch das Domkapitel die anzahl der in 
Bamberg zugelassenen jüdischen haushaltungen erhöht.211 Der Fürstbischof 
fordert von Juden bei verleihung des Schutzes in Bamberg den nachweis von 
4000 fl., auf dem lande von 1000 fl. vermögen.212 Die regierung schärft mit 

202 18. august 1752: B – B 23, 97.
203 25. märz 1749: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 55.
204 3. april 1751: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 5.
205 20. mai 1752: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 16.
206 19. april 1751, Druck: B – B 26c, 67i.
207 5. Februar 1753, Druck: B – B 26c, 67i.
208 8. märz 1751: StBB rB.J.pr.f.10 nr. 24. – reder, Deserteure, S. 174.
209 6. märz 1753, Druck: B – hStB GehK 1106 prod. 48.
210 Weber, Gelehrte Schulen 1, S. 125.
211 eckstein, Geschichte der Juden, S. 54.
212 30. august 1747: eckstein, Geschichte der Juden, S. 56.
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strenger Strafandrohung die einhaltung der verordnung von lothar Franz 
vom 8. mai 1700 gegen den jüdischen Wucher ein.213

papst und Kurie

Die Bamberger Beauftragten, die sich zur erlangung der Konfirmation in 
rom aufhalten, führen zuvor noch ohne bischöflichen auftrag einen ad-
limina-Besuch im namen Johann philipp anton von Franckensteins durch.214 
allerdings wird dieser vorgang beim ersten ordentlichen ad-limina-Besuch 
1751/52 von der Kurie nicht anerkannt.215 Die relatio status enthält einen 
standardisierten text.216 Die nötigen Schritte werden durch den agenten 
Gregor parmegiani vorgenommen.217 Die Kurie dankt für den Bericht und 
lobt den einsatz für Seminar und Waisenhaus, wo auch Konvertiten unter-
richtet werden.218

papst Benedikt xiv. verleiht Johann philipp anton noch im Jahr 1746 die 
Quinquennalfakultäten.219 Dieser gibt die päpstliche vollmacht zur Gewäh-
rung eines vollkommenen ablasses in der Sterbestunde an alle pfarrer und 
ihre vertreter in der Diözese weiter.220

Johann philipp verkündet das päpstliche Jubeljahr 1750 für Bamberg, 
das mit dem Breve Benedictus Deus vom 25. Dezember 1750 auf die erste 
Jahreshälfte 1751 ausgedehnt wird, und beteiligt sich an der eröffnungspro-
zession am 7. märz.221

213 24. oktober 1748: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 49.
214 zeugnis für den mainzer Kanoniker Franz philipp von Franckenstein, 19. Dezem-

ber 1746: B – B 21, 32i, S. 71; B 84, 25.
215 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 66–69.
216 11. oktober 1751: aeB rep. i a 19 prod. 13/14; Bauer, ad-limina-Berichte, 

2.11, S. 231–251.
217 1. Dezember: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.54, S. 453.
218 18. Februar 1752: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.56, S. 455 f.
219 29. Dezember 1746: B – B 84, 25; 1752 märz 23: aeB – rep. i a 18; B – B 84, 25.
220 3. Juli 1748, Druck: aeB – rep. i a 428 prod. 25; B – B 26c, 130ii.
221 B – B 24, 9, Bl. 29 f.; B 26c, 130ii.
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Weitere kirchliche angelegenheiten

Die weiteren kirchlichen angelegenheiten sind in den vikariatsprotokol-
len222 sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei223 enthalten. erstmals 
am 23. Dezember 1747 spendet Johann philipp anton die höheren Weihen 
in Bamberg.224 er ernennt den mainzer Stiftsherrn heinrich Joseph von 
nitschke, der seit 1747 Geistlicher rat in Bamberg ist, nach dem tode von 
Franz Joseph von hahn zu seinem Weihbischof und erteilt ihm am 23. märz 
1749 die Bischofsweihe. Der Fürstbischof bestätigt lothar Franz horneck 
von Weinheim als Generalvikar, während nitschke als provikar fungiert.225

Die amberger regierung übermittelt dem Bamberger Domkapitel ein-
zelheiten über die in Kurbayern eingeführte ewige anbetung, von der das 
Bistum wegen seines oberpfälzer Diözesananteils betroffen ist.226

Der Fürstbischof definiert zur Klärung der bischöflichen reservatfälle 
beim Beichtsakrament den Begriff der enormi offensa parentum mit tat-
sächlich ausgeübter Gewalt und befiehlt allen Beichtvätern Sorgfalt bei der 
Sakramentenspendung.227 er besteht auf der einhaltung der osterpflicht, 
ungehorsame Gläubige sollen angezeigt und nicht als paten oder zur ehe-
schließung zugelassen werden.228

Johann philipp anton unterstützt die errichtung einer katholischen Kirche, 
einer Schule und eines Spitals in Berlin durch eine Sammlungsbewilligung.229 
in Fürth geht die katholische Frühmesse in der lutherischen pfarrkirche 
verloren.230 am 7. Januar 1749 wird das katholische oratorium in der resi-
denzstadt Bayreuth benediziert. 231

Johann philipp anton errichtet 1751 die pfarrei pautzfeld im landkapitel 
hollfeld wieder, das Kirchenpatronat steht dem ordinarius zu.232

222 1746–1753: aeB – rep. i 819–826.
223 B – hStB GehK 1690–1693.
224 B – B 24, 6, Bl. 108’; erneut 18. Februar 1750: aeB – rep. i a 161.
225 16. Januar 1747: B – B 24, 6, Bl. 6’ f.
226 31. Januar 1747: aeB rep. i a 464.
227 22. märz 1747, orig. und Druck: aeB – rep. i a 428 prod. 19.
228 7. märz 1748: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 44.
229 7. September 1747: StBB rB.coll.leg.f.8/4 nr. 42.
230 looshorn 7/2, S. 16.
231 Steffel, religionsexerzitium, S. 105.
232 aeB – rep. i pfa 379; B – B 49, 292. Jäck, Jahrbücher, S. 433 f. – Guttenberg/

Wendehorst, Bamberg 2, S. 108.
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Klosterwesen

Johann philipp anton erteilt folgenden äbten die Belehnung: Gregor Stumm 
von Banz,233 Franz von Dyrnhart von niederaltaich,234 Benedikt rischer von 
Gengenbach,235 Stephan mösinger von langheim,236 michael Sautter von 
petershausen,237 ignaz lanz von niederaltaich.238 im Jahr 1752 investiert er 
den abt von langheim malachias limmer, der den eid salvo tamen ordinis 
[jure] leistet,239 und erteilt ihm in der hofkapelle die abtweihe.240

persönliches

täglich hört Johann philipp von Franckenstein in der Kabinettskapelle 
eine stille hl. messe, an Sonn- und Feiertagen zelebriert er hier selbst.241 
persönlich spendet er die Firmung in Bamberg242 und in der pfarrkirche 
Kronach,243 erteilt die Weihen244 und pontifiziert am Kunigunden- und am 
heinrichsfest245 sowie am ostersonntag.246 Das Fronleichnamsfest verbringt 
er in Seehof, ohne an den Feierlichkeiten in Bamberg teilzunehmen.247

er hält sich besonders häufig auf Schloss Seehof auf. auch als Fürstbischof 
besucht er den Familiensitz ullstadt,248 wo er 1749 den markgrafen carl 

233 3. Januar 1748: B – B 24, 7, Bl. 2’–3’. – zur person Wendehorst, Banz, S. 182 f.
234 24. mai 1748: B – B 24, 7, S. 81–83.
235 30. mai 1748: B – B 24, 7, S. 86–88.
236 2. September 1748: B – B 24, 7, Bl. 141.
237 7. august 1751: B – B 24, 9, Bl. 107–109’.
238 4. mai 1752: B – B 24, 10, S. 65 f.
239 20. September 1751: B – B 24, 9, Bl. 127–130. – Weihbischof von nitschke fungiert 

als Wahlkommissar: Jung, Die Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, 
S. 141.

240 16. Januar 1752: B – B 24, 10, S. 8–10.
241 B – B 24, 6–10.
242 2. märz 1749: B – B 24, 8, Bl. 10; 19. Dezember 1751: B – B 24, 9, Bl. 165; 27. Feb-

ruar 1752: B – B 24, 10, S. 29; 24. Dezember: B – B 24, 10, S. 166.
243 22., 28. oktober 1752: B – B 24, 10, S. 139 f., 143.
244 27. märz 1751: B – B 24, 9, Bl. 39.
245 13. Juli 1747: B – B 24, 6, Bl. 69’ f., 3. märz, 13. Juli 1749: B – B 24, 8, Bl. 10, 33’–34’.
246 29. märz 1750: B – B 24, 8, Bl. 80’ f.
247 5. Juni 1749: B – B 24, 8, Bl. 20.
248 9.–13. September, 10.–14. november 1747: B – B 24, 6, Bl. 88’ f., 101–102.
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Wilhelm Friedrich von ansbach empfängt.249 Den Gegenbesuch macht er in 
uffenheim.250 auch 1751 hält er sich länger in ullstadt auf.251 im folgenden 
Jahr trifft er sich am 24. mai mit dem markgrafen und dem erbprinzen auf 
der Falkenjagd, die er am 26. mai in ullstadt empfängt.252

Bauten

1752 wird die Seesbrücke in Bamberg durch Jakob michael Küchel neu 
aus Stein erbaut; der Fürstbischof setzt am 27. Dezember den Schlussstein.253 
zur Finanzierung des 90 000 fl. teuren Baues wird eine extra-Biersteuer 
ausgeschrieben.254 in Schloss Seehof lässt Johann philipp anton den Festsaal 
durch Giuseppe appiani freskieren und das Franckensteinschlösschen nach 
plänen von Küchel errichten.255 ebenfalls nach plänen Küchels lässt er am 
Familiensitz ullstadt zwei Seitenflügel erbauen und die anlage so um einen 
ehrenhof erweitern.256

literarisches

zu den wichtigen ereignissen im leben Johann philipp antons erscheinen 
Gratulations- und huldigungsschriften:

249 2. Juli 1749: B – B 24, 8, Bl. 29’–31.
250 3. Juli 1749: B – B 24, 8, Bl. 31’.
251 17.–29. mai 1751: B – B 24, 9, Bl. 67–77.
252 9.–25. mai 1752: B – B 24, 10, S. 69–73.
253 B  – B 24, 10, S. 168–175. Festschrift: Der noCh gehobenen OhnMögLIChkeIt 

stehtet DIe Vber DIe RegnIz In kVrtzer ZeIt präChtIg gebaVte Sehens-VVVr-
DIge Sees-BrVCk Vnter AVgen, Bamberg 1752 (ein exemplar: B – B 24, 10, am 
ende beigebunden). – larissa Sabottka, Die barocke Seesbrücke in Bamberg, in: 
BhvB 133 (1997), S. 273–307.

254 teilabrechnung 16. Juni 1753: B – hStB GehK 1111 prod. 36. – Jäck, Jahrbücher, 
S. 442; Josef metzner, Die Biersteuer zur erbauung der Seesbrücke in Bamberg, 
in: heimat Bamberger land 6 (1994), S. 62.

255 Kämpf, Seehof, S. 34–36, 89–94.
256 Wilhelm engel/max hermann von Freeden, Schloß ullstadt, Scheinfeld 1949, 

S. 19–23.
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B i s c h o f s w a h l : Johann heinrich Behringer, Sol in auge caeli …, Bam-
berg 1746;257 Johann Georg christoph Gertner, Io! Exsurge laeta absterso 
mortis pulvere …, Bamberg 1746;258 Johann Georg christoph Gertner, Das 
Aus dem Staub des Todes erhobene … Bamberg, Bamberg 1746;259 hubert 
Joseph huff, Fama, pietas, justitia, providentia, Bamberg [1746];260 Ivbilvs 
montanvs lvcido festivitate expositvs, Bamberg 1746;261 Der in einer erwunsch-
tisten Festivität … vorgestellte Freudenberg, Bamberg 1746;262 Lapis missus in 
fundamentis Sion …, Bamberg [1746];263 Novum sidus in signo leonis Bam-
bergensis …, Bamberg 1746;264 valentin ruck, Spates doch grundmüthigstes 
Vivat, Bamberg 1746;265 andreas und Johann Jakob Schnell, Gloria nobilitatis, 
virtutis et magnificentiae, Bamberg 1746.266

B i s c h o f s w e i h e : Imperialis ecclesia Bambergensis …, Bamberg 1747;267 
Pastores loquebantur ad invicem, Bamberg [1747];268 Johann Georg christoph 
Gertner, Pastor egressus est lapis, Bamberg 1747;269 Johann Georg christoph 
Gertner, Warhaftig köstlichst verabfolgter Mahl-Schatz, Bamberg 1747;270 
hubert Joseph huff, Die ausnehmende Eigenschaften …, Bamberg 1747.271

1748 wird von der Bamberger akademie das F e s t s p i e l  Academia 
Bambergensis sub Reverendissimo ac Celsissimo Principe Joanne Philippo 
Antonio gloriose jubilans aufgeführt.272

e r b h u l d i g u n g  in Bamberg 1750: Homagium devotissimi amoris, 
Bamberg 1750.273

257 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/l.
258 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.15/6.
259 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.15/1.
260 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.15/7.
261 Kloster michelsberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/25.
262 Kloster michelsberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/26.
263 Jesuitenkolleg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/27; vD18 12158399-001.
264 aufseesianum; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/28; vD18 12537047-001.
265 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/m.
266 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.15/3.
267 Jesuitenkolleg; exemplare: StBB rB.carm.sol.f.4/29; B – B 84, 25; vD18 12158119-

001.
268 Diözesanklerus; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.7/43; vD18 12537225-001.
269 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.7/44; vD18 12537179-001.
270 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/n; vD18 12537209-001.
271 Bischofsweihe und landeshuldigung; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.15/11.
272 Weber, Gelehrte Schulen 3, S. 715.
273 universität; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,1/31; vD18 12158402-001.
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to d  u n d  B e i s e t z u n g : Cygnus in suavi virtutum concentu …, 
Bamberg [1753];274 Demnach der Hochwürdigste … Herr, [Bamberg 1753];275 
Johann Georg christoph Gertner, Das in ein Requiem Verkehrte Vivat, Bam-
berg [1753];276 Bonifaz hillenbrand SJ, Gotts-förchtiger … Lebens-Lauff …, 
Bamberg [1753];277 Johann Sebastian Schramm, Inter regnum post obitum, 
[Bamberg 1753].278

Beurteilungen

Johann philipp von Franckenstein wirkt drei Jahre als Generalvikar des 
mainzer Kurfürsten Johann Friedrich Karl von ostein, der ihn nach der 
Bamberger Wahl gegenüber papst Benedikt xiv. würdigt: … a tribus et ultra 
annis nostri archi dioeceseos Moguntinae fuit vicarius generalis, omnesque huius 
muneris partes ad concreditarum nobis animarum salutem et fidei orthodoxae 
propagationem ac incrementum ita adimpleverit, ut vitae suae integritate 
doctrina et gerendarum rerum prudentia in administranda  cuilibet impartiali 
justitia suo indefesso fervore et religionis catholicae dilatandae et conservandae 
immunitatis ecclesiasticae zelo, quo praeprimis pollet, clero populoque nostro, 
singulare extiterit exemplar …279

testament und tod

Johann philipp anton setzt seine mutter und seinen Bruder Johann Karl 
ernst als haupterben ein.280 2500 fl. bestimmt er für eine Jahrtagsstiftung im 
Dom, binnen Jahresfrist nach seinem tode soll ein epitaph am pfeiler der 
evangelienseite des heinrich- und Kunigundenaltares angebracht werden.

274 Jesuitenkolleg, trauergedichte; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/o; vD18 
12158127-001.

275 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/8a; vD18 12158135-001.
276 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/p; vD18 12156140-001.
277 Domprediger; mit Darstellung der aufbahrung; ein exemplar: StBB rB.carm.

sol.f.15/35; vD18 14601893-005.
278 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.15/31.
279 11. oktober 1746: aSv – proc. Dat. 123, Bl. 430.
280 10. april 1751: B – B 84, 35. – lassmann, testamente, S. 358.
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nachdem Johann philipp anton von Franckenstein am 2. Juni 1753 über 
Druck auf der Brust und unwohlsein geklagt hatte, stirbt er nach dem emp-
fang der hl. Sterbesakramente am 3. Juni um 6.15 uhr im Schloss Seehof.281 
am 4. Juni wird er nach der Sektion in der dortigen Schlosskapelle aufge-
bahrt und am abend nach Bamberg überführt.282 Das Domkapitel betraut 
den Domprediger p. Bonifaz hillenbrand mit der leichenpredigt.283 Der 
leichnam wird am 8. Juni auf die mahnung des leibchirurgen eingesargt, 
die eingeweide werden getrennt beigesetzt.284 am 9. Juni wird das herz ein-
balsamiert, in einer silbernen urne verschlossen und in der hofkapelle beim 
aufgebahrtem leichnam aufgestellt.285 Der leichenkondukt mit anschließender 
predigt, amt und Beisetzung im Bamberger Dom findet am 25. Juni statt.286 
Das herz wird am 3. Juli in der Stiftskirche St. martin in Forchheim in der 
Wand auf der evangelienseite beim platz des propstes beigesetzt, wo ein 
Bronzeepitaph die Stelle markiert.287

Johann philipp anton von Franckenstein wird im nördlichen Seitenschiff 
des Georgschors des Bamberger Domes beigesetzt.288 Das Grabmal fertigen 
die Brüder Bonaventura Joseph und martin mutschelle.289 es zeigt den Bi-
schof auf dem paradebett zwischen den allegorien von Bischofswürde und 
Fürstentugend. 1838 wird das epitaph auf den michelsberg transferiert.

281 B – B 24, 11, S. 80 f.; B 84, 25.
282 obduktionsbericht: B – hStB GehK 637; B 24, 11, S. 86–89.
283 5. Juni 1753: B – B 86, 81, Bl. 132.
284 B – B 24, 11, S. 94 f.; notariatsurkunde: B – B 84, 35.
285 notariatsurkunde: B – B 84, 35.
286 Funeralakten: aeB – rep. i a 9 prod. 2; B – B 24, 11, S. 113–121; B 84, 25.
287 B – B 24, 11, S. 132–136; B 86, 81, Bl. 140. – alfred Frank, Der trauerweg eines 

Fürstenherzens. Fürstbischof v. Franckenstein ließ sein herz in Forchheim beiset-
zen, in: unser Bayern. heimatbeilage der Bayerischen Staatszeitung 25/3 (1976), 
S. 18 f. mit abb. des epitaphs, S. 24.

288 StBB hv.msc.210, S. 62.
289 inschrift: StBB hv.msc.209, Bl. 61 f.; heller, Grabdenkmäler, S. 77–79 mit in-

schrift; pfändtner, viator, S. 23–28. Breuer/Kippes-Bösche/ruderich, Stadt 
Bamberg. immunitäten der Bergstadt 4. michelsberg und abtsberg, S. 263–266 
mit abb. und inschrift.
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portraits

Der maler Franz lippold (1688–1768) erhält 1747 für ein portrait des 
Fürstbischofs 150, für ein Bruststück 50 reichstaler.290

portrait, ölgemälde, zugeschrieben Johann Joseph Scheubel (1686–
1769).291 – halbportrait, ölgemälde, neue residenz Bamberg, Kavalierstafel/
Billardzimmer = raum 17.292 – Brustbild, Schabblatt, Gabriel Bodenehr d. J. 
nach Johann Georg ziesenis (1716–1776), augsburg 1745.293 – Ganzportrait, 
Federzeichnung auf pergament, unvollendet.294  – Brustbild in medaillon, 
über tuch mit Darstellung der Seesbrücke, Schabkunst, thesenblatt, Jo-
hann Wolfgang Baumgartner (1712–1761).295 – abbildung des aufgebahrten 
leichnams, Kupferstich-radierung, martin tyroff (1705–1758), nürnberg 
1753.296 – abbildung des aufgebahrten leichnams, lavierte Federzeichnung.297

eigenhändige unterschriften

26. September 1746;298 2. oktober 1746;299 1746–1753;300 22. märz 1747.301

290 B – hStB GehK 1616 prod. 257.
291 neue residenz Bamberg, Kurfürstenzimmer Gang; Bachmann/roda, neue re-

sidenz, S. 29.
292 Bachmann/roda, neue residenz, S. 52.
293 ein exemplar: StadtaB – a 22 c vii 54; heller, verzeichnis, nr. 137a S. 206; 

abb.: Berbig, hochstift 1, taf. vii.
294 B – B 21, 32i, vorsatzblatt.
295 exemplare: Gnm Kupferstichkabinett, 55/2a und b; StBB v a 77; Schemmel, 

thesen- und promotionsblätter, nr. 36, S. 116 f. mit abb.; abb.: Gunzelmann, 
Stadt Bamberg 1, S. 412 abb. 258.

296 exemplare: Gnm Kupferstichkabinett p. 20158; StBB v a 78; heller, verzeich-
nis, nr. 137 S. 39.

297 StBB rB.carm.sol.f.15/32.
298 B – a 25 l. 31 nr. 73.
299 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3 d, Bl. 169.
300 B – hStB nverza 4647, 4648.
301 aeB – rep. i a 428 prod. 19.
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Siegel

privatsiegel

oval (höhe 2,4 cm, Breite 2,2 cm); gevierter Schild unter siebenzackiger 
Krone und drei helmen, herzschild: drei Beileisen (Franckenstein), 1 und 4 
Kleeblatt, 2 und 3 vogel; 26. September 1746;302 ohne Datum.303 lacksiegel.

Bischofssiegel

1. oval (höhe 3,4 cm, Breite 3,1 cm); Schild unter fünf helmen, mittlerer 
unter Kaiserkrone und Kreuz, herzschild schräglinks liegendes Beileisen 
(Franckenstein), Schild zweifach gespalten und zweifach geteilt, 1 und 
9 dreiblättriges Kleeblatt (Franckenstein = von cleen), 2 und 8 Bamberg, 
3 und 7 helm, darauf ein wachsender Schwan mit Flügeln (Francken-
stein = von praunheim-Sachsenhausen), 4 und 6 Balken, der oben von 
drei heraldischen rosen begleitet ist (Franckenstein = von praunheim-
Sachsenhausen);304 2. oktober 1746.305

2. oval (höhe 5,3 cm, Breite 4,8 cm); Schild unter Fürstenhut, fünf helmen, 
mittlerer unter Kaiserkrone und Kreuz, gehalten von zwei löwen auf Balken, 
die Schwert und Stab halten, herzschild Franckenstein, Schild zweimal 
gespalten und zweimal geteilt, 1 und 9 Franckenstein = von cleen, 2 und 
8 Bamberg, 3 und 7 Franckenstein = von praunheim-Sachsenhausen, 4 und 
6 Franckenstein = von praunheim-Sachsenhausen; umschrift: ioanneS 
philippvS antonivS Dei Gratia epiScopvS BamBerGenSiS 
Sacri romani imperii princepS; 22. märz 1747.306 oblatensiegel.

3. rund (Durchmesser 3,4 cm); Schild unter fünf helmen, mittlerer unter 
Kaiserkrone und Kreuz, herzschild Franckenstein, Schild zweimal ge-
spalten und zweimal geteilt, 1 und 9 Franckenstein = von cleen, 2 und 8 

302 B – a 25 l. 31 nr. 73.
303 aSv – proc. Dat. 123, Bl. 427’.
304 Farbige Wappenzeichnung B – B 86, 255, Bl. 26: herzschild schräglinks liegendes 

rotes Beileisen in Gold (Franckenstein), Schild einmal gespalten und zweimal ge-
teilt, 1 und 6 dreiblättriges rotes Kleeblatt in Gold, 2 und 5 silberner helm, darauf 
ein wachsender Schwanenhals mit roten Flügeln in Blau, 3 und 4 ein roter Balken, 
der oben von drei roten heraldischen rosen begleitet ist, in Gold. – Gatz, Wap-
pen, S. 46.

305 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3d, Bl. 169.
306 aeB – rep. i a 428 prod. 19.
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Bamberg, 3 und 7 Franckenstein = von praunheim-Sachsenhausen, 4 und 
6 von praunheim-Sachsenhausen; 11. märz 1748.307 lacksiegel.

vikariatssiegel

oval (höhe 4,5 cm, Breite 4,2 cm); Kaiser heinrich ii. mit Szepter und 
reichsapfel unter zelt thronend, unten quadrierter Wappenschild unter 
Kaiserkrone, gehalten von zwei löwen auf Balken mit Schwert und Stab, 
Schild undeutlich, wohl zweifach gespalten und zweifach geteilt, herzschild 
Franckenstein, 1 und 9 Franckenstein = von cleen, 2 und 8 Bamberg, 3 und 
7 Franckenstein = von praunheim-Sachsenhausen, 4 und 6 Franckenstein = 
von praunheim-Sachsenhausen; umschrift: SiGil(lvm) ivDicy vica-
riatvS epiScopatvS BamBerGenSiS; 5. april 1753.308 oblatensiegel.

307 B – a 115 l 43 nr. 237.
308 aeB – rep. i a 32.





Franz KonraD von StaDion 
1753–1757

ussermann, episcopatus Bambergensis, S. 248 f. – Jäck, Jahrbücher, S. 445–457. – 
ludwig angerer, Fürstbischof Franz Konrad von Bamberg als Beitrag zu einer 
Geschichte des hochstiftes Bamberg (programm der Königlichen realschule hof 
1882/83), hof 1883. – amrhein 2, nr. 937 S. 45 f. – looshorn 7/2, S. 106–196. – 
Wachter, nr. 9711 S. 480. – hierarchia catholica 6 (1958), S. 114. – Kist, Fürst- und 
erzbistum Bamberg, S. 122. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 4724–4739. – 
egon Johannes Greipl, Stadion und thannhausen, Franz Konrad reichsfreiherr 
(seit 1686 reichsgraf) von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 481 f. – Weiss, Franken 
1648–1803. Die „Geistliche regierung“, in: handbuchBayerKG 2, S. 441. – Kist/
Wendehorst, reichsbistum Bamberg, S. 114.

abstammung und vorgeschichte

Das Geschlecht der Stadion gehört zum schwäbischen adel, wird 1686 in 
den reichsfreiherrenstand und 1705 in den reichsgrafenstand erhoben sowie 
1708 in das schwäbische reichsgrafenkollegium aufgenommen.1 Franz Konrad 
von Stadion und thannhausen wird am 29. august 1679 geboren und in der 
pfarrkirche arnstein getauft.2 taufpate ist sein Großonkel, der Bamberger 
und Würzburger Dompropst Franz Konrad von Stadion (1615–1685).3 eltern: 
Johann philipp von Stadion (1652–1741), oberhofmeister und Konferential-
minister in mainz, erbtruchsess des hochstifts augsburg; mutter: anna 
maria eva geborene Faust von Stromberg (1661–1683).4 Geschwister: aus 
zweiter ehe des vaters mit maria anna Gräfin von Schönborn (1669–1703): 
anselm Gottfried christoph (1686–1718), Domherr in mainz, Bamberg 
und Würzburg;5 anton heinrich Friedrich Graf von Stadion-Warthausen 

1 hartmann, Stiftsadel, S. 134; adelslexikon 13 (2002), S. 507–509.
2 zeugnis 18. September 1688: W – präbendalakten 419; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 277 S. 239
3 amrhein 2, nr. 978 S. 59 f.; Wachter, nr. 9710 S. 480.
4 Farbige Wappenbilder, acht ahnen: B – a 116, 930; W – präbendalakten 419. zur 

Gesamtfamilie siehe Schwennicke, Stammtafeln n. F. 4/1, taf. 158.
5 amrhein 2, nr. 1008 S. 74; Wachter, nr. 9707 S. 479.
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und thannheim (1691–1768); Franz lothar anton (1700–1739), Domherr 
in eichstätt und augsburg;6 aus dritter ehe des vaters mit maria anna 
geborene Freiin Wambolt von umstadt: lothar Georg Joseph (1706–1769), 
Domherr in mainz, Bamberg und trier;7 Sophia helena (1708–1789), äbtissin 
des reichsstiftes münsterbilsen; Johanna aloysia (1715–1783), Dechantin 
des reichsstiftes münsterbilsen; Johann hugo philipp Graf von Stadion-
Stadion und thannhausen (geb. 1720);8 Johann anton Kasimir (1726–1789), 
Domherr zu Speyer, Konstanz, trier und Würzburg;9 onkel: Franz Kaspar 
(um 1644–1704), Bischof von lavant, Dompropst zu Bamberg, Domherr 
in Würzburg;10 Georg heinrich (1640–1716), Domdechant zu Würzburg, 
Domherr in Bamberg.11 Der Würzburger Weihbischof Stephan Weinberger 
erteilt Franz Konrad am 17. September 1688 Firmung und tonsur.12 Darauf 
wird er am 18. oktober durch Kollation des Friedrich edmund von Sickin-
gen als Domizellar in das Domkapitel Würzburg aufgenommen und erhält 
die durch resignation vakante präbende des philipp Wilhelm Freiherr von 
Boineburg.13 zum Jahresende 1692 erhält er in Bamberg das durch resignation 
seines onkels Franz Kaspar frei gewordene Kanonikat.14

Franz Konrad von Stadion studiert von 1695 bis 1699 in rom am adeli-
gen collegio clementino und im anschluss mit erlaubnis des Würzburger 
Kapitels die rechte an der französischen universität angers.15 Die von ihm 
1701 geäußerte Bitte um verlängerung wird ihm wohl verweigert, weil er in 
diesem Jahr im oktober seine erste residenz in Würzburg antritt. Wohl zur 
Jahreswende 1701/02 begibt er aber sich zu weiteren Studien nach mainz. 
er hält sich auch kurz in paris zu Studienzwecken auf.16 Seit 1709 wirkt 

 6 Braun, Domkapitel eichstätt, nr. 269 S. 494 f.
 7 Wachter, nr. 9720 S. 480.
 8 amrhein 2, nr. 1288 S. 181 f. (1736/37 Domizellar in Würzburg).
 9 amrhein 2, nr. 1289 S. 182 (abweichend Johann Karl anton).
10 amrhein 2, nr. 1230 S. 154; Wachter, nr. 9709 S. 480; France m. Dolinar, Sta-

dion, Franz caspar (seit 1686 reichsfreiherr) von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, 
S. 480 f.

11 amrhein 2, nr. 1620 S. 295 f.; Wachter, nr. 9714 S. 480.
12 B – a 116, 930; W – präbendalakten 419.
13 W – präbendalakten 419.
14 vollmacht seines vertreters Friedrich Johannes Georg von Sickingen zur inbesitz-

nahme 27. november 1692: B – a 116, 930.
15 angerer, Fürstbischof, S. 4 (nach Würzburger Domkapitelsprotokoll), danach 

auch alle folgenden angaben.
16 zeugnis 11. Februar 1702, angabe nach angerer, Fürstbischof, S. 4.
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er als Gesandter des mainzer Kurfürsten lothar Franz von Schönborn am 
kurbrandenburgischen und am kursächsischen hof.17

Der mainzer Weihbischof Johann edmund Gedult von Jungenfeld18 
spendet Franz Konrad am 21. november 1710 in der mariengradenkirche 
zu mainz die vier niederen Weihen und die zum Subdiakon.19 1711 wird er 
als vollmitglied zum Domkapitel Bamberg zugelassen,20 1714 nach erreichen 
der triennalität auch zur participatio fructuum.21 Seine erste residenz in 
Würzburg vollendet er 1714 (25. Juli 1713–23. Januar 1714), die zweite 1719 
(2. Februar–26. September 1719).22 im Domstift Würzburg wird er 1714 
emanzipiert23 und erhält am 27. September 1719 eine vollstelle als Kapitular.24 
1720 sendet ihn der dortige Bischof Johann philipp Franz von Schönborn 
zum empfang der reichsbelehnung nach Wien. am 18. august 1722 wird 
Franz Konrad von Stadion einstimmig zum Domdechanten von Bamberg25 
und damit Stiftspropst von St. Jakob, am 5. September 1729 zum Dompropst 
von Würzburg gewählt.26 in Bamberg ist er mitglied des Geheimen rates.27

Der Würzburger Weihbischof Johannes Bernhard mayer erteilt Franz 
Konrad am 30. Januar 1724 in der valentinskapelle des Würzburger Fran-
ziskanerklosters die Diakonats- und am 2. Februar die priesterweihe.28 1729 
ernennt Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn Stadion zu seinem Statt-
halter in Bamberg.29 am 16. Juli 1737 erhält er die propstei von Stift haug in 
Würzburg.30 nach aussagen im informativprozess von 1753 war er Kanzler 
der universität Würzburg, präsident des Konsistoriums in Bamberg und ver-
dient um den Frieden mit holland (wohl verhandlungen zu utrecht 1713).31

17 Greipl, Stadion und thannhausen, Franz Konrad, S. 681.
18 Friedhelm Jürgensmeier, Gedult von Jungenfeld, Johann edmund, in: Gatz, Bi-

schöfe 1648–1803, S. 147.
19 B – a 116, 930; W – präbendalakten 419.
20 28. Februar 1711: B – B 86, 52, Bl. 331.
21 23. Februar 1714: B – B 86, 53, Bl. 201’ f.
22 W – präbendalakten 419.
23 28. Juli 1714: W – präbendalakten 419.
24 amrhein 2, nr. 937 S. 46.
25 B – B 86, 55, Bl. 401–410. – looshorn 6, S. 668 f.
26 amrhein 2, nr. 937 S. 46.
27 Gehaltsvermehrung 19. august 1722: B – hStB GehK 1792, Bl. 44.
28 zeugnis 29. Juli 1753: B – B 84, 26; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 502 S. 272.
29 5. Februar 1729: B – B 86, 58, Bl. 69–70’.
30 angerer, Fürstbischof, S. 5 f.
31 aSv – proc. Dat. 130, Bl. 204’; Fragenkatalog und antworten: aeB – rep. i a 32.
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Wahl und Weihe

nach dem tode Bischof Johann philipp antons trägt Weihbischof heinrich 
Joseph nitschke im Kapitel vor, dass der verstorbene am 29. Dezember 1746 
und am 29. Dezember 1751 mit den päpstlichen Quinquennalfakultäten be-
traut worden sei.32 er schlägt vor, diese dem Generalvikar zu übertragen und 
rom zu benachrichtigen, doch lehnt das Domkapitel dies als neuerung ab. 
Während der Sedisvakanz fungieren Wilhelm ulrich von Guttenberg, später 
adam Friedrich von Seinsheim, und Johann anton zobel von Giebelstadt 
als Statthalter.33

Das Domkapitel setzt die neuwahl für den 23. Juli 1753 an.34 erst jetzt 
informiert es den Kaiser über den tod des Fürstbischofs.35 Bereits am 12. Juni 
bittet adam Friedrich von Seinsheim Franz i. um seine unterstützung bei 
der anstehenden Wahl, am 26. Juni teilt er dem reichsvizekanzler rudolph 
Joseph von colloredo mit, er könne acht Stimmen36 auf sich vereinigen, 
während Domdechant Stadion über sieben37 verfüge.38 außerdem wendet er 
sich an Kaiserin maria theresia. auch sein Bruder, der bayerische minister 
Joseph Franz von Seinsheim, interveniert noch in unkenntnis des Wahlaus-
gangs beim reichsvizekanzler und fordert, im Falle einer Wahl des älteren 
Stadion solle Wien die Konfirmation in rom hintertreiben.39 Franz Konrad 
von Stadion dagegen interveniert über seinen (halb-)Bruder lothar Georg 
Joseph beim kaiserlichen Gesandten in mainz und lässt mitteilen, dass er 

32 7. Juni 1753: B – B 86, 81, Bl. 135’–136’.
33 B – B 24, 11, S. 83, 147.
34 8. Juni 1753: B – B 86, 81, Bl. 138.
35 8. Juni 1753: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
36 Johann philipp von Guttenberg, lothar Franz von rotenhan, Johann philipp Franz 

von mauchenheim gen. Bechtolsheim, Johann anton zobel von Giebelstadt, Jo-
hann veit von Würtzburg, Joseph eustachius anton von Werdenstein, Johann Karl 
Dietrich von Guttenberg, adalbert philipp hutten von Stolzenberg.

37 marquard Wilhelm von Schönborn, ludwig christian von erthal, Karl heinrich 
von erthal, marquard von rodt, lothar Georg von Stadion, otto philipp erhard 
Groß von trockau, Friedrich Karl Joseph von erthal.

38 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
39 24. Juli 1753: Khevenhüller-metsch, tagebuch 3, S. 379 f. anm. 156.
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über zehn,40 Seinsheim über neun41 Stimmen verfüge.42 Franz i. kündigt dem 
Bamberger Kapitel die entsendung eines Wahlkommissars an.43 Darauf be-
dankt sich Seinsheim für die ernennung des Karl Graf von colloredo zum 
Wahlkommissar,44 dem er bei dessen anreise in regensburg ein Schreiben 
überreichen lässt45 und den er dann in Bamberg aufsucht.46 colloredo, der 
jüngere Bruder des reichsvizekanzlers, befindet sich als kaiserlicher minis-
ter am englischen hof auf der reise nach london47 und trifft am 13. Juli in 
Bamberg ein.48 Seine instruktion datiert vom 3. Juli.49

Wien ist wegen des fränkischen Kreisdirektoriums besonders an der Wahl 
eines reichstreuen Bischofs interessiert. es empfiehlt drei Kandidaten als 
geeignet, Stadion, dessen Familie in den erblanden begütert sei, horneck 
und Seinsheim; doch soll am ende jeder elekt den eindruck haben, er habe 
seine Wahl dem Kaiserhof zu verdanken. offenbar war zunächst geplant, 
den Kreisgesandten Johann Wenzel von Widmann zum Wahlgesandten zu 
ernennen, für den der Bamberger agent in Wien Franz ignaz Ferner von 
Fernau das ernennungsschreiben an das Domkapitel sendet.50 am 20. Juli 
lässt colloredo sein creditiv dem Domdechanten überreichen und wird am 
folgenden tag im Kapitel empfangen; an diesem tag nimmt er offiziell den 
charakter eines kaiserlichen Wahlgesandten an.51 Dabei hält er eine ansprache, 

40 marquard Wilhelm von Schönborn, lothar Franz philipp und Johann philipp an-
ton horneck von Weinheim, ludwig christian, Karl heinrich und Friedrich Karl 
Joseph von erthal, otto philipp erhard Groß von trockau, marquard von rodt, 
lothar Georg von Stadion.

41 Johann philipp Franz von mauchenheim gen. Bechtolsheim, Wilhelm ulrich und 
Johann philipp von Guttenberg, Johann anton zobel von Giebelstadt, lothar 
Franz von rotenhan, Johann veit von Würtzburg, Joseph eustachius anton von 
Werdenstein, adalbert philipp hutten von Stolzenberg.

42 Bericht des kaiserlichen Gesandten in mainz Johann anton von pergen, 18. Juni 
1753: hhSta Wien – rK Berr 53.

43 15. Juni 1753: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
44 28. Juni 1753: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
45 hhSta Wien – rK instr 17, Bl. 219.
46 16. Juli 1753: B – B 24, 11, S. 147.
47 angerer, Fürstbischof, S. 6; Berbig, hochstift 1, S. 50.
48 B – B 24, 11, S. 142 f.
49 hhSta Wien  – rK instr 3 (teildruck: Khevenhüller-metsch, tagebuch 3, 

S. 378 f. anm. 154); creditiv: rK GWa Bbg Fasz. 3e.
50 26. Juni 1753: B – B 86, 81, Bl. 151.
51 hhSta Wien – StK Berr 52; B – B 24, 11, S. 151–155; B 86, 81, Bl. 186 f., 188–190; 

Bericht colloredos: hhSta Wien – rK instr 17, Bl. 219–228’.
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in der er zur Wahl eines Bischofs von gedeyliche[r] patriotische[r] gedenkens 
art zum nutzen des hochstifts, des Kreises und reiches auffordert.52

Franz Konrad von Stadion wird am 23. Juli 1753 bei der Skrutinalwahl 
per majora im zweiten Wahlgang zum Fürstbischof von Bamberg gewählt.53 
vor dem Wahlakt wird die Wahlkapitulation, die nur als Domkapitulische 
ohntadelhafte Anerinnerungen bezeichnet wird, verlesen. Stadion unter-
zeichnet das 28 paragraphen umfassende Stück im anschluss,54 das ihn zur 
treue gegenüber dem hochstift wie dem Domkapitel, zur Förderung der 
anhängigen prozesse und zur minderung der Schulden verpflichtet. Bei 
seinem einzug in den Dom nimmt Stadion die Gratulation colloredos ent-
gegen und versichert ihn seiner treue und ergebenheit für das Kaiserpaar.55 
Die Kritik Seinsheims an dem Wahlvorgang, den er gegenüber colloredo 
als verwirrt bezeichnet, bleibt erfolglos.56 Gleichzeitig will er seine chancen 
für die nächste Wahl verbessern. Seinsheim klagt gegenüber seinem Bruder, 
dass lothar Franz von rotenhan beim Stimmenstand von acht (für ihn) und 
neun für Stadion seine Stimme beiden Kandidaten gegeben habe, aber nur 
für Stadion gezählt wurde.57

Der elekt zeigt dem Kaiserpaar seine Wahl an und dankt dem reichsvi-
zekanzler und dem Wahlgesandten.58 am 23. Juli sendet das Domkapitel die 
Wahlanzeige und die Supplik um die Wahlbestätigung sowie das pallium an 

52 hhSta Wien – rK inst. 17, Bl. 224 f.
53 B – B 86, 81, Bl. 190–196. zum Gesamtvorgang: Berbig, hochstift 1, S. 47–57. – es 

nehmen alle Kapitulare teil, nur Johann veit von Würtzburg lässt sich durch lo-
thar Franz von rotenhan vertreten, Wähler: Dompropst marquard Wilhelm von 
Schönborn, Domdechant Franz Konrad von Stadion, Wilhelm ulrich von Gutten-
berg, cantor lothar Franz philipp horneck von Weinheim, ludwig christian von 
erthal, Karl heinrich von erthal, priester lothar Franz von rotenhan, marquard 
von rodt, Johann philipp Franz von mauchenheim gen. Bechtolsheim, Scholasticus 
Johann anton zobel von Giebelstadt, adam Friedrich Graf von Seinsheim, lothar 
Georg Graf von Stadion, cellarius priester Groß von trockau, Joseph eustachius 
anton von Werdenstein, Johann philipp Freiherr von Guttenberg, viztum Johann 
philipp anton horneck von Weinheim, adalbert philipp hutten von Stolzenberg, 
Friedrich Karl Joseph von erthal.

54 B – a 25 l. 31 nr. 74 und nr. 75 (erläuterung).
55 zeremoniell: B – B 24, 11, S. 157–170.
56 29. Juli 1753: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
57 adam Friedrich von Seinsheim an seinen Bruder Joseph Franz 16., 30. Juni 1753: 

angabe nach roda, adam Friedrich, S. 44 anm. 212.
58 24. Juli 1753: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
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papst Benedikt xiv.59 Der elekt und das Domkapitel zeigen dem papst und 
Kardinal alessandro albani nochmals die Bischofswahl an und bitten um die 
Konfirmation.60 mit dem Breve Susceptum iam antea genehmigt der papst 
die Supplik um die Wahlbestätigung61 und erlaubt Stadion die Beibehaltung 
seiner Würzburger pfründen.62

papst Benedikt xiv. bewilligt die Supplik Franz Konrads um Durch-
führung des informativprozesses in rom.63 Bereits am 1. September teilt 
Kardinal valenti Gonzaga dem Bamberger elekten mit, dass seine Wahl im 
Konsistorium am 29. august bestätigt worden sei.64 Der informativprozess, 
gestützt auf aussagen der zeugen Johann Georg remsberger65 und p. philipp 
Wilhelm Stolz SJ, wird durch den auditor clemens argenvilliers am 5. Sep-
tember durchgeführt, sein ergebnis ist positiv.66 Die Konfirmationsbullen 
datieren vom 26. September. in Apostolatus officium bestätigt der papst die 
Wahl und ernennt Stadion zum Bischof von Bamberg.67 mit Apostolicae sedis 
spricht er ihn von allen etwaigen Kirchenstrafen los.68 in vier ausfertigungen 
von Hodie electionem befiehlt er dem Domkapitel, dem Klerus, dem volk 
und den vasallen der Kirche von Bamberg Gehorsam gegenüber dem neu-
en Fürstbischof.69 in Personam tuam erteilt er Franz Konrad den Dispens 
zur Beibehaltung der Dompropstei in Würzburg und der propstei am Stift 
haug.70 in Cum nos hodie eröffnet Benedikt xiv. Franz Konrad, dass ihm 
die Weihbischöfe von Bamberg und Würzburg nach ablegung des treueides 
das pallium anlegen sollen.71 am selben tag beauftragt er diese in Cum nos 
hodie, Franz Konrad das Glaubensbekenntnis abzunehmen.72 in Gratiae 

59 aSv – proc. Dat. 130, Bl. 207–210; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 501 S. 272. 
nach den Forschungen von Bauer wurde der Band neu foliiert.

60 26. Juli 1753: B – B 84, 26; der gesamte vorgang abschriftlich: B – B 21, 33, S. 9–44.
61 23. august 1753: B – B 84, 26.
62 28. august 1753: aSv  – proc. Dat. 130, Bl. 211; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 504 S. 272.
63 21. august 1753: aSv – proc. Dat. 130, Bl. 215–216’; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 503 S. 272.
64 looshorn 7/2, S. 114 f.
65 Kanoniker von Stift haug, Würzburg.
66 aSv – proc. Dat. 130, Bl. 202–221’; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 505 S. 273.
67 16. September 1753: B – a 23 l. 27 nr. 263.
68 B – a 23 l. 27 nr. 271.
69 B – a 23 l. 27 nr. 264–267.
70 B – a 23 l. 27 nr. 269, 270.
71 B – a 23 l. 27 nr. 268.
72 B – a 23 l. 27 nr. 272, 273.
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divinae empfiehlt der papst den neuen Bamberger Bischof Kaiser Franz i.73 
Schließlich erlaubt er Franz Konrad in Cum nos pridem, sich durch jeden 
katholischen Bischof in anwesenheit von zwei oder drei weiteren Bischö-
fen zum Bischof weihen zu lassen und legt die Formel des obödienzeides 
bei.74 am 29. September erteilt er ihm in Personam tuam den Dispens, die 
assistierenden Bischöfe durch äbte zu ersetzen.75

am 3. november legt Franz Konrad vor Weihbischof heinrich Josef von 
nitschke in Bamberg die professio fidei, die obödienzverpflichtung gegenüber 
dem hl. Stuhl und eine erklärung über die reinerhaltung des Glauben ab.76 
Bereits am 4. november erteilt Weihbischof nitschke ihm unter assistenz 
der äbte ludwig von michelsberg und malachias von langheim im Dom die 
Bischofsweihe und legt ihm darauf das pallium an.77 am 2. märz 1754 wird 
Johann Karl Joseph horneck von Weinheim auf die durch resignation des 
Fürstbischofs frei gewordene präbende im Domstift Bamberg aufgeschworen.78

Kaiser und reich

im anschluss an die Wahlanzeige versäumt Franz Konrad von Stadion 
zunächst, sich um die reichsbelehnung zu bemühen. erst im april 1754 wird 
in Bamberg ein Gutachten zur vorbereitung des lehensempfangs erstellt.79 
Das Bemühen um das auffinden von Belegen für die Belehnung der Krone 
Böhmen mit dem Bamberger erzschenkenamt scheitert; schon 1747 hatte der 
lehenspropst keine einschlägigen unterlagen gefunden. erst im Juni richtet 
der elekt eine anfrage um das weitere vorgehen an den Wiener agenten 
Ferner von Fernau,80 der um ein indult für einen lehensaufschub nachsuchen 

73 abschrift: B – B 84, 26.
74 27. September 1753: B – a 23 l. 27 nr. 274.
75 29. September 1753: B – a 23 l. 27 nr. 275.
76 aSv  – proc. consist. 141, Bl. 61–64; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 506–508 

S. 273.
77 aeB – rep. i 78; a 10; B – B 24, 11, S. 222–227.
78 B – B 86, 82, Bl. 37’.
79 28. april 1754: B – hStB GehK 637.
80 29. Juni 1754: B – hStB GehK 637.
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will.81 Dazu beauftragt ihn Franz Konrad.82 am 6. august gewährt Kaiser 
Franz i. ein lehensindult auf drei monate.83

im oktober entsendet Franz Konrad seinen Bruder lothar Georg Joseph 
von Stadion, den mainzer Dompräsenzkammerpräsidenten, zum empfang 
der reichsbelehnung an das kaiserliche hoflager; die notwendigkeit zur 
verlängerung des indults entfällt damit zunächst.84 Franz Konrad ersucht 
den Kaiser um erteilung der reichsbelehnung und übersendet die nötigen 
unterlagen.85 Die detaillierte instruktion für die lehensgesandtschaft mit der 
eidesformel datiert vom 24. Dezember 1754,86 ebenso die entschuldigung für 
sein persönliches Fernbleiben.87 am 7. Januar 1755 verlängert der Kaiser das 
lehensindult nochmals um zwei monate,88 die Bamberger Gesandtschaft trifft 
erst am 13. in Wien ein.89 am 12. märz erteilt Kaiser Franz i. den Gesandten 
die Belehnung mit den regalien des hochstifts Bamberg.90

Franz Konrad übernimmt zunächst, wie schon das Kapitel während der 
Sedisvankanz, Johann Georg von Stingelheim als reichstagsgesandten,91 kor-
respondiert aber auch weiterhin mit obermarschall Karl Joseph von Bibra.92 
Stadion bemüht sich um die reformierung des reichskammergerichts und 
übersendet seinem reichstagsgesandten vorschläge für eine neuerliche visi-
tation.93 als Grundlage soll ein vom Gericht zu erstellender mängelbericht 
dienen. als neuer reichstagsgesandter fungiert heinrich Joseph von Schneid.94

nach ausbruch des Siebenjährigen Krieges bemüht sich Wien um Bamber-
ger truppenunterstützung, maria theresia beauftragt ihren minister Johann 
Wenzel von Widmann zum vertragsabschluss über die Bamberger Stellung 

81 6. Juli 1754: B – hStB GehK 637. – Weiss, reichsbelehnung, S. 561–563.
82 12. Juli 1754: B – hStB GehK 637.
83 B – hStB GehK 637.
84 1. oktober 1754: B – hStB GehK 637.
85 18. Dezember 1754, abschrift: B – B 21, 33, S. 83–92.
86 B – hStB GehK 637; abschrift: B 21, 33, S. 93–109; creditiv: hhSta Wien – rK 

Klrst Bbg Bd. 38.
87 B – hStB GehK 637.
88 B – hStB GehK 637.
89 Diarium 13. Januar bis 14. april 1755: B – hStB GehK 637; abschrift: B 21, 33, 

S. 131–231.
90 B – a 20 l. 6 nr. 185; recreditive des Kaisers und der Kaiserin 5., 12. april 1755: 

B – hStB GehK 637. erwähnt: Khevenhüller-metsch, tagebuch 3, S. 229.
91 10. august 1753: B – hStB nverza 4649.
92 1753: B – hStB nverza 4649.
93 6. Juni, 5. Juli 1755: B – hStB nverza 4649.
94 1755–1757: hStB nverza 4650.
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von rekruten.95 Franz Konrad beantwortet eine anfrage der Kaiserin vom 
20. oktober 1756 wegen der sozietätsmäßigen hilfe gegen preußen und 
versichert sie seiner treuen ergebenheit.96 nach der erklärung des reichs-
krieges gegen König Friedrich ii. von preußen erfolgt am 8. Februar 1756 
der vertragsabschluss zwischen österreich und dem hochstift Bamberg 
über die rekrutenstellung für die kaiserliche armee.97 Bamberg verpflichtet 
sich zur Werbung von über tausend rekruten zwischen 18 und 30 Jahren 
aus dem hochstiftsterritorium, österreich will jeden mit einem ober- und 
untergewehr ausgerüsteten mann mit 40 fl. vergüten. Das kaiserliche General-
Kriegs-Kommissariat bestätigt den vertrag am 20. Februar.98

Der Fränkische Kreis

Während der Sedisvakanz beanspruchen die markgrafen von Brandenburg-
ansbach und Kulmbach das Kreisausschreibeamt, die entsprechenden protest-
schreiben überweist das Domkapitel an die rätekonferenz.99 Die Streitigkeiten 
über das mitdirektorium im Kreis dauern nach dem regierungsantritt Franz 
Konrads an.100 Dieser lässt seine rechtsauffassung dem reichstag mit einer 
Druckschrift anzeigen: Geschichtmäßig-bewährte Verhältnis des Directorii, 
dann des Ausschreib-Amts in dem Löbl. Fränkischen Reichs-Creyß, [Bamberg] 
1753.101 Die Bamberger position wird in 369 paragraphen mit urkundenan-
hang dargelegt. Stadion beklagt gegenüber reichsvizekanzler colloredo, dass 
die brandenburgischen höfe ihn in der ausübung des Kreisdirektoriums 
beeinträchtigten.102 Wenn die erbetene kaiserliche instruktion nicht bald in 
regensburg einträfe, drohe das Schicksal eines gänzlichen Umsturzes dieses 
zu allen Zeiten treuesten Reichs-Creises. auch bittet der Fürstbischof maria 

 95 22. november 1756: B – a 85 l. 328 nr. 97.
 96 12. Januar 1757: hhSta Wien  – rK Klrst Bbg Bd. 38; dazu 12. Februar: StK 

Berr 74.
 97 8. Februar 1757: B – a 85 l. 328 nr. 98; 12. Februar 1757: hhSta Wien – StK 

Berr 74.
 98 Schweitzer, einfall, S. 4.
 99 23. Juni 1753: B – B 86, 81, Bl. 149’.
100 B – hStB nverza 4647.
101 26. Juli 1753, ein exemplar: StBB rB.J.pr.f.14; vD18 14736098-001; moser, teut-

sches Staats-archiv (1753/2), S. 876–914.
102 24. Februar 1754: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
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theresia um eine entsprechende instruktion für ihre reichstagsgesandtschaft.103 
Kaiser Franz i. plädiert für einen gütlichen ausgleich.104

im Sommer 1754 verhandeln die vertreter Bambergs und der mark graf-
tümer in prüfening bei regensburg über einen Kompromiss um die präro-
gative im Kreis.105 Franz Konrad informiert das Domkapitel über den Stand 
der verhandlungen.106 Während Bamberg auf der Bezeichnung Fränkisches 
Kreisdirektorium beharrt, will die brandenburgische Seite ihm das Direkto-
rium nur bei versammeltem Kreis zugestehen. Schließlich einigen sie sich, 
dass das Direktorium bei versammeltem Kreistag sowie die leitung der 
Kreiskanzlei und des archivs Bamberg verbleiben, während das ausschreibe-
amt, die einberufung der tagungen und die Festlegung der Beratungspunkte 
dem Fürstbischof und dem markgrafen gemeinsam zustehen sollen. Dieser 
rezess vom 22. Juli 1754 bestätigt die Gültigkeit des augsburger vertrages 
vom 11. august 1559.107 Während aber markgraf carl Wilhelm Friedrich 
von ansbach108 und Fürstbischof Franz Konrad von Stadion109 diesen rezess 
unmittelbar ratifizieren, verweigert markgraf Friedrich von Kulmbach seine 
zustimmung. am 4. Januar 1755 ratifizieren Franz Konrad von Bamberg 
und carl Wilhelm Friedrich von ansbach nochmals den rezess, doch bleibt 
Friedrich von Kulmbach weiter fern.110

Weitere auswärtige Beziehungen

Der Würzburger Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim schlägt 
dem Bamberger vor, die während der regierungszeit Friedrich Karl von 
Schönborns zwischen den beiden hochstiften geführten und durch dessen 

103 6. april 1754: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
104 22. mai 1754, abschrift: hStB nverza 4649.
105 Sicken, reichskreis, S. 72, 203–207.
106 19. Juli 1754: B – B 86, 82, Bl. 201’–207.
107 22. Juli 1754: Sta nürnberg, rep. 137, Fürstentum Brandenburg-ansbach, ans-

bacher Kreistagsakten, nr. 361 (hier ansbacher Schriftverkehr).
108 25. Juli 1754: Sta nürnberg, rep. 105, Fürstentum Brandenburg-ansbach, ver-

träge mit benachbarten Fürsten, Bamberg nr. 45.
109 27. Juli 1754: B – a 85, l. 384, nr. 1695, 1696.
110 B – a 85, l. 384, nr. 1699; Sta nürnberg, rep. 105, Fürstentum Brandenburg-

ansbach, verträge mit benachbarten Fürsten, Bamberg nr. 45; abschrift: B  – 
Ghap 6029.
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tod abgebrochenen ausgleichsverhandlungen wieder aufzunehmen.111 Franz 
Konrad ist dazu bereit und regt die vertauschung des bambergischen amtes 
oberscheinfeld mit den speckfeldischen Gütern an.112 Seinsheim versucht 
den Bamberger Fürstbischof als Kreisdirektor in seine militärbündnisse 
einzubinden. von den verhandlungen mit hannover-england zieht er sich 
wegen der entschlusslosigkeit Franz Konrads zurück.113 am 7. november 
1753 wird in Bamberg der britische Gesandte onslow Burrish empfangen.114 
auch dem ihm von Würzburg vorgeschlagenen militärbündnis mit österreich 
will sich Franz Konrad 1756 zunächst nicht anschließen.115 Seinsheim urteilt 
darauf über Franz Konrad von Stadion: „Bamberg schläft zuviel“.116 Den 
Bemühungen adam Friedrichs, Brandenburg-Kulmbach für die kaiserliche 
partei zu gewinnen, hält Bamberg sich fern.117

Kurfürst Friedrich august ii. von Sachsen ersucht zwar 1754 neuerlich 
den Bamberger Bischof um die Belehnung mit den Bamberger lehenstücken, 
doch unterbleibt diese.118

Kärnten

Die Bedrohung der Kärntner Besitzungen durch österreich, das die mi-
litärische vollstreckung seiner Forderungen ankündigt, dauert an.119 Fürst-
bischof Franz Konrad bittet Kaiserin maria theresia um abhilfe für seine 
not in Kärnten,120 der Kärntner viztum Johann philipp anton horneck 
von Weinheim trägt die Bamberger position in Wien vor.121 Franz Konrad 
fordert die Bamberger lehensleute in ober- und niederösterreich zum 

111 5. märz 1755: B – hStB GehK 1111 teil 2 prod. 4.
112 21. märz 1755: hStB GehK 1111 teil 2 prod. 4.
113 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 56.
114 B – B 24, 11, S. 231; hStB nverza 4649 nr. 74. – vgl. Jarl Kremeier, Drei audi-

enzen des englischen Gesandten onslow Burrish bei Fürstbischof Friedrich Karl 
von Schönborn in den Jahren 1745 und 1746, in: mainfrJb 50 (1998), S. 76–86.

115 hofmann, politik, S. 7.
116 8. September 1756, zitiert nach Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 57.
117 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 57.
118 15. Juni 1754: B – hStB lehenhof 685. – Grünbeck, Die weltlichen Kurfürsten, 

S. 107 f.
119 13. Dezember 1753: B – B 86, 81, Bl. 310’–313.
120 8. Januar 1754: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38. looshorn 7/2, S. 122.
121 11. Februar 1754: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.



Franz Konrad von Stadion 1753–1757 223

empfang der Belehnung auf.122 Darauf bietet maria theresia die Übernahme 
der bambergischen herrschaften in Kärnten gegen die zahlung von jährlich 
34 000 fl. an, worüber das Domkapitel informiert wird.123 Das Kapitel hält 
den eingang der einkünfte bei einer verpachtung der Kärntner Besitzungen 
für zu unsicher und beschließt, über den verkauf des gesamten Besitzes zu 
verhandeln.124 Die Kaiserin teilt dem Fürstbischof mit, ihre vielen Schreiben 
hätten bewiesen, dass sie ihm und seinem hochstift keinen anlass zu be-
gründeten Klagen geboten habe.125 in dieser Situation weist das Domkapitel 
die Bamberger Beamten in Kärnten an, der Gewalt zu weichen und sich den 
österreichischen verordnungen unter protest zu fügen.126 Schließlich votiert 
es für den verkauf der kärntnerischen Besitzungen unter dem vorbehalt der 
päpstlichen zustimmung.127 als vorbedingung fordert es die Übernahme der 
Schulden durch österreich, die anlage des erlöses in liegenden Gütern und 
die kaiserliche erlaubnis zur Wiederanlage in den erblanden und im reich. 
Die auseinandersetzungen mit österreich dauern aber an.128

nach dem tode Franz Konrad von Stadions berät das Domkapitel über die 
Kärntner angelegenheiten und plant den entwurf des verkaufsvertrages.129

innere angelegenheiten

Domkapitel

Franz Konrad von Stadion verkündet am 13. Dezember 1754 den ewigen 
rezess zwischen seiner Geistlichen und Weltlichen regierung sowie dem 
hofkriegsrat einerseits und dem Konsistorialgericht andererseits.130 auf die 
Beschwerde des Konsistoriums werden darin die Jurisdiktionsbereiche abge-
grenzt. Die Konfirmation aller testamente und der damit zusammenhängenden 

122 14. Januar 1754: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 47.
123 2. märz 1754: B – B 86, 82, Bl. 39’–41.
124 15. april 1754: B – B 86, 82, Bl. 120’–126.
125 8. Juni 1754: looshorn 7/2, S. 128.
126 6. Juni 1754: B – B 86, 82, Bl. 181’–182’.
127 23. Juli 1754: B – B 86, 82, Bl. 209–212.
128 looshorn 7/2, S. 146–150.
129 9. märz 1757: B – B 86, 85, Bl. 64’ f., dazu 2. april: B – B 86, 85, Bl. 92’–97’.
130 B – a 25 l. 31 nr. 75; a 85 l. 342 nr. 1408; aeB – rep. i 23; Druck: StBB rB.coll.

leg.f.8/5; teildruck: angerer, Fürstbischof, S. 8 anm. 1. – Gahn, Bamberger ci-
vil- und Kriminalrecht, S. 87 f.
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Schriftstücke, auch der Dechanten der nebenstifte, der Geistlichen räte und 
hofkapläne, fällt in die Kompetenz der Geistlichen regierung, die der vom 
Domkapitel abhängigen offizianten jedoch in die des Domkapitels, die der 
Kanoniker in den nebenstiften und der vikare im Dom- und den nebenstiften 
sowie der titular-Geistlichen räte in die des Konsistorialgerichts. auch die 
ehegerichtsbarkeit gehört zum Bereich des Konsistorialgerichts: eheverspre-
chen, adulteria simplicia sowohl quoad jus cognoscendi als auch puniendi. 
nur im Wiederholungsfall gehören sie vor das cent- und Fraischgericht. in 
casibus vel adulteriorum simplicium vel fornicationum bei der miliz soll die 
Geldstrafe bei offizieren oder patrimonialvermögen besitzenden Soldaten in 
die Kompetenz des Konsistorialgerichts fallen, im Falle einer militärischen 
Bestrafung aber ist diese vom hofkriegsrat zu verhängen.

Der Fürstbischof bestätigt das am 9. märz 1754 vom Kapitel beschlossene 
statutum perpetuum, welches die verwendung der einkünfte nach dem tode 
eines Kapitulars regelt.131

münzwesen

Joseph heller verzeichnet die unter Franz Konrad geprägten münzen und 
medaillen.132 Wolfgang Krug erfasst den huldigungsdukaten von 1753 mit 
profilbild und den Sterbegroschen von 1757.133

verwaltung

Der Fürstbischof nimmt häufig persönlich an der geheimen ratsversamm-
lung, welcher der Domdechant, Domkapitular von Werdenstein, oberst-
hofmeister von Stauffenberg, Kanzler Karg und vizekanzler heinrich von 
oberkamp angehören, teil, in der die wichtigsten angelegenheiten besprochen 
werden.134 Das amt des hofkanzlers übt weiterhin Georg Joseph Karg von 
Bebenburg aus. Die Serie der Bamberger regierungsakten in chronologischer 
reihe fehlt für die regierungszeit Bischof Franz Konrads.135

131 8. märz 1755: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 78.
132 heller, münzen, nr. 372–375 S. 102 f.
133 Krug, münzen, nr. 408 f. S. 223 f.
134 protokollabschriften: B – hStB nverza 4649.
135 nur einzelstück 1757: B – hStB GehK 1107 prod. 1.



Franz Konrad von Stadion 1753–1757 225

Franz Konrad kümmert sich besonders um das Waisenwesen und setzt 
eine Pupillar-Commision ein.136 Die vormünder werden zur jährlichen rech-
nungslegung vor Bürgermeister und rat verpflichtet.137 Dazu richtet er ein 
eigenes Dikasterium für erbschafts- und vormundschaftsangelegenheiten ein, 
das gleichzeitig als appellationsinstanz fungiert.138

Franz Konrad erlässt ein mandat gegen den ausschank schlechten Bieres 
unter Strafandrohung bis zum verlust der Braulizenz.139

Der Fürstbischof verfügt zur Beschleunigung der prozesse detaillierte 
verfahrensregeln unter Fortfall unnötiger Formalitäten.140 ein anliegen 
ist die vermeidung von prozessen. ein Syndikus, richter oder actuarius 
soll nur nach vorheriger prüfung durch die regierung eingesetzt werden, 
bei privatprozessen soll zunächst mit Güte versucht werden, zu einer ein-
vernehmlichen regelung zu kommen. zur vermeidung von appellationen 
wird der Streitwert auf mindestens 50 fl. gesetzt. Für advokaten wird ein 
zweijähriges philosophie- und rechtsstudium an der Bamberger universität 
vorgeschrieben. 1756 wird die Gültigkeit dieses advokatenedikts erneuert.141 
Der advokatenstand wird nur als Durchgangsstation für weitere hochstifts-
dienste angesehen.

Der Fürstbischof klärt die Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen dem 
landgericht und dem oberhofmarschallamt.142 Gleichzeitig bestätigt er 
einen vergleich zwischen diesem einerseits und Bürgermeister und rat für 
das Stadtgericht und die Gerichte der drei Stiftsimmunitäten St. Stephan, 
St. Gangolf und St. Jakob andererseits über die zum hofstaat gehörigen 
hofleute.143 alle personen des hofstaates, die in den erwähnten Bezirken 
wohnen, gehören in personalibus zum oberhofmarschallamt, in realibus in 
die genannten Gerichte.

Franz Konrad plant zur Wohlfahrt des landes die einrichtung einer poli-
zeikommission unter einem präsidenten aus dem Domkapitel.144 im Jahr 1757 

136 14. november 1753: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 39.
137 StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 43.
138 2. april 1754: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 52.
139 5. Dezember 1753: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 41.
140 2. mai 1754: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 55, dazu nr. 44.
141 2. Januar 1756: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 91.
142 27. oktober 1755: B – B 21, 33, S. 254–258; Druck: B 24, 13, Bl. 67–70.
143 B – B 21, 33, S. 259–264; Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/5 zu nr. 88.
144 17. Dezember 1755, entwurf: B – hStB GehK 1111 prod. 1, hier weitere Schrift-

stücke dazu.
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erlässt er Bestimmungen, welche den zuzug von Fremden und hintersassen 
sowie den erwerb des Bürgerrechts regeln.145

in den Geist der aufklärung passt die erlaubnis für Johann Georg christoph 
Gertner zur verlegung eines wöchentlichen Frag- und anzeigenblattes.146 Die 
Beamten werden aufgefordert, ihm alle nachrichten anzuzeigen.

Franz Konrad von Stadion erlässt 1755 eine Schulordnung für das hochstift 
Bamberg.147 Sie schreibt den Schulzwang fest und teilt die Stadt Bamberg dazu 
in Sprengel.148 Bürgermeister und rat präsentieren der Geistlichen regierung 
die Schulmeister, die ihrerseits die anstellung vornimmt.

papst und Kurie

papst Benedikt xiv. verleiht Fürstbischof Franz Konrad von Stadion am 
23. Dezember 1753 die Quinquennalfakultäten149 und ablässe. So gewährt er 
in Cum sicut nobis allen Gläubigen beim Besuch des Bischofs einer Kirche 
im rahmen einer visitation einen vollkommenen ablass unter den üblichen 
Bedingungen.150 auch für die Gläubigen, die am tag des Beginns der Synode 
oder dem folgenden in der Bamberger Kathedrale andächtig beten, schreibt er 
in Cum sicut accepimus einen vollkommenen ablass aus.151 Dieser kann ebenso 
beim Besuch des ersten pontifikalamtes des neuen Bischofs in Bamberg oder 
an anderen hervorragenden orten der Diözese gewonnen werden.152 ebenso 
können die Gläubigen, die nach der Beichte im Bamberger Dom an einem 
vom Bischof festgesetzten tag an der Generalkommunion teilnehmen, einen 
vollkommenen ablass gewinnen, den sie auch den armen Seelen zuwenden 
können.153 Schließlich bevollmächtigt Benedikt xiv. in Tam ipsa agendarum 
Franz Konrad, den Gläubigen in Stadt und Diözese einmal im namen des 
papstes den apostolischen Segen zu spenden.154 Dieser gibt die päpstliche 

145 8. Februar 1757: StadtaB – a 21 08–02–1757.
146 2. Januar 1754: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 45.
147 2. mai 1755: hagen, volks-Schulwesen, S. 133–135; Weiss, Schulwesen, S. 239.
148 hagen, volks-Schulwesen, S. 66; neugebauer, entwicklung, S. 139–159.
149 aeB – rep. i a 18.
150 15. november 1753: B – a 23 l. 27 nr. 276.
151 B – a 23 l. 27 nr. 277.
152 B – a 23 l. 27 nr. 278.
153 B – a 23 l. 28 nr. 279.
154 24. november 1753: B – B 84, 26.
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vollmacht, unter bestimmten Bedingungen für Gläubige in der Sterbestunde 
einen vollkommenen ablass zu verleihen, an seinen Diözesanklerus weiter.155 
ein weiterer ablass Benedikts xiv. vom 28. Januar 1756 wird in Bamberg 
publiziert.156

Franz Konrad dankt dem papst für die anzeige, dass erzbischof nikolaus 
oddi das amt als Kölner nuntius angetreten habe, den er gleichzeitig seiner 
unterstützung versichert.157 auffällig ist, dass er sich gegenüber dem nuntius 
als affectionatissimus obligatissimus amicus et servus bezeichnet.

Franz Konrad lässt seinen ersten ad-limina-Besuch für das 43.  Quadrennium 
1756 durchführen.158 aus altersgründen159 wie wegen der damit verbunde-
nen hohen Kosten kommt ein persönlicher Besuch roms nicht in Frage. er 
betraut den römischen agenten hercules renazzi mit seiner vertretung und 
übersendet ihm die erforderlichen unterlagen.160 Die dabei vorgelegte relatio 
status entspricht weitgehend der von 1751.161 Die apostelgräber besucht aber 
am 14. mai nicht renazzi, sondern Felice Balducci.162 im Dank der Kurie 
wird Bedauern über die anmaßung langheimer mönche, ohne approbation 
des Diözesanbischofs pfarrrechte auszuüben, geäußert.163

Weitere kirchliche angelegenheiten

Die weiteren kirchlichen angelegenheiten sind in den vikariatsprotokol-
len164 sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei165 enthalten. nach 
der Wahl von lothar Franz horneck von Weinheim, dem präsidenten des 
Geistlichen rates und Generalvikars, zum Domdechanten am 17. September 

155 18. Dezember 1753, Druck: aeB – rep. i a 428 prod. 19.
156 StBB rB.coll.leg.f.8/5 zu nr. 92.
157 19. September 1754: aeB – rep. i a 44.
158 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 69–71.
159 Druck: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.58 S. 457.
160 aeB – rep. i a 19 prod. 15; vollmacht 7. april 1756: Bauer, ad-limina-Berich-

te, 3.57 S. 456 f.
161 Bauer, ad-limina-Berichte, 2.12 S. 251–253.
162 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 520, 521 S. 274.
163 26. Juni 1756: aeB – rep. i a 19 prod. 15; Druck: Bauer, ad-limina-Berichte, 

3.60 S. 459 f.
164 1753–1757: aeB – rep. i 826–833.
165 B – hStB GehK 1693.
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1753 werden beide ämter frei. Franz Konrad ernennt den Bamberger und 
Würzburger Domkapitular otto philipp Groß von trockau zum nachfolger.166

Der Fürstbischof zelebriert sein erstes pontifikalamt nicht am ostersonntag 
1754,167 sondern am pfingstsonntag, bei dem der vollkommene päpstliche 
ablass erworben werden kann.168 mehrfach spendet Franz Konrad in der 
hofkapelle die höheren Weihen169 und die Firmung.170

Franz Konrad führt einen neuen Katechismus ein, der die Grundlage für 
die Katechese in der Diözese bilden soll, bei dem es sich aber möglicher-
weise nur um eine neuauflage von 1736 handelt.171 Wegen des mangelhaften 
vollzugs der mandate von 1708, 1709 und seines eigenen vom 20. Dezember 
1753 ordnet er an, dass die pfarrer und Seelsorger an Sonn- und Feiertagen 
christenlehre abhalten müssen, zu deren Besuch alle untertanen, Kinder, 
Knechte und mägde eindringlich angehalten werden.172 in den Bereich der 
aufklärung gehört das mandat des hofrates, das zur verhütung der durch 
die vielen Kirchweihfeste entstehenden Beleidigungen Gottes und zur vermei-
dung der dabei üblichen Gastmähler die zusammenlegung von Kirchweihen 
oder die verlegung auf einen Sonntag anregt.173 Die auf Sonn- und Feiertage 
fallenden vieh- und Jahrmärkte werden auf den folgenden Werktag verlegt.174

im Sommer 1754 lässt Franz Konrad eine Kirchen- und pfarrvisitation 
durch seinen Generalvikar und den Geistlichen rat Simon andreas hauck 
durchführen.175

Franz Konrad errichtet 1755 die pfarreien röttenbach im landkapitel 
eggolsheim,176 die bis ins 16. Jahrhundert über einen eigenen pfarrer verfügt 

166 18. oktober 1753: aeB – rep. i a 35, Bl. 32.
167 14. april 1754: aeB – rep. i a 10; 2. Juni 1754, richtigstellung: B – B 24, 12, 

S. 42 f.
168 B – B 24, 12, S. 65 f.
169 30. märz 1754, 24. mai 1755: aeB – rep. i a 161; 20. Dezember 1755: B – B 24, 

13, S. 104; 12. Juni 1756: aeB – rep. i a 161; 18. Dezember 1756: B – B 24, 14, 
S. 103.

170 10. märz 8., 9. Juni 1754: B – B 24, 12, S. 28, 69; 25. mai, 21. Dezember 1755: B – B 
24, 13, S. 53, 104; 13. Juni 1756: B 24, 14, S. 32.

171 22. april 1754: Weber, christenlehr-unterricht, S. 135.
172 24. mai 1755: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 85. Weber, christenlehr-unterricht, 

S. 117 f.
173 12. Juli 1754: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 61.
174 7. mai 1756: Jäck, Jahrbücher, S. 455.
175 looshorn 7/2, S. 138.
176 Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 110 f.
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hatte und dann von der pfarrei hausen177 versehen wurde, und Kirchlein im 
landkapitel Stadtsteinach,178 die von Kloster langheim und zuletzt von der 
pfarrei Wallenfels betreut wurde,179 wieder; das Kirchenpatronat steht jeweils 
dem ordinarius zu.180

Klosterwesen

Franz Konrad belehnt die durch abt ludwig Dietz von michelsberg 
vertretenen äbte von Gengenbach und Schuttern,181 den abt Gregor Stumm 
von Banz182 und den abt peter Gerl von prüfening, vertreten durch den abt 
von michelsberg.183

persönliches

Bereits vor antritt seiner ersten residenz in Bamberg bewilligt das Dom-
kapitel Stadion eine Kur.184 Fürstbischof lothar Franz hatte das Kapitel 
gebeten, ihn pro praesente zu halten, weil er ihn wegen der bevorstehenden 
Kaiserwahl verschicken werde. als Domdechant lässt Stadion 1747 im Jesui-
tenkolleg auf seine Kosten zimmer für die aufnahme von volksmissionaren 
einrichten.185 im informativprozess bezeichnen ihn die zeugen als Gründer 
der immerwährenden Jesuiten-mission (missione perpetua) in Franken und 
weiterer frommer Werke.186

Franz Konrad von Stadion zelebriert seit seiner priesterweihe mehrfach 
wöchentlich, in seinem letzten lebensjahr fast täglich die hl. messe in der 
Kabinettskapelle, sonst besucht er sie.187 Wohl aus gesundheitlichen Gründen 

177 aeB – rep. i pfa 215.
178 Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 171.
179 aeB – rep. i pfa 282.
180 B – B 49, 292.
181 19. märz 1754: B – B 24, 12, S. 17–19.
182 11. Juni 1754: B – B 24, 12, S. 71.
183 8. oktober 1756: B – B 24, 14, S. 64.
184 25. Juni 1711: B – B 86, 52, Bl. 368.
185 Stephan renczes, Die Seelsorge der Jesuiten in Stadt und Bistum Bamberg, in: Ka 

300 Jahre Jesuitenkirche, S. 30–40, hier S. 33.
186 aSv – proc. Dat. 130, Bl. 221.
187 1754–1756: B – B 24, 12–14. – angerer, Fürstbischof, S. 27.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805230

pontifiziert er sehr selten. er ist mitglied der Bamberger nepomuk-Bruder-
schaft.188 Großzügig spendet er an Bedürftige, für ein Waisenhaus 16 000 fl., 
an Stift haug in Würzburg einen ornat, an St. martin und an den Dom in 
Bamberg einen altar sowie Kapitalien für Beleuchtung, weitere Stiftungen 
zur ausstattung und von messen gehen an andere Kirchen.189

literarisches

zur B i s c h o f s w a h l  von Franz Konrad von Stadion erscheinen meh-
rere huldigungsschriften: Johann heinrich Behringer, Lucerna in summo 
ecclesiae Bambergenis candelabro posita …, Bamberg 1753;190 Johann Georg 
christoph Gertner, Diagoras in seinen alt-belebten Tagen, Bamberg 1753;191 
Johann Georg christoph Gertner, Mit Wenigen Vieles, [Bamberg 1753];192 
Johann Georg handel, Öffentliches Zeugnus der unterthänigsten Ehr-Furcht 
und Freude …, [Bamberg 1753];193 i. l. h., Das durch den schmerzlichen und 
betrübten Todes-Fall …, [Bamberg 1753];194 Samuel erhard Keyser, Als man 
am 23 … Julius … Franz Conrad als ein neues Licht … erkennet, Bamberg 
1753;195 Friedrich paulus lindner, Ein unwürdiger Fremdling mischet sich in 
das Bambergische Frolocken …, Bamberg 1753;196 Johann tobias moll, Als 
der Hochwürdigste Fürst … angetreten, [Bamberg] 1753;197 maria Barbara 
neiffer, Als Franz Conrad der grosse Stadion … mit Kirch und Bisthum sich 
vermählte, Bamberg 1753;198 veit Georg pröstler, Die bey voller Wonne und 
Jubel-Schall glücklichst ausgefallene Fürsten-Wahl …, Bamberg 1753;199 Spes 

188 Familienwappen im Bruderschaftsbuch: StBB hv.msc.303, Bl. 3. angabe nach 
Scharrer, laienbruderschaften, S. 277 mit abb.

189 angerer, Fürstbischof, S. 27.
190 exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.10/Q; vD18 12537071-001.
191 exemplare: B – B 84, 26, StBB rB.carm.sol.f.6/13; vD18 14706040-001. – michel 

hofmann, aria auf das Wappen des Bamberger Fürstbischofs Stadion 1753, in: 
altfränkische Bilder 63 (1964), S. 6–8.

192 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/10.
193 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/u.
194 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/16.
195 exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.6/12; vD18 12157465-001.
196 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/7; vD18 12157473-001.
197 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.3/12.
198 exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.16/6; vD18 12157481-001.
199 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/9.
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Bambergensium fundata …, Bamberg 1753;200 Johann lorenz ziegler, Semper 
vivum sive immortali aggratulatio metrica …, Bamberg 1753.201

Festschriften zur B i s c h o f s w e i h e : Imago perfecti episcopi proposi-
ta …, Bamberg 1753;202 Johann Wolfgang Franz pfister, Pastor iuxta cor Dei, 
Bamberg [1753];203 Johann philipp Sprenger, Datus a Sione novus praesul …, 
Würzburg 1753.204

G r a t u l a t i o n s s c h r i f t e n  zu Geburts- und namenstagen (4. okto-
ber) sowie zu weiteren Jubiläen: veit Georg pröstler, Als der Hochwürdigste 
Fürst …, [Bamberg 1754];205 Das von dem Hochwürdigsten Fürsten … erlebte … 
Nahmens-Fest, Bamberg [1754];206 Franz Joseph Klietsch, Brevis sed sincera 
oratio gratulatoria, [Bamberg 1754];207 veit Georg pröstler, Die mit Cronen 
geschmückte Fürsten-Tugenden, [Bamberg 1754];208 Als der Hochwürdigste 
Fürst … bey höchstem Wohl celebrieren konnten, [Bamberg] 1754;209 carl 
Ferdinand rötter, Ein hohes Alter, als der Lohn ächter Tugend, Bamberg 
[1755];210 carl Ferdinand rötter, Einem Fürsten nach dem Hertzen und 
Willen Gottes, Bamberg [1756];211 carl Ferdinand rötter, Die in dem grösten 
Leid … erweckte ausserordentliche Freude, Bamberg [1756].212

auch zum to d e  des Fürstbischofs erscheinen mehrere Schriften: Johann 
Georg christoph Gertner, Der unter der schweren Bürde … erliegende … 
Greiß Diagoras …, [Bamberg 1757];213 philipp hayl, Ruhm-volles Alter eines 
anderen hohen Priesters Iojadae …, Bamberg 1757;214 Nachdeme Ihro Hoch-

200 exemplare: B  – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.5/4; vD18 12157287-001; vD18 
14713985-001.

201 exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.16/9; vD18 1253708x-001.
202 Jesuitenkolleg Bamberg; exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.3/13; vD18 

12084123-001.
203 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.13/20.
204 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/13; vD18 1215752x-001.
205 Geburtstag; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/17.
206 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/18.
207 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/15.
208 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/16.
209 Bamberger Kinder Seel-haus; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/19.
210 Geburtstag; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/14.
211 Bischofswahljubiläum; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/20.
212 namenstag; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/x.
213 exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.16/21.
214 exemplare: B – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.16/24.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805232

fürstl. Gnaden …, [Bamberg 1757];215 Princeps maximus ex Stadio virtutis … 
ad bravium coeleste evocatus …, Bamberg 1757.216

testament

Das testament Franz Konrad von Stadions datiert vom 5. märz 1757.217 als 
haupterbin, auch für seine Domherrenhöfe, ist seine verwitwete Schwester 
maria theresia Schenk von Stauffenberg (1698–1766) eingesetzt. Seinen Bruder 
anton heinrich Friedrich Graf von Stadion-Warthausen und thannheim, 
Kurmainzer hofmeister, und dessen Söhne setzt er als nacherben ein.

tod

nachdem er bereits am Kunigundenfest unpässlich gewesen war,218 stirbt 
Franz Konrad von Stadion am 6. märz 1757 nach empfang der Sterbe-
sakramente in der Bamberger residenz.219 am folgenden tag ergeht die 
gedruckte todesnachricht des Kapitels mit der aufforderung zum Gebet.220 
am 8. märz wird Franz Konrad in der hofkapelle aufgebahrt, seine intestina 
werden in der vorderen Domgruft beigesetzt.221 Die einsargung erfolgt am 
16. märz.222 Das herz wird am 26. märz in einer urne eingeschlossen und 
am Beisetzungstag in die Schatzkammer des Bamberger Domes gebracht.223 

215 leichenzug am 28. märz 1757; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.16/25.
216 Jesuitenkolleg Bamberg; exemplare: B  – B 84, 26; StBB rB.carm.sol.f.16/23; 

vD18 14685043-001.
217 B  – a 205 l. 843 nr. 12302.  – lassmann, testamente, S. 358; looshorn 7/2, 

S. 190 f.
218 B – B 24, 15, S. 31.
219 B – B 24, 15, S. 32–35; B 86, 85, Bl. 45’–49; Krankheitsbericht und Sektionsbefund, 

7. märz 1757: B – hStB GehK 638 ad prod. 1. – Khevenhüller-metsch, tage-
buch 4, S. 71.

220 B – B 84, 26.
221 B – B 24, 15, S. 36–39.
222 B – B 24, 15, S. 44; notariatsinstrument: B – B 84, 26.
223 B – B 24, 15, S. 50, 56, inschrift anhang.
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Der leichenkondukt, die predigt und die exequien sowie die anschließende 
Beisetzung im Bamberger Dom finden am 28. märz statt.224

Das Wolfgang und lucas von der auvera zugeschriebene Grabmal zeigt 
die auf einem Sarkophag sitzende Statue des verstorbenen.225 es wird im 
Dom an der Westwand des nördlichen Querhausarmes neben dem veitsaltar 
aufgestellt; die Statue Franz Konrads wandte sich dem von seinem onkel 
Franz Konrad von Stadion gestifteten marien-altar226 zu.227 1838 wird das 
epitaph auf den michelsberg transferiert.

portraits

halbportrait, ölgemälde, wohl von Johann Joseph Scheubel, neue resi-
denz Bamberg, Kavalierstafel/Billardzimmer = raum 17.228 – halbfigur, öl-
gemälde.229 – Ganzportrait, Kupferstich-radierung, Johann Joseph Scheubel, 
nürnberg 1754.230  – abbildung des aufgebahrten leichnams, Kupferstich-
radierung, Johannes Balthasar Gutwein (1702–1785), Würzburg 1757.231

eigenhändige unterschriften

27. Juli 1753;232 1753–1757;233 5. märz 1757.234

224 B – B 24, 15, S. 52–58 und anhang; inschriften am castrum doloris: aeB – rep. i 
a 10.

225 Breuer/Kippes-Bösche/ruderich, Stadt Bamberg. immunitäten der Berg-
stadt 4. michelsberg und abtsberg, S. 258–261 mit abb. und inschrift.

226 Baumgärtel-Fleischmann, altäre, S. 182–184.
227 inschrift: StBB hv.msc.209, Bl. 62; heller, Grabdenkmäler, S. 79–81 mit in-

schrift; angerer, Fürstbischof, S. 30 mit inschrift; pfändtner, viator, S. 26–29.
228 Bachmann/roda, neue residenz, S. 52.
229 hvB Sammlung nr. 230; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230 mit 

abb. S. 245.
230 exemplare: StBB v a 79 und hvG 42/141; heller, verzeichnis, nr. 138 S. 39; 

abb. Berbig, hochstift 1, taf. viii.
231 exemplare: StBB v a 80 und hvG 42/143; hayl, Ruhm-volles Alter; heller, 

verzeichnis, nr. 139 S. 39 f.
232 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3e.
233 B – hStB nverza 4647, 4649 zahlreiche Beispiele.
234 B – a 205 l. 843 nr. 12302.
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Siegel

privatsiegel

oval (höhe 2,2 cm, Breite 2,0 cm); Schild unter Grafenkrone und drei 
helmen, Schild geviert mit herzschild, drei übereinander liegende, unter 
sich gekehrte Wolfseisen (Stadion),235 1 und 3 drei (2+1) tannenzapfen 
(thannhausen), 2 und 4 tatzenkreuz (Stadion); 5. märz 1757.236 lacksiegel.

Bischofssiegel

1. oval (höhe 3,2 cm, Breite 2,9 cm); Schild unter Grafenkrone, fünf helmen, 
Kaiserkrone, Kreuz, Schwert und Stab, herzschild Stadion, Schild zweimal 
gespalten und einmal geteilt, 1 und 6 thannhausen, 2 und 5 Bamberg, 3 und 
4 tatzenkreuz (Stadion); 27. Juli 1753;237 10. august 1753.238 oblatensiegel. 
5. märz 1757.239 lacksiegel.

2. oval (höhe 5,2 cm, Breite 4,9 cm), Schild unter Fürstenhut, fünf helmen, 
Kaiserkrone, Kreuz, Schwert und Stab, gehalten von löwen mit Schräg-
leiste; herzschild Stadion, Schild zweimal gespalten und einmal geteilt, 
1 und 6 thannhausen, 2 und 5 Bamberg, 3 und 4 tatzenkreuz (Stadion); 
umschrift: FranciScuS conraDuS Dei Gratia epiScopuS 
(mDccliii) BamBerGenSiS Sac(ri) rom(ani) imp(erii) 
princepS; 13. Dezember 1754.240 oblatensiegel.

235 Farbige Fassung: B – B 86, 255, Bl. 23 (goldene Wolfseisen in Schwarz). – Gatz, 
Wappen, S. 47.

236 B – a 205 l. 843 nr. 12302.
237 hhSta Wien – rK GWa Bbg. Fasz. 3e.
238 B – hStB nverza 4649.
239 B – a 205 l. 843 nr. 12302.
240 B – a 25 l. 31 nr. 75; aeB – rep. i 23.



aDam FrieDrich von SeinSheim 
1757–1779

Salver, proben, S. 735–738, 749 f.  – ussermann, episcopatus Bambergensis, 
S. 250–252. – Franz oberthür, Die Bayern in Franken und die Franken in Bay-
ern. ein parallelogramm, nürnberg 1804.  – Jäck, pantheon, Sp. 1068 f.  – Jäck, 
Jahrbücher, S. 457–508. – Schweitzer, einfall, S. 1–71. – rothlauf, verzeichniß, 
in: BhvB 34 (1871), S. 249 f. – Benedikt Kilian, Dritter einfall der preußen in das 
hochstift Bamberg während des siebenjährigen Krieges im mai des Jahres 1759, 
in: BhvB 40 (1877), S. 187–301.  – Benedikt Kilian, vierter einfall der preußen 
in das hochstift Bamberg während des siebenjährigen Krieges im november 1762, 
in: BhvB 41 (1878), S. 1–64.  – amrhein 2, nr. 1233, S. 155 f.  – eberhard Graf 
von Fugger, Die Seinsheims und ihre zeit. eine Familien- und Kulturgeschichte 
von 1155 bis 1890, münchen 1893, S. 234–240. – hofmann, politik. – Wachter, 
nr. 9472 S. 467. – hermann helmes, Die fränkischen Kreistruppen im Kriegsjahre 
1758 und im Frühjahrsfeldzuge 1759, in: Darstellungen aus der Bayerischen Kriegs- 
und heeresgeschichte 17 (1908), S. 187–256.  – looshorn 7/2, S. 197–471.  – Ge-
org pfeilschifter-Baumeister, Der Salzburger Kongreß und seine auswirkung 
1770–1777. Der Kampf des bayrischen episkopats gegen die staatskirchenrechtliche 
aufklärung unter Kurfürst max iii. Joseph (1745–1777). verhandlungen zu einem 
ersten bayrischen einheitskonkordat (Görres-Gesellschaft zur pflege der Wissen-
schaft im Katholischen Deutschland. veröffentlichungen der Sektion für rechts- und 
Staatswissenschaft 52), paderborn 1929. – Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich. – 
hellmuth rössler, Der friderizianische Bischof. adam Friedrich von Seinsheim, in: 
ders., Fränkischer Geist, S. 290–297. – hierarchia catholica 6 (1958), S. 114. – Kist, 
Fürst- und erzbistum Bamberg, S. 122–124. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, 
nr. 4687–4696. –  Georg lohmeier, ein Fürstenleben im mainfränkischen rokoko. 
Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim, nürnberg 1971. – Franz Friedrich, Das 
Doppelbildnis adam Friedrich und maximilian clemens v. Seinsheim von nikolaus 
treu aus der Glanzzeit des Schlosses Seehof, in: BhvB 112 (1976), S. 279–287.  – 
hans otto Bock, adam Friedrich von Seinsheim, in: Quatuor coronati 16 (1979), 
S. 243–254.  – roda, adam Friedrich.  – anton Schindling, „Friderizianische 
Bischöfe“ in Franken? aufklärung und reform im geistlichen Franken zwischen 
habsburg und preußen, in: Friedrich der Große, Franken und das reich, hg. von 
heinz Duchhardt (Bayreuther historische Kolloquien 1), Köln 1986, S. 157–171. – 
michael renner, Jugend- und Studienzeit der Brüder adam Friedrich und Josef Franz 
von Seinsheim, in: WDGBl 49 (1987), S. 185–300. – erhard meissner, Fürstbischof 
adam Friedrich von Seinsheim, in: Bamberg heute 13 (1989), S. 12 f. – egon Johannes 
Greipl, Seinsheim, adam Friedrich reichsgraf von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, 
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S. 455–458. – Dieter J. Weiss, Franken 1648–1803. Die „Geistliche regierung“, in: 
handbuchBayerKG 2, S. 441–446.  – manfred hörner, Seinsheim, adam Fried-
rich Graf von, in: Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 9 (1995), 
Sp. 1354–1357. – Burkard von roda, adam Friedrich von Seinsheim (1708–1779), 
Bischof von Würzburg und Bamberg, in: Fränkische lebensbilder 16, hg. von alfred 
Wendehorst (vGffG 7a), Würzburg 1996, S. 109–114. – andreas leipold, Der 
erste preußische einfall in die residenzstadt Bamberg im Siebenjährigen Krieg vom 
30. mai bis zum 10. Juni 1758, in: BhvB 143 (2007), S. 521–531. – Gunzelmann, Stadt 
Bamberg 1, S. 414–420. – Kist/Wendehorst, reichsbistum Bamberg, S. 114–116.

abstammung und vorgeschichte

Das Geschlecht der Seinsheim ist fränkischer herkunft, ein zweig über-
nimmt 1573 die herrschaft Sünching im Südosten von regensburg.1 adam 
Friedrich august anton Joseph maria reichsgraf von Seinsheim wird am 
16. Februar 1708 in regensburg geboren.2 am gleichen tag wird er in der 
regensburger Dompfarrkirche St. ulrich getauft, die patenstelle übernehmen 
adam Franz Fürst von Schwarzenberg, der spätere kaiserliche obersthofmar-
schall, und melchior Friedrich Graf von Schönborn, die sich durch Georg 
Kasimir von may und ignaz anton Baron von otten vertreten lassen.3 eltern: 
maximilian Franz maria (seit 1705) reichsgraf von Seinsheim (1681–1737), 
kurbayerischer Kammerherr und hofratspräsident, viztum zu Straubing, 
bayerischer Gesandter in Wien; anna philippina maria geborene von Schön-
born (1685–1721), Schwester des Bamberger und Würzburger Fürstbischofs 
Friedrich Karl von Schönborn.4 Geschwister: Joseph Franz (1707–1787),5 
kurbayerischer minister, maria antonia charlotte (1711–1745), philipp 
Karl michael Wilhelm (1713–1761),6 Dompropst zu Salzburg und Domherr 
in Bamberg, aus zweiter ehe des vaters mit maria Josepha elisabeth von 
thürheim: christian Johann nepomuk (1723–1754).7

1 adelslexikon 13 (2002), S. 280–282.
2 zeugnis 19. Juni 1708: B – a 116, 895.
3 zeugnis 8. Juni 1718: B – a 116, 895; aSv – proc. consist. 145, Bl. 311 f.; Bauer, 

vatikanische Quellen, nr. 394 S. 257, mit irrtümlicher Datumsangabe.
4 Farbige Wappenbilder, acht ahnen: W – präbendalakten 404. – ahnenprobe: Sal-

ver, proben, S. 749.
5 roda, adam Friedrich, S. 4 anm. 2.
6 Wachter, nr. 9475 S. 468.
7 Fugger, Die Seinsheims, S. 223–226.
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michael renner erarbeitet die Jugendgeschichte der Seinsheim-Brüder auf 
der Grundlage ihres umfangreichen Briefwechsels im Seinsheim archiv in 
Schloss Sünching. am 16. mai 1718 ernennt maximilian Franz von Seinsheim 
einen prokurator für seinen Sohn zur inbesitznahme des durch resignation 
frei gewordenen Kanonikats im Domstift Bamberg des Würzburger Dom-
dechanten christoph Franz von hutten,8 der die pfründe des verstorbenen 
Johann Wolfgang von Waldenfels für adam Friedrich, solange er noch nicht 
das geforderte mindestalter von zehn Jahren erreicht hatte, verwaltet, auf die 
ihn Franz Konrad von Stadion nominiert hatte.9 Der regensburger Weihbi-
schof Gottfried langwerth von Simmern erteilt adam Friedrich am 28. mai 
1718 in der Kollegiatkirche SS. Jakob und tiburtius in Straubing die tonsur.10 
am 19. Juli wird adam Friedrich im Domstift Bamberg aufgeschworen.11 am 
9. august 1720 wird er durch Kollation des Kärntner viztums philipp ernst 
Groß von trockau auf die durch tod vakante pfründe des lothar philipp 
von Dalberg im Domstift Würzburg aufgeschworen,12 nachdem sich seine 
eltern dafür bei seinem Großonkel Kurfürst lothar Franz von Schönborn 
und seinem onkel Fürstbischof Johann philipp Franz von Würzburg ein-
gesetzt hatten.13 Die erste residenz vollendet er 1724.14 am 17. märz 1728 
wird er emanzipiert.15 nach vollendung der residenzpflicht erhält er eine 
volle Kapitelstelle in Würzburg.16

Joseph Franz und adam Friedrich erhalten ihre ausbildung zunächst am 
Jesuitengymnasium in Straubing, dem amtssitz des vaters.17 am 10. De-
zember 1723 immatrikulieren sich die Brüder gemeinsam an der universität 

 8 Wachter, nr. 4763 S. 233 f.; Schröcker, patronage, S. 45–47; Bischof von Würz-
burg (1724–1729): egon Johannes Greipl, hutten, christoph Franz reichfreiherr 
von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 197–199; romberg, Würzburger Bischöfe 
1684–1746, S. 361–423.

 9 B – a 116, 895; renner, Jugend- und Studienzeit, S. 186 f.
10 zeugnis 4. Juni 1718: B – a 116, 895; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 393 S. 257.
11 B – B 86, 54, Bl. 81.
12 W – präbendalakten 404.
13 roda, adam Friedrich, S. 41 f.
14 29. november 1723 – 29. mai 1724: W – präbendalakten 404.
15 W – präbendalakten 404.
16 11. Juli 1740: W – präbendalakten 404; amrhein 2, S. 155 nr. 1233; abweichende 

angaben bei Fugger, Die Seinsheims, S. 234: am 19. Juli 1715 erhält er präbende 
im Domkapitel Würzburg, am 21. Juli 1720 aufnahme.

17 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 188 f.
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Würzburg,18 wo adam Friedrich recht hört.19 Gleichzeitig beginnt er dort 
seine residenzzeit als Domizellar. Der aufenthalt in Würzburg wird durch 
Besuche bei verwandten und eine reise nach aschaffenburg und mainz 
beendet. im oktober 1724 brechen die Brüder nach münchen auf.20 im no-
vember treffen sie in Salzburg ein, wo adam Friedrich philosophie und Joseph 
Franz Jurisprudenz studieren.21 adam Friedrich wird am 1. Dezember 1724 
mit seinem Bruder und weiteren adeligen immatrikuliert.22 am 25. mai 1725 
verteidigt adam Friedrich in einer philosophischen Disputation seine thesen 
De qualitatibus logicae, für deren Drucklegung er sorgt; einer akademischen 
prüfung unterzieht er sich nicht.23 Der vater ordnet für seine beiden Söhne 
eine Fortsetzung ihrer Studien in rom an.24 vor dem aufbruch dorthin erteilt 
am 9. September 1725 in regensburg Weihbischof Gottfried langwerth von 
Simmern adam Friedrich die niederen Weihen.25 Die entscheidung, in das 
Germanicum einzutreten, hatte Friedrich Karl von Schönborn beeinflusst. 
adam Friedrich studiert zwei Jahre in rom.26 am 2. november 1725 beginnt 
er mit den vorlesungen des zweiten philosophiejahres am collegium roma-
num.27 zu einer persönlichen Krise führt ihn die vorschrift des Germanicums, 
dass seine alumnen schwören müssen, sich zum priester weihen zu lassen, auf 
das Jurastudium und den Besuch von höfen zu verzichten sowie die Studien 
im Kolleg zu vollenden.28 Darauf wechselt er mit einwilligung seines vaters 
seinen Status und wird Konvictor. Seine Wünsche nach einem Wechsel in das 

18 merkle, matrikel Würzburg 1,1, nr. 13494 S. 553.
19 Studienzeugnis 20. Januar 1755: aSv – proc. consist. 145, Bl. 315 f.
20 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 190.
21 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 195–205.
22 virgil redlich (hg.), Die matrikel der universität Salzburg 1639–1810 (Salz-

burger abhandlungen und texte aus Wissenschaft und Kunst 5), augsburg 1933, 
nr. 18258 S. 387; immatrikulationszeugnis 20. Dezember 1724: W – präbendalak-
ten 404.

23 Studienzeugnis für den zeitraum 11. november 1724–5. april 1725: aSv – proc. 
consist. 145, Bl. 313’ f.; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 403 S. 259.

24 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 205–208.
25 zeugnis 16. Januar 1755: aSv – proc. consist. 145, Bl. 312; Bauer, vatikanische 

Quellen, nr. 510 S. 273.
26 Steinhuber, Germanicum 2, S. 261; renner, Jugend- und Studienzeit, S. 209–250; 

Schmidt, Germanicum, S. 300.
27 Studienzeugnis für 26. oktober 1725–9. märz 1726, 20. oktober 1725–1. Februar 

1727, 1. april 1727–1. Juli 1727: aSv – proc. consist. 145, Bl. 314’ f.; Bauer, vati-
kanische Quellen, nr. 405, 407 f. S. 259.

28 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 227–250.



adam Friedrich von Seinsheim 1757–1779 239

collegium clementinum der Somasker, wo sein Bruder Joseph Franz studiert, 
scheitern trotz päpstlicher einwilligung. im Germanicum stellt man ihm ein 
negatives abschlusszeugnis aus: Ex negligentia non profecit in studiis iuxta 
ingenii vires. Quoad domesticam disciplinam et observantiam male admodum 
se gessit secutus imprudentiam, prava consilia et exempla aliquorum, qui eum 
ad inobservantiam provocabant.29

nach abschluss der römischen Studien im September 1727 nimmt er im 
Januar 1728 wieder residenz in Würzburg, wo er am 2. Februar emanzipiert 
wird.30 zum Jahresende 1728 brechen adam Friedrich und Joseph Franz 
zu ihrer Kavaliersreise auf, die sie nach leiden führt, wo sie an der protes-
tantischen universität einige monate Jus publicum hören.31 Sie bereisen im 
anschluss die Generalstaaten und die österreichischen niederlande, gehen 
nach paris und kehren zum Jahresende 1729 nach münchen zurück.32

am 10. august 1731 vollendet adam Friedrich seine erste residenz im 
Domstift Bamberg.33 Der Würzburger Weihbischof Johannes Bernhard mayer 
spendet ihm am 14. oktober in der Würzburger ritterstiftskirche St. Burkard 
die Subdiakonatsweihe.34 Seine erste residenz vollendet er in Bamberg am 
10. august 1732.35 im dortigen Domstift wird er Kapitular am 19. Juli 1736 
und Domkustos am 25. mai 1740.36 er verzichtet auf seine apanage von 
1000 fl. zugunsten seines Bruders philipp Karl (3. mai 1741).37 am 28. märz 
1740 empfängt er in Bamberg die Diakonatsweihe.38 Die propstei von St. Gan-
golf erhält er am 10. Januar 1747,39 die feierliche einsetzung erfolgt erst am 

29 zitat nach renner, Jugend- und Studienzeit, S. 249, in den römischen prozessun-
terlagen finden sich nur positive Studienzeugnisse.

30 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 250 f.
31 9. märz 1729: album Studiosorum academiae lugduno Batavae, hagae 1875, 

Sp. 922.
32 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 253–260.
33 B – a 116, 895; B 86, 59, Bl. 153’ f.
34 B – a 116, 895; W – präbendalakten 404; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 429 

S. 262.
35 B – B 86, 59, Bl. 153’ f.
36 Wachter, S. 47 nr. 9472.
37 Fugger, Die Seinsheims, S. 234.
38 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 460 S. 266.
39 Wachter, S. 47 nr. 9472.
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2. august 1751.40 außerdem wird er nach längeren auseinandersetzungen 
Domizellar und Domgraf zu Köln.41

Der Kölner Kurfürst clemens august von Bayern nimmt adam Friedrich 
am 24. Dezember 1739 in mergentheim als Kommandeur in den St.-michaels-
orden auf.42 Fürstbischof Friedrich Karl ernennt adam Friedrich am 16. Sep-
tember 1737 zum Bamberger obereinnahme- und hofkriegsratspräsidenten.43 
im Jahr 1742 ernennt ihn papst Benedikt xiv. zum auditor rotae.44 mehrere 
Jahre ist er Gesandter an den höfen zu münchen und Wien. Kaiser Karl vii. 
albrecht ernennt ihn im Februar 1742 zum Kommissar beim Fränkischen 
Kreis, am 9. mai zum Wirklichen Geheimen Geistlichen rat.45 Wegen der 
politischen umstände hält Seinsheim dies geheim.46 er vertritt Karl vii. 
als Gesandter zu heidelberg, Köln, trier und in münchen.47 am 9. märz 
1743 ernennt ihn Königin maria theresia zum rat.48 nach dem tode seines 
onkels Friedrich Karl von Schönborn wird er unter Fürstbischof anselm 
Franz von ingelheim Geheimer rat und präsident der hofkammer (20. april 
1748), 1749 unter dessen nachfolger auch des hofkriegsrates (20. mai 1749) 
zu Würzburg.49 Für den Würzburger Fürstbischof Karl philipp von Greif-
fenclau handelt er 1749 Subsidienverträge mit den niederlanden, 1750 mit 
england aus.50 Kaiser Franz i. und maria theresia ernennen adam Friedrich 
am 21. mai und 22. august 1751 zum Kaiserlichen Geheimen rat.51 Bei der 
Bamberger Bischofswahl 1753 unterliegt er Franz Konrad von Stadion, was 
er mangelnder unterstützung durch den kaiserlichen hof zuschreibt.52

Der Würzburger Fürstbischof Karl philipp von Greiffenclau spendet adam 
Friedrich von Seinsheim am 29. September 1753 in der Schlosskapelle Werneck 

40 B – B 24, 9, Bl. 107.
41 amrhein 2, S. 155 nr. 1233.
42 Fugger, Die Seinsheims, S. 234.
43 B – hStB GehK 1788 nr. 72.
44 amrhein 2, S. 155 nr. 1233; roda, adam Friedrich, S. 44 (mit archivbeleg).
45 Wachter, S. 47 nr. 9472.
46 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 295 f.
47 Wachter, S. 47 nr. 9472.
48 Fugger, Die Seinsheims, S. 235.
49 amrhein 2, S. 155 nr. 1233; roda, adam Friedrich, S. 43 anm. 207.
50 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 6.
51 Wachter, S. 47 nr. 9472; roda, adam Friedrich, S. 44.
52 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 7.
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die priesterweihe.53 Seine primiz feiert er darauf am 7. oktober in der Wall-
fahrtskirche zum Gegeißelten heiland in der Wies bei Steingaden,54 um von 
allem Lermen befreyet55 zu sein. am 7. Januar 1755 wird adam Friedrich 
mit kaiserlicher unterstützung in Skrutinialwahl zum Bischof von Würzburg 
bestimmt.56 Den informativprozess führt nuntius erzbischof nikolaus oddi 
am 30. Januar 1755 in der Kölner nuntiatur durch, als zeugen fungieren Dr. 
theol. Johann thomas von Quentel,57 peter Joseph von Buschmann,58 peter 
philipp von Krufft59 und p. heinrich ocD.60 adam Friedrich resigniert darauf 
seine Würzburger präbende zu Gunsten des Georg adam von Fechenbach.61 
Der Fürstbischof von Speyer Franz christoph von hutten spendet adam 
Friedrich am 15. Juni 1755 unter der assistenz der Weihbischöfe Daniel Jo-
hann anton von Gebsattel von Würzburg, Johann adam Bückel von Speyer 
und heinrich Josef nitschke von Bamberg die Bischofsweihe.62

nach dem tode des Kölner Kurfürsten clemens august von Bayern am 
6. Februar 1761 versucht der Wiener hof, adam Friedrich von Seinsheim 
als nachfolger durchzusetzen.63 Dieser ist mit den von Wien in rom dazu 
eingeleiteten Schritten einverstanden, wird jedoch selbst nicht tätig.64 Die 
Bemühungen bleiben erfolglos.

53 zeugnis 18. Januar 1755: aSv – proc. consist. 145, Bl. 313 f.; Bauer, vatikanische 
Quellen, nr. 512 S. 273; renner, Jugend- und Studienzeit, S. 265.

54 Gern, Trauerrede.
55 adam Friedrich an Joseph Franz, 15./18. august 1753, zitiert nach roda, adam 

Friedrich, S. 44 mit anm. 209.
56 Wahlinstrument und Supplik um Konfirmation: aSv – proc. consist. 145, Bl. 315’–

322; Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 19 f.  – Das Wahlinstrument wird 
bei Bauer, vatikanische Quellen, nr. 509 S. 273, irrtümlich auf Franz Konrad von 
Stadion bezogen.

57 Kapitularkanoniker zu Köln.
58 Kapitularkanoniker zu Köln. er kennt den elekten seit der gemeinsamen Studien-

zeit am Germanicum.
59 Kanoniker bei St. Kunibert zu Köln.
60 aSv  – proc. consist. 145, Bl. 296–331; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 514 

S. 274.
61 13. Januar 1755: amrhein 2, S. 155 nr. 1233.
62 Virga Aaronis, Würzburg [1755] (ein exemplar: B – B 84, 27).
63 Khevenhüller-metsch, tagebuch 6, S. 481.
64 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 24.
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Wahl

Während der erkrankung des Fürstbischofs Franz Konrad von Stadion 
denkt der kaiserliche Gesandte Johann Wenzel Freiherr von Widmann an 
die möglichkeit, falls dieser wieder gesunde, ihn zur annahme eines Ko-
adjutors bewegen zu können, um die politischen unsicherheiten während 
einer Sedisvakanz zu umgehen.65 Das Domkapitel ernennt am 6. märz 1757, 
dem todestag Franz Konrad von Stadions, den Domdechanten lothar Franz 
horneck von Weinheim, Domkapitular Kammerpräsident Johann philipp 
von mauchenheim gen. Bechtolsheim und viztum Johann philipp anton 
von horneck zu Statthaltern in Bamberg, den Generalvikar otto philipp 
Groß von trockau zum Kapitelsvikar.66 Bereits in der todesanzeige teilt das 
Kapitel dem Kaiser den 18. april als Wahltermin mit.67 Franz i. kündigt die 
entsendung eines Kommissars an und hofft auf die Wahl eines geeigneten 
nachfolgers.68

Das Kapitel beauftragt den Syndikus, die Wahlkapitulation für den künfti-
gen Fürstbischof vorzulegen.69 Darin soll der mit dem verstorbenen Bischof 
abgeschlossene rezess über das Dekanatsgericht aufgenommen werden. ale-
xander Kardinal albani kondoliert dem Domkapitel und schlägt als agenten 
in rom für die Bestätigung des nachfolgers den Kanoniker paulus Bernardus 
Giordanus vor, den das Kapitel dem künftigen elekten empfehlen will.70

Das amt des kaiserlichen Wahlkommissars übt der Kreisgesandte Johann 
Wenzel von Widmann aus.71 Seine anweisung lautet, jedem elekten das Ge-
fühl zu geben, dass er seine Wahl der kaiserlichen unterstützung verdanke, 
doch wäre die Wahl des Würzburger Fürstbischofs besonders erwünscht. 
als weitere Kandidaten vermutet man in Wien die Kapitulare horneck und 
Groß, die genauso genehm wären wie der Freiherr von Franckenstein. ne-
ben dem Würzburger Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim hat als 
Kandidat nur noch Johann philipp ludwig von Franckenstein, der Bruder 
des verstorbenen Fürstbischofs Johann philipp anton, aussichten. Widmann 

65 6. märz 1757: hhSta Wien – StK Berr 74.
66 B – B 86, 85, Bl. 45’–49.
67 7. märz 1757: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f.
68 14. märz 1757: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f.
69 9. märz 1757: B – B 86, 85, Bl. 60.
70 26. märz 1757: B – B 84, 27; B 86, 85, Bl. 105.
71 instruktion 22. märz 1757: hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3f; instruktion Franz i. 

und anlagen: rK instr. 17, Bl. 185–262.
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erfährt dies bei einer Konferenz mit Domherrn von Bibra und vizekanzler 
heinrich von oberkamp.72 Seinsheim will nach seinen misserfolgen 1753 
in Bamberg und 1756 in ellwangen eigentlich auf weitere Kandidaturen 
verzichten, möglicherweise nur aus wahltaktischen Gründen.73 Weihbischof 
nitschke teilt Widmann mit, dass Seinsheim die annahme der Wahl ablehne 
und diese auf Franckenstein zu lenken trachte.74 Doch erklärt Seinsheim 
dann gegenüber dem Wahlkommissar über die Bamberger Wahl: Ich habe 
verhoffet, diesen schweren last von meinen schultern abzuleinen, es will aber 
fast dunken, die göttliche vorsichtigkeit wolle mir diesen wiedrum aufladen 
…75 nach informationen Widmanns verfügt Seinsheim zu diesem zeitpunkt 
über elf Stimmen.76

am 26. märz informiert Seinsheim reichsvizekanzler rudolph Joseph von 
colloredo, dass er über zwölf von fünfzehn Stimmen verfüge, und kann noch 
am ende des Briefes eigenhändig die vollzähligkeit der Stimmen melden.77 
Kurz zuvor hatte er den papst informiert, dass er bereits zwei Drittel der 
Bamberger Wähler auf seiner Seite habe und auch der kaiserliche hof seine 
postulation zum Bischof von Bamberg wünsche.78 Deshalb bittet er um ein 
breve eligibilitatis und um ein Indultum suscipiendae administrationis zur 
Übernahme der verwaltung des Bistums Bamberg noch vor der postulation. 
er begründet dies mit der notwendigkeit der Kontinuität in der ausübung 
des fränkischen Kreisdirektoriums. Dieses argument gebraucht er auch 
gegenüber dem Kaiser, den er am selben tag um unterstützung beim papst 
bittet.79 auch an Kaiserin maria theresia wendet er sich mit der Bitte um 
unterstützung.80 Kaiser Franz i. versichert adam Friedrich seiner hilfe in rom 
zur erlangung eines breve eligibilitatis und erklärt, sich deshalb an Kardinal 
albani wenden zu wollen.81 Widmann trifft am 5. april in Bamberg ein.82

72 10. märz 1757: hhSta Wien – rK Berr 60.
73 Berbig, hochstift 1, S. 58; roda, adam Friedrich, S. 44.
74 16. märz 1757: hhSta Wien – rK Berr 60.
75 21. märz 1757: hhSta Wien  – StK Berr 74; zitat nach Ssymank, Fürstbischof 

adam Friedrich, S. 21.
76 Berichte Widmanns 22. märz 1757: hhSta Wien – rK Berr 60; 23. märz 1757: 

hhSta Wien – StK Berr 74.
77 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f; B – B 21, 34i, S. 9 f.
78 26. märz 1757: B – B 84, 27; B 21, 34i, S. 1–3.
79 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f; B – B 84, 27.
80 abschrift: B – B 21, 34i, S. 7 f.
81 1. april 1757, entwurf: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
82 B – B 24, 15, Bl. 63.
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am 15. april 1757 beschließt das Domkapitel, die Wahl auf den 26. april 
zu verschieben, weil noch nicht bekannt ist, ob Graf Seinsheim ein breve 
eligibilitatis erhalten werde.83 noch am abend dieses tages treffen aber die 
erforderlichen römischen Dokumente in Bamberg ein.84 Benedikt xiv. infor-
miert adam Friedrich mit dem Breve Non dubitamus über seinen Wunsch, 
dass er zum Bischof von Bamberg postuliert werde.85 in dem Breve Cum 
vacante Cathedrali genehmigt er, informiert über die absicht der Bamber-
ger Kanoniker, ihn zum Bischof zu postulieren, diese postulation und setzt 
ihn auf Bitte von Kaiser Franz i. motu proprio als Generaladministrator der 
Diözese ein (in Spiritualibus et Temporalibus ejusdem Cathedralis ecclesiae 
Bambergensis Generalem Administratorem).86 am 16. april legt der kaiserliche 
Wahlkommissar Widmann dem Kapitel diese päpstlichen Breven vor und 
dringt auf eine vorverlegung des Wahltermins.87 Darauf teilt eine Delegation 
des Kapitels Seinsheim in Würzburg mit, dass es auf kaiserlichen Wunsch und 
wegen der Kreisgeschäfte die Wahl auf den 21. april vorverlege.88

Das Kapitel beschließt, seine monita an den künftigen Bischof in einer 
zu beschwörenden Wahlkapitulation und in Form nur zu unterschreibender 
Anerinnerungen (monita capitularia) abzufassen.89 Der elekt habe dann die 
Wahl, sie zu beschwören oder nur zu unterschreiben. am 19. april erfolgt der 
offizielle empfang des kaiserlichen Wahlkommissars durch das Domkapitel, 
der an diesem tag offiziell den charakter als Wahlkommissar annimmt.90 
in seiner rede weist Widmann auf die schwierigen verhältnisse infolge der 
Kriegslage hin und dringt auf die Wahl eines geeigneten Kandidaten.91 adam 
Friedrich von Seinsheim trifft am 20. april in Bamberg ein und bezieht in-
kognito in seinem Bamberger Domherrenhof Quartier.92

83 B – B 86, 85, Bl. 115.
84 Bericht Widmanns an colloredo 17. april 1757: hhSta Wien – StK Berr 74; rK 

Berr 60.
85 7. april 1757: B – a 23 l. 28 nr. 280.
86 7. april 1757: B – a 23 l. 28 nr. 281. – Johannes Burkhardt, abschied vom reli-

gionskrieg. Der siebenjährige Krieg und die päpstliche Diplomatie (Bibliothek des 
Deutschen historischen instituts in rom 61), tübingen 1985, S. 176–184, 392 f.; 
Burkhardt, Beitrag, S. 182–186.

87 B – B 86, 85, Bl. 119’–121’.
88 B – B 86, 85, Bl. 122–123’.
89 18. april 1757: B – B 86, 85, Bl. 124.
90 B – B 24, 15, S. 86–92; B 86, 85, Bl. 125’ f.
91 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f.
92 B – B 24, 15, Bl. 94–96.
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Das Wahlkapitel findet am 21. april 1757 statt.93 Die Wahlkapitulation 
wird nicht eigens verlesen, Seinsheim hatte sie am vorabend zur Kenntnis 
genommen. einstimmig wird adam Friedrich von Seinsheim per viam scrutinii 
zum Bischof von Bamberg postuliert; als Scrutatoren fungieren Dompropst, 
Domdechant und der Fürstbischof von Würzburg selbst. adam Friedrich 
legt danach den Bischofseid ab94 und unterzeichnet und besiegelt zwei aus-
fertigungen der Wahlkapitulation, die 21 paragraphen umfasst.95 er lehnt es 
aber ab, sie als bereits würklicher bischof noch zu beschwören.96 Das Kapitel 
verpflichtet den neopostulaten auf treue zum hochstift und Domkapitel, 
zur verbesserung der einrichtung des lehenshofes und zum Schuldenabbau. 
im anschluss an die postulation findet die inthronisation im peterschor des 
Domes statt, wo zwei Sessel und Baldachine für den neopostulaten und den 
vertreter des Kaisers aufgestellt sind.97 Seinsheim dankt dabei Widmann für 
die unterstützung seiner postulation und erklärt, dass er die doppelte Belas-
tung nur angenommen habe, um dem Kaiserpaar seine treue und Devotion 
zeigen zu können.98 Der akt endet mit dem Te deum.

Seinsheim resigniert am 3. mai sein Bamberger Domkanonikat zugunsten 
seines vetters, des Domizellars Wilhelm Johann Friedrich von Sickingen, dem 

93 B  – B 84, 27; B 86, 85, Bl. 130’–140. zum Gesamtvorgang Berbig, hochstift 1, 
S. 57–65.  – teilnehmer: Dompropst marquard Wilhelm Graf von Schönborn, 
Domdechant lothar Franz philipp Freiherr horneck von Weinheim, philipp ernst 
Freiherr von Guttenberg, Johann ludwig christian von erthal, lothar Franz Wil-
helm von rotenhan, Johann philipp christoph von mauchenheim gen. Bechtols-
heim, adam Friedrich von Seinsheim Fürstbischof von Würzburg, lothar Georg 
Joseph Graf von Stadion, otto philipp Groß von trockau, Joseph eustach anton 
von Werdenstein, Johann philipp Freiherr von Guttenberg, Johann philipp anton 
horneck von Weinheim viztum von Kärnten, adalbert philipp von hutten, Karl 
Friedrich Wilhelm von erthal, Johann Franz xaver von Sickingen, Johann philipp 
ludwig von Franckenstein, philipp ernst heinrich voit von Salzburg, Johann Karl 
Dietrich Freiherr von Guttenberg, Friedrich Karl Joseph von erthal, Franz ludwig 
von erthal.

94 B – B 84, 27.
95 B – a 25 l. 31 nr. 76.
96 B – B 86, 85, Bl. 137 f.
97 B – B 24, 15, S. 97–110.
98 Bericht und Schlussrelation Widmanns mit zeremonialprotokoll 21. und 30. april 

1757: hhSta Wien – rK Berr Fasz. 60, hier recreditiv des Kapitels; erster Bericht 
an Staatskanzler Kaunitz 21. april: hhSta Wien – StK Berr 74.
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er auch seinen Domherrenhof abtritt.99 am 20. mai reist er nach Würzburg 
zurück.100 Der feierliche einzug Seinsheims in Bamberg erfolgt am 18. Juli.101

Das Domkapitel informiert den papst über den Wahlausgang und übersendet 
das instrumentum electionis et postulationis.102 adam Friedrich informiert den 
papst, dass er das indult zur administration der Diözese Bamberg empfangen 
habe und einmütig zum Bischof postuliert worden sei.103 er bittet ihn um die 
Bestätigung und die verleihung des palliums. mit der Durchführung seiner 
Geschäfte an der Kurie betraut er den agenten Johann Baptist telli.104 Die 
Konsistorialkongregation nimmt die Suppliken um Bestätigung der Bamber-
ger postulation und um die erlaubnis an, die präbenden in Würzburg und 
Köln beibehalten zu dürfen.105 Der neuerlich notwendige informativprozess 
wird am 16. mai von clemens Kardinal argenvilliers in rom durchgeführt, 
als zeugen werden antonius de augustinis106 und telli gehört.107 außerdem 
bittet Seinsheim den papst um den nachlass der taxen.108 Bereits am 28. mai 
kann telli mitteilen, dass Benedikt xiv. am 23. mai im Konsistorium adam 
Friedrich das pallium verliehen und die Beibehaltung des Bistums Würzburg 
gestattet habe.109 Die Gesamtkosten für die expedition der Bullen belaufen 
sich auf 9000 Scudi, ohne die ermäßigung wären 17 000 Scudi zu entrichten.

Benedikt xiv. erklärt adam Friedrich, dass er sich über seine postulation 
zum Bischof von Bamberg freue und dass er ihm die gewöhnlichen indulte 
und privilegien für Bamberg gewähre.110 am gleichen tag informiert der papst 
das Domkapitel darüber.111 Die Konfirmationsbullen datieren vom 23. mai 
1757. mit der Bulle Romani pontificis bestätigt der papst die postulation 

 99 4. mai 1757: B – B 86, 85, Bl. 158–159.
100 B – B 24, 15, S. 147.
101 B – B 24, 15, S. 154–157.
102 21. april 1757, abschrift: B – B 21, 34i, S. 13–19.
103 27. april 1757, abschrift: B – B 84, 27.
104 1. mai 1757: B – B 84, 27. ernennung tellis zum Bamberger Geheimen rat und 

residenten in rom 1. Januar 1761: B – hStB GehK 1800 nr. 104.
105 13. mai 1757: aSv – proc. Dat. 134, Bl. 522, 523; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 522 f. S. 275.
106 Kanoniker und priester der erzdiözese mailand, der Seinsheim seit 14 Jahren 

kennt, als er im Dienst von hugo Damian Kardinal von Schönborn stand.
107 aSv – proc. Dat. 134, Bl. 233–242; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 524 S. 275.
108 18. mai 1757: B – B 84, 27.
109 B – B 84, 27.
110 28. mai 1757: B – B 84, 27.
111 B – B 84, 27.
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Seinsheims zum Bischof von Bamberg und fordert ihn zur errichtung eines 
mons pietatis und zur ablegung von Glaubensbekenntnis und treueid auf.112 
in vier ausfertigungen von Hodie postulationem bestätigt er die postulation 
und befiehlt dem Domkapitel, dem Klerus, den vasallen und dem volk von 
Bamberg Gehorsam gegenüber dem neuen Bischof.113 mit Cum nos hodie 
übersendet er adam Friedrich das pallium, das ihm die Weihbischöfe von 
Bamberg und Würzburg anlegen sollen.114 in Personam tuam erlaubt er 
dem bestätigten Bischof von Bamberg, das Bistum Würzburg zu behalten.115 
außerdem erteilt er ihm die Dispens, sein Benefizium in Köln zugleich mit 
dem Bistum Würzburg beizubehalten.116 Dazu befreit er ihn in Apostolicae 
sedis von allen eventuellen Kirchenstrafen.117 am selben tag beauftragt der 
papst in Cum nos hodie die genannten Weihbischöfe mit der Übertragung 
des palliums an adam Friedrich, nachdem dieser das Glaubensbekenntnis 
und den treueid abgelegt habe.118 in Gratiae divinae mahnt Benedikt xiv. 
Kaiser Franz i., den Bischof und das hochstift Bamberg in seinen Schutz 
zu nehmen.119

am 4. Juni 1757 gratuliert Kardinal albani zur postulation und teilt mit, 
dass Konfirmation und pallium bald einträfen.120 Der papst gewährt adam 
Friedrich eine taxenreduzierung.121 adam Friedrich bedankt sich dafür, bittet 
aber um vollständigen nachlass, was abgelehnt wird.122

am 22. oktober 1757 leistet adam Friedrich in Bamberg in die hand von 
Weihbischof nitschke die professio fidei und den obödienzeid. Der Bam-
berger Weihbischof überträgt ihm darauf am 23. oktober das pallium.123 als 
vorbild dient die Würzburger pallienübertragung von 1753 für Fürstbischof 

112 B – a 23 l. 27 nr. 281 1/2; Formeln: a 23 l. 27 nr. 286, 287; abschriften: B 21, 
34i, S. 72–74, 93–96.

113 B – a 23 l. 28 nr. 282–285; B 21, 34i, S. 78–83.
114 B – a 23 l. 28 nr. 288; B 21, 34i, S. 83–87.
115 B – a 23 l. 28 nr. 289; B 21, 34i, S. 88 f.
116 B – a 23 l. 28 nr. 290; B 21, 34i, S. 90–92.
117 B – a 23 l. 28 nr. 291; B 21, 34i, S. 75 f.
118 B – a 23 l. 28 nr. 292.
119 B – B 21, 34i, S. 76 f.
120 abschrift: B – B 86, 85, Bl. 165.
121 16. Juli 1757, teildruck: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 525 S. 275.
122 14. august und 3. September 1757: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 526 f. 

S. 275 f.
123 aeB – rep. i 78; zeremoniell: B – B 24, 15, S. 224–232; B 84, 27; hStB GehK 1745 

prod. 6.
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Karl philipp von Greiffenclau. adam Friedrich trägt im Januar 1772 erstmals 
sein pektorale an einem ponceau band als zeichen, dass er mit päpstlicher 
privilegierung den Kardinalshabit gebrauchen dürfe.124

Kaiser und reich

noch am 21. april 1757 zeigt adam Friedrich Kaiser Franz i. seine pos-
tulation an.125 in seinem Gratulationsschreiben zum ausgang der Bamberger 
Bischofswahl schreibt Franz i., dass das ergebnis die Wünsche des Kaiser-
paares erfüllt habe, weil sie auf einen so erlauchten und patriotisch gesinnten 
reichsfürsten gefallen sei und er nun in zweifacher Weise auf einen getreuen 
reichsstand rechnen dürfe.126

am 24. Dezember 1757 bittet adam Friedrich den Kaiser um die Belehnung 
mit den regalien des hochstifts Bamberg.127 als seinen vertreter beauftragt 
er den viztum von Kärnten Johann philipp anton horneck von Weinheim128 
und entschuldigt sein persönliches Fernbleiben mit der allgemeinen politischen 
lage und dringenden Geschäften.129 Dieser soll sich in Wien besonders an 
den reichsvizekanzler colloredo halten. horneck erhält Beglaubigungs-
schreiben an den Kaiser und die Kaiserin.130 Die Gesandtschaftsreise wird wie 
üblich durch eine große zahl von empfehlungsschreiben an einflussreiche 
persönlichkeiten begleitet.131 vom tag seiner ankunft in Wien am 12. Januar 
1758 bis zu seiner abreise erstattet horneck sorgfältig Bericht über seine 
Schritte.132 er wird dabei von dem agenten Franz ignaz Ferner von Fernau 
unterstützt. am 20. und 22. Januar wird er vom Kaiser und von der Kaiserin 
zur audienz empfangen. Kaiser Franz i. nimmt die feierliche reichsbelehnung 

124 adam Friedrich an Joseph Franz von Seinsheim, 8. Januar 1772: roda, adam 
Friedrich, Q 159, S. 237.

125 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f.
126 28. april 1757, entwurf: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
127 entwurf: B – B 21, 34i, S. 98 f.; Weiss, reichsbelehnung, S. 563 f.
128 29. Dezember 1757: B – B 21, 34i, S. 119–124; vollmacht: B – B 21, 34i, S. 129 f.; 

Bericht hornecks von Weinheim mit abschrift aller Dokumente: B – hStB GehK 
638.

129 B – B 21, 34i, S. 131 f.; hStB GehK 638.
130 hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
131 B – hStB GehK 638.
132 B – B 21, 34i, Bl. 157–215; Diarium: B – hStB GehK 638.
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am 16. märz 1758 vor.133 in der eidesformel ersetzt horneck die titulatur 
fürstliche gnaden, gnädigen Herrn, stift Bamberg für den Bamberger Fürst-
bischof durch hochfürstliche gnaden, gnädigsten Herrn, Hochstift, was zuvor 
ausgehandelt worden war.134 Das recreditiv Kaiser Franz’ i. datiert erst vom 
28. april 1759, das der Kaiserin maria theresia vom 5. mai.135

adam Friedrich hält sich während der Königswahl Josephs ii. in Frankfurt 
auf. hier hatte er ein päpstliches Schreiben, das ihm den Kölner nuntius 
cesare alberico lucini empfiehlt, erhalten.136 er hatte ihm bereits auf seiner 
reise zur Frankfurter Krönung in mergentheim seine aufwartung gemacht 
und empfängt ihn dort auch auf der rückreise.137

Der tod Kaiser Franz’ i. macht eine neuerliche reichsbelehnung erforder-
lich.138 am 13. Juli 1766 schreibt der Fürstbischof an Kaiser Joseph ii., er wolle 
um die kaiserlichen lehen des hochstifts Bamberg ersuchen und bittet, dass 
dies durch einen Gesandten geschehen könne.139 Sein Wiener agent Ferner 
von Fernau teilt mit, dass die Belehnung wegen der hoftrauer nicht vor dem 
15. oktober 1767 erfolgen könne.140 zum Gesandten für den empfang der 
reichsbelehnung für Bamberg und Würzburg ernennt adam Friedrich am 
4. august 1767 den würzburgischen regierungspräsidenten Franz ludwig 
von erthal,141 die instruktion für ihn datiert bereits vom 3. Juli.142 adam 
Friedrich entschuldigt sein persönliches nichterscheinen und bevollmächtigt 
erthal auch gegenüber der Kaiserin.143 erthal wird in Wien in der hofburg 
am 20. august von Kaiser Joseph ii., am 25. august in Schönbrunn von 
Kaiserin maria theresia empfangen.144 Der Belehnungsakt mit den regalien 

133 B  – a 20 l. 7 nr. 187; hStB GehK 638, 640; Khevenhüller-metsch, tage-
buch 5, S. 15 (falsche lesung Sternegg statt horneck).

134 Diarium: B – hStB GehK 638.
135 original: B – hStB GehK 638.
136 18. april 1764: aSv – lett. princ. 248, Bl. 276–277’ f.; Bauer, vatikanische Quel-

len, nr. 547 S. 278. vgl. roda, adam Friedrich, S. 99, der nur eine Würzburger 
Gesandtschaft nach Frankfurt erwähnt.

137 21. märz 1764: Khevenhüller-metsch, tagebuch 6, S. 10; 13. april 1764: roda, 
adam Friedrich, S. 94.

138 Weiss, reichsbelehnung, S. 564 f.
139 abschrift: B – B 21, 34ii, Bl. 83 f.
140 abschrift: B – B 21, 34ii, Bl. 84; weiterer Schriftverkehr: B – hStB GehK 640.
141 vollmacht, abschrift: B – B 21, 34ii, Bl. 89’ f.
142 original: B – hStB GehK 640.
143 abschrift: B – B 21, 34ii, Bl. 91–92.
144 B – B 21, 34ii, Bl. 94’–98’; Briefe erthals an adam Friedrich und Diarium: B – 

hStB GehK 640.
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des hochstifts Bamberg erfolgt am 4. September, bei dem der Gesandte den 
zeremoniellen dreifachen Kniefall vor dem Kaiser vollzieht.145 als Besonderheit 
vermerkt erthal, dass der Kaiser uniform statt des herkömmlichen langen 
mantelkleids trägt. erthal vertritt in Wien gleichzeitig die interessen Bambergs 
bei der abwicklung des Kärntner verkaufsgeschäftes.146 Joseph ii. erteilt ihm 
am 23. november 1767, maria theresia am 28. april 1768 das recreditiv.147

Die Weisungen adam Friedrichs an seinen regensburger reichstags-
gesandten, der gleichzeitig Bayern vertritt, heinrich Joseph von Schneid, 
sind von 1757 bis 1778 erhalten.148 obwohl er 1770 die vertretung seiner 
hochstifte dem österreichischen Komitialgesandten egid valentin Felix 
von Borié überträgt,149 sind bis 1778 zahlreiche Schreiben an den Gesandten 
Baron Schneid überliefert.150

um die Schwerfälligkeit von Gesandtenkongressen zu vermeiden und die 
angelegenheit zu beschleunigen, beauftragt der Fürstbischof seinen reichstags-
gesandten, sich bei der reichskammergerichtsvisitation dem österreichischen 
votum anzuschließen.151 Schließlich bevollmächtigt er am 1. november 1774 
seinen vertreter, sich nach der gesinnung des kaiserlichen Hofes dergestalt zu 
richten, damit man rem catholicam cum effectu unterstützen helfen möge.152

Die auswirkungen des Siebenjährigen Krieges

adam Friedrich von Seinsheim ist ein treuer anhänger des Kaisers und 
wirbt während des Siebenjährigen Krieges im Fränkischen reichskreis für 
dessen unterstützung. am 6. September 1756 schließt er für das hochstift 
Würzburg einen Subsidienvertrag mit dem Kaiser, dem er zwei regimenter 

145 B – a 20 l. 7 nr. 190; Berichte erthals: B – hStB GehK 640; B 21, 34ii, Bl. 100–
114.

146 B – hStB GehK 639.
147 B – hStB GehK 639.
148 B – hStB nverza 4651.
149 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 14 (unzutreffend ist die völlige aufga-

be einer eigenen Bamberger vertretung).
150 B – hStB nverza 4651.
151 20. mai 1773, 4. märz 1774: B – hStB nverza 4651.
152 zitiert nach Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 13.
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zur verfügung stellt.153 es gelingt ihm, den markgrafen carl Wilhelm Friedrich 
von Brandenburg-ansbach auf der Seite des Kaisers zu halten.154

in Franken hält man zu Beginn des Krieges einen preußischen Überfall 
auf Brandenburg-ansbach für möglich. Für diesen Fall wird in Frankfurt ein 
abwehrplan entwickelt, den adam Friedrich an Staatskanzler Graf Wenzel 
anton Kaunitz nach Wien berichtet.155 Während der Belagerung prags schickt 
König Friedrich ii. von preußen ein Freikorps nach Franken, das am 19. mai 
1757 im bambergischen amt vilseck einfällt.156 Darauf beschließt das Dom-
kapitel, Kirchenschatz und Kapitelsarchiv transportfähig zu machen.157 als 
Gegenmaßnahme wird die Besatzung der Festung Forchheim verstärkt.158 
Gemeinsam mit carl Friedrich Wilhelm von ansbach wendet adam Friedrich 
sich im namen des Fränkischen an den Kurrheinischen Kreis mit der Bitte 
um truppenunterstützung.159 er erwirkt den Kreisbeschluss zur Sammlung 
der Kreistruppen in einem lager bei Fürth, der aber nur zögernd umgesetzt 
wird.160 Bamberger truppen können das mayersche Freikorps schließlich 
aus dem hochstift drängen.161 Der Fürstbischof befiehlt, den bewaffneten 
landsturm mit 1000 mann unter obristleutnant von epting zu verstärken 
(14. Juni).162 Der Feldzug endet allerdings mit der niederlage der reichsar-
mee gegen König Friedrich ii. bei roßbach.163 Das übergeordnete ziel der 
politik Friedrichs ii. ist dabei, Fürstbischof adam Friedrich zur neutralität 
zu zwingen (4. mai 1758).164

153 hofmann, politik, S. 10, 15, 17–19; otto Brunner, Die politische Stellung des 
fränkischen reichskreises im Siebenjährigen Krieg, Diss. phil. erlangen 1965, 
S. 16, 38 f.

154 Schriftwechsel des markgrafen mit seinem reichstagsgesandten 11./12. Januar 
1757: anton Faber, Europäische Staats-Cantzley 114, Frankfurt/leipzig 1759, 
S. 238–240; Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 13.

155 6. mai 1757: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
156 andreas leipold, Der Siebenjährige Krieg (1756 bis 1763) in oberfranken. Der 

einfall der preußen in das hochstift Bamberg im Jahr 1758, in: ao 89 (2009), 
S. 49–79.

157 20. mai 1757: B – B 86, 85, Bl. 162’.
158 Schweitzer, einfall, S. 7 f.
159 11. Juni 1757: B – hStB nverza 4651.
160 Schweitzer, einfall, S. 12; helmes, Kreistruppen 1714–1756, S. 142 f.
161 Schweitzer, einfall, S. 19, 24; helmes, Kreistruppen 1714–1756, S. 140.
162 looshorn 7/2, S. 214.
163 helmes, Kreistruppen 1714–1756, S. 157–170.
164 Friedrich ii. an prinz heinrich: politische correspondenz Friedrich’s des Gro-

ßen 17, Berlin 1889, nr. 9979, S. 3 f.
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adam Friedrich von Seinsheim beschäftigt sich mit der verbesserung der 
reichskriegsverfassung und sendet dazu einen detaillierten entwurf an Graf 
Kaunitz.165 Bis jetzt müsse jeder reichsstand selbst für die proviantversorgung 
seines Kontingents sorgen, was das verfahren schwerfällig mache. Deshalb 
fordert er die einrichtung eines amtes, das diese aufgabe zentral übernehmen 
solle. auch die Beschaffung der pferde für die artillerie und die ausstattung 
der Bataillone mit leichter artillerie und Schanzzeug solle zentral erfolgen. 
Dazu regt er die einrichtung eines zentralen lazaretts an. zur Finanzierung 
solle eine Kasse geschaffen werden. Die momentane lage aber sei durch eine 
vielzahl unqualifizierter offiziere und unteroffiziere sowie unzureichend 
ausgebildete mannschaften bei allen truppengattungen gekennzeichnet. Die 
reichstruppen sollten durch vereinigung mit den k. k. truppen und nach 
deren muster geschult werden. Der kaiserliche Kreisgesandte Widmann 
vertritt die militärischen interessen österreichs in Franken.166

zu einem zweiten einfall preußischer truppen in das hochstift Bamberg 
kommt es im mai 1758,167 der wieder der erpressung von Kontributionen 
und nahrungsmitteln dient.168 noch vor der preußischen Besetzung waren 
die wichtigsten archivalien, das hofsilber und der Domschatz durch den 
hofrat und archivar christoph Balthasar Faber über Würzburg169 weiter nach 
Bruchsal geflüchtet worden.170 am 31. mai kapituliert die Besatzung Bambergs 
gegen freien abzug vor den preußen, die in die Stadt einziehen; der viztum 
alexander von rotenhan übergibt die Stadt im namen der Statthalterei.171 
Der preußische Generalleutnant Georg Wilhelm von Driesen fordert von 
den hochstiften Bamberg und Würzburg die erklärung der neutralität und 
eine Kontribution von 2 millionen reichstalern.172 Der in Würzburg wei-
lende Fürstbischof entscheidet, das hochstift könne nicht seine neutralität 
erklären und beauftragt seine Bamberger Statthalter Joseph eustach anton 
von Werdenstein173 und rotenhan, über eine finanzielle abgeltung zu ver-
handeln. er lehnt die Übergabe der Würzburger Festung marienberg strikt 

165 18. Dezember 1757: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
166 Berichte 1758: hhSta Wien – rK Berr 63.
167 B – B 24, 15ii, S. 41–46.
168 vgl. leipold, einfall, S. 521–531.
169 B – B 86, 85, Bl. 183.
170 Schweitzer, einfall, S. 58.
171 Schweitzer, einfall, S. 39 f.; helmes, Kreistruppen 1758–1759, S. 214–222.
172 Schweitzer, einfall, S. 41; Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 35 f.
173 Wachter, nr. 10942 S. 541.
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ab und ist schließlich zur zahlung 1 million reichstaler als Kontribution 
bereit. Doch da General von Driesen die damit verbundenen Bedingun-
gen, insbesondere den verzicht auf weitere Geld- und naturalleistungen, 
die unversehrtheit der Bamberger Festungen und des Kriegsgeräts sowie 
das verbot der Werbung in den hochstiften, nicht akzeptiert, zieht adam 
Friedrich sein angebot zurück.174 Die hofkammer leistet einen Beitrag von 
43 350 fl. zur preußischen Kontribution.175 Die preußen requirieren darauf 
die bereits gesammelten 171 534 fl. und die Bamberger Waffen. Durch den 
drohenden aufmarsch kaiserlicher truppen genötigt, ziehen sie unter mit-
nahme des restlichen hof- und Kirchensilbers und der vorräte am 10. Juni 
aus Bamberg ab.176 als Geiseln führen sie Weihbischof heinrich Joseph von 
nitschke, Statthalter Joseph eustach anton von Werdenstein und hofkanzler 
Georg Joseph von Karg mit sich, um die zahlung 1 million zu erpressen.177 
am 1. Juli informiert Werdenstein aus leipzig das Kapitel über seine lage.178 
markgraf Friedrich von Brandenburg-Kulmbach verwendet sich bei seinem 
Schwager prinz heinrich von preußen für die entlassung der Geiseln und 
die Freigabe des Kirchenschatzes, worüber er Bamberg informiert.179 am 
18. Juli wählt das Domkapitel Werdenstein zum Domdechanten.180 adam 
Friedrich wendet sich mit der Bitte um hilfe an die katholischen Kurfürs-
ten und den Kaiser.181 erst im September können die Geiseln im austausch 
nach Bamberg zurückkehren. Wilhelm Johannes heyberger erarbeitet eine 
zusammenstellung der durch den preußischen Überfall entstandenen Schäden 
für den reichstag in zwei Bänden.182

aus der Stelle … l’évêque de Bamberg me fait assurer sous main, que 
quoiquel voudrait volontiers accepter la neutralité, qui’l n’en était plus le 
maître. Il avoue s’être engagé trop avant avec la cour de Vienne aus dem 
Brief Friedrichs ii. von preußen vom 20. Juni 1758 an seinen Bruder prinz 
heinrich erschließt Wilhelm hofmann ein preußisches neutralitätsangebot 
nach ablauf der auf zunächst zwei Jahre abgeschlossenen Konvention mit 

174 Schweitzer, einfall, S. 45–51.
175 10. Juni 1758: B – a 85 l. 328 nr. 99.
176 Schweitzer, einfall, S. 63.
177 Schweitzer, einfall, S. 66–71.
178 B – B 86, 86, Bl. 133 f.
179 14. Juni 1758: looshorn 7/2, S. 234.
180 B – B 86, 86, Bl. 118’–127’.
181 looshorn 7/2, S. 235.
182 Jäck, Jahrbücher, S. 465.
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österreich.183 im Jahr 1758 verlängert aber adam Friedrich das militärbünd-
nis mit Wien.184

im Frühjahr 1759 greifen preußische truppen unter prinz heinrich erneut 
das hochstift an und besetzen Bamberg am 16. mai.185 Die Bevölkerung hatte 
ohnehin durch die einquartierung der reichsarmee im vergangenen Winter zu 
leiden. Die preußen fordern lebensmittellieferungen und hohe Kontributio-
nen. adam Friedrich zieht sich wieder nach Würzburg zurück und vertraut 
das hochstift dem Domdechanten und Statthalter von Werdenstein an. Der 
Gesamtverlust der Stadt wird mit 306 457 fl. angegeben.

Wegen der mittlerweile günstigen Kriegsentwicklung behandelt das Kapitel 
am 21. Juli 1760 die rückführung des Kirchenschatzes aus Würzburg, doch 
wird diese bis oktober verschoben,186 im märz des folgenden Jahres befindet 
er sich noch immer in Würzburg.187 im vorfeld der geplanten augsburger 
Friedenskonferenz lässt adam Friedrich im Juni 1761 in Wien ein promemoria 
vorlegen.188 er fordert darin die territoriale erweiterung seiner hochstifte 
nach einem siegreichen Frieden, für Bamberg das amt neustadt an der aisch 
nach erlöschen des fränkischen brandenburgischen mannesstammes, die 
Grafschaft mansfeld in thüringen sowie die rückgabe des von den preußen 
beschlagnahmten Bamberger Silbers. Bamberg überlässt die Führung seiner 
Stimme dem Kaiser.189

Während der Waffenstillstandsverhandlungen fällt die preußische armee 
unter Generalmajor Friedrich Wilhelm von Kleist im november 1762 er-
neut in das hochstift ein und besetzt Bamberg ein weiteres mal.190 nur der 
Domdechant und der Syndikus bleiben in der Stadt.191 Die preußen fordern 
1 million reichstaler Brandschatzung, reduzieren diese aber auf ein Drittel, 
die neutralitätserklärung, die Stellung von 2000 rekruten und die lieferung 

183 hofmann, politik, S. 41, mit zitat.
184 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 37.
185 Kilian, Dritter einfall; looshorn 7/2, S. 241–244; helmes, Kreistruppen 1758–

1759, S. 256 f.
186 B – B 86, 88, Bl. 110’ f.
187 B – B 86, 89, Bl. 17’.
188 Druck: hofmann, politik, anlage 1, S. 97 f.
189 erwähnt gegenüber Schneid 9. Juli und 18. august 1761: B – hStB nverza 4647.
190 Kilian, vierter einfall; hofmann, politik, S. 71; Ssymank, Fürstbischof adam 

Friedrich, S. 38–45.
191 B – B 86, 90, Bl. 176 f.
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von 500 pferden.192 Kleist gibt sich mit der von ihm erzwungenen abberufung 
des Bamberger Kontingents von der reichsarmee nicht zufrieden und fordert 
die erklärung der positiven Neutralité.193 Der Fürstbischof beklagt gegenüber 
dem Kaiser die schwere not seiner hochstifte, es sei soweit gekommen, dass 
er ein ohntüchtig und dem Reich ohne Nutz seyender Reichs-Fürst von Seiten 
Bamberg abgeben werde, wenn er ohne hilfe bleibe.194

Die Statthalterei schlägt dem Fürstbischof angesichts der aussichtslosen 
militärischen lage die abberufung der hochstiftstruppen von der reichsarmee 
und die abgabe einer neutralitätserklärung vor. Dieser lehnt das ansinnen 
als verletzung seiner reichsständischen pflichten ab.195 Schließlich ist adam 
Friedrich wegen der not seiner untertanen doch zu der von preußen gefor-
derten neutralitätserklärung bereit.196 am 11. Dezember 1762 kommt es in 
Schleusingen zum abschluss eines neutralitätsvertrages zwischen obersthof-
meister von rotenhan und Generalmajor von Kleist.197 Bamberg verpflichtet 
sich darin zur abberufung der hochstiftstruppen von der reichsarmee und 
zum eintreten für die neutralität auf dem reichstag. Doch gelangt die er-
klärung wegen eines Überfalls auf den Gesandten nicht in die hände von 
Generalmajor Kleist und die verhandlungen werden weitergeführt. Bamberg 
kann so einen alleingang vermeiden.

am 24. Januar 1763 lässt Bamberg sein votum in das reichsfürstenrats-
protokoll aufnehmen.198 Wegen der schweren Belastungen des hochstifts im 
vergangen Krieg könne es den Krieg nicht mehr fortführen und berufe die 
Kontingentstruppen von der reichsarmee zurück. adam Friedrich begründet 
gegenüber dem Kurfürsten von mainz die abgabe der neutralitätserklärung: 
Man kann uns nicht zumuthen, dass wir die alleinigen sein sollen, bei wirklich 
allzu tief gelegter Bresche den Sturm für das ganze gemeine Wesen auszuhal-
ten und durch Aufzehrung ganzer Länder, je eigenen Leib und Lebens und 

192 adam Friedrich an Schneid 2. Dezember 1762: B – hStB nverza 4651; hier in 
abschrift weiterer Schriftverkehr dazu.

193 adam Friedrich an Schneid 6. Dezember 1762: B – hStB nverza 4651.
194 22. november, 2. Dezember 1762: hofmann, politik, S. 71 f.
195 Sitzungsprotokoll der regierung in Würzburg 5. Dezember 1762, Druck: Kilian, 

vierter einfall, S. 40–47.
196 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 39.
197 abdruck: hofmann, politik, anlage 3, S. 100–102.
198 Druck: Kilian, vierter einfall, S. 58–60.
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Freiheit dem ohnehin in sich schon grössten Theils schwürigen Reichskörper 
ein ohnmächtiges Beispiel der übertriebenen Herzhaftigkeit zu geben.199

Der Schaden für das hochstift durch die preußischen Überfälle und 
Besatzungen beträgt nach einer tabelle, die der Domdechant im Jahr 1763 
dem Kapitel vorlegt, 681 060 fl.200 nürnberg bewillige bereits keinen Kredit 
mehr, nur die Fürther Juden hätten 24 000 fl. angeboten. nach dem ende des 
Krieges überreicht das Bamberger Jesuitenkolleg adam Friedrich eine Fest-
schrift, welche die Jugend der akademie verfasst hatte: Fridericus Bambergae 
Angelus Pacis, sive … D. Adamus Fridericus … Herbipoli Bambergam sancita 
pace redux, [Bamberg 1763].201 im Friedensvertrag von hubertusburg erhält 
Bamberg keine anerkennung für seine bedingungslose Kaisertreue.202 Die in 
Bamberg angelegten und gedruckten Schadenslisten,203 die zur vorlage beim 
reichskammergericht Wetzlar gedacht sind, werden mit der annahme des 
hubertusburger Friedens gegenstandslos.204

Die auswirkungen des Bayerischen erbfolgekrieges

im vorfeld des Bayerischen erbfolgekrieges fordert Kaiserin maria the-
resia am 16. märz 1778 Fürstbischof adam Friedrich unter verweis auf ihr 
Schutzbündnis zur Überlassung von truppen auf.205 adam Friedrich will 
jedoch die negativen Folgen, die sein enges zusammengehen mit öster-
reich im Siebenjährigen Krieg gehabt hatte, diesmal vermeiden und weicht 
einer raschen entscheidung aus. er schiebt die fehlende zustimmung seiner 
Domkapitel vor. Gleichzeitig versucht er über den ansbacher hof zwischen 
preußen und österreich zu vermitteln, beendet diese Bemühungen jedoch, 
weil König Friedrich ii. sie als aufgabe strenger neutralität interpretiert.206

199 zitiert nach hofmann, politik, S. 75.
200 4. märz 1763: B – B 86, 91, Bl. 44’ f.
201 manuskript: StBB msc.misc.129.
202 Berbig, hochstift 2, S. 304.
203 Species Facti. tabellen für die Jahre 1758, 1759, 1762; StBB rB.h.Bbg.F.2.
204 leipold, einfall, S. 530.
205 Korrespondenz W – militärwesen 266 (verbrannt). – Ssymank, Fürstbischof adam 

Friedrich, S. 51–53.
206 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 53.
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Der Fränkische Kreis

Während der erkrankung Fürstbischof Franz Konrad von Stadions er-
klärt der kaiserliche Kreisgesandte Widmann, dass eine rasche neuwahl in 
Bamberg erforderlich sei, um brandenburgischen einfluss auf die Kreisan-
gelegenheiten während der Sedisvakanz auszuschalten.207 nach dessen tode 
erteilt das Domkapitel dem Kreisgesandten Franz Konrad Dietz die vollmacht 
zur verwaltung der Stelle des Kreisdirektors; der protest ansbachs bleibt 
wirkungslos.208 Das Domkapitel beschwert sich in Wien über die von den 
brandenburgischen häusern während der Sedisvakanz neuerlich angemaßte 
Kreisdirektorial-zuständigkeit.209

Die beiden kreisausschreibenden Fürsten verkünden 1764 in kaiserlichem 
auftrag erneut das kaiserliche patent vom 16. august 1731 gegen missbräuche 
bei den handwerkszünften.210

1770 ergeht ein neues Strafmandat des Fränkischen Kreises gegen räuberi-
sches Gesindel und Zigeuner, weil frühere verordnungen wirkungslos geblie-
ben waren.211 es enthält strenge Strafbestimmungen und landesverweisung 
für zigeuner, im Wiederholungsfall die Brandmarkung und hinrichtung. 
Den personen, die ihnen hilfestellung leisten oder hehlen, werden schwere 
leibesstrafen bis zur hinrichtung angedroht. einheimische Bettler sollen an 
ihren Geburtsorten unterhalten und zur arbeit angeleitet werden. Jährlich im 
Frühjahr oder herbst oder sobald eine anzahl von acht bis zehn personen 
zusammen ist, soll ein transport die für die Galeeren bestimmten Sträflinge 
nach rovereto oder venedig bringen.

Weitere auswärtige Beziehungen

Die bayerische Staatskirchenpolitik führt zu auseinandersetzungen über 
den Bamberger Diözesananteil in der oberpfalz. Das Generalmandat vom 
24. Juli 1764, nach dem Klagen gegen kurbayerische untertanen circa spon-
salia an das weltliche Gericht zu stellen seien, geht auch Bamberg zu.212 Der 

207 6. märz 1757: hhSta Wien – StK Berr 74.
208 looshorn 7/2, S. 204.
209 2. mai 1757: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
210 10. oktober 1764: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 70.
211 StBB rB.coll.leg.f.8/7.
212 aeB – rep. i a 474.
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Fürstbischof lässt seine Bedenken und die Weigerung, das Sponsalienmandat 
zu erfüllen, dem Kurfürsten mitteilen.213 Kurbayern droht in seiner antwort 
mit zwangsmaßnahmen.214 Bamberg verfasst eine scharfe Gegenerklärung zum 
kurbayerischen Sponsalienmandat.215 Der Direktor des Geistlichen rates peter 
von osterwald veröffentlicht darauf im vorfeld des Salzburger Kongresses 
ein ausführliches Gegengutachten.216 Die sich verhärtende haltung der bay-
erischen regierung führt zum zusammenschluss der betroffenen Bischöfe 
und der einberufung des Salzburger Kongresses.

Fürstbischof adam Friedrich lehnt die teilnahme daran zunächst ab,217 
doch will er sich über die entwicklung informieren lassen.218 Die Bamberger 
regierung fürchtet bei einer Beteiligung an dem Kongress nachteile durch 
die bayerische regierung, schlägt aber die vertretung durch den Deputierten 
eines anderen teilnehmers vor.219 Schließlich lässt Bamberg sich durch den 
Gesandten des passauer Fürstbischofs Johann michael von Bosch vertreten.220 
er erhält eine zusammenstellung der Bamberger Beschwerden gegen Kur-
bayern.221 in der ersten Sitzung, an der dieser teilnimmt, lässt Bamberg am 
5. Februar die Gravamina des hochfürstl. Bistums Bamberg in ecclesiasticis 
gegen das durchl. Churhaus Bayrn und Oberpfalz übergeben.222 Der erzbi-
schof von Salzburg wendet sich zum Jahresanfang 1771 an adam Friedrich, 
um mit dem gesamten bayerischen episkopat über seine gefährdeten Kir-
chenrechte zu verhandeln.223 nach dem ergebnislosen ende des Salzburger 
Kongresses werden die verhandlungen für den bayerischen episkopat ab 

213 8. november 1769: aeB – rep. i a 474.
214 9. märz 1770: aeB – rep. i a 474.
215 Rechtsbegründetes Bedenken über die Churbayer. Landesherrliche Verordnung de 

dato den 24. Julii 1769 betreffend die Annullierung deren heimlichen Eheverspre-
chungen … erwähnt bei pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 132.

216 Nähere Beleuchtung der Bambergischen Regierungsbedenken über die Churbayer. 
Verordnung vom 24. Juli 1769 in betreff der Sponsalien, münchen 1770. erwähnt 
pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 132.

217 einladung 28. Juni 1770: aeB – rep. i a 474.
218 24. Juli 1770: B – hStB GehK 1740 prod. 175; pfeilschifter-Baumeister, Salz-

burger Kongreß, S. 222 und 231 anm. 2. – zum Gesamtvorgang Berbig, hoch-
stift 2, S. 212–222.

219 8. oktober 1770: aeB – rep. i a 474.
220 Berbig, hochstift 2, S. 217 v. a. anm. 96.
221 2. Januar 1771: aeB – rep. i a 473, 474.
222 pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 338 f.; Berbig, hochstift 2, 

S. 218 f.
223 17. Januar 1771: B – hStB GehK 1676 prod. 96.
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1773 durch den Bischof von chiemsee Ferdinand christoph Graf von zeil 
in münchen fortgeführt.224

Später bemüht sich Bamberg gemeinsam mit augsburg, die kurbayerische 
unterstützung zur aufhebung der exemtionsprivilegien der bayerischen 
Benediktinerkongregation zu erreichen.225 erst im September 1774 gibt 
adam Friedrich die Forderung nach der Beibehaltung des vertrages von 
1682 über die prälatenwahlen in michelfeld und Weißenohe auf und schließt 
sich der haltung der übrigen ordinariate zum vertrag mit Bayern über die 
prälatenwahlen an. Doch verschlechtert sich dadurch die Bamberger positi-
on gegenüber michelfeld und Weißenohe, der vertragsabschluss erfolgt am 
6. oktober 1774.226

Der vertrag des bayerischen episkopats, den der Bischof von chiemsee 
ausgehandelt hatte, mit Kurbayern über die übrigen strittigen Fragen kann 
erst 1776 abgeschlossen werden, mit dem die bayerische Sponsalienverord-
nung aufgehoben wird.227 adam Friedrich lässt den papst und Kardinal 
lazaro pallavicini über seine position informieren und um Bestätigung des 
vergleichs bitten.228

Kurfürst max iii. Joseph von Bayern mahnt 1772 adam Friedrich zur 
verkündigung des auf seine Supplik erhaltenen päpstlichen Breves zur 
Feiertagsreduzierung.229 Dieser antwortet mit dem hinweis auf die mit 
päpstlicher einwilligung bereits 1770 in seinem Bistum vorgenommene 
Feiertagsreduzierung.

Kardinal pallavicini informiert den Fürstbischof von der verlängerung 
der päpstlichen erlaubnis für den Kurfürsten von Bayern zur einziehung 
des zehnten von den Kirchengütern seines landes um fünf Jahre.230 adam 
Friedrich erklärt sich gegenüber dem Kardinal damit notgedrungen einver-
standen.231 1778 bewilligt adam Friedrich die Fortsetzung der erhebung.232

224 Berbig, hochstift 2, S. 220 f.
225 pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 498–500, 549 f.
226 aeB – rep. i a 477.
227 oktober, november, Dezember 1776: B – hStB GehK 1741 prod. 115, 120, 123, 

124, 135; pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 550–589.
228 15. Dezember 1777: B – hStB GehK 1741 prod. 209.
229 27. november 1772: looshorn 7/2, S. 384.
230 3. Februar 1776: looshorn 7/2, S. 410.
231 15. märz 1776: B – hStB GehK 1741 prod. 80, 85; Berbig, hochstift 2, S. 261 f.
232 20. mai 1778: B – hStB GehK 1741 prod. 229, 231.
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trotz neuerlicher anstrengungen Kurbayerns unter Kurfürst Karl theo-
dor noch 1778 um die Belehnung mit dem Bamberger obertruchsessenamt 
und von Stadt und Schloss amberg unterbleibt diese, weshalb ihm adam 
Friedrich die muthung (aufschub) gewährt.233

Wegen der Kaisertreue adam Friedrichs ist das verhältnis zu Branden-
burg-Kulmbach, das sich auf der Seite preußens hält, von zurückhaltung 
geprägt.234 Die politik des ansbacher hofes, solange sie von markgraf carl 
Wilhelm Friedrich und minister christoph ludwig Freiherrn von Secken-
dorff geprägt wird, ist dagegen österreichfreundlich.235 aufgefordert von 
Wien, die Bestimmungen des erbvertrages zwischen König Friedrich ii. und 
den fränkischen zollern von 1752 in erfahrung zu bringen, ersucht adam 
Friedrich 1761 Seckendorff um auskunft, doch wird sie auch ihm verweigert. 
zwischen adam Friedrich und markgraf Karl alexander, der ab 1769 beide 
markgraftümer vereinigt, entwickeln sich freundschaftliche Beziehungen. So 
besuchen er und seine Gemahlin im Frühjahr 1775 adam Friedrich in See-
hof, wo sie das pfingstfest verbringen.236 am pfingstsonntag hält der eigens 
berufene evangelische pfarrer von Wonsees evangelischen Gottesdienst.237 als 
antwort auf mehrere in ansbacher auftrag erschienene Streitschriften wegen 
Fürth lässt adam Friedrich eine Druckschrift mit der bambergischen rechts-
position veröffentlichen und am reichstag verteilen.238 Wegen umstrittener 
landeshoheit in Grenzregionen kommt es mit Brandenburg-Kulmbach und 
ansbach zu mehreren prozessen vor dem reichskammergericht.239

adam Friedrich schließt am 28. Februar/2. märz 1774 einen rezess mit 
der reichsstadt nürnberg über die vogteiliche obrigkeit über die im amt 

233 15. Dezember 1778, 21. Januar 1779: B – hStB lehenhof 655.
234 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 58 f.
235 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 59–64.
236 30. mai–6. Juni 1775: B – B 24, 23, S. 61–80; Weiss, Fürstenbegegnungen, S. 376 f.
237 Ferdinand ludwig Braun, Zwo Zimmer-Predigten vor der Durchleuchtigs-

ten gnädigstregierenden Anspach-Bayreuthischen Landesherrschaft am heiligen 
Pfingstfeste 1775, Bayreuth [1775] (ein exemplar: StaB, B 24, 23, nach S. 125).

238 28. november 1775: B  – hStB nverza 4648; ignaz christoph lorber von 
Störchen/Wilhelm Johann heyberger, Die durch die allgemeine Teutsche, und 
besonders Babenbergische Geschichte aufgeklärte … Landes-Hoheit des Kayserli-
chen Bist- und Fürstenthums Bamberg über den Mark-Flecken, und das gesammte 
Amt Fürth, Bamberg 1774 (vD18 15235807-001). – rumpel, Streit, S. 368–370.

239 BayhSta rKG 2, nr. 518–524 S. 94–109.
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Forchheim liegenden nürnberger lehen, deren hochgerichtsbarkeit bei 
Bamberg bleibt.240

Das hochstift vergleicht sich mit den erben der Stiebar von Buttenheim 
über die mannlehen zu pretzfeld, Buttenheim und Gunzendorf,241 mit denen 
adam Friedrich seinen Bruder belehnt hatte. Dazu schließt Bamberg 1766 
einen Steuer-permutations-rezess mit der reichsritterschaft orts Gebürg.242 
Die rittergüter pretzfeld, Buttenheim und Wannbach waren an die reichs-
gräfliche Familie von Seinsheim verliehen worden, doch muss diese weiter 
Steuern an den ritterkanton entrichten.

Das hochstift Bamberg und der ritterort Steigerwald treten dem Steu-
errezess von 1715 zwischen den ritterkantonen Gebürg und Baunach über 
die Besteuerung der heimgefallenen lehen Frensdorf und röttenbach bei.243 
Darauf zieht Steigerwald seine Klage vor dem reichshofrat zurück und erhält 
als entschädigung 600 fl. aus der obereinnahme.

ein mandat des Fürstbischofs regelt nach auseinandersetzungen mit dem 
ritterkanton Gebürg bei todesfällen eines adeligen in einem haus oder ort, 
das der bambergischen Jurisdiktion untersteht, die versiegelung und inventur 
der hinterlassenschaft.244

Kärnten

Bis 1759 besteht in den bambergischen Besitzungen eine ordnungsgemä-
ße verwaltung.245 Die regierung in Wolfsberg leitete der viztum, dem ein 
Kanzleidirektor und ein lehenspropst zur Seite stehen. als weitere Behörden 
gibt es das oberberggericht, das Fiskalamt, den lehenshof und das rentamt. 
nach seinem regierungsantritt wendet sich adam Friedrich an Kaiserin maria 
theresia als erzherzogin von österreich, weil die verhandlungen über den 
verkauf der kärntnerischen Besitzungen durch den tod seines vorgängers 
unterbrochen worden waren, und bittet um die aufrechterhaltung des status 

240 B – B 21, 34ii, Bl. 173–176’.
241 22. oktober 1763: B – B 21, 34iii, S. 1–29.
242 7. november 1766: B – B 21, 34ii, Bl. 67–68’, verzeichnis, Bl. 69–81.
243 15. Januar 1767: B – B 21, 34ii, Bl. 115–116.
244 2. Juni 1766: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 89.
245 Sammlung einschlägiger Schriftstücke: StBB rB.msc.107–119. – martin Wutte, 

Die lage der bambergischen herrschaften in Kärnten vor ihrem verkaufe im Jahre 
1759, in: carinthia i 97 (1907), S. 168–199 (nach StBB rB.msc.113).
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quo.246 er habe sich die einschlägigen akten zusammenstellen lassen. nach 
einer vorlage im Domkapitel belaufen sich die Stiftsschulden wegen Kärnten 
auf 189 923 fl., 1755 hatten sie noch 233 950 fl. betragen.247

Die neuerlichen verhandlungen führt der Kärntner viztum Johann phil-
ipp anton von horneck.248 Der verkauf der Besitzungen und einkünfte in 
Kärnten durch das hochstift Bamberg an das erzhaus österreich erfolgt 
endlich am 5. mai 1759.249 österreich verpflichtet sich zur zahlung 1 million 
Gulden, die wegen der Kriegslage in zu vier prozent verzinsbaren Wiener 
Stadtbankobligationen angelegt werden. aus den zinsen soll das hochstift 
seine Gläubiger in Kärnten befriedigen. Beginnend ein Jahr nach dem Frie-
densschluss darf das hochstift jährlich maximal 100 000 fl. abheben und 
diese in liegenden Gütern, auch in den erblanden, anlegen. maria theresia 
bestätigt den Kaufvertrag.250 Später bietet der k. k. Bankpräsident Graf von 
hatzfeld dem Bamberger Gesandten Franz ludwig von erthal an, alle noch 
bestehenden bambergischen Forderungen in Kärnten mit 8000 fl. abzulö-
sen.251 Das Domkapitel stimmt der absicht des Fürstbischofs zu, die ersten 
100 000 fl. von dem Wiener Kapital abzuheben, um ritterschaftliche Güter 
zu erwerben.252

innere angelegenheiten

Domkapitel

adam Friedrich lässt dem Kapitel 1763 erklären, dass er bereit sei, alle 
fürstbischöflichen minister, Kanzler, Kommandanten und räte gemäß dem 

246 27. april 1757: hhSta Wien – rK Klrst Bbg Bd. 38.
247 B – B 86, 87, Bl. 5’ f.
248 recreditive des Kaisers und der Kaiserin, 28. april und 5. mai 1759, abschrift: 

B – B 21, 34i, S. 135 f., 144.
249 abschrift: B – B 21, 34ii, Bl. 3–7’; Karl müller, Der Übergang der bambergi-

schen Besitzungen in Kärnten an österreich, in: Bamberger Blätter 3 (1926), 
S. 47 f.; michel hofmann, Der abschied des hochstifts Bamberg aus Kärnten. 
zur erinnerung an den Wiener vertrag von 1759, in: Fränkische Blätter 11 (1959), 
S. 45, 54, 64.

250 12. mai 1759: B – B 21, 34ii, Bl. 8.
251 4. märz 1767: B – B 21, 34ii, Bl. 136’–138’.
252 7. märz 1767: B – B 86, 96, Bl. 33’–35.
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rezess von 1748 auch auf das Kapitel verpflichten zu lassen, doch wolle er 
vorher den text der entsprechenden Formel prüfen.253

regierungspräsident philipp ernst voit von Salzburg wird erst nach 
zahlreichen Wahlgängen ab dem 18. Juli am 4. Dezember 1764 zum Domde-
chanten von Bamberg bestimmt, nachdem der Fürstbischof die ernennung 
eines Domdechanten als Kompromiss angeboten und das Kapitel ihm diese 
übertragen hatte.254 Diese erfolgt am 8. Dezember.255 adam Friedrich nimmt 
die einsetzung voits von Salzburg persönlich in Bamberg vor,256 nachdem er 
ihn bereits zu seinem Statthalter ernannt hatte.257

nach dem verkauf Kärntens bittet das Kapitel den Fürstbischof um 
ausgleich für den verlust des ertragreichen postens eines viztums.258 adam 
Friedrich antwortet, er habe nach dem tode des letzten viztums horneck 
vier neue ratsstellen für die Domkapitulare geschaffen.259 Die ertragslage 
des Kapitals sei im moment noch unsicher, doch bewilligt er dem Kapitel 
die jährliche zahlung von 2000 reichstalern aus den zinsen.

Finanzwesen

Der Fürstbischof informiert 1757 das peremptorialkapitel, dass der 
obereinnahme jährlich einnahmen in höhe von 80 000 fl. und der Kammer 
ebenfalls ausreichende einkünfte fehlten.260 Die ausgaben seien durch die 
reichs- und Kreisumlagen, die heereskosten, den unterhalt für die landes-
festungen und die miliz erwachsen. Wegen der schlechten Wirtschaftslage 
der Bevölkerung sei eine Steuererhöhung nicht möglich. Deshalb bewilligt 
das Domkapitel der obereinnahme eine Kreditaufnahme bis zu 100 000 fl., 
der Kammer bis zu 30 000 fl.

Wegen der Kriegsentwicklung sind weitere einnahmen nötig. adam 
Friedrich schlägt dem Domkapitel die erhebung des zehnten pfennigs, eine 

253 4. märz 1763: B – B 86, 91, Bl. 54’ f.
254 B – B 86, 92, Bl. 170–174.
255 B – B 86, 92, Bl. 175’–189.
256 28. Februar 1765: B – B 86, 93, Bl. 26’–36.
257 15. Januar 1765: B – hStB GehK 1801 nr. 217.
258 7. märz 1768: B – B 86, 96, Bl. 35’–36’.
259 14. Juli 1768: B – B 86, 96, Bl. 110–112.
260 23. Juli 1757: B – B 86, 85, Bl. 233–237.
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10-prozentige abgabe von allen geistlichen einkünften, vor.261 Das Kapitel 
weicht zunächst aus und bietet ein subsidium caritativum von 7000 bis 8000 fl. 
an. Der Fürstbischof besteht auf der erhebung des zehnten pfennigs, erklärt 
sich zunächst aber mit den angebotenen 8000 fl. einverstanden, die das Dom-
kapitel bewilligt.262 1759 beantragt der Fürstbischof dessen zustimmung für 
eine weitere Kreditaufnahme von 100 000 fl. im notfall, was bewilligt wird.263

Später lässt der Fürstbischof dem Kapitel den kaiserlichen Wunsch um 
Bewilligung der abgabe des zehnten pfennigs von allen geistlichen ein-
künften vortragen.264 Das Kapitel lehnt dies ab, weil die im vergangenen Jahr 
aufgenommenen 8000 fl. noch nicht zurückgezahlt seien und der preußische 
einfall hohe verluste verursacht habe. 1761 informiert der Fürstbischof das 
Domkapitel, dass der kaiserliche Gesandte von Widmann auf rasche zah-
lung der Dezimationsgelder dränge.265 Dieses betont erneut die schweren 
Belastungen durch den Krieg und erklärt, es könne keinen weiteren Beitrag 
leisten. Das Kapitel bewilligt dann doch der obereinnahme eine neue Kre-
ditaufnahme von 50 000 fl. und verweist darauf, dass es bereits Kredite über 
540 000 fl. genehmigt habe.266 am 4. September teilt adam Friedrich dem 
Kapitel mit, dass die Dezimation für das Jahr 1760 an den Kaiser entrichtet 
werden müsse,267 worauf das Kapitel einlenkt.268

Wegen der andauernden schweren Kriegsbelastungen – preußische einfäl-
le, einquartierungen und truppendurchzüge, Fourage-lieferungen für die 
französische armee  – benötigt das hochstift weitere einkünfte, doch will 
der Fürstbischof die untertanen nicht belasten und bittet das Kapitel um 
unterstützung. Dieses bewilligt eine Beihilfe von 60 000 fl.269 am 4. märz 
1763 genehmigt das Kapitel der obereinnahme die aufnahme von weiteren 
50 000 fl.270

nach dem hubertusburger Frieden informiert der Fürstbischof das Ka-
pitel, durch den Friedensschluss sei die hoffnung geschwunden, dass das 

261 13. mai 1758: B – B 86, 86, Bl. 77’–79.
262 18. mai 1758: B – B 86, 86, Bl. 84’–87.
263 28. Februar 1759: B – B 86, 87, Bl. 17’ f.
264 13. September 1759: B – B 86, 87, Bl. 102’–103’.
265 7. Juni 1761: B – B 86, 89, Bl. 81–82.
266 18. Juli 1761: B – B 86, 89, Bl. 92–97’.
267 B – B 86, 89, Bl. 116.
268 1. Dezember 1760: B – B 86, 89, Bl. 138 f.
269 19. Juli 1762: B – B 86, 90, Bl. 106’–108.
270 B – B 86, 91, Bl. 58.
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hochstift für seine Kriegsverluste entschädigt werde.271 Deshalb habe er 
von den Dikasterien Gutachten angefordert und übermittelt dem Kapitel 
vorschläge zur Sanierung der Finanzlage.272 Die preußen haben noch immer 
das Bamberger Kirchensilber geraubt. noch 1765 ist die Finanzlage infolge 
der preußischen einfälle angespannt.273 Für die Brandschatzungen von 1758 
und 1759 waren 329 326 fl. aufgenommen worden, die Schulden betragen 
noch 200 000 reichstaler.

adam Friedrich stellt dem Domkustoreiamt 1770 eine Schuldverschreibung 
über 100 000 fl. aus, das über entsprechende mittel verfügte.274

Wirtschaftspolitik

adam Friedrich betreibt in seinen beiden hochstiften eine merkantilistische 
politik. er fördert die Schifffahrt auf dem main und lässt die Fernstraßen 
verbessern, insbesondere die verbindung von nürnberg nach Frankfurt und 
die verkehrswege nach Sachsen und Schwaben. 1766 schließt er für Würzburg 
einen vertrag mit Kurmainz über zollerleichterungen auf dem main, dem 
auch Bamberg beitritt. im hochstift Bamberg lässt er alte Bergwerksanlagen 
wieder in Betrieb nehmen und 1766 eine Steinkohlengrube eröffnen.275

mit Dekret vom 18. märz 1758 gestattet adam Friedrich den freien 
Schmalzhandel und die ausfuhr unter Festlegung von zöllen und abgaben.276

Wegen der missernte verbietet der hofrat 1761 zur vermeidung von Spe-
kulationen den export von Getreide, heu und Krummet ohne erlaubnis.277 
in den Jahren 1770 bis 1772 ergehen wegen missernten und der dadurch 
bedingten Getreideknappheit und teuerung zahlreiche verordnungen zum 
verbot von Getreideexporten,278 einsetzend mit einem erlass zur Überprüfung 
der Getreidevorräte, weil in Würzburg bereits verknappung und teuerung 

271 9. mai 1763: B – B 86, 91, Bl. 88–90.
272 2. Juli 1763: B – B 86, 91, Bl. 113’ f.
273 6. märz 1765: B – B 86, 93, Bl. 58’–72.
274 12. oktober 1770: B – a 115 l. 46 nr. 469.
275 haupt, materialien zur Geschichte des Bergbaus, S. 178, 221–229; Greipl, Seins-

heim, adam Friedrich reichsgraf von, S. 457.
276 StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 121.
277 24. november 1761: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 35.
278 StBB rB.coll.leg.f.8/7.
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eingesetzt hätten.279 1772 werden 31 000 Sumrein280 Korn zur minderung der 
not aus der Wetterau und der pfalz angekauft. im Juni kann Brotknappheit 
nur durch den verkauf von täglich 3000 laiben auf dem markt verhindert 
werden.281 Schließlich verkündet adam Friedrich den Beschluss des Fränki-
schen Kreises über die aufhebung der Getreidesperre mit dem Schwäbischen 
und oberrheinischen Kreis.282 er hebt wegen der hohen preise besonders für 
Fastenspeisen das Fastengebot teilweise auf.283

Der verkauf von Strümpfen, Gamaschen und handschuhen durch Juden, 
fremde Strumpfstricker und hausierer wird auf die Bamberger messe und 
die Freimärkte von Forchheim und Kronach beschränkt, um die eigenen 
handwerker zu schützen.284

verwaltung und innere Sicherheit

Die Serie der Bamberger regierungsakten in chronologischer reihe ent-
hält die Korrespondenz der weltlichen regierung mit der Geheimen Kanzlei 
und mit Fürstbischof adam Friedrich sowie die hofratsresoluta.285 Für die 
zeit seiner abwesenheit aus Bamberg ernennt adam Friedrich 1757 den 
Domdechanten lothar Franz philipp Freiherrn horneck von Weinheim 
zum Statthalter, dem die hofkammer monatlich 100 fl. auszahlen soll.286 
er setzt ein Statthaltereikollegium ein, das jedoch keine selbständigen ent-
scheidungen treffen darf: vor sich selbsten aber in Ansehung erstberegten 
trifftigen beweggründen in wichtigen Staats- und Landes-Angelegenheiten 
keinen vollkommenen Entschluß zu fassen, weder sich in einige Verbind-
lichkeit hierüber einzulassen, noch weniger aber eines oder das andere eher 
in werkthätigen Vollzug zu bringen, bis nicht von Uns die Entschließung 

279 17. Juli 1770: B – hStB GehK 1131 nr. 50 f. – Britta Schneider, Wo der getreidt-
Mangel Tag für Tag größer, und bedenklicher werden will. Die teuerung der Jahre 
1770 bis 1772 im hochstift Bamberg, in: häberlein/Kech/Staudenmaier, Bam-
berg, S. 261–291.

280 auch Simra, Sümmer, Getreidemaß.  – ein Bamberger Simra Korn entspricht 
76,91 liter, angabe nach hendges, maße und Gewichte, S. 170.

281 Jäck, Jahrbücher, S. 497.
282 12. Dezember 1772: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
283 Druck 4. Februar 1775: B – B 24, 23, nach S. 15.
284 11. Juni 1765: Jäck, Jahrbücher, S. 482.
285 B – hStB GehK 1107–1110, 1113–1146, dazu 1248–1257.
286 19. mai 1757: B – a 37 l. 34 nr. 195.
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und begnehmigung erhohlet, und eingelangt seyn wird.287 ihm gehören un-
ter der leitung des Statthalters hofkammerpräsident Johann philipp von 
mauchenheim die Domkapitulare an, die präsidentenstellen ausüben, sowie 
vizekanzler heinrich von oberkamp, hofmarschall Karl Dietrich von Küns-
berg, obereinnahmedirektor Johann Baptist mulzer und der lehenspropst 
Johann melchior hanauer.

angesichts der vergangenen Feuersbrünste und anderer Drangsale für die 
Bamberger Bevölkerung lässt der Fürstbischof durch das vikariat zu Buße 
und verrichtung guter Werke aufrufen.288 Dazu ordnet er die unterstützung 
des weltlichen armes an und befiehlt die einstellung aller öffentlichen 
lustbarkeiten, von tänzen und Spielen, und stattdessen den Besuch von 
andachten und christenlehre.

1763 verbietet der hofrat das Fensteren der jungen Burschen, welche diesen 
Brauch in rotten ausübten, was öfter zu Schlägereien führe, und ordnet die 
einweisung ins zucht- und arbeitshaus an.289

Der Fürstbischof beschränkt den bei Sterbefällen üblichen aufwand.290 
Der Druck von toten-zetteln wird dem adel vorbehalten. alles Gepränge 
bei der aufbahrung der leiche im haus soll unterbleiben, auch die aufwen-
dungen für die anfertigung von Särgen werden beschränkt, die lohn- und 
Gebührenforderungen für Dienstleistungen, die mit der Beerdigung verbunden 
sind, werden festgelegt.

ein hofrats-mandat verbietet die leichtsinnige auswanderung nach 
russland, insbesondere nach catharinen-lehen an der Wolga, für das sich 
Katharina die Große um deutsche Siedler bemüht.291 trotzdem verlassen 
mehrere auswanderer das hochstift.292

im anschluss an die reformen Friedrich Karl von Schönborns versucht 
adam Friedrich die ressorteinteilung der weltlichen regierung zu ver-
bessern.293 verschiedene maßnahmen sollen die effizienz der verwaltung 

287 2. august 1758: B – B 26c, 182; zitat nach Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, 
S. 86.

288 12. Juli 1758: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 123.
289 31. oktober 1763: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 56; erneuert 22. Dezember 1773: 

StBB rB.coll.leg.f.8/7.
290 16. Februar 1764: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 63.
291 21. mai 1766: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 87.
292 Gerald vogt, Catharinenlehen und Cajenne. migration aus dem hochstift Bam-

berg unter adam Friedrich von Seinsheim, in: häberlein/Kech/Staudenmaier, 
Bamberg, S. 199–221.

293 Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 82.
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steigern. 1760 plant er den erlass einer neuen hofratsordnung.294 Wegen 
missachtung der landesfürstlichen Befehle ordnet er zur Gewährleistung 
der rechtspflege deren strenge Befolgung an.295 Der Fürstbischof regelt das 
revisionswesen und die versendung von unterlagen zur Begutachtung an 
auswärtige institutionen und Gelehrte.296 Die ordnung der amtsregistraturen 
und die einsendung eines elenchus der registratur an die hochfürstliche 
regierung wird angeordnet.297 er reformiert den Geschäftsgang der Bam-
berger hofkammer zur verbesserung des rechnungswesens.298 Wöchentlich 
soll zweimal das Kammerprotokoll verlesen werden und die einhaltung der 
rechnungsablage-termine gewährleistet werden.

nach Würzburger vorbild beabsichtigt adam Friedrich für Bamberg die 
herausgabe eines Staatskalenders durch leutnant Johann Georg christoph 
Gertner.299 ein musterformular, das alle ober- und unterbeamten, Bürger-
meister und räte auszufüllen haben, wird verschickt. Das erste exemplar des 
Fürstlichen Hochstifts Bamberg Hof- Stands- und Staats-Kalenders erscheint 
im Jahr 1764.300 Dem Kalender ist sehr detailliert der aufbau der geistlichen 
und weltlichen verwaltung des Bistums wie der fürstbischöflichen hofhal-
tung zu entnehmen.

adam Friedrich kündigt gegenüber der Bamberger regierung die pub-
likation eines erneuerten landrechts zur Stärkung der rechtssicherheit an, 
womit er zunächst den hofrat und lehenspropst Johann melchior hanauer 
betraut.301 auch das Domkapitel informiert er über seine absichten.302 er 
will rechtssicherheit für jeden untertanen erreichen und gleichzeitig die 
reichsgerichte entlasten. zur ausarbeitung des landrechtes stellt er einen 
referenten an, der ihm alle vier Wochen über den arbeitsfortgang berichten 

294 15. Januar 1760: B – hStB GehK 1113 prod. 4.
295 17. mai 1768: B – B 26c, 101i.
296 21. Februar 1767: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 96.
297 7. oktober 1767: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 100.
298 B – hStB GehK 1904.
299 11. oktober 1759: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 137. – zu Gertner siehe Seiderer, 

aufklärung, S. 130.
300 Fürstlichen Hochstifts Bamberg Hof- Stands- und Staats-Kalender, Bamberg 

1764–1783 (mikrofiche-ausgabe: zusammengestellt von rainer-maria Kiel, 2000; 
vD18 90291816-001).

301 27. november 1761: B – hStB GehK 1113 prod. 129, 135; hStB GehK 1116 prod. 
98; angabe nach Ssymank, Fürstbischof adam Friedrich, S. 121. – lang, Fürstbis-
tum Bamberg, S. 36 f.

302 18. Januar 1762: B – B 86, 90, Bl. 11’–13’.
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muss. er lässt dazu alle amtsstellen des hochstifts ihre registraturen prü-
fen.303 mit der ausarbeitung betraut er mit Billigung des Domkapitels einige 
räte unter dem vorsitz des regierungspräsidenten. Bereits vor vollendung 
des Gesamtwerks entschließt er sich, die passagen über erbteilungen zu ver-
öffentlichen. als ergänzung wird der abschnitt über die vorwahl oder den 
vorgriff, ein recht, das dem jüngsten Sohn zusteht, veröffentlicht.304 1766 
wird die verordnung über die vermögensverhältnisse von eheleuten und 
verträge veröffentlicht.305 1768 ist der erste hauptteil des landrechts, das 
allgemeine oder bürgerliche rechtssachen beinhaltet, fertiggestellt.306 Daran 
haben Domdechant voit von Salzburg, Domkapitular christoph Franz von 
Buseck und die bambergischen räte mitgewirkt. Die übrigen drei hauptteile, 
über lehen- und polizeisachen sowie die prozessordnung, sollen folgen. 1769 
erklärt adam Friedrich, dass er sich entschlossen habe, seine bambergischen 
lande mit einem viergeteilten landrecht auszustatten.307 Der erste teil über 
das zivile oder bürgerliche recht sei nunmehr in den Druck gegeben, dessen 
inhaltsverzeichnis er gleichzeitig publizieren lässt. Die Besorgung des Werks 
und seine ausgabe ist dem hofrat Johann melchior hanauer anvertraut. 
Damit setzt er den ersten teil, der Bestimmungen zur ehe, zu testamenten, 
zu erbteilungen, zur vormundschaft, zur Gütergemeinschaft zwischen ehe-
leuten, zur zweiten eheschließung und regelungen über natürliche Kinder, 
Konkurse und die Festsetzung der Gerichts- und amtsgebühren umfasst, in 
Kraft.308 nur das zivilrecht erscheint mit einem vorwort des Fürstbischofs 
vom 9. november 1769 im Druck: Des Kayserlichen Hochstifts, und Fürs-
tenthums Bamberg verfaßtes Land-Recht, Bamberg 1769.309

zur Klärung strittiger Fragen bei testamentsabfassungen erneuert adam 
Friedrich für die Geistlichkeit das mandat Fürstbischof Dernbachs vom 
20. Juni 1681, für weltliche personen setzt er eine neue ordnung fest.310 
Danach können testamente mündlich vor sieben zeugen, vor Gericht oder 
schriftlich vor Gericht, vor dem pfarrer und zwei zeugen abgefasst werden.

303 23. Februar 1763: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 43.
304 26. mai 1763: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 45.
305 24. oktober 1766: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 93.
306 13. Februar 1768: B – B 86, 96, Bl. 21’ f.
307 2. november 1769, Druck: B – B 26c, 88.
308 Gahn, Bamberger civil- und Kriminalrecht, S. 75–84.
309 ein exemplar: StBB rB.coll.leg.q.1; vD18 14562537-005.
310 25. august 1768: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 107.
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Die regierung bemüht sich um die Beschleunigung der prozessverfahren vor 
den untergerichten.311 zunächst sollen sie sich um einen gütlichen ausgleich 
der parteien bemühen; um missbräuchliche appellationen zu verhindern, 
wird die mindeststreitsumme auf 50 fl. gesetzt.

im auftrag des Fürstbischofs erlässt der hofrat ausführungsbestim-
mungen zur Gründung einer freiwilligen Feuer- und Brand-assekurations-
Gesellschaft nach Würzburger vorbild.312 Gleichzeitig ergeht ein verbot des 
almosensammelns für die opfer von Bränden. Die Beitrittswilligen sollen 
sich bei den Bürgermeistern respektive auf dem lande den vogteibeamten 
unter angabe der zu versichernden Werte melden. erst 1773, weil die an-
gelegenheit durch eine hungersnot unterbrochen worden war, erlässt der 
hofrat weitere Bestimmungen für die nunmehr unmittelbar bevorstehende 
errichtung der Brandversicherung.313 Dazu wird eine Aufschlag-Tabell und 
Specification gedruckt, welche die Gebäude und ihren Wert, soweit sie in die 
versicherung aufgenommen werden, verzeichnet.314

adam Friedrich erneuert die Jagdverordnung seines vorgängers Friedrich 
Karl vom 29. märz 1732, welche die ausübung der Jagd durch die Bamberger 
ober- und unterbeamten regelt und die verpachtung streng verbietet.315 au-
ßerdem bekräftigt er die holz- und Jagdordnungen von 1591, 1680 und 1733.316 
Das einschlagen von holz muss dem oberjäger- und oberforstmeister-amt 
angezeigt werden. Gleichzeitig ergeht ein strenges verbot jeder Wilderei.

ein hofrats-Dekret bestimmt, dass alle eltern, die aus armut ihren Kindern 
nicht den lebensunterhalt gewährleisten und sie ordentlich ausbilden lassen 
können, diese zu diesem zweck in das zucht-, arbeits- und armenhaus zu 
geben haben.317 Danach dürfen keine Kinder mehr betteln. auch das Betteln 
und Streunen von handwerksburschen wird verboten und sie entweder zur 
annahme von arbeit oder zum verlassen des landes verpflichtet.318 1761 
ergeht ein weiteres Dekret gegen die Bettelei.319 einheimische arme sind von 

311 1771: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
312 20. oktober 1769: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 109; B  – B 26c, 67iv; Ssymank, 

Fürstbischof adam Friedrich, S. 124 f.
313 28. September 1773: B – B 26c, 67iv; 26. märz 1776: B – B 26c, 67iii; looshorn 

7/2, S. 462.
314 ein exemplar: B – B 26c, 67ii.
315 18. november 1758: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 128.
316 20. Juli 1759: StBB rB.coll.leg.f.8/5 nr. 135.
317 14. oktober 1760: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 14.
318 26. november 1760: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 19.
319 31. märz 1761: StBB rB.coll.leg.f.8/6 zu nr. 23.
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ihren Geburtsorten zur arbeit anzuhalten und zu versorgen, auswärtige des 
landes zu verweisen oder in das arbeitshaus einzuweisen. Die verordnung 
gegen das Streunen und Betteln wird wiederholt.320 Die regierung gebietet 
den amtsleuten strenge Kontrolle des herumziehenden Bettlergesindels.321 
Der hofrat erneuert die verordnung über das Streuner- und Bettelwesen 
vom 21. november 1771 über die ausweisung fremder und die versorgung 
einheimischer Bettler.322 Später wird das recht zum Betteln geregelt und 
dieses auf die tage Dienstag und Freitag begrenzt, auswärtige Bettler werden 
mit zuchthaus bedroht.323 adam Friedrich billigt gegenüber dem vikariat die 
verwendung von Geldern wohltätiger Stiftungen zur minderung der armut.324 
Die Bevölkerung wird zu almosen aufgefordert, die nach Stadtbezirken ein-
gesammelt werden sollen, um das öffentliche Betteln zu unterbinden.325 Der 
hofrat fordert zur Spende für das almosen auf, das den wirklich bedürftigen 
Bettlern in bestimmten abständen im armenhaus gereicht werden soll, bei 
gleichzeitigem verbot des öffentlichen Bettelns an den haustüren und der 
zuteilung von arbeit an bedürftige Frauen.326 Wenig später ergeht ein neues 
Bettelmandat, weil die bisherigen nur ungenügend beachtet worden seien.327 
alle armen sollen verzeichnet werden.328

adam Friedrich verbietet den abschluss wichtiger Geschäfte in Gast- und 
Wirtshäusern bzw. bindet sie an die anwesenheit zuverlässiger zeugen, weil 
diese oft unter Berufung auf trunkenheit eines vertragspartners angefochten 
würden.329

münzwesen

adam Friedrich setzt das vom münz-probations-Konvent der Kreise 
Bayern, Franken und Schwaben in augsburg beschlossene münz-patent in 

320 12. november 1769: StBB rB.coll.leg.f.8/6 zu nr. 110.
321 21. november 1770: B – B 26c, 109.
322 4. november 1772: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
323 9. oktober 1773: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
324 11. Dezember 1774: B – hStB GehK 1740 prod. 474.
325 18. Februar 1775, Druck: B – B 24, 23, nach S. 13.
326 18. Februar 1775, Druck: B – B 26c, 109.
327 15. Februar 1777: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
328 9. mai 1777: B – hStB GehK 1702 prod. 16. – Jäck, Jahrbücher, S. 505 f.
329 3. november 1770: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
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Kraft.330 Die Bezugswährung bildet der rheinische Gulden, wobei 2 fl. 24 kr. 
1 kaiserlichen Konventionstaler entsprechen. Wenig später wird nochmals ein 
verzeichnis der gängigen Gold- und Silbersorten veröffentlicht.331

Joseph heller verzeichnet die unter adam Friedrich geprägten münzen 
und medaillen.332 eine auswahl der prägungen ist mit Beschreibung und 
abbildung von Wolfgang Krug katalogartig erfasst, der Dukaten von 1757 
und die 20-Kreuzer-münze von 1762 zeigen sein profilbild.333

landesdefension

Der unterhalt der landesfestungen Forchheim und Kronach, die sich 
im Siebenjährigen Krieg bewährt hatten, erfordert hohe ausgaben. adam 
Friedrich ernennt den obristen und Kommandanten Friedrich von redwitz 
zum Generalmajor bei den bambergischen truppen.334 im Jahr 1763 erneu-
ert er ein Dekret zur verhinderung von Desertionen.335 1774 werden reuige 
Deserteure, die binnen sechs monaten zu ihrer Kompanie zurückkehren, 
begnadigt, die übrigen jedoch zum Strang verurteilt.336 Wegen unvermindert 
anhaltender Desertionen erlässt adam Friedrich 1778 die verordnung, dass 
nicht nur das vermögen der Deserteure eingezogen, sondern dass ihnen auch 
der landesschutz entzogen werden soll.337

Juden

Wegen der irrungen über die verträge zwischen christen und Juden erlässt 
der Fürstbischof eine detaillierte verordnung, die den Wucher verbietet, aber 
handel und Wandel fördern soll.338 viehhandel soll in das gerichtliche pro-
tokoll eingetragen werden. Jüdische Geldleiher müssen die Schuldurkunden 

330 24. Juli 1761: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 24, dabei Wechselkurstabelle.
331 22. oktober 1761: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 33.
332 heller, münzen, nr. 377–512, S. 105–123.
333 Krug, münzen, nr. 410–422 S. 225–230.
334 29. Juli 1763: B – hStB GehK 1801 prod. 67.
335 8. Juli 1763: reder, Deserteure, S. 175.
336 12. märz 1774: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
337 12. Juni 1778: StBB rB.coll.leg.f.8/7. – reder, Deserteure, S. 176.
338 23. September 1761: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 27; dazu B  – hStB GehK 1116 

prod. 62.
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der christen vorlegen können. Durch die verlegung der viehmärkte von 
Sonn- und Feiertagen auf Werktage fällt der markt in ebermannstadt auf 
einen Samstag, weshalb die Juden bitten, ihn auf Sonn- oder montag zu ver-
schieben, welches anliegen die regierung und der Fürstbischof ablehnen.339

auf das vorbringen der Juden, dass andernorts den jüdischen Gemeinden 
mit rabbinern und Beisitzern nicht nur in zeremonial- und Glaubensfragen, 
sondern auch in angelegenheiten des bürgerlichen rechts eine erste instanz 
eingeräumt sei, wie sie sie auch unter den Fürstbischöfen marquard Sebas-
tian und lothar Franz ausgeübt hätten, erneuert adam Friedrich mehrfach 
bis 1765 die erste instanz mit ausnahmen im Straf- und Wirtschaftsrecht.340

adam Friedrich erneuert das Dekret vom 4. april 1737 über die eintrei-
bung der Judenschutzgelder auf dem lande, besonders in ritterschaftlichen 
territorien, durch die ober- und unterbeamten.341

Da eine Bestimmung über die Juden zu deren nachteil ausgelegt worden 
war, regelt ein hofratsmandat, dass ihnen nur der handel, nicht aber die 
Bewegungsfreiheit an Sonn- und Feiertagen untersagt ist.342 adam Friedrich 
erteilt verschiedene Judenschutzbriefe für den Bereich der Stadt Bamberg.343

papst und Kurie

adam Friedrich von Seinsheim verkündet die päpstlichen ablässe und 
Fakultäten. Benedikt xiv. (12. Juni 1757) und clemens xiii. (1. oktober 
1762) verleihen ihm das privileg, zweimal jährlich, am ostersonntag und am 
Sonntag nach dem Kunigundenfest, den apostolischen Segen, verbunden mit 
einem vollkommenen ablass, zu erteilen.344 Das vikariat Bamberg verkündet 
für den zeitraum vom 14. bis 28. Januar 1759 das Jubiläum, das clemens xiii. 

339 9. Juli 1761: B – hStB GehK 1116 prod. 49.
340 29. august 1765: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 80. – eckstein, Geschichte der Ju-

den, S. 192–196, mit Druck des mandats; Schmölz-häberlein, Juden in Bam-
berg, S. 91 f.

341 16. Juni 1772: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
342 7. Juli 1779: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
343 Für löw Seeligmann 27. oktober 1757: StadtaB  – a 21 27–10–1757; für löw 

nathan 24. Februar 1764: StadtaB – a 21 24–02–1764; für Joseph nathan lehe-
mann 26. april 1775: StadtaB – a 21 26–04–1775; für isaac Seligmann 16. Juni 
1777: StadtaB – a 21 16–06–1777.

344 aeB – rep. i u 713; Druck: aeB – rep. i a 11.
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zu seinem regierungsantritt ausgeschrieben hatte345 und das mit einer feier-
lichen prozession beginnt.346 auch das Jubiläum papst clemens’ xiv. wird 
verkündet.347 adam Friedrich gratuliert papst pius vi. zu seiner Wahl, der 
ihm dafür dankt.348 Das von pius vi. 1775 für rom ausgerufene Jubeljahr 
wird für Bamberg im folgenden Jahr veröffentlicht,349 der hofstaat beteiligt 
sich auf anordnung des Bischofs an der eröffnungsprozession am 24. märz.350

clemens xiii. erlaubt, einen altar mit einem ablass für die armen 
Seelen im Fegfeuer zu privilegieren.351 er verleiht adam Friedrich 1762 die 
Quinquennalfakultäten (8. Juli), die er 1767352 und pius vi. 1777353 erneuern. 
clemens xiii. überträgt adam Friedrich 1766 die Fakultät, in den pfarr- 
und Stiftskirchen seiner Diözese einen altar zu privilegieren, um durch 
eine hl. messe dort täglich auf sieben Jahre die Seelen verstorbener aus dem 
Fegfeuer zu lösen.354

zum Jahresende 1762 beantragt adam Friedrich bei der Konzilskongregation 
eine Fristverlängerung für den fälligen ad-limina-Besuch, den er nach dem 
Frieden von hubertusburg im Juni 1763 vornehmen lässt.355 er wird durch 
seinen agenten Giovanni Battista telli, der die Durchführung Serafino telli 
überträgt, vertreten.356 adam Friedrich entschuldigt sein Fernbleiben mit den 
Belastungen des vergangenen Krieges.357 Der text der dabei eingereichten 
relatio status beruht im Wesentlichen auf der vorlage von 1756.358 Serafino 
telli besucht am 26. Juli die Gräber der apostelfürsten.359 Das ausführliche 
antwortschreiben der Kurie lobt den zustand der Diözese trotz des vergan-
genen Krieges und die pastoraltätigkeit des Bischofs.360

345 30. Dezember 1758: B – B 26c, 130ii.
346 B – B 24, 16, S. 3.
347 21. Februar 1770, Druck: B – hStB GehK 1676 prod. 89 und B 26c, 130ii.
348 7. märz, 5. april 1775: looshorn 7/2, S. 409.
349 11. märz 1776: B – B 26c, 130ii.
350 Druck der ordnung: B – B 26c, 130ii; B – B 24, 23, S. 201–203.
351 24. September 1759: B – a 45 l. 312 nr. 159.
352 9. Juli 1767: aeB – rep. i a 19 nr. xviii.
353 25. Juni 1777: aeB – rep. i a 19 nr. xviii.
354 2. September 1766, gedruckte Formulare: aeB – rep. i a 428 prod. 26.
355 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 71–73.
356 27. Juni 1763: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.61 S. 460 f.
357 27. Juni 1763: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.62 S. 462 f.
358 aeB – rep. i a 19 prod. 16 f.; Bauer, ad-limina-Berichte, 2.13 S. 254–259.
359 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 542 S. 277.
360 24. august 1765: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.64 S. 464–467.
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trotz der kurialen Genehmigung, dass die Visitatio liminum von 1763 auch 
für das folgende Quadriennium Gültigkeit haben solle, lässt adam Friedrich 
bereits 1768  – aus romtreue, wie lothar Bauer meint  – einen neuerlichen 
ad-limina-Besuch durchführen;361 die nötigen Schriftstücke, die procura für 
Giovanni Battista telli und das entschuldigungsschreiben für das persönliche 
Fernbleiben des Fürstbischofs datieren vom 14. September.362 Die relatio status 
stellt eine fast wörtliche Kopie der von 1763 dar.363 Giovanni Battista telli 
lässt sich wieder durch Serafino vertreten, der am 4. Dezember die apostel-
gräber besucht.364 Die Kurie bestätigt am 5. Dezember die ordnungsgemäße 
Durchführung. Die antwort voller lob über die Bamberger verhältnisse 
ergeht erst über ein halbes Jahr später.365

im Jahr 1773 lässt adam Friedrich durch den Kapitular von Stift haug 
Dr. philipp Joseph martin seine dritte Visitatio liminum für seine beiden 
Diözesen durchführen, die vorbereitung für Bamberg liegt in der hand von 
Weihbischof heinrich Joseph von nitschke.366 anfang September reicht er 
die relatio status vom 31. Juli367 bei der Konzilskongregation ein, die weit-
gehend der vorlage von 1768 entspricht.368 in ihrer antwort lobt die Kurie 
die Sorgfalt des Bischofs.369

im Jahr 1777 lässt adam Friedrich den vierten ad-limina-Besuch seiner 
regierungszeit vornehmen.370 Diesmal betraut er den römischen agenten 
Francesco Fracassini mit der Durchführung.371 Das Begleitschreiben an 
papst pius vi.372 und die relatio status,373 die weitgehend den vorlagen seit 
1751 entspricht, datieren vom 18. oktober. änderungen sind nur durch die 
aufhebung des Jesuitenordens und die Folgen im Schul- und Bildungswe-

361 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 74 f.
362 aeB – rep. i a 19 prod. 18; Bauer, ad-limina-Berichte, 3.65 S. 467 f.
363 aeB – rep. i a 19 prod. 18; Bauer, ad-limina-Berichte, 2.14 S. 259 f.
364 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 567 f. S. 281.
365 19. august 1769: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.68 S. 470 f.
366 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 76 f.
367 Begleitschreiben adam Friedrichs an clemens xiv.: aeB – rep. i a 19 prod. 19; 

Bauer, ad-limina-Berichte, 3.71 S. 473.
368 aeB – rep. i a 19 prod. 19; Bauer, ad-limina-Berichte, 2.15 S. 261–264.
369 16. november 1773: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.74 S. 476 f.
370 Schriftverkehr: aeB – rep. i a 19 prod. 20; Bauer, ad-limina-Berichte, S. 77–

79.
371 18. oktober 1777: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.75 S. 477 f.
372 B – hStB GehK 1702 prod. 40; Bauer, ad-limina-Berichte, 3.76 S. 478 f.
373 B – hStB GehK 1702 prod. 40; Bauer, ad-limina-Berichte, 2.16 S. 264–267.
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sen bedingt. trotzdem führt diese relatio erstmals zu einwänden der Kurie. 
Fracassini teilt Bedenken des Sekretärs der Konzilskongregation Francesco 
carrara über die einsetzung protestantischer pfarrer durch den Bischof, wohl 
in ritterschaftlichen pfarreien, mit.374 adam Friedrich beauftragt daraufhin 
das vikariat, Fracassini zur Belehrung eine instruktion zugehen zu lassen, 
weil monsignore carrara Kenntnisse der deutschen verfassung fehlten. 
Der Geistliche rat erklärt, der passus über die protestantischen pfarrer sei 
bereits in den früheren Fassungen enthalten gewesen und nie beanstandet 
worden. adam Friedrich entscheidet, dass der fragliche abschnitt künftig 
weggelassen werden solle, Fracassini wird eine ausführliche Stellungnahme 
übersandt.375 carrara beschwert sich außerdem über den formelhaften cha-
rakter der Bamberger relatio status.376 Die antwort der Kurie verzögert sich 
und ist bereits an den nachfolger Franz ludwig von erthal gerichtet.377 Sie 
enthält unter Berufung auf die einschlägigen artikel des tridentinums die 
Forderung nach Übertragung der praebenda theologalis et poenitentiaria im 
Domstift an die Franziskaner, nach der trennung des Diözesanseminars von 
der pfarrei St. martin; die causae matrimoniales, die in Bamberg in erster 
instanz vor dem Domdechant verhandelt werden, sollen dem Gericht des 
Bischofs überlassen werden.

Bamberg verkehrt als exemtes Bistum direkt mit rom und verweigert den 
Kontakt über die Kölner nuntiatur. 1759 übersendet Weihbischof nitschke 
dem Fürstbischof die abschrift eines Briefes des Kölner nuntius vom 1. Ja-
nuar über die katholische Gemeinde und das Bethaus zu Bayreuth.378 Der 
Fürstbischof entscheidet, dass der sich in rom aufhaltende Domherr Franz 
ludwig von erthal die propaganda-Kongregation unmittelbar informieren 
soll. adam Friedrich dankt dem Staatssekretariat für die Benachrichtigung, 
dass Giuseppe Garampi, der Begleiter des neuen Kölner nuntius cesare 
alberico lucini, Bamberg besuchen werde.379 nach dem erhalt eines von 

374 14. Juni 1778: aeB – rep. i a 19 prod. 20; resolution des Bischofs 14. Juli: B – 
hStB GehK 1702 prod. 93; 2. September, Druck: Bauer, ad-limina-Berichte, 
3.80 S. 482.

375 27. Juli 1778: aeB – rep. i a 19 prod. 20; B – hStB GehK 1741 prod. 246.
376 erschlossen aus resolution adam Friedrichs 27. Juli 1778: B – hStB GehK 1741 

prod. 246.
377 5. Juli 1780: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.81 S. 483–485.
378 12. Januar 1759: B – hStB GehK 1745 prod. 17. – Berbig, hochstift 2, S. 476.
379 22. april 1764: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 548 S. 278.
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nuntius niccolò oddi überreichten Breves vom 14. märz 1764380 und eines 
weiteren vom 18. Juni mit der aufforderung zum verbot des Febronius381 kann 
Seinsheim erklären, dass dieses Werk weder an den Schulen und hochschulen 
seiner Diözesen gelesen noch dort nachgedruckt werde.382 er versichert dem 
papst, gegen die verbreitung dieses Buches vorgehen zu wollen.383 nach 
der indizierung fordert clemens xiii. zur feierlichen verkündigung dieses 
aktes auf.384 Darauf verbietet adam Friedrich den vom hl. offizium indi-
zierten Febronius in der Diözese Bamberg und untersagt die lektüre, ohne 
die römische aufforderung zu erwähnen.385 er übersendet die gedruckten 
verbotsedikte für die Diözesen Würzburg386 und Bamberg387 an den papst.388 
clemens xiii. bestätigt den empfang des Bamberger verbotsedikts.389

1766 informiert adam Friedrich den Weihbischof von nitschke, dass er 
von der Kölner nuntiatur ein Breve clemens’ xiii. vom 11. Juni 1766390 
über die Durchführung der primae preces Josephs ii. erhalten habe und bittet 
um rat, wie er weiter verfahren solle.391 nitschke will weder eine antwort 
erteilen noch das päpstliche Breve verkünden, weil noch nicht entschieden 
sei, ob das päpstliche indult überhaupt nötig sei, denn der Kaiser könne 
dieses recht de consensu ordinarii ausüben.392 Bisher habe das Bistum Bam-
berg keine Schreiben der nuntiatur in Köln angenommen. adam Friedrich 

380 abschrift: B – hStB GehK 1697 prod. 15.
381 Justinus Febronius, De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis liber 

singularis, Frankfurt 1763 (vD18 80273807-001), pseudonym des trierer Weih-
bischofs Johann nikolaus von hontheim (1701–1790); vgl. Wolfgang Seibrich, 
hontheim, Johannes nikolaus, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 192–195.

382 6. Juli 1764: aSv – lettere di vescovi e prelati 282, Bl. 306–307; angabe nach Bau-
er, vatikanische Quellen, 550 S. 278 f.

383 10. Juli 1764: aSv – lett. princ. 248, Bl. 340–341’; Bauer, vatikanische Quellen 
552, S. 279.

384 abschrift 6. Februar 1765: B – hStB GehK 1697 prod. 15.
385 11. märz 1765: B – hStB GehK 1739 prod. 318.
386 11. märz 1765: B – hStB GehK 1697 prod. 15.
387 13. märz 1765: aeB – rep. i a 458.
388 17. märz 1765: aSv – lett. princ. 248, Bl. 500–504; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 560 S. 280.
389 19. Juni 1765, abschrift: B – hStB GehK 1697 prod. 15.
390 Druck: aeB – rep. i a 44.
391 11. Juli 1766: aeB – rep. i a 44. – Berbig, hochstift 2, S. 477.
392 aeB – rep. i a 44.
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entscheidet, das päpstliche Breve nicht zu verbreiten und auch dem Kölner 
nuntius keine antwort zu erteilen.393

im zusammenhang mit der Besetzung der Fürstbistümer Freising und 
regensburg 1768 kommt es zu einer vom mainzer Kurfürsten emmerich 
Joseph von Breidbach-Bürresheim ausgelösten nationalkirchlichen Bewegung 
gegen ansprüche der römischen Kurie.394 Fürstbischof adam Friedrich hält 
sich als exemter Bischof von Bamberg diesen Bestrebungen fern, nimmt aber 
als Würzburger Bischof Stellung zu den mainzer vorschlägen.395 er hält an 
der göttlichen einsetzung des papstamtes und seiner Stellung als obersten 
hirten fest, dem „aus Göttlicher einsetzung das primat“ gebühre.396 ein 
Concilium generale stellt er aber als inhaber der obersten Schlüsselgewalt und 
als oberste Gerichtsstelle über den päpstlichen primat. Seinsheim postuliert 
die apostolische Gewalt eines jeden Bischofs für seine Diözese. Besonders 
beruft er sich auf die Beschlüsse des Baseler Konzils und die Konkordate 
der deutschen nation. eine ausweitung der metropolitanrechte lehnt er aber 
ab.397 Der um eine Stellungnahme gebetene Geistliche rat Johann nepomuk 
endres erklärt diese Grundsätze ähnlich einer vom gallikanischen Klerus 
erlassenen Deklaration von 1682 und schließt sich ihnen an.398 Die einigung 
der rheinischen erzbischöfe in Koblenz auf die 31 artikel umfassenden Gra-
vamina fällt in ihrer antirömischen tendenz schärfer aus als die Würzburger 
vorschläge. aus misstrauen gegen die ausweitung der metropolitanrechte 
hält sich Seinsheim ihnen fern.399 er will den ehren- und Jurisdiktionspri-
mat des papstes bewahren, besteht aber auf der einhaltung der deutschen 
Konkordate und der Baseler Dekrete.400

393 23. Juli 1766: B – hStB GehK 1739 prod. 382.
394 einladung an adam Friedrich 7. märz 1769: W  – Geistliche Sachen 133 nr. 27 

prod. 6.
395 20. märz 1768: W – Geistliche Sachen 133 nr. 27 prod. 10.
396 W – Geistliche Sachen 133 nr. 27 prod. 32 f. – Berbig, hochstift 2, S. 207.
397 zusammenstellung von missbräuchen erzbischöflicher Gewalt: W – Geistliche Sa-

chen 133 nr. 27 prod. 28.
398 2. September 1768: W – Geistliche Sachen 133 nr. 27 prod. 31.
399 9. Januar 1770: W – Geistliche Sachen 133 nr. 27 prod. 70.
400 entwurf eines Schreibens an den Kaiser 29. Januar 1770: W – Geistliche Sachen 

133 nr. 27 prod. 73.
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Weitere kirchliche angelegenheiten

Weitere kirchliche angelegenheiten sind in den vikariatsprotokollen 
(1757–1779)401 sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei402 ent-
halten. am 22. Juli 1760 versendet die Geistliche regierung zur visitation 
der landkirchen einen Fragenkatalog von 14 Blättern an die pfarrer zur 
Beantwortung.403 nach der resignation des Geistlichen ratspräsidenten und 
Generalvikars otto philipp Groß von trockau ernennt adam Friedrich von 
Seinsheim den Bamberger und Würzburger Domkapitular Johann Joseph von 
Würtzburg zum nachfolger.404 Die Geistliche regierung legt unter provikar 
Weihbischof nitschke um 1777 ein Formularbuch an, das bis nach 1800 in 
Gebrauch bleibt und fortgeführt wird.405

adam Friedrich zelebriert sein erstes pontifikalamt im Bamberger Dom, 
verbunden mit der Firmung und der erteilung eines päpstlichen vollkommenen 
ablasses, am 24. September 1758.406 Sowohl in Bamberg wie in den größeren 
orten der Diözese spendet er häufig das Firmsakrament.407 ebenfalls erteilt 
er selbst mehrfach in Bamberg die niederen und die höheren Weihen.408 im 
Jahr 1759 spendet der Würzburger Weihbischof Daniel Johann von Gebsattel 
den Bamberger Kandidaten die Weihen,409 weil der Bamberger Weihbischof 
verhindert ist und adam Friedrich die Weihen in Würzburg erhält.410 adam 
Friedrich spendet unter der assistenz von Weihbischof heinrich Joseph 
von nitschke 1767 Johann philipp Karl Freiherr von Fechenbach die Weihe 
zum zweiten Bischof des kurbayerischen hausordens vom hl. Georg,411 der 
später in Bamberg die Weihen und die Firmung erteilt.412 1778 spendet adam 
Friedrich seinem Weihbischof Johann adam Behr in der hofkapelle unter 

401 aeB – rep. i 832–878.
402 B – hStB GehK 1694, 1696–1702, 1739–1741.
403 looshorn 7/2, S. 252.
404 1. Juni 1765: aeB – rep. i a 35, Bl. 35, 36.
405 Hochfürstlich Geistlicher Regierungs-Canzlei Formular-Buch: aeB – rep. i 30.
406 aeB – rep. i a 11.
407 B – B 24, 15–23.
408 B – B 24, 15–23; aeB – rep. i a 161.
409 22. September 1759: aeB – rep. i a 161.
410 30. august 1759: B – hStB GehK 1739 prod. 81.
411 1. november 1767: aeB – rep. i 78. – ernst von Destouches, Geschichte des 

königlich bayerischen haus-ritter-ordens vom heiligen Georg (Bayerische Bib-
liothek 2), Bamberg 1890, S. 66.

412 13./14. Juni 1778: B – B 24, 23, S. 471 f.
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assistenz des Würzburger Weihbischofs von Gebsattel und des abtes von 
michelsberg Gallus Brockard die Bischofsweihe.413

Der Fürstbischof wünscht, dass nur zur Seelsorge geeignete Kandidaten 
zu priestern geweiht werden, die zuvor drei oder vier Jahre im Seminar 
verbracht haben.414 Bezüglich der abschlussprüfung der theologiestudenten 
entscheidet er, dass diese die Geistlichen räte und Direktor christoph müller 
vornehmen, dass aber die professoren der theologie, des kanonischen rechtes 
und der Geschichte nicht hinzugezogen werden sollen.415

adam Friedrich konsekriert am 14. September 1772 unter assistenz der 
Weihbischöfe von Bamberg und Würzburg die Wallfahrtskirche vierzehn-
heiligen.416

nach der rückkehr aus der viermonatigen preußischen Geiselhaft bittet 
Weihbischof nitschke den Fürstbischof um die einführung der ewigen 
anbetung in der Diözese.417 adam Friedrich informiert darauf den Dom-
dechanten und die regierung in Bamberg, dass er nach dem vorbild von 
mainz und Würzburg auch in Bamberg die ewige andacht einführen werde 
und den Weihbischof bereits mit der verfassung von ausführungsbestim-
mungen beauftragt habe.418 er gewährt dem vorgelegten andachtsbüchlein 
ein Druckprivileg.419 Die ewige anbetung wird am 1. Januar 1759 in der 
Bamberger Kathedrale und in Forchheim begonnen.420 adam Friedrich hat 

413 28. oktober 1778: aeB – rep. i 79.
414 5. Januar 1762: B – hStB GehK 1739 prod. 170.
415 29. april 1775: B – hStB GehK 1741 prod. 26.
416 B – B 24, 21, S. 346–357; Bericht an Joseph Franz: roda, adam Friedrich, Q 165, 

S. 238 f. – Festschrift: Illustris gloriae sacrae concentus, [Bamberg 1772] (ein exem-
plar: StBB rB.carm.sol.q.13/28; vD18 12159468-001); Die bey Einweyhung eines 
neuen Tempels vorkommende und zum Theil erklärte Kirchen-Zeremonien Als 
der Hochwürdigste des Heil. Röm. Reichs Fürst, und Herr, Herr Adam Friderich 
Bischof zu Bamberg, und Wirzburg, auch Herzog zu Franken u. u. die neu erbau-
te berühmte Wallfahrts-Kirche zu denen Vierzehen Heiligen in Frankenthal des 
Bistums Bamberg, den 14ten September 1772, in höchster Person hochfeyerlich ein-
weyheten, Bamberg [1772] (ein exemplar: StBB hv.h.Bbg.1815; vD18 12467561-
001). – looshorn 7/2, S. 381–383; ruderich, vierzehnheiligen, S. 308–313.

417 31. oktober 1758: B – hStB GehK 1745 prod. 13, 15.
418 30. november 1758: aeB – rep. i a 464.
419 24. Dezember 1758: B – hStB GehK 1745 prod. 14. – Adoratio quotidiana sanc-

tissimi eucharisticae mysterii, [Bamberg 1760] (Jesuitenkolleg Bamberg; ein ex-
emplar: StBB rB.carm.sol.f.17/27). – zum Stift St. martin in Forchheim Jakob, 
Kollegiatstift St. martin, S. 468.

420 aeB – rep. i a 464; B – B 24, 16, S. 1 f.
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dazu aus rom die üblichen ablässe erhalten, Bevölkerung, Geistlichkeit und 
hofstaat beteiligen sich in großer zahl an der eucharistischen prozession, 
4500 andachtsbüchlein werden gedruckt.421

adam Friedrich erneuert nach einem entwurf des Weihbischofs422 die 
verordnung papst pius’ v. über die Behandlung todkranker, welche die 
ärzte zur Beiziehung eines priesters zur Spendung der Sterbesakramente 
verpflichtet.423 Die ärzte müssen bei lebensgefahr der patienten auf der 
Berufung eines Beichtvaters bestehen, in orten ohne arzt werden die an-
gehörigen dazu verpflichtet.

Der Fürstbischof fordert den Weihbischof zum entwurf einer eingabe an 
den papst auf, um das herz Jesu-Fest in das offizium aufnehmen zu lassen.424 
er will damit die initiative des Königreichs Spanien und des Fürstbischofs 
von augsburg unterstützen, weil diese andacht auch für Bamberg, wo 
das nagel-Fest begangen werde, geeignet sei. Der durch den Fürstbischof 
korrigierte entwurf wird an den römischen agenten telli gesandt, der die 
päpstliche Genehmigung dazu erhält.425 Das Fest soll erstmals 1766 im Dom 
gefeiert werden.426

Für das personal des hofes wird 1771 unter dem präsidium des hof-
marschalls Schenk von Stauffenberg eine Bruderschaft zur abhaltung von 
Seelenmessen und zur unterstützung der Witwen und Waisen eingerichtet.427

1778 weist adam Friedrich die Weltliche regierung an, den verkauf des 
Buches von Johannes lorenz isenbiehl (1744–1818) Neuer Versuch über die 
Weissagung vom Emmanuel, Koblenz 1778,428 das zunächst die Straßburger 
theologische Fakultät zensuriert hatte, zu verhindern.429

Der Fürstbischof ermahnt die Seelsorgegeistlichen zur abhaltung kateche-
tischer predigten und der christenlehre.430 Besonders die Kapläne fordert er 
zu eifrigem Studium, zu geistlicher lebensführung, dem tragen geistlicher 
Kleidung und zu beispielhaften leben als hirten und zur gewissenhaften 

421 B – hStB GehK 1745 prod. 15.
422 aeB – rep. i a 458.
423 18. Dezember 1760: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 22.
424 15. Januar 1764: B – hStB GehK 1746 prod. 20.
425 adam Friedrich an Weihbischof 11. august 1765: B – hStB GehK 1746 prod. 70.
426 B – B 86, 93, Bl. 286.
427 zustimmung des Fürstbischofs 18. September 1771 und Statuten: B – hStB GehK 

1615 prod. 145.
428 vD18 10706801.
429 4. august 1778: looshorn 7/2, S. 431.
430 13. märz 1766: Weber, christenlehr-unterricht, S. 119 f.
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erfüllung ihrer geistlichen pflichten, gründlicher predigtvorbereitung und 
geistlicher lesung, auf.431 Jährlich sollen sie sich dreitägigen exerzitien un-
terziehen. in einem hirtenbrief ermahnt er die Gläubigen zum Besuch von 
pfarrpredigt und messe in ihrer pfarrkirche.432 1773 erscheint bei Johann Georg 
christoph Gertner eine neuausgabe des rituale romano-Bambergense, das 
fast unverändert gegenüber der ausgabe von 1724 geblieben ist.433 Seinsheim 
fordert das vikariat auf, den Diözesanklerus durch ein rundschreiben auf 
das predigtbuch des kurbayerischen Geistlichen rates p. heinrich Braun 
aufmerksam zu machen.434 er beschwert sich beim Generalvikariat über die 
unziemliche Kleidung mancher Geistlicher besonders aus den Stiften, die 
öffentlich nur in schwarzer Kleidung auftreten sollen.435 priestern untersagt 
er den missbrauch, mehr messstipendien anzunehmen als sie intra bimestre 
erfüllen können.436

zu den konstitutiven merkmalen der aufklärung gehört das Bemühen um 
eine verringerung der Feiertage, das auch mit der Steigerung der andacht an 
den Sonn- und verbliebenen Feiertagen begründet wird. 1761 setzen verhand-
lungen der Weltlichen regierung über eine verlegung der Kirchweih- und 
viehmärkte von Sonn- und Feiertagen auf Werktage ein.437 1764 werden die 
Jahr-, vieh- und Kirchweihmärkte auf Werktage verlegt.438 Schließlich wird 
auch das tanzen strengen einschränkungen unterworfen und an Sonn- und 
bestimmten Feiertagen öffentliches musizieren und tanzen ganz verboten.439

Die treibende Kraft bei dem Bemühen um die Feiertagsreduktion im 
deutschen episkopat scheint der mainzer Kurfürst emmerich Joseph zu sein, 
der deshalb 1769 eine vereinbarung mit den beiden weiteren geistlichen Kur-

431 Instructio iussu … Adami Friderici … sacellanis et cooperatoribus dioeceseos Bam-
bergenses praescripta, Bamberg, 14. märz 1767: aeB – rep. i a 458.  – Weber, 
christenlehr-unterricht, S. 120 f.

432 22. april 1768, Weber, christenlehr-unterricht, S. 120.
433 Instructionale Romano-Bambergense, Bamberg 1773 (ein exemplar: StBB 

rB.J.e.q.3; vD18 11818069-003). – hermann reifenberg, Die rhein-mainischen 
Schönborn-Bischöfe und die liturgie, in: archiv für mittelrheinische Kirchenge-
schichte 20 (1968), S. 297–306, hier S. 305.

434 22. november 1776: B – hStB GehK 1741 prod. 127.
435 31. märz 1777: B – hStB GehK 1702 prod. 11; 17. august: hStB GehK 1741 prod. 

161.
436 12. märz 1777, Druck: aeB – rep. i a 458; B – B 26c, 130ii.
437 B – hStB GehK 1116 prod. 32, 71. – Goy, aufklärung, S. 55–57.
438 14. Juni 1764, Druck: aeB – rep. i a 458.
439 23. mai 1765: StBB rB.coll.leg.f.8/6 nr. 75.
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fürsten und den Bischöfen von Würzburg und Speyer schließt.440 Gemeinsam 
wenden sich diese Bischöfe, Seinsheim auch für Bamberg, an den papst. am 
22. november 1769 ergeht ein päpstliches Breve, das die entscheidung auf 
das nächste Jahr vertagt.441 im oktober 1769 bemüht sich adam Friedrich, 
von clemens xiv. die erlaubnis zur reduzierung der Feiertage, die teils 
abgeschafft,442 teils auf einen Sonntag verlegt werden sollen,443 zu erlangen, 
wobei die beizubehaltenden festgeschrieben werden.444 als Begründung führt 
er an, dass bereits sein onkel Friedrich Karl diese reduzierung bei papst 
Benedikt xiv. habe anregen wollen. clemens xiv. lobt die absicht und 
den pastoralen eifer Seinsheims und erteilt die gewünschte erlaubnis.445 in 
seinem Dankschreiben erklärt adam Friedrich, dass er nach rücksprache 
mit den übrigen reichsbischöfen die vigilien und Fasten vor den verlegten 
Feiertagen auf die Samstage vor den Sonntagen legen werde, an denen diese 
Feste künftig begangen werden.446 Den Bamberger Klerus verpflichtet er zur 
verkündung der Begründung der Feiertagsreduzierung.447 in einem deutsch-
sprachigen mandat wird der Kalender mit den gebotenen Festtagen für das 
Jahr 1770 veröffentlicht, einige Feste sind auf die folgenden Sonntage verlegt, 
andere völlig aufgehoben.448 Die bestehenden verordnungen zur heiligung 

440 pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 176.
441 pfeilschifter-Baumeister, Salzburger Kongreß, S. 179 f., Druck: Beilage 17, 

S. 703.
442 osterdienstag, pfingstmontag und -dienstag, martin, mariae opferung, unschul-

dige Kinder, maria magdalena.
443 matthias, Joseph, philipp und Jakobus, Johannes evangelist, mariae heimsu-

chung, Jakobus, Stephanus, laurentius, Bartholomäus, mariae Geburt, matthäus, 
Simon und Judas, andreas, mariae empfängnis, thomas.

444 8. oktober 1769: aSv – lett. princ. 251, Bl. 383–397’; Bauer, vatikanische Quel-
len, nr. 571 S. 281. – Beibehalten werden sollen: Beschneidung des herrn, epi-
phanias, mariae reinigung, ostersonntag und -montag, mariae verkündigung, 
christi himmelfahrt, pfingstsonntag, Fronleichnam, Johann Baptist, peter und 
paul, Kirchenpatron, mariae himmelfahrt, allerheiligen, Weihnachten.

445 7. Februar 1770, abschrift: aeB – rep. i a 428 prod. 22; Druck: pfeilschifter-
Baumeister, Salzburger Kongreß, Beilage 19, S. 706 f. – Goy, aufklärung, S. 57–
61.

446 20. april 1770: aSv – lett. princ. 251, Bl. 573 f., 576.
447 16. märz 1770, Druck: aeB – rep. i a 458 prod. 19.
448 B – hStB GehK 1676 prod. 88. – erhalten respektive verlegt sind: neujahr, Drei-

könig, lichtmess, matthias auf Sonntag verlegt, Kunigund, Joseph, mariae ver-
kündigung, ostermontag, philipp und Jakobus auf Sonntag verlegt, Kreuzauffin-
dung auf Sonntag verlegt, himmelfahrt, pfingstmontag, Fronleichnam, Johann 
Baptist, peter und paul, mariae heimsuchung auf Sonntag verlegt, heinrich, Ja-
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der Feiertage werden bekräftigt, gewerbliche arbeiten und handel werden 
auch den Juden verboten, Scheibenschießen, Spielen und Wirtshaustreiben 
erst nach der vesper erlaubt.449 Dringend wird zum Besuch der christenlehre 
gemahnt. außerdem lässt das vikariat auf anweisung des Fürstbischofs einen 
erneuerten Kalender für 1771 drucken.450

Wenig später übt clemens xiv. aber Kritik an der zu weitreichenden ver-
legung der Feiertage hinsichtlich der heiligenfeste und der an der vigil damit 
verbundenen Fasttage und fordert die einhaltung der in der gesamten Kirche 
üblichen regelung.451 Darauf ordnet die Geistliche regierung die verlegung 
der Fasttage vor den verlegten Feiertagen auf den vorgehenden Samstag an.452 
Die verwendung auswärtiger Kalender mit abweichender Feiertagsordnung 
wird verboten.453 Die Feiertagsreduzierung stößt auf Widerstand bei Klerus 
und Bevölkerung.454 mandate des Geistlichen rates schärfen den pfarrern 
und besonders der ordensgeistlichkeit die neue regelung ein.455

ebenfalls in den Bereich der aufklärung fällt die abschaffung tradierter 
Gebets- und andachtsformen. Der Geistliche rat verbietet abergläubische 
Gebete (christophorus, corona, Gertrauden und sonstige Gebete), die auch 
beim Schatzgraben gebraucht würden.456 Gleichzeitig werden exorzismen 
und andere abergläubische Segnungen verboten, durch deren anwendung 
die Geistlichen die Gläubigen in ihrem irrwahn bestärkten.457 Die pfarrer 
sollen auf der Kanzel und im Beichtstuhl dagegen die wahre Frömmigkeit 

kobus auf Sonntag verlegt, laurentius auf Sonntag verlegt, mariae himmelfahrt, 
Bartholomäus auf Sonntag verlegt, mariae Geburt, matthäus auf Sonntag verlegt, 
michael auf Sonntag verlegt, Simon und Judas auf Sonntag verlegt, allerheiligen, 
mariae opferung auf Sonntag verlegt, andreas auf Sonntag verlegt, mariae emp-
fängnis, thomas auf Sonntag verlegt, Weihnachten, Stephanus, Johann evangelist 
auf Sonntag verlegt; völlig aufgehoben sind: Georg, Kirchweih im Dom, maria 
magdalena, otto, martin, Katharina, nikolaus.

449 31. märz 1770: StBB rB.coll.leg.f.8/7. – Weber, christenlehr-unterricht, S. 121.
450 22. mai 1770: B – hStB GehK 1747 prod. 93, ein exemplar beigebunden.
451 20. Juni 1770, abschrift: aeB – rep. i a 428 prod. 22; Bauer, vatikanische Quel-

len, nr. 592 S. 284.
452 2. Juli 1770, Druck: aeB – rep. i a 469.
453 6. Dezember 1770: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
454 Besonders im oberpfälzer Diözesananteil Bambergs: Goy, aufklärung, S. 70–72.
455 21. Februar 1771: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
456 8. Juli 1776: aeB – rep. i a 458.
457 aeB – rep. i a 458.
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fördern. Der Fürstbischof verbietet das Schatzgraben und damit verbundene 
heimliche zusammenkünfte als aberglauben.458

im Jahr 1777 lockert adam Friedrich das Fastengebot und erlaubt, aus 
Kostengründen, neben den ohnehin dispensierten Sonntagen den viermaligen 
wöchentlichen Fleischgenuss.459 zwei Jahre später wird das Fasten wieder 
verschärft, der verkauf von Fleisch untersagt und das Fleischessen von der 
Dispensation der zuständigen pfarrer abhängig gemacht.460

im pontifikat adam Friedrichs werden folgende pfarreien errichtet: 1762 
Stegaurach im landkapitel Scheßlitz, das Kirchenpatronat steht dem pfarrer 
der oberen pfarrkirche Bamberg zu;461 reundorf im landkapitel eggols-
heim, zuvor Filiale von Frensdorf, dotiert mit einer Stiftung von 5000 fl. der 
Büttnerfamilie Dotterweich,462 das patronat steht dem ordinarius zu.463 Die 
pfarrei Schnaid464 im landkapitel eggolsheim, ursprünglich patronat von 
Kloster Schlüsselau und seit zwei Jahrhunderten von der pfarrei zentbech-
hofen versehen, soll nach dem testament des pfarrers Georg lang († 1772) 
von Drügendorf wieder errichtet und alternierend vom ordinarius und vom 
Domkapitel besetzt werden, doch ist die Dotierung noch ungewiss, da das 
Kapital aus unsicher ausgeliehenen Geldern besteht.465

Klosterwesen

adam Friedrich bestätigt den neu gewählten abt maurus hermann 
von Weißenohe und erteilt ihm die Benediktion.466 abt ludwig Dietz von 
michelsberg legt für die äbte von Gengenbach und Schuttern den treueid 
gegenüber adam Friedrich ab, der sie investiert.467 Der Fürstbischof belehnt 

458 27. Juli 1776, Druck: aeB – rep. i a 458.
459 23. Januar 1777: B – hStB GehK 1702 prod. 4; mandat 1778 märz 23: aeB – rep. 

i a 458 prod. 71.
460 21. Januar 1779: B – B 24, 25, S. 7.
461 B – B 49, 292. – Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 87.
462 3. Juli 1771: B – B 21, 34ii, Bl. 164–169’.
463 B – B 49, 292.
464 Guttenberg/Wendehorst, Bamberg 2, S. 101 f.
465 aeB – rep. i pfa 422, 423; B – B 49, 292.
466 9. april 1758: B – B 24, 15ii, S. 19–21.
467 1758: B – B 24, 15, anhang.
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abt Gregor Stumm von Banz,468 der den treueid ablegt.469 nach auseinander-
setzungen über die neuwahl des abtes von Banz regelt der Fürstbischof den 
vorgang grundsätzlich.470 Der todesfall muss jeweils dem hochstift Bamberg 
als landesherrn und dem Bischof von Würzburg als Diözesanordinarius 
gemeldet werden, beide beteiligen sich dann an der einsetzung des neuen 
abtes. Die Konfirmation und die abtsweihe erteilt adam Friedrich abt 
Gallus Brockard von michelsberg.471 er belehnt folgende äbte mit regalien 
und temporalien: Georg Strobel von petershausen-Stein,472 augustin ziegler 
von niederaltaich,473 valerius molitor von Banz,474 Johann nepomuk pitius 
von langheim mit den temporalien, dem er dabei ein erstmals verwendetes 
rotes Birett mit goldenem Knopf aufsetzt.475 allerdings bleibt der langheimer 
abt gegen die tradition bei dem Belehnungsakt stehen. Danach erteilt er ihm 
die Weihe im Bamberger Dom.476

adam Friedrich hat ein gutes verhältnis zum Jesuitenorden; in der Karwo-
che 1760 nimmt er mit seinem hofstaat an den von seinem Beichtvater, dem 
Jesuiten Bonifatius hillenbrand, gepredigten exerzitien im Bamberger Dom 
teil.477 papst clemens xiv. hebt auf Druck der bourbonischen monarchien mit 
dem Breve Dominus ac Redemptor noster vom 21. Juli 1773 den Jesuitenor-
den auf. in Bamberg wird dies in moderaten Formen durchgeführt.478 adam 
Friedrich empfängt die Jesuiten zunächst in privataudienz,479 am 13. Septem-

468 23. november 1758: Wendehorst, Banz, S. 182.
469 1758: B 24, 15, anhang.
470 19. Dezember 1760: B – B 21, 34ii, Bl. 9–12’; dazu 27. märz 1761: hStB GehK 

1113 prod. 49. – Wendehorst, Banz, S. 101.
471 17./19. märz 1760: B – 24, 16, S. 17–23. – Johann Georg christoph Gertner, Da 

der grosse Adam Friderich …, [Bamberg 1760] (ein exemplar: StBB rB.carm.
sol.f.12/22).

472 21. Juli 1761: B – B 24, 17, S. 83 f.
473 17. Juni 1765: B – B 24, 18, S. 59 f. – Jäck, Jahrbücher, S. 483.
474 27. Juni 1769: B – B 24, 21, S. 98–100, mit abschrift der investitururkunde und des 

Gehorsamseides; Wendehorst, Banz, S. 184.
475 16. märz 1774: B – B 24, 22, S. 33–43.
476 19. märz 1774: B – B 24, 22, S. 46–54. – Johann Georg christoph Gertner, Quan-

do reverendissimus ac celsissimus … Adamus Fridericus …, [Bamberg 1774] (ein 
exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/26; vD18 12082651-001).

477 31. märz–2. april 1760: B – B 24, 16, S. 30–32.
478 Klaus rupprecht, Die aufhebung des Jesuitenordens 1773, in: Ka haus der 

Weisheit, S. 132–135.
479 10./11. September 1773: B – B 24, 21, S. 411 f.
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ber vollzieht der Geistliche rat die aufhebung der Jesuitenniederlassung.480 
Die exjesuiten können zunächst auf ihren lehrstühlen an der universität 
bleiben.481 Der Fürstbischof beauftragt den Bamberger Generalvikar für die 
Fortsetzungen der volksmissionen zu sorgen, die bisher die Jesuiten geleitet 
hatten.482 Für die Diözesen Bamberg und Würzburg ist dafür ein Kapital von 
2000 fl. beim Fränkischen Kreis angelegt. im herbst 1777 wird die mission 
in Weismain zur zufriedenheit des Bischofs gehalten.483

Bildungswesen

Der Fürstbischof legt fest, dass die Gemeinden die Schulmeister künf-
tig nur aus den Kandidaten des lehrerseminars auswählen dürfen.484 1773 
wird in Bamberg eine aus sechs geistlichen und drei weltlichen mitgliedern 
zusammengesetzte Schulkommission eingerichtet.485 Sie führt die aufsicht 
über die universität und das Gymnasium. Doch befasst sie sich auch mit 
der einrichtung des niederen Schulwesens.486 Über die neuordnung der 
lateinschulen werden dem Fürstbischof 1776 Gedanken, wie zur Verbesse-
rung des deutschen Schulen in Bamberg ein Anfang gemacht werden könnte, 
vorgelegt.487 Sie enthalten den vorschlag, Bamberger lehrer zur ausbildung 
an das Würzburger Seminar zu schicken, damit diese dann in Bamberg ihre 
erkenntnisse weitergeben könnten. Dahinter steht der plan zur errichtung 
einer normalschule zur ausbildung der lehrer. Für die Finanzierung stiftet 
der Fürstbischof 20 000 fl., von denen jährlich 800 fl. zinsen zur verfügung 
stehen. am 12. november 1776 eröffnet Kaplan Johann Gerner, der in Be-
gleitung zweier Stadtschulmeister in Würzburg die neue methode erlernt 

480 B – B 24, 21, S. 413.
481 Weber, Gelehrte Schulen 1, S. 127–132.
482 15. november 1773, 17. märz 1775: B – hStB GehK 1741 prod. 13; 29. märz 1777: 

hStB GehK 1741 prod. 157. – looshorn 7/2, S. 401.
483 23. november 1777: B – hStB GehK 1741 prod. 203.
484 25. September 1771, Druck: B – hStB GehK 1676 prod. 95.
485 B – hStB GehK 1654 prod. 1. – michael renner, Fuldaer einfluß auf die Würz-

burger Schulreform Fürstbischof Franz ludwigs von erthal (1730–1795), in: 
zBlG 28 (1965), S. 368–391, hier S. 380 f.

486 Weiss, Schulwesen, S. 225–245.
487 B – hStB GehK 1654 prod. 36. – hübsch, reformen, S. 37–39.
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hatte, in Bamberg im Schnappaufschen priesterhaus den normalunterricht 
und leitet ihn 15 Jahre.488

1769 lässt adam Friedrich das Bamberger Jesuitengymnasium visitieren 
und reformieren. Die aufhebung des Jesuitenordens führt dann zu einer 
änderung der universitätsverfassung, der rector magnificus und der Kanzler 
werden aus dem Domkapitel ernannt.489 Dadurch wird die bisherige akade-
mie auch förmlich zur volluniversität Universitas Ottoniana-Fridericiana.490 
adam Friedrich ordnet an, dass den vorlesungen in theologie in Bamberg 
die gleichen autoren zugrunde gelegt werden sollen wie in Würzburg.491 
Während seiner regierungszeit wurde in mehreren Schritten 1769 bis 1776 
eine medizinische Fakultät eingerichtet.492

persönliches

adam Friedrich führt zeitlebens mit seinem Bruder Joseph Franz einen 
intensiven Briefwechsel, von dem für den zeitraum 1745 bis 1779 über 3800 
Briefe im Gräflich Seinsheimschen Familienarchiv auf Schloss Sünching bei 
regensburg überliefert sind.493 auf dieser Basis erstellt roda ein ausführliches 
itinerar für adam Friedrich für den zeitraum 1755 bis 1779.494 Die aufenthalte 
in Bamberg lassen sich außerdem den Bamberger hofdiarien entnehmen.495 
adam Friedrich lässt als Fürstbischof durch den lehensregistrator Johann 

488 Bericht Gerners über die normalschule und die verbesserung des deutschen 
Schulwesens von 1776 bis 1787: B – hStB GehK 1655 prod. 4 1/2.  – hübsch, 
reformen, S. 39–45; Dietmar hüttner, von der normalschule zum lehrersemi-
nar. Die entstehung der seminaristischen lehrerbildung in Bayern (1770–1825) 
(miscellanea Bavarica monacensia 118), münchen 1982, S. 131–141.

489 othmar heggelbacher, Gestaltwandel der alma mater Bambergensis, in: pietati 
Bonisque litteris universitas Bambergensis. Werden und Fortwirken der univer-
sitätsstiftung zu Bamberg, hg. von Siegfried oppolzer, Bamberg 1987, S. 49–84, 
hier S. 58 f.

490 Festschrift: Ode auf Friederich den Weisen, [Bamberg] 1774 (aufseesianum; ein 
exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/37).

491 25. oktober 1765: B – hStB GehK 1739 prod. 351.
492 Bernhard Spörlein, Die medizinische Fakultät der älteren universität Bamberg, 

in: Ka haus der Weisheit, S. 153–182.
493 roda, adam Friedrich, S. 4–13, Übersichtstabelle und Quellenauszüge: S. 203–

245.
494 roda, adam Friedrich, S. 83–86.
495 B – B 24, 16–24.
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octavian Salver eine Familienchronik verfassen, die durch zeichnungen und 
malereien ausgeziert ist.496

als Würzburger Domkapitular verliebt adam Friedrich von Seinsheim 
sich in lucretia von münster, der er über zwei Jahrzehnte verbunden bleibt; 
bereits als Bischof verheiratet er sie 1757 mit dem Dettelbacher oberamt-
mann von murach.497 Dieses verhältnis wirkt sich negativ auf seine chancen 
bei der Bamberger Wahl des Jahres 1746 aus. Die lösung von ihr markiert 
die priesterweihe im Jahr 1753. im informativprozess nach der Würzburger 
Bischofswahl betonen die zeugen, dass adam Friedrich fere quotidie498 oder 
doch häufiger als einmal wöchentlich499 zelebriere.500

ohne eindeutigen Quellenbeweis ist die angabe, dass Seinsheim der mode 
der zeit folgend am 24. Juni 1731 in Den haag in den Freimaurerbund 
aufgenommen worden und später in Wien am 1. Februar 1753 der 1742 ge-
gründeten adeligen Freimaurerloge Aux Trois Canons beigetreten sei.501 Für 
ein weiteres engagement gibt es keine anhaltspunkte. in Bamberg kann sich 
im 18. Jahrhundert offenbar keine Freimaurerloge etablieren.502

Fürstbischof adam Friedrich belehnt seinen Bruder Joseph Franz von 
Seinsheim mit den heimgefallenen Stiebarschen mannlehen,503 wozu das 
Domkapitel seine zustimmung erteilt hatte.504

Die Stelle eines hofkaplans übt christoph lorenz caramé505 aus, der 1776 
Kanoniker bei St. Stephan und 1778 Geistlicher rat wird.506

496 Sein neues Heim. Helden- und Geschlechtsgeschichte …, 1762, handschrift, 344 
Seiten, archiv Sünching, 20/2, hinweis bei Karl Fürst zu Schwarzenberg, Ge-
schichte des reichsständischen hauses Schwarzenberg (vGffG 9,16), 2 Bde., neu-
stadt an der aisch 1963, hier 1, S. 25; roda, adam Friedrich, S. 50 anm. 260. zwei 
exemplare: Schloss Sünching und StBB J.h.misc.hist.111 (iii/474).

497 renner, Jugend- und Studienzeit, S. 262–266.
498 Johann thomas von Quentel.
499 peter Joseph von Buschmann.
500 30. Januar 1755: aSv – proc. consist. 145, Bl. 300’, 303.
501 memminger, Das erbe der Druiden, S. 232–238 (vermutet die aufnahme Seins-

heims in die Wiener loge; das Datum nach einer inschrift im Schlosspark veits-
höchheim); Bock, adam Friedrich von Seinsheim, S. 247 f. und 252; heinz 
Glückert, einladung zu einem freimaurerischen Spaziergang im Schloßgarten 
veitshöchheim, in: Quatuor coronati 24 (1987), S. 203–240, hier S. 212.

502 Seiderer, aufklärung, S. 208.
503 29. august 1763: Fugger, Die Seinsheims, Beilage 310.
504 15. märz 1763: B – B 86, 91, Bl. 67’–69’.
505 erwähnt zu 1776: B – hStB GehK 1741, renner des Bandes.
506 Wachter, nr. 1342 S. 72.
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adam Friedrich stiftet einen silbernen tabernakel mit aussetzungsthron 
für den Bamberger Dom.507 Für die Wallfahrtskirche maria limbach stiftet 
er hochaltar, Kanzel und orgel.508

adam Friedrich liebt prachtvolle Kleidung und hinterlässt zahlreiche 
wertvolle Kleidungsstücke und perücken, aber auch Gewehre.509

Über die am Bamberger hof von 1752 bis 1762 aufgeführten musikalischen 
Werke liegt ein verzeichnis des Maestro di Capella Joseph umstatt (1711–1762) 
vor, von dem selbst eine große zahl der Kompositionen stammt.510 Geistliche 
Werke – messen, offertorien und vespern etwa – dominieren, doch werden 
auch arien und Symphonien – besonders tafelmusik – aufgeführt.

Bauten

adam Friedrich lässt eine renovierung der türme des Bamberger Do-
mes durch den Würzburger ingenieur-hauptmann Johann michael Fischer 
durchführen.511 Der Fürstbischof veranlasst in Bamberg die errichtung der 
hauptwache512 und umbaumaßnahmen an der neuen residenz.513 meist hält 
er sich jedoch in Seehof auf, wo er die Gartenanlagen durch Wasserspiele mit 
plastiken von Ferdinand Dietz bereichern lässt.514 aus einem mehrgewinn 
von 100 000 fl. für den verkauf der Kärntner herrschaftsrechte lässt er einen 
Fonds anlegen, aus dessen erträgen er jährlich 4000 fl. für den unterhalt 
der Gartenanlagen bestimmt. Seine um- und restaurierungsarbeiten sind 

507 23. Februar 1764: B – B 86, 92, Bl. 6’.
508 looshorn 7/2, S. 437.
509 W – miscellanea 1298. – roda, adam Friedrich, S. 48.
510 B – hStB GehK 1614 prod. 50 1/2.
511 11. august 1765: B – B 86, 93, Bl. 234 f.
512 Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 298–301.
513 roda, adam Friedrich, S. 108 f.; Dümler, neue residenz, S. 151, 335.
514 Deliciae hortenses castri a Marquardo, [Bamberg 1764] (ein exemplar: StBB 

rB.carm.sol.f.35/18; vD18 11114339-003); Garten-Lust der Marquards-Burg, 
Bamberg [1764] (ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.35/19; vD18 11114347).  – 
Kämpf, Seehof, S. 135–144; roda, adam Friedrich, S. 109–112.
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gut dokumentiert.515 1772 legt adam Friedrich den Grundstein für das neue 
universitätsgebäude in Bamberg.516

literarisches

Der fürstbischöfliche archivar Wilhelm Johannes heyberger widmet 
adam Friedrich seine Ichnographia chronici Babenbergensis diplomatica sive 
epitome diplomatico-historica in tres partes divisa, Bamberg 1774.517 Johann 
octavian Salver dediziert ihm seine 1775 erschienenen Proben des hohen 
Deutschen Reichs Adels.518

zu den wichtigen ereignissen im leben adam Friedrichs erscheinen eine 
vielzahl von Gratulations- und huldigungsschriften, wobei die Würzburger 
Bischofswahl hier nicht berücksichtigt wird. Bischofskonsekration am 16. Juni 
1755 in Würzburg: Virga Aaronis, Würzburg [1755];519 Triumphus honoris …, 
Würzburg [1755];520 Gotthard pötsch, An dem Tage der feyerlichen Conse-
cration …, [erlangen 1755].521

B i s c h o f s w a h l  in Bamberg: Affectus academicus sacrae Themidos Bam-
bergensis, Bamberg [1757];522 Adamus primus inter episcopos Bambergenses, 
[Bamberg 1757];523 Princeps Dei e dono, bonoque Abrahae resplendescens, 

515 Gisela masching-Beck, À la mode – Das lustschloß marquardsburg ob Seehof 
1757 bis 1779. Quellen zu seiner ausstattung und Funktion, Diss. phil. Berlin 
1993.

516 22. Juni 1772: B – B 24, 21, S. 311–316. – Festschriften: Johann Georg christoph 
Gertner, Da der hochwürdigste Fürst und Herr …, [Bamberg 1772] (ein exem-
plar: StBB rB.carm.sol.f.17/31); Vota perennia lapidi primario angulari inclusa, 
[Bamberg] 1772 (akademie Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/32). – 
Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 402–406 (mit Quellen-
nachweisen zur Baugeschichte).

517 vD18 11047321.
518 vD18 14545624.
519 Jesuitenkolleg Würzburg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.3/22; vD18 

14950731-001.
520 Juliusspital; ein exemplar: B – B 84, 27; vD18 1215539x-001.
521 erlanger universitätsbuchhändler; ein exemplar: B – B 84, 27; vD18 12154970-

001.
522 Juristische Fakultät Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/19.
523 Domus pauperum Studiosorum; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/12; vD18 

14788713-001.
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[Bamberg 1757];524 Reverendissimus ac celsissimus … Adamus Fridericus, 
Bamberg [1757];525 Franz asam, Hochwürdigster! Es wollt mein Pensel 
zittrend wagen, [münchen 1757];526 F. l. J. Baumann, Bamberga afflicta vidua 
novo sponso recreata, [Bamberg 1757];527 markus antonius engmann, Alte, 
nun neu-erweckte und verdoppelte Freud, [Bamberg 1757];528 Johann Georg 
christoph Gertner, Praesente Caesaris nostri … legato, [Bamberg 1757];529 
Johann Georg christoph Gertner, Das  – unter dem Untern- und Obern-
Franken-Lande getheilte Vergnügen, [Bamberg 1757];530 J. l. h[odge], Das 
mit dem Bistum Würzburg … vereinbahrte Kayserl. Hochstift Bamberg, 
[Bamberg 1757];531 maria catharina Klimmer, Die  – so höchst-beglückteste 
… Fürstenwahl, [Bamberg 1757];532 carl Ferdinand rötter, Das in Adam 
lebende und in Friederich knospende Bamberg, [Bamberg 1757];533 philipp 
Sprenger, Synopsis actionis gratulatoriae, [Bamberg 1757];534 [ignaz zeder], 
Corona aurea super mitram, Bamberg [1757];535 Johann lorenz ziegler, Das 
unterthänigst-herzlichste Freuden-Bezeigen, [Bamberg 1757].536

l a n d e s h u l d i g u n g : carl Ferdinand rötter, Das durch Gottes Vorsorge 
… auf Felßen sicher stehende Zion, [lichtenfels o.J.];537 Johann christoph 
nepomuk rünagel, Der nach Schroth und Korn richtig arbeitende Münz-
Warthein, [Kronach 1760];538 Johann christoph nepomuk rünagel, Nobile 
Coronacum serenissima solis sui luce illustratum, [Kronach 1760].539

524 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.3/24.
525 Jesuitenkolleg Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.3/23; vD18 14630605-

001.
526 maler zu münchen; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/6.
527 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/18.
528 hofbuchdrucker; ein exemplar: StBB hv.h.Bbg.108/7; vD18 12155497-001.
529 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/2.
530 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/17.
531 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/23.
532 hofmundschenkin; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/19; vD18 1117126x-

003.
533 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/aa.
534 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.6/20; vD18 12537098-001; Franz Bittner, Fi-

gurengedicht in einem Jesuitenspiel, in: Ka 300 Jahre Jesuitenkirche, nr. 27 S. 68 f.
535 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.3/25.
536 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/14.
537 Stadtschreiber, lichtenfels; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.10/G.
538 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/5.
539 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/4.
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n a m e n s t a g  am 19. Juli: carl Ferdinand rötter, Das ächte Lob gnädigster 
Landes Regenten, [lichtenfels 1757];540 Johann philipp Sprenger, Allgemeine 
Freude und Vorgeschmack des Friedens …, [Bamberg] 1761;541 Magnum per 
Franconiam Friderici nomen, [Bamberg] 1773.542

J u b i l ä e n  d e r  B i s c h o f s w e i h e : Offentliches und Unterthänigstes 
Freuden-Bezeugen, Bamberg 1767;543 Johann Georg christoph Gertner, Die 
neu-auf- und wohl-eingerichtete … Buchdruckerey, [Bamberg 1768];544 Johann 
Georg christoph Gertner, Fünfzehender Tag des Monats Junii, [Bamberg 
1770];545 Johann Georg christoph Gertner, Bey höchst-erfreulicher Erinnerung, 
[Bamberg 1771];546 Johann Georg christoph Gertner, Da das sechzehende Mal 
…, [Bamberg 1773];547 Johann Georg christoph Gertner, Das den 15ten Tag 
Monats Junii 1774 …, [Bamberg 1774];548 Johann Georg christoph Gertner, 
Die den 15ten Junii 1775 …, Bamberg [1775];549 Johann Georg christoph 
Gertner, Da Samstag, den 15ten Junii 1776 …, Bamberg [1776];550 Johann 
Georg christoph Gertner, Als das zwanzigste Erinnerungs-Feste …, [Bamberg 
1777];551 Johann Georg christoph Gertner, Da das beglückte Hochstift und 
Bistum Bamberg, [Bamberg 1778].552

to d : Anno reparatae salutis …, [Bamberg 1779];553 Avf den höchst seeligen 
Hintritt …, Bamberg [1779];554 In Fvnere … D. Adami Friderici … Mon-
vmentvm, Würzburg 1779;555 Im Jahr nach der gnadenreichen Geburt …, 

540 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/1.
541 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/30.
542 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/33.
543 collegium musicum litteratum universitatis; ein exemplar: StBB rB.carm.

sol.f.17/22; vD18 1215802x-001.
544 hofbuchdrucker; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/24.
545 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/8.
546 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/30.
547 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/34.
548 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/39.
549 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/40.
550 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/41.
551 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/43.
552 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/49.
553 todesverkündigungszettel; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/55; vD18 

1216223x-001.
554 trauergedicht; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/61; vD18 12763403-001.
555 trauergerüst der Würzburger Bürgerschaft mit inschriften; ein exemplar: StBB 

rB.carm.sol.f.17/56; vD18 14679825-003.
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[Bamberg 1779];556 Lob- und Trauerrede …, Würzburg 1779;557 Luctuosissimo 
Franconiae …, [Würzburg 1779];558 Nachdem weiland … Adam Friderich … 
entschlafen, [Würzburg 1779];559 Ordentlicher Leich-Conduct …, Würzburg 
[1779];560 philipp Joseph Fill, Sieh Frankenland! …, [augsburg 1779];561 
christian Gern, Trauerrede …, Bamberg [1779];562 Johann Georg christoph 
Gertner, Verwaißtes Hochstift Bamberg, [Bamberg 1779];563 [Johann Georg 
christoph Gertner], Patre, aequis suffusa lachrymis …, [Bamberg 1779];564 
heinrich maitre, Trauerrede …, Würzburg [1779];565 veit-Georg pröstler, An 
dem Trauervollen Tage …, [Bamberg 1779];566 Johann Sebastian Schramm, 
Trauergedicht …, 1779;567 Joseph valentin vornberger, Lob- und Trauerrede 
…, Würzburg [1779].568

Beurteilungen

Johann Baptist telli hebt im Bamberger informativprozess hervor, dass 
adam Friedrich die pontifikalfunktionen öffentlich con gran pietate vollzie-
he.569 in ihren antworten auf die relationes status dankt die Kurie und lobt 

556 todesverkündigungszettel; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/54; vD18 
1216223x-001.

557 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/58; vD18 12155071-001.
558 tod und obduktion; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/52.
559 tod und obduktion; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/51; vD18 12162248-

001.
560 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/53; vD18 1215489x-001.
561 mit Grabdarstellung; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/57; vD18 12154954-

001.
562 Domprediger, leichenbegängnis im Bamberger Dom am 12. märz, mit castrum 

doloris; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/68; vD18 12155047-001.
563 einblattdruck; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/63.
564 einblattdruck; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/62.
565 Domprediger, gehalten im Würzburger Dom am 11., 12., 13. märz, mit castrum 

doloris; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/60; vD18 14485494-001; Ka mar-
schalk von ostheim 1, S. 472.

566 handschrift, Beisetzung des herzens im Bamberger Dom am 12. märz; StBB 
rB.carm.sol.f.17/64.

567 handschrift; StBB msc.misc.130.
568 Seminarregens, exequien in der hofkirche zu Würzburg am 10. märz; ein exem-

plar: StBB rB.carm.sol.f.17/59; vD18 12155071-001.
569 16. mai 1757: aSv – proc. Dat. 134, Bl. 235.
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Bischof adam Friedrich: Significabant enim te illa e de gregis tibi commissi 
foelicitate perpetuo laborantem totum in eo esse, ut verbis exemplo legibus 
illum in viam salutis dirigas et aut fractas dissolutasque partes consolides 
aut aegrotas ad sanitatem reducas.570 Der Kölner nuntius Giovanni Battista 
caprara würdigt ihn: È persona dabbene, ch’è stata educata a Roma, a cui è 
attacata. Assolutamente tra tutti i vescovi del dipartimento merita la maggior 
considerazione dal canto della potenza.571

Der Berliner verleger christoph Friedrich nicolai charakterisiert Seins-
heim: Adam Friedrich … war ein Herr, der Pracht und Vergnügen, kostbare 
Gebäude, Jagden, Opern, Komödien, Musik liebte.572

Der noch von adam Friedrich an die universität Würzburg berufene Franz 
oberthür berichtet, dessen nachfolger Franz ludwig von erthal habe wegen 
Seinsheims Beliebtheit bei seinem amtsantritt dem volk versichert, „er wolle 
sich darin bestreben, daß es glauben solle, sein geliebter adam Friedrich sey 
nicht gestorben, sondern um zwanzig Jahre jünger geworden.“573 oberthür 
rühmt ihn als aufklärer: „er war einer der ersten deutschen Fürsten, der hand 
an eine reformation anlegte, wo man damals erkannte, daß eine nothwendig 
seie. Die ersten Kunststraßen in Franken wurden von ihm angelegt; die zahl 
der Feiertage von ihm gemindert; ein Seminarium für Schullehrer errichtet 
und eine Kommission für die verbesserung des Schulwesens niedergesetzt; 
maulbeerbäume gepflanzt, um Seidenraupen zu gewinnen; verschönerungen 
an öffentlichen plätzen vorgenommen; der neuen münzkonvention beigetre-
ten; milderung in die Kriminalgesetzgebung gebracht; talente gewecket und 
unterstützt, um Wissenschaften und Künste zu heben; … gerne zufriedene 
und frohe menschen um sich gesehen, getröstet, wo er nicht helfen konnte, 
freundlich und wohlwollend sich gegen jedermann bewiesen.“574

570 16. november 1773: aeB – rep. i a 19 nr. 19; Bauer, ad-limina-Berichte, 3.74 
S. 476 f.

571 heribert raab, Die Finalrelation des Kölner nuntius Giovanni Battista caprara, 
in: römische Quartalschrift 50 (1955), S. 207–229, hier S. 220 f.

572 nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland, S. 120.
573 Franz oberthür, Die Bayern in Franken und die Franken in Bayern, nürnberg 

1804, S. 100 f.
574 Kerler, Gedächtnis, S. 1–77.
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testament

adam Friedrich von Seinsheim verfasst sein testament am 25. märz 
1777.575 zwei Kodizille fügt er in Bamberg am 25. märz 1778 an. Je nach 
seinem Sterbeort bestimmt er Würzburg oder Bamberg als Begräbnisort; 
in den dortigen Domen stiftet er 2000 respektive 1000 messen. zahlreiche 
Wallfahrtskirchen, an erster Stelle maria limbach, bedenkt er mit Geld, auch 
solche außerhalb seiner Diözesen wie die Wieskirche bei Steingaden oder 
das Grabmal des hl. Johannes von nepomuk in prag. 20 000 fl. setzt er für 
das Schulwesen in Bamberg, 30 000 fl. für das in Würzburg aus. in beiden 
Kathedralen sollen ihm epitaphe errichtet werden, die jedoch den Wert von 
1000 reichstalern nicht übersteigen sollen. als haupterben setzt er seinen 
Bruder Joseph Franz von Seinsheim ein.

Sein nachlass umfasst Juwelen, pretiosen, 18 847 reichstaler Bargeld und 
92 900 reichstaler aktivkapitalien.576 in Bamberg werden die pretiosen des 
verstorbenen in der residenz inventarisiert.577

tod

am 14. Februar 1779 ordnet der Bamberger Geistliche rat Betstunden 
für den erkrankten Fürstbischof an.578 adam Friedrich von Seinsheim stirbt 
am abend des 18. Februars in Würzburg an einer lungenentzündung.579 Der 

575 original: W – miscellanea 1298, notariell beglaubigte abschrift: B – a 205/vi F. 
841 nr. 12073; B – B 84, 37. – lassmann, testamente, S. 358 f.; inhalt: looshorn 
7/2, S. 437–440.

576 nachlassinventar 16. märz 1779: W – miscellanea 1298, hier auch Quittung von 
moses michael oppenheimer über den verkauf von Brillanten.  – roda, adam 
Friedrich, S. 49 f. anm. 254.

577 B – B 24, 24a, S. 1019–1027.
578 aeB – rep. i a 11; ablauf von der nachricht der todeskrankheit bis zum ende 

der exequien: B – B 24, 24a, S. 1–71.
579 aeB – rep. i a 11; handschrift zu Krankheit, tod und trauerfeierlichkeiten in 

Bamberg vom 10. Februar bis 10. april 1779: Johann Sebastian Schramm, Inter 
regnum post obitum Adami Friderici, StBB rB.carm.sol.f.17/67. – zeitung vom 
19. Februar 1779 mit handschriftlichen Korrekturen: StBB rB.carm.sol.f.17/65. – 
roda, adam Friedrich, S. 46–48.
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obduktionsbefund der leibärzte580 vom 20. Februar wird in lateinischer und 
deutscher Sprache im Druck veröffentlicht.581 Das Domkapitel Würzburg 
bestimmt den 11. märz als tag der Beerdigung, an dem er im nördlichen 
Seitenflügel des Domes beigesetzt wird. Den entwurf für das Würzburger 
Grabdenkmal liefert der hofmaler christoph Fesel (1737–1805), die ausfüh-
rung stammt vom hofbildhauer Johann peter Wagner (1730–1809).582 es wird 
im nördlichen Seitenschiff des Domes aufgestellt.583 Seine Intestina werden 
am 26. Februar in der Kapelle auf dem Würzburger marienberg beigesetzt.584

Das Bamberger Domkapitel verkündet den tod mit gedrucktem mandat 
am 20. Februar.585 Die exequien im Bamberger Dom werden am 12., 13. und 
15. märz zelebriert.586 Das herz wird über ebrach nach Bamberg überführt 
und am Sonntag, den 14. märz, in der Schatzkammer auf dem peterschor 
des Domes beigesetzt.587

Das Grabdenkmal aus marmor für den Bamberger Dom führt wohl 
Friedrich theiler (1748–1826) in der Werkstatt und unter leitung von martin 
mutschelle (1733–1804) aus. es zeigt die kniende Figur des Bischofs, wohl 
nach dem portrait von Johann Scheubel d. J.,588 in anbetung vor dem altar-

580 prof. Dr. Johann peter ehlen, prof. Dr. Karl Kaspar Siebold, prof. Dr. Franz an-
ton heinrich meinolph Wilhelm, Dr. David anton Franz ehlen.

581 B – B 24, 24a, S. 371–378. – Krankheits- und Sektionsbericht: holzmann, ana-
tomische Sektionen, S. 531–535.

582 theodor henner, Grabdenkmal des Fürstbischofs adam Friedrich von Seinsheim 
im Dom zu Würzburg, in: altfränkische Bilder 9 (1903); inschrift: amrhein 2, 
S. 156.

583 portraitstatue von Johann peter Wagner; roda, adam Friedrich, nr. 39 mit 
abb. 8 und 45, dazu entwurfszeichnung von christoph Fesel, 1779; roda, adam 
Friedrich, abb. 44; looshorn 7/2, S. 436.

584 roda, adam Friedrich, S. 48.
585 B – B 84, 27.
586 aeB – rep. i a 11 mit inschrift am castrum doloris, verfasst vom Weihbischof; 

B – B 84, 27.
587 zeremoniell: B – B 24, 24a, S. 523–557, aufschrift der herzurne S. 571; B – B 84, 

27; StBB hv.msc.538, Bl. 108’–110; aeB – rep. i a 11; Berichte in der Bayreuther 
zeitung vom 23. märz und der Frankfurter zeitung vom 22. märz 1779: B – B 24, 
24a, S. 561–570.

588 mayer, Bamberg als Kunststadt, S. 175 f.
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sakrament und eine inschrifttafel.589 am 2. märz 1780 wird das epitaph im 
rechten Seitenschiff aufgestellt590 und 1838 auf den michelsberg transferiert.

portraits

Burkard von roda gibt einen nach Standorten geordneten Katalog der 
Bildnisse adam Friedrichs,591 die wichtigsten Bildnisse stellt er auch einzeln 
vor. im Folgenden wird nur die laufende nr. des roda-Katalogs angeben, 
die ausführlichere Behandlung im text bei roda ist darüber erschließbar.

um die inszenierung seiner portraits dauerhaft zu sichern, lässt adam 
Friedrich sowohl in der residenz in Würzburg (Fürstengalerie)592 wie in 
Bamberg (Fürstengalerie, heute Billardzimmer)593 eigene räume für portrait-
reihen der Fürstbischöfe einrichten. Damit schafft er den rahmen für seine 
beiden bedeutendsten Darstellungen von George Desmarées (1697–1776). 
Über die anfertigung der Bilder führt er ausführliche Korrespondenzen. 
272 fl. von 340 fl. werden für vier fürstbischöfliche portraits an einen herrn 
von thiereck nach münchen bezahlt.594 hofmaler Johann Joseph Scheubel 
teilt mit, dass er ein originalportrait vollendet habe und an einem Kniestück 
arbeite und fragt, ob es den Fürsten sitzend oder stehend darstellen solle.595

Kniestück, ölgemälde, Johann andreas urlaub (1735–1781), 1755.596  – 
halbfigur, ölgemälde, Johann andreas urlaub, 1755/56.597  – halbfigur, 
ölgemälde, Kopie nach roda, adam Friedrich, nr. 2.598  – Ganzportrait, 

589 inschrift: StBB hv.msc.209, Bl. 63 f.; heller, Grabdenkmäler, S. 81–83 mit in-
schrift; roda, adam Friedrich, nr. 10, S. 197 mit abb. 9 und 47; entwurfszeich-
nung: roda, adam Friedrich, abb. 46; pfändtner, viator, S. 30–33. – Breuer/
Kippes-Bösche/ruderich, Stadt Bamberg. immunitäten der Bergstadt 4. mi-
chelsberg und abtsberg, S. 261–263 mit abb. und inschrift.

590 zeitung vom 14. märz 1780, beigebunden StBB hv.msc.538, Bl. 130–131 mit in-
schrift.

591 roda, adam Friedrich, S. 196–202.
592 roda, adam Friedrich, S. 149–157.
593 roda, adam Friedrich, S. 157–159.
594 26. november 1765: B – hStB GehK 1616 prod. 257.
595 1777: B – hStB GehK 1616 prod. 257.
596 Bad Kissingen, obere Saline; roda, adam Friedrich, nr. 1 mit abb. 16.
597 Bad Kissingen, obere Saline; roda, adam Friedrich, nr. 2 mit abb. 14.
598 residenz Würzburg, nordflügel, inv. residenz Würzburg iii nr. 2018; roda, 

adam Friedrich, nr. 32.
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ölgemälde, Franz lippold (1688–1768), 1755/56.599 – Bruststück, ölgemälde, 
Franz lippold, 1755/57.600 – halbportrait, ölgemälde, Kopie nach Franz lip-
pold, 1755/57.601 – Kniestück, ölgemälde, Franz lippold, 1757.602 – halbfigur, 
ölgemälde, Johann Josef Scheubel d. ä. (1686–1769) oder marquard treu 
(1713–1796), um 1757.603 – halbfigur, ölgemälde, wohl Johann nicolaus treu 
(1734–1786), 1759/61.604 – Ganzportrait in weltlicher Kleidung, ölgemälde, 
Johann nikolaus treu, 1761.605  – Bruststück, ölgemälde, Kopf wie roda, 
adam Friedrich, nr. 15.606  – halbfigur, ölgemälde, Johann Josef Scheubel 
d. J. (1733–1801), 1761.607  – halbfigur, ölgemälde, zugeschrieben Johann 
Josef Scheubel d. J., 1761.608 – Ganzportrait, ölgemälde, George Desmarées, 
1763/64.609  – halbfigur, ölgemälde, George Desmarées, ausschnittwie-
derholung von roda, adam Friedrich, nr. 34, 1763/64.610  – Ganzportrait, 
ölgemälde, George Desmarées, 1764.611 – halbportrait, ölgemälde, George 

599 residenz Würzburg, Weißer Saal, inv. residenz Würzburg iii nr. 69; roda, 
adam Friedrich, nr. 33 mit abb. 15.

600 Bamberg, neue residenz, Staatsbibliothek inv.nr. 74 Gem. 5; roda, adam Fried-
rich, nr. 6.

601 hvB Sammlung rep. 21/2 nr. 255; abb.: Bock, adam Friedrich von Seinsheim, 
S. 245.

602 Schloss veitshöchheim, Billardzimmer, inv. Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
nr. 6226/1855; roda, adam Friedrich, nr. 25 mit abb. 18.

603 Schloss Seehof, Bayerisches landesamt für Denkmalpflege, inv.nr. 338; roda, 
adam Friedrich, nr. 14 mit abb. 20.

604 Bad Kissingen, obere Saline; roda, adam Friedrich, nr. 3 mit abb. 26.
605 leihgabe aus Schloss Sünching im mainfränkischen museum Würzburg; Fried-

rich, Doppelbildnis, S. 279–287; thomas Korth, von der renaissance zum Klas-
sizismus, in: roth, oberfranken in der neuzeit, S. 536 f. mit abb.; roda, adam 
Friedrich, nr. 15 mit abb. 22; abb.: egloffstein, Jagdkultur, S. 18.

606 hvB Sammlung nr. 163; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230; roda, 
adam Friedrich, nr. 9.

607 Schloss Sünching; roda, adam Friedrich, nr. 16.
608 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. h. 32339; roda, adam Friedrich, 

nr. 26 mit abb. 27.
609 residenz Würzburg, Fürstengalerie, inventar residenz Würzburg iii nr. 1556; 

roda, adam Friedrich, nr. 34 mit abb. 28.
610 residenz Würzburg, Galerie, südliches paradezimmer, inventar residenz Würz-

burg iii nr. 2215; roda, adam Friedrich, nr. 35 mit abb. 30.
611 Schloss Sünching, Saal; Friedrich, Doppelbildnis, S. 279; roda, adam Friedrich, 

nr. 17 mit abb.
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Desmarées, 1765.612 – halbfigur, ölgemälde, George Desmarées, Werkstatt, 
ausschnittwiederholung von roda, adam Friedrich, nr. 7, 1765.613 – halb-
figur, ölgemälde, George Desmarées, Werkstatt, 1765.614 – Dreiviertelfigur, 
ölgemälde, Johann Josef Scheubel d. J., 1766.615  – halbfigur, ölgemälde, 
Johann Josef Scheubel d. J., ausschnittwiederholung von roda, adam 
Friedrich, nr. 5, 1766.616 – paradeportrait, ölgemälde, 1769.617 – Kniestück, 
paradeportrait mit kardinalrotem Kragenband, ölgemälde, Johann Josef 
Scheubel d. J., 1772.618 – halbfigur mit kardinalrotem Kragenband, ölgemäl-
de, Johann Josef Scheubel d. J., 1772, variante von roda, adam Friedrich, 
nr. 18.619  – Bruststück mit kardinalrotem Kragenband, ölgemälde, Johann 
Josef Scheubel d. J., 1772, ausschnittwiederholung von roda, adam Fried-
rich, nr. 18.620 – Kabinettsstück mit kardinalrotem Kragenband, ölgemälde, 
Johann Josef Scheubel d. J., 1772, ausschnittwiederholung von roda, adam 
Friedrich, nr. 26 in Kleinformat.621  – Bruststück, ölgemälde, Johann Josef 
Scheubel d. J., 1777.622 – ölgemälde.623 – ölgemälde.624 – ölgemälde.625

halbfigur, miniaturportrait, Deckfarbenaquarell, zugeschrieben Josef 
anton högler (um 1705–1786), 1755/56.626 – miniaturportrait.627 – portrait, 
Federzeichnung, adam anton heyberger (1750–1792/93), 1778.628

612 neue residenz Bamberg, Kavalierstafel/Billardzimmer = raum 17; Bachmann/
roda, neue residenz, S. 52 mit abb. 2; roda, adam Friedrich, nr. 7 mit abb. 29.

613 Würzburg, amtszimmer des präsidenten der universität, Bayerische Staatsgemäl-
desammlungen nr. 3927/6174; roda, adam Friedrich, nr. 42 mit abb. 31.

614 Schloss veitshöchheim, südwestliches eckzimmer, inv. Bayerische Staatsgemäl-
desammlungen nr. 3928, dazu nr. 3929; roda, adam Friedrich, nr. 24.

615 Diözesanmuseum Bamberg; roda, adam Friedrich, nr. 5 mit abb. 32.
616 residenz Würzburg, ingelheimzimmer; roda, adam Friedrich, nr. 36.
617 Bad Kissingen, obere Saline; roda, adam Friedrich, nr. 4 mit abb. 34.
618 Schloss Sünching; roda, adam Friedrich, nr. 18 mit abb. 36.
619 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 60487; roda, adam Friedrich, 

nr. 27 mit abb. 37.
620 Schloss Sünching; roda, adam Friedrich, nr. 19.
621 Schloss Sünching; roda, adam Friedrich, nr. 20.
622 Bamberg, neue residenz, Staatsbibliothek, archivraum, Supraporte; roda, 

adam Friedrich, nr. 8.
623 hvB Sammlung nr. 113a; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
624 hvB Sammlung nr. 167; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
625 hvB Sammlung nr. 118a; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
626 privatbesitz; roda, adam Friedrich, nr. 40 mit abb. 13.
627 hvB Sammlung nr. 1234; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
628 B – B 21, 34ii.
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Ganzfigur unter thronhimmel, Kupferstich-radierung.629  – halbfigur, 
Kupferstich-radierung, thesenblatt des christoph philipp von trautenberg, 
Johann Jacob haid nach Franz lippold, 1755.630 – halbfigur, Schabkunstblatt, 
thesenblatt des christoph philipp von trautenberg, Johann Jacob haid 
(1704–1767) nach Franz lippold, 1755.631 – Brustbild, Kupferstich-radierung, 
F(ranz) Salver, um 1757/60.632  – Brustbild, Kupferstich-radierung, Georg 
paul nussbiegel (1713–1776), nürnberg.633 – Ganzfigur und Brustbild über 
Stadtansicht Würzburg, Feder auf pergament, Johann octavian Salver (1732–
1788), Sein neues Heim großer Helden …, 1763, Bl. 89 und 91.634 – Brustbild, 
ovalmedaillon auf pyramide (epitaph), Johann octavian Salver, Sein neues 
Heim großer Helden …, 1763.635  – halbfigur, Bambergisches landrecht 
haltend, Kupferstich, Joseph (1710–1768) und Johann (1712–1787) Klauber 
nach Johann Joseph Scheubel d. J., augsburg 1766/69.636 – Brustbild, oval-
medaillon über Gartenansicht, Kupferstich, adam Wolfgang Winterschmidt 
(1733–1796), Widmungsblatt, Johann prokop mayer, Pomona Franconica, 
nürnberg 1776.637  – Brustbild, Kupferstich-radierung, Johannes Balthasar 
Gutwein (1702–1785).638  – Brustbild in medaillon, Feder auf pergament, 
adam anton heyberger, 1778/79.639

aufgebahrter leichnam, Kupferstich-radierung, Johannes Balthasar Gut-
wein, in: maitre, Trauerrede, 1779.640

629 exemplare: StadtaB  – a 22 c vii 55–4; StBB v a 81a; heller, verzeichnis, 
nr. 140 S. 40.

630 mainfränkisches museum Würzburg; roda, adam Friedrich, nr. 28.
631 Würzburg, martin-von-Wagner-museum inv. nr. c 9571; roda, adam Friedrich, 

nr. 31 mit abb. 19; Schneider, Werneck, B 13, S. 500 mit abb.
632 privatbesitz; roda, adam Friedrich, nr. 41 mit abb. 21.
633 exemplare: StadtaB – a 22 c vii 55–3; StBB v a 83a; hvG 42/128; heller, ver-

zeichnis, nr. 142 S. 41; antiquariat Bierl, eurasburg Katalog 91 (2004), nr. 1109.
634 Schloss Sünching; roda, adam Friedrich, nr. 21 f. mit abb. 38 und abb. 7.
635 Schloss Sünching; roda, adam Friedrich, abb. 41 und 42.
636 ein exemplar: StBB v a 82; heller, verzeichnis, nr. 141 S. 40; roda, adam 

Friedrich, nr. 11 mit abb. 33; abb.: Berbig, hochstift 1, taf. ix; Ka haus der 
Weisheit, S. 125; Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 399–414 abb. 260.

637 vD18 1548579x-001; roda, adam Friedrich, abb. 39.
638 exemplare: StBB v a 83a und 84a; heller, verzeichnis, nr. 143 S. 41.
639 B – B 21, 34ii titelblatt des Kanzleibuchs.
640 exemplare: B – B 24, 24a, S. 239; StBB v a 84; hvG 42/129; heller, verzeich-

nis, nr. 145 S. 41; roda, adam Friedrich, nr. 23 mit abb. 40.
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Brustbild im profil, vergoldetes Stuckrelief, materno Bossi (1737–1802), 
1769.641 – Brustbild im profil, Stuckrelief, materno Bossi, 1776.642 – portrait, öl 
auf papiertapete.643 – papier- und Stoffrelief unter Glas.644 – portrait, Brustbild 
im profil, alabasterrelief, um 1795.645 – Brustbild im profil, alabasterrelief, 
Johann Baunach, um 1800.646 – miniatur auf elfenbein.647

Brustbild im profil, Bronzemedaillon, charles de Grof, 1755.648 – Brustbild 
im profil, medaille, Franz andreas Schega (1711–1787), 1755.649 – Brustbild, 
herzogstaler, münzprägung nach Franz andreas Schega, Georg Friedrich 
loos, 1766.650 alle münzen mit portraits sind in der Familiengeschichte 
abgebildet.651

eigenhändige unterschriften

21. april 1757;652 1764–1778;653 3. Juli 1767;654 1759–1778;655 25. märz 1777.656

641 residenz Würzburg, Grünlackiertes zimmer, Deckenstuck; roda, adam Fried-
rich, nr. 37.

642 residenz Würzburg, Saal der ingelheimzimmer, Wanddekoration; roda, adam 
Friedrich, nr. 38 mit. abb. 96.

643 hvB Sammlung nr. 225; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
644 hvB Sammlung nr. 163b; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 230.
645 historisches museum Bamberg, inv.nr. pl 2/10; Ka 1000 Jahre Bistum Bamberg, 

nr. 120 S. 440.
646 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 60658, ähnliches Stück Bayerisches 

nationalmuseum münchen; roda, adam Friedrich, nr. 29.
647 hvB Sammlung rep. 21/2 nr. 1234; Schemmel, historischer verein, G 8 S. 41.
648 Staatliche münzsammlung münchen, zwei exemplare in Familienbesitz; roda, 

adam Friedrich, nr. 12 mit abb. 10.
649 Staatliche münzsammlung münchen; roda, adam Friedrich, nr. 13 mit abb. 11.
650 mainfränkisches museum Würzburg; roda, adam Friedrich, nr. 30 mit abb. 12.
651 Fugger, Die Seinsheims, S. 238.
652 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f.
653 B – hStB nverza 4645 (zahlreiche Beispiele).
654 B – hStB GehK 640.
655 B – hStB nverza 4651 (zahlreiche Beispiele).
656 W – miscellanea 1298.
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Siegel

Bischofssiegel B a m b e r g  und W ü r z b u r g

1.  oval (höhe 3,1 cm, Breite 2,5 cm); Schild zweimal gespalten, einmal geteilt, 
mit herzschild, fünfmal gespalten (Seinsheim), unter Grafenkrone, 1 und 
6 Bamberg, 2 fränkischer rechen, 3 und 4 springender eber (herrschaft 
Sünching), 5 Sturmfahne;657 21. april 1757.658 oblatensiegel.

2.  oval (höhe 3,3 cm, Breite 3,0 cm); Schild unter herzogshut, darüber 
Kaiserkrone und Kreuz, zu Seiten je drei helme, gehalten von zwei lö-
wen mit Balken, Schwert und Kreuz, Schild schrägrechts und schräglinks 
geteilt, herzschild (geviert, 1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), oben 
und unten Bamberg, rechts fränkischer rechen, links Sturmfahne; 24. Juni 
1760.659 oblatensiegel (mehrere Beispiele).

3.  oval (höhe 4,9 cm, Breite 4,6 cm); Schildkartusche gehalten von zwei 
löwen, darüber herzogshut, Kaiserkrone und Kreuz, vier helme, Schwert 
und Stab, Schild schrägrechts und schräglinks geteilt, herzschild (geviert, 
1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), oben und unten Bamberg, rechts 
fränkischer rechen, links Sturmfahne; umschrift: aDamuS FriDe-
ricuS D(ei): G(ratia): epiS(copuS): BamBerGenS(iS): & 
herB(ipolenSiS): S(acri): r(omani): i(mperii): princ(epS): 
Fr(anciae): or(ientaliS): Dux; 7. märz 1760.660 oblatensiegel.

4.  oval (höhe 2,8 cm, Breite 2,4 cm); Schild unter herzogshut, darüber zelt 
mit Kaiserkrone, Schwert und Kreuz, geviert mit herzschild, herzschild 
(geviert, 1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), 1 und 4 Bamberg, 2 frän-
kischer rechen, 3 Sturmfahne; 22. Dezember 1766.661 lacksiegel.

5.  oval (höhe 4,2 cm, Breite 3,7 cm); Schildkartusche gehalten von zwei löwen 
mit Balken, mit Schwert und Stab, darüber herzogshut, Kaiserkrone und 
Kreuz, sechs helme, Schwert und Stab, Schild schrägrechts und schräglinks 
geteilt, herzschild (geviert, 1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), oben 

657 Farbige Wappenzeichnung: B – 86, 255, Bl. 25: herzschild geviert, 1 und 4 fünfmal 
gespalten von Silber und Blau (Seinsheim), 2 und 3 in Gold aufspringender gol-
den gekrönter schwarzer eber (Sünching). – Gatz, Wappen, S. 48; Kolb, Wappen, 
S. 172–177.

658 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3f.
659 aeB – rep. i a 32.
660 B – hStB nverza 4651.
661 B – hStB GehK 1929.
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und unten Bamberg, rechts fränkischer rechen, links Sturmfahne; 3. Juli 
1767;662 13. Juni 1769.663 oblatensiegel.

6.  oval (höhe 5,0 cm, Breite 4,4 cm); Schildkartusche gehalten von zwei 
löwen, darüber herzogshut, Kaiserkrone und sechs helme, Schwert 
und Stab, Schild schrägrechts und schräglinks geteilt, herzschild (geviert, 
1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), oben und unten Bamberg, rechts 
fränkischer rechen, links Sturmfahne; 13. Juni 1769.664 oblatensiegel.

7.  oval (höhe 6,3 cm, Breite 5,5 cm); Schildkartusche gehalten von zwei 
löwen, darüber herzogshut, Kaiserkrone und sechs helme, Schwert 
und Stab, Schild schrägrechts und schräglinks geteilt, herzschild (ge-
viert, 1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), oben und unten Bamberg, 
rechts fränkischer rechen, links Sturmfahne; umschrift: aDamuS Fri-
DericuS D(ei) G(ratia) epiS(copuS): BamBerGenS(iS): & 
herB(ipolenSiS): S(acri): r(omani): i(mperii): princ(epS): 
Fran(ciae): or(ientaliS): Dux; 17. Juli 1778.665 oblatensiegel.

vikariatssiegel

oval (höhe 4,5 cm, Breite 4,3 cm); Kaiser heinrich ii. mit Szepter und 
reichsapfel unter zelt thronend, unten quadrierter Wappenschild unter 
herzogshut und Kaiserkrone, gehalten von zwei löwen auf Balken mit 
Schwert und Stab, herzschild (geviert, 1 und 4 Seinsheim, 2 und 3 Sünching), 
Schild schrägrechts und schräglinks geteilt, oben und unten Bamberg, rechts 
fränkischer rechen, links Sturmfahne; umschrift: SiGil(lvm): ivDicy 
vicariatvS epiScop(at)uS BamBerGenSiS; 10. mai 1769;666 20. Juni 
1770.667 aufgedrückt unter papierdecke.

662 B – hStB GehK 640.
663 aeB – rep. i a 32.
664 aeB – rep. i a 32.
665 aeB – rep. i a 32.
666 aeB – rep. i a 32.
667 B – a 116, 442.



Franz luDWiG von erthal 
1779–1795

Franz oberthür, Denkwürdige tage aus Frankenlands annalen, in: taschenbuch 
für die Geschichte, topographie und Statistik Frankenlands, Frankfurt/leipzig 1798 
(vD18 90295854), S. 1–23. – ussermann, episcopatus Bambergensis, S. 252–254. – 
Jäck, pantheon, Sp. 249–254. – G. m. Sprenke, Franz ludwig aus dem freiherrlichen 
Geschlechte von und zu erthal. von 1779 bis 1795 Fürstbischof zu Bamberg und 
Würzburg, und in Franken herzog, Würzburg 1826 (S. 252–263: nachtrag: Beschul-
digungen, welche eine neuere vaterländische Schrift gegen Franz ludwig enthält, 
und deren Beantwortung). – Jäck, Jahrbücher, S. 509–546. – J. D. a. höcke, Die 
Bischöfe Julius und Franz ludwig von Würzburg. eine historische parallele, in: 
archiv für Geschichte und alterthumskunde des ober-main-Kreises 1/1 (1831), 
S. 46–60.  – Jäck, Fürstentum, S. 34–41.  – Johann michael Söltl, Franz ludwig, 
Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, in: Karl heinrich ludwig pölitz, neue 
Jahrbücher der Geschichte und politik 6/1 (1843), S. 193–219. – [hermann reuch-
lin] (pseudonym Bernhard), Franz ludwig von erthal, Fürstbischof von Bamberg 
und Würzburg, herzog zu Franken, von 1779–1795. ein lebensbild aus den letzten 
Jahrzehnten des deutschen reichs (lebensbilder aus den letzten Jahrzehnten des 
deutschen Kaiserreiches 1), tübingen 1852.  – taschenbuch für die vaterländische 
Geschichte 40/n. F. 22/neueste Folge 2, begründet von Joseph Freiherr von hor-
mayr, fortgesetzt von Georg thomas rudhart, münchen 1852–1853. – Friedrich 
leitschuh, Die verordnungen Franz ludwigs von erthal, Fürstbischofs von 
Bamberg und Würzburg, zur hebung des handwerks (Separatdruck aus der „Bay-
erischen Gewerbezeitung“) [Bamberg, ca. 1860].  – Joseph Guttenäcker, Franz 
ludwig, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, herzog zu Franken, in seinen 
münzen, in: BhvB 27 (1864), S. 1–80 (mit nachtrag zur abwehr der verunglimp-
fungen des Fürstbischofs Franz ludwig durch den weiland quiesc. königl. regie-
rungsrath Georg alois resch, S. 58–80). – cornelius Will, Franz ludwig von erthal, 
Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, in: chilianeum 6 (1865), S. 57–64. – Jo-
hann Baptist rothlauf, Kurze lebensbeschreibung Franz ludwig’s von und zu 
erthal, Fürstbischofs v. Bamberg u. Würzburg, herzogs in Franken. eine kleine 
Festgabe, dargebracht bei der feierlichen enthüllung des von Seiner majestät dem 
König ludwig i. von Bayern demselben zu Bamberg errichteten monuments, Bam-
berg 1865. – martin Balduin Kittel, Geschichte der freiherrlichen Familie von und 
zu erthal, in: ahvu 17 (1865), S. 97–255.  – Georg rapp, Fürstbischof Franz 
ludwig und seine zeit, und die französische revolution und ihre Folgen, Bamberg 
1866. – rothlauf, verzeichniß, in: BhvB 34 (1871), S. 259. – Franz xaver Wege-
le, Franz ludwig v. erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, in: aDB 7 
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(1878), S. 310–314.  – Georg hermann möller, Der Fürstbischof von Würzburg 
Franz ludwig von erthal (1730 bis 1795) und sein Schüler der Franziskaner-pater 
Grégoire Girard aus Freiburg in der Schweiz (1765–1850), passau 1880. – Johann 
Baptist Stamminger, erthal, Franz ludwig, Freiherr von, in: Wetzer und Welte’s 
Kirchenlexikon 4 (21886), Sp. 862–864. – amrhein 2, nr. 997, S. 70. – Kerler, zum 
Gedächtnis des Fürstbischofs Franz ludwig von erthal, S. 1–77. – Johann august 
Schilling, Kreuz und Schwert oder vor 100 Jahren. Franz ludwig, ein infulirter 
Wahlfürst von Gottes Gnaden, herzog in Franken und Fürstbischof zu Bamberg 
und Würzburg. ein Beitrag zur culturgeschichte und Geschichte der heilkunde 
unseres vaterlandes, [Kaufbeuren] 1881.  – Friedrich leitschuh, Franz ludwig’s 
von erthal Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg Wirken für aufklärung, 
Bamberg 1881. – Karl hohenberger, Franz ludwig Freiherr von und zu erthal, 
Fürstbischof von Würzburg und Bamberg. Kleine Festgabe zur Säkularfeier der 
universität Würzburg, aschaffenburg 1882. – Friedrich leitschuh, Franz ludwig 
von erthal Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, herzog von Franken. ein 
charakterbild nach den Quellen bearbeitet, Bamberg 1894.  – looshorn 7/2, 
S. 472–642. – ludwig Wolfram, Die regierungstätigkeit des Fürstbischofs Franz 
ludwig von erthal, in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Ge-
schichts- und altertumsvereine 54/5 (1906), Sp. 225–240.  – Wachter, nr. 2222, 
S. 113. – Karl Geyer, Die öffentliche armenpflege im kaiserlichen hochstift Bam-
berg mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Bamberg, Bamberg 1909. – Wilhelm 
liese, Franz ludwig von erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, in: 
historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 162 (1918), S. 92–105. – 
Wilhelm liese, reform und Blüte der öffentlichen Wohlfahrtspflege in dem Für-
stentum Würzburg und dem hochstift Bamberg unter Fürstbischof Franz ludwig 
von erthal (1779–1795), in: Soziale Kultur 39 (1919), S. 209–240. – Josef Friedrich 
abert, erthal, Franz ludwig Fhr. v., in: lthK 3 (1931), Sp. 774. – nikolaus Kon-
rad, Franz ludwig von erthal, Fürstbischof von Würzburg und Bamberg 1779–1795, 
ein organisator der volksschule der aufklärung, Düsseldorf 1932.  – alfred Sag-
stetter, Der pflaumsche entwurf zur neuen Bambergischen peinlichen Gesetzge-
bung von 1792, in: BhvB 90 (1950), S. 1–91. – hellmuth rössler, ein Bischof als 
volkserzieher. Franz ludwig von erthal, in: ders., Fränkischer Geist, S. 314–325. – 
hierarchia catholica 6 (1958), S. 114.  – Kist, Fürst- und erzbistum Bamberg, 
S. 124–127.  – Günther christ, Franz ludwig von und zu erthal, Bischof von 
Würzburg und Bamberg, und sein Bruder Friedrich carl Joseph, erzbischof von 
mainz und Bischof von Worms, im Spiegel zeitgenössischer Gesandtenberichte, in: 
Jahresbericht des Deutschen Gymnasiums aschaffenburg (1959/60), Beilage, 
S. 51–56. – Johannes Kist, Franz ludwig Frhr. v. erthal, in: nDB 5 (1961), S. 371 f. – 
michael renner, Franz ludwig von erthal. persönlichkeitsentwicklung und öf-
fentliches Wirken bis zum regierungsantritt als Fürstbischof von Bamberg und 
Würzburg, in: WDGBl 24 (1962), S. 189–284.  – hildegunde Flurschütz, Die 
verwaltung des hochstifts Würzburg unter Franz ludwig von erthal (1779–1795) 
(vGffG 9,19), Würzburg 1965. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 4740–
4785. – michael renner, zu den predigten Franz ludwigs von erthal, in: BhvB 
102 (1966), S. 531–549. – Franz Bauer, Fürstbischof Franz ludwig von erthal und 
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das Bamberger Gymnasium, in: Franz-ludwig-Gymnasium Bamberg. Jahresbericht 
76 (1966), S. 60–79.  – michael renner, Franz ludwig von erthal, in: Fränkische 
lebensbilder 1 (vGffG 7a,1), Würzburg 1967, S. 286–312.  – Konrad michel, 
aufklärer auf dem Bischofsstuhl. ein porträt Franz ludwig von erthals, in: BhvB 
114 (1978), S. 63–79.  – Franz ludwig von erthal (1730–1795). Sonderausstellung 
zum 250. Geburtstag im Spessartmuseum lohr a. main (Schriften des Geschichts- 
und museumsvereins lohr a. main 16), Karlstadt 1980 (künftig: Ka erthal lohr), 
mit Beitrag: Karl anderlohr, Franz ludwig von erthal, S. 23–41. – otto meyer, 
Fürstbischof Franz ludwig von erthal (1730–1795), in: lohr a. main 1333–1983. 
650 Jahre Stadtrecht, hg. von Stadt lohr a. main, lohr a. main 1983, S. 68–86 (nD 
ders., varia Franconiae historica. aufsätze, Studien, vorträge zur Geschichte Fran-
kens 3, hg. von Dieter Weber/Gerd zimmermann [mainfränkische Studien 24/hvB 
Beiheft 14], Würzburg 1981, S. 1184–1202). – Feierstunde zur 200jährigen Wieder-
kehr der Weihe des allgemeinen Krankenhauses in Bamberg durch Fürstbischof 
Franz ludwig von erthal (Schriften der Stadt Bamberg 5), Bamberg 1989. – Fried-
rich Wilhelm Bautz, erthal, Franz ludwig Freiherr von, in: Bautz, Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon 1 (1990), Sp. 1540 f.  – egon Johannes Greipl, 
erthal, Franz ludwig reichsfreiherr von, in: Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, 
S. 93–95. – Günther christ, Das hochstift Bamberg und die aufklärung, in: Ka-
tholische aufklärung  – aufklärung im katholischen Deutschland, hg. von harm 
Klueting (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 15), hamburg 1993, S. 369–409. – 
Weiss, Franken 1648–1803. Die „Geistliche regierung“, in: handbuchBayerKG 2, 
S. 446–449. – renate Baumgärtel-Fleischmann (hg.), Franz ludwig von erthal. 
Fürstbischof von Bamberg und Würzburg 1779–1795 (veröffentlichungen des Di-
özesanmuseums Bamberg 7), Bamberg 1995. – hans Jürgen Wunschel, Das ver-
hältnis Franz ludwig von erthals zu protestanten und Juden, in: Baumgärtel-
Fleischmann, erthal, S. 101–106.  – Franz Bauer, Das Schulwesen im hochstift 
Bamberg, in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 205–213. – regina hanemann, 
zum Bauwesen im Fürstbistum Bamberg unter Franz ludwig von erthal, in: 
Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 245–260. – robert zink, Das nachwirken 
Franz ludwig von erthals, in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 347–357.  – 
Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 420–424.  – Kist/Wendehorst, reichsbistum 
Bamberg, S. 116–122.

abstammung und vorgeschichte

Die nach ihrem Stammsitz bei hammelburg benannte Familie erthal 
lässt sich bis in das 12. Jahrhundert zurückverfolgen.1 Die ursprünglichen 
ministerialen der abtei Fulda gehörten zur fränkischen reichsritterschaft 

1 hartmann, Stiftsadel, S. 136; adelslexikon 3 (1975), S. 174 f.
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der Kantone rhön-Werra und an der Baunach.2 Franz ludwig Karl philipp 
anton von erthal wird am 16. September 1730 in lohr am main geboren.3 
noch am selben tag empfängt er die taufe im Schloss, seine paten sind 
der Kurfürst von mainz Franz ludwig von pfalz-neuburg (1729–1732),4 
der mainzer Domdechant und spätere Kurfürst Karl emmerich Joseph von 
Breidbach zu Bürresheim (1707–1774),5 der Bamberger und Würzburger 
Domherr Karl Dietrich von aufseß und sein onkel, der Stiftsherr in com-
burg und Bleidenstadt Johann philipp von erthal.6 eltern: philipp christoph 
von erthal (1689–1748), mainzer oberhofmarschall, rat und oberamtmann 
von lohr; maria eva geborene von Bettendorf (1694–1738).7 Geschwister: 
lothar Franz (1717–1805), malteserritter, obrist-hofmeister und erster 
Konferenzminister in mainz; Friedrich Karl Joseph (1719–1802),8 Kurfürst 
von mainz; ludwig Johann nepomuk (1727–1757), Kapitular zu comburg 
und Bleidenstadt.9 onkel: Johann ludwig christian von erthal (1696–1760),10 
Domherr zu mainz und Bamberg.

am 29. Dezember 1739 empfängt Franz ludwig die tonsur und gleichzeitig 
die Firmung durch den mainzer Weihbischof christoph nebel.11 Sein vater 
philipp christoph ernennt als vertreter seines minderjährigen Sohnes den 

 2 Kittel, Geschichte, S. 97–255, anhang: Stammtafel; Karlheinz Bartels, Die Fami-
lie der Freiherren von erthal, in: Ka erthal lohr, S. 7–22.

 3 zeugnis des vaters: B – a 116, 240b. – taufmatrikelbuch der pfarrei St. michael 
in lohr 4, S. 204 (Ka erthal lohr, nr. 2 S. 45 mit abb., S. 78). – Stammbaum mit 
farbigen Wappenbildern: W – präbendalakten 76. – ahnenprobe: Salver, proben, 
S. 702. – Franz machilek, Das leben und Wirken des Franz ludwig von erthal 
vor 1779, in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 11–19.

 4 erwin Gatz/Jan Kopiec, Franz ludwig, pfalzgraf am rhein zu neuburg, in: 
Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 124–127.

 5 Friedhelm Jürgensmeier, Breidbach zu Bürresheim, emmerich Joseph reichsfrei-
herr von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 42–44.

 6 B – a 116, 240a. Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 6 S. 22. – auszug tauf-
register lohr am main: W  – präbendalakten 76. abdruck des taufregisters bei 
[reuchlin], Franz ludwig, nr. ii, S. 226 f.; Ka erthal lohr, nr. 24 S. 49.

 7 agnatenzeugnis 13. Juni 1740: B – a 116, 240 f. – Baumgärtel-Fleischmann, er-
thal, nr. 8 S. 24, abb. Farbtaf. 1, S. 170.

 8 leitschuh, charakterbild, S. 8 f.; Friedhelm Jürgensmeier, erthal, Friedrich Karl 
Joseph reichsfreiherr von, in: Gatz, Bischöfe 1648–1803, S. 95–99.

 9 Biedermann, Geschlechts-register Baunach, taf. xxvii; Kittel, Geschichte, 
S. 190–195, zu Franz ludwig, S. 219–229.

10 Wachter, nr. 2228 S. 114.
11 B – a 116, 240c; W – präbendalakten 76.
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Bamberger Domvikar Johann Kaspar Degen zum prokurator, um die Franz 
ludwig durch den turnar Johann ludwig christian von erthal verliehene 
pfründe des verstorbenen philipp ernst Groß von trockau im Domkapitel 
Bamberg zu übernehmen.12 1743 wird Franz ludwig zur ersten residenz in 
Bamberg zugelassen,13 die er im folgenden Jahr vollendet.14 er erhält seine 
erste Schulbildung bei den Jesuiten in mainz,15 1742/43 ist er in der poe-
tikklasse am Jesuitengymnasium Bamberg immatrikuliert.16 mit Beginn des 
Studienjahres 1743/44 setzt er seine Studien an der akademie in Bamberg 
fort.17 im anschluss leistet er seine erste residenz in Würzburg (30. Juli 
1744–28. Januar 1745), wo er seit dem 1. Februar 1740 über eine präbende 
verfügt, auf die sein Bruder Friedrich Karl Joseph resigniert hatte.18 1744 
wird er an der universität Würzburg immatrikuliert,19 die ihm später ein 
Studienzeugnis ausstellt: post emensas summa cum laude ac profectu Bam-
bergae litteras humaniores, apud nos hic Herbipoli philosophicis primum, tum 
sacris juridicis, historicis, aliisque harum auxiliaribus disciplinis per complures 
annos tam sedulam, tamque laudabilem dedisse operam.20 1745 bittet Franz 
ludwig das Würzburger Domkapitel, seine Studien in mainz fortsetzen zu 
dürfen.21 nach ablauf des trienniums gewährt ihm das Würzburger Kapitel 
die verlängerung seines Studienaufenthaltes in mainz bis zum Jahresende 
1749. er studiert theologie und Jurisprudenz. Wahrscheinlich führt er danach 
seine Studien in Würzburg zu ende. 1751 wird er im Domkapitel Würzburg 
emanzipiert.22 im Jahr 1752 billigt ihm das Würzburger Kapitel bis 1754 einen 
Studienaufenthalt in rom zu, wo er in das collegium Germanicum eintritt, 
um 1753/54 an der Sapienza zu hören.23 zum Jahresanfang 1754 bittet er das 

12 17. Juni 1740: B – a 116, 240. – Ka erthal lohr, nr. 25 S. 49.
13 24. Juli 1743: B – B 86, 71, Bl. 81.
14 25. Juli 1744: B – B 86, 72, Bl. 90’; zeugnis: B – a 166, 240.
15 renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 194.
16 adelige candidaten an der academie und universität: Weber, Gelehrte Schulen 3, 

Beilage xvii, S. 745–780, hier S. 763.
17 hess, matrikel Bamberg, nr. 7499 S. 264.
18 W – präbendalakten 76; amrhein 2, S. 70.
19 26. november 1744: merkle, matrikel Würzburg 1, 2, nr. 16345, S. 642.
20 24. april 1779: aSv – proc. Dat. 156, Bl. 56; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 664 

S. 294.
21 9. november 1745: angabe nach renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 194.
22 27. Juli 1751: W – präbendalakten 76.
23 leitschuh, charakterbild, S. 12; kein eintrag bei Schmidt, Germanicum, S. 240 f.
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Würzburger Kapitel, am reichshofrat in Wien praktizieren zu dürfen, was 
ihm gewährt wird.24

am 26. oktober 1756 empfängt Franz ludwig in Würzburg die niederen 
Weihen, am 21. november erteilt ihm Weihbischof Daniel Johann anton von 
Gebsattel in seiner hauskapelle die Subdiakonatsweihe.25 im folgenden Jahr 
wird er als Kapitular in das Bamberger Domkapitel aufgenommen,26 1760 
wird er triennalis erklärt.27 Die Diakonatsweihe spendet ihm der Bamberger 
Weihbischof heinrich Joseph von nitschke am 24. märz 1761.28 1763 wird 
er als vollberechtigtes mitglied in das Kapitel Würzburg aufgenommen.29 in 
Bamberg erhält er am 18. mai 1768 das Kaplanat Starkenschwind.30

Der Würzburger Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim ernennt 
erthal am 5. September 1755 zum Geheimen rat und am 20. September 
1763 zum präsidenten der weltlichen regierung.31 Dieses amt wird von zwei 
Kapitelsmitgliedern im vierteljährlichen Wechsel ausgeübt. vom herbst 1757 
bis zum Jahresende 1758 dauert ein zweiter romaufenthalt, bei dem Franz 
ludwig den ad-limina-Besuch für die Diözese Würzburg durchführt.32 
Der Wunsch Kaiser Franz’ i., dass er als Auditor Rotae erneut nach rom 
gehen soll, zerschlägt sich.33 1767 sendet Fürstbischof Seinsheim erthal als 
Gesandten zum empfang der regalien der hochstifte Bamberg und Würzburg 
nach Wien.34 Die Begegnung mit Kaiser Joseph ii. beeinflusst seine weitere 
Karriere. Dieser ernennt ihn zum Geheimen rat und zum Konkommissar 
bei der visitation des reichskammergerichts in Wetzlar,35 wo er acht Jahre 

24 angabe nach renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 195.
25 B – a 116, 240k; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 10 S. 25 mit abb. – W – 

präbendalakten 76.
26 2. märz 1757: B – B 86, 85, Bl. 25’ f.
27 1. märz 1760: B – B 86, 88, Bl. 11’.
28 zeugnis 27. april 1779: aSv – proc. Dat. 156, Bl. 55; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 665 S. 294.
29 21. august 1763: amrhein 2, S. 70.
30 Wachter, S. 113.
31 renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 195, 201–203.
32 renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 197.
33 renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 200.
34 instruktion 4. august 1767: uB Würzburg m.ch.f.584, S. 394–402.  – Ka erthal 

lohr, nr. 39 S. 52 mit abb. 85.
35 anzeige vor dem Domkapitel Bamberg 23. august 1768: B – B 86, 96, Bl. 153 f.
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mitarbeitet.36 1775 ernennt ihn Joseph ii. auf seine Bewerbung hin zum kai-
serlichen Konkommissar beim reichstag in regensburg.37

Bei seinen aufenthalten in Bamberg steigt er gewöhnlich in der Dom-
herrenkurie seines Bruders Friedrich Karl, nicht in dem ihm gehörenden 
madlershof ab, den er nach seiner Bischofswahl Franz ludwig von Bibra 
überlässt.38

Franz ludwig von erthal wird am 18. märz 1779 zum Fürstbischof von 
Würzburg gewählt.39 Darauf interveniert der mainzer Kurfürst Friedrich Karl 
von erthal am Kaiserhof für seinen Bruder als Kandidaten bei der Bamber-
ger Wahl.40 Franz ludwig resigniert auf sein Würzburger Domkanonikat zu 
Gunsten Friedrich Karl Joseph von Fechenbachs.41 papst pius vi. gewährt 
ihm auf intervention Josephs ii. mit Tua in Nos als elekt von Würzburg, 
das Bamberger Kanonikat beizubehalten.42 nach der Bamberger Wahl resi-
gniert erthal auf seine dortige Dompräbende und die Fragmente laubend, 
melkendorf, Birkach, Stettbach.43

Wahl und Weihe

Der kaiserliche Gesandte beim Fränkischen und Schwäbischen reichskreis 
Joseph Freiherr von ried berichtet am 17. Februar 1779 vom bevorstehenden 
tod Fürstbischof adam Friedrichs.44 Die besten aussichten für die nach-

36 renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 203–229.  – 25. oktober 1769–4. Januar 
1770: Khevenhüller-metsch, tagebuch 8, S. 81 und S. 236 anm. 75.

37 22. Dezember 1775, abschrift: StBB msc.misc.79/ii prod. 2. – hhSta Wien – rK 
prinzipalkommission v personalsachen 4a–9; angabe nach Ka erthal lohr, nr. 40 
S. 52. – renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 229–241; Baumgärtel-Fleisch-
mann, erthal, nr. 12 S. 26.

38 3. mai 1779: B – B 86, 106, Bl. 59 f. – Franz conrad Freiherr von Schrotten-
berg, Die Bamberger Domherrn-curie des Fürstbischofs Franz ludwig von er-
thal, in: BhvB 54 (1892), S. 1–11.

39 B – B 24, 24a, S. 72. – Berbig, hochstift 1, S. 66–70; erik Soder von Gülden-
stubbe, Franz ludwig von erthal als Bischof von Würzburg, in: Baumgärtel-
Fleischmann, erthal, S. 46–58.

40 Berbig, hochstift 1, S. 70.
41 12. mai 1779: amrhein 2, S. 70.
42 26. märz 1779, abschrift: B – B 84, 28iii.
43 3. mai 1779: B – B 86, 106, Bl. 59’–60. – Fragment: teil des pfründeneinkommens 

der nicht stimmberechtigten, präsenten Kapitulare, vgl. Kist, Domkapitel, S. 25.
44 hhSta Wien – StK Berr 126, Bl. 90.
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folge in Würzburg räumt er Franz ludwig von erthal ein. auf die todes-
nachricht veranlasst das Bamberger Kapitel die während einer Sedisvakanz 
üblichen maßnahmen und übernimmt die regierungsgewalt.45 neben dem 
Domdechanten werden die Kapitulare regierungspräsident von Buseck und 
von hutten als Statthalter eingesetzt.46 außerdem ernennt das Kapitel den 
Generalvikar Johann Joseph heinrich von Würtzburg zum Kapitelsvikar.47 
Das Domkapitel Würzburg teilt den 11. märz als tag der Beisetzung Seins-
heims und den 18. märz als tag der neuwahl mit.48 Das Bamberger Kapitel 
setzt den 12. april als Wahltag an,49 worüber es in der todesanzeige Kaiser 
Joseph ii. informiert.50 es beauftragt den Syndikus, nach dem muster der alten 
Wahlkapitulation oder der Anerinnerungen eine neue Fassung aufzustellen, 
die es dann approbiert.51

noch vor seiner als sicher geltenden Würzburger Wahl bemüht sich Franz 
ludwig von erthal um den Bamberger Bischofsstuhl und sendet heinrich Karl 
Graf von rotenhan zu Wahlkommissar ried, um sich seiner unterstützung 
zu versichern.52 Die anderen Kandidaten seien neben ihm noch Domdechant 
philipp ernst voit von Salzburg, Johann Joseph heinrich von Würtzburg, 
christoph Franz von Buseck und Kammerpräsident Johann Karl Dietrich von 
Guttenberg. rotenhan hatte bereits sieben Stimmen in Bamberg für erthal 
gesammelt.53 er regt an, dass sich der Kaiser um eine Bulla eligibilitatis für 
erthal bemühe, der dann nur elf Stimmen und nicht die zweidrittelmehrheit 
benötige. Wien ist an der Fortdauer der personalunion Bambergs mit Würz-
burg interessiert. in diesem Sinne hält Staatskanzler Wenzel anton Fürst von 
Kaunitz am 22. Februar vor Kaiserin maria theresia vortrag, weil erthal 
nicht nur wegen seiner bekannten Devotion und wegen seiner vieljährigen 
geprüften Kenntnisse in Reichsgeschäften allen Vorschub verdienet, sondern 
auch der Allerhöchste Dienst selbst durch die Erhebung eines so würdigen 

45 19. Februar 1779: B – B 86, 106, Bl. 1–3.
46 B – B 24, 24a, S. 9.
47 19. Februar 1779: B – B 86, 106, Bl. 2’; StBB rB.carm.sol.f.17/50.
48 B – B 86, 106, Bl. 7’.
49 22. Februar 1779: B – B 86, 106, Bl. 7’.
50 22. Februar 1779: hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3g; antwort: märz 1: rK instr 

12.
51 6. april 1779: B – B 86, 106, Bl. 41’.
52 Bericht rieds 22. Februar 1779: hhSta Wien – rK Berr 126, Bl. 100–103.
53 Dompropst adalbert philipp von hutten, Friedrich Karl von erthal Kurfürst von 

mainz, Karl Friedrich von erthal, Joseph Karl von hutten d. J., Johann Karl von 
horneck, Karl philipp von Bibra, Johann philipp von Stadion.
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Reichsfürsten befördert wird.54 Darauf ergeht Weisung an ried, die Kandi-
datur erthals in beiden hochstiften zu unterstützen, ohne die Wahlfreiheit 
zu verletzen.55 am 1. märz wird ried, bereits Wahlkommissar in Würzburg, 
offiziell mit diesem amt auch für Bamberg betraut.56 auf intervention des 
Kaiserhofes lässt der erkrankte papst pius vi.57 erthal ein breve eligibilitatis 
für das Bistum Bamberg ausfertigen.58 am 2. april kann es ein Kurier aus rom 
ried aushändigen.59 reichsvizekanzler rudolph Joseph von colloredo teilt 
erthal mit, dass Wahlkommissar ried ihm eine abschrift überbringen werde,60 
welche am 6. april in Bamberg präsentiert wird.61 am 3. april trifft ried in 
Bamberg ein, nimmt am 9. april förmlich den charakter eines kaiserlichen 
Wahlgesandten oder  – in der Wiener Überlieferung  – Wahlkommissars an 
und legt dem Kapitel eine abschrift des breve eligibilitatis für erthal vor.62 er 
hält eine rede vor dem Kapitel, in der er im interesse von reich und Kreis 
für die Wahl eines nützlichen und patriotischen Fürsten wirbt.63

Franz ludwig von erthal, mittlerweile Würzburger Fürstbischof, trifft 
am 10. april in Bamberg ein.64 am 12. april findet der Wahlakt per viam 
scrutinii statt, bei dem erthal selbst neben Dompropst und Domdechant als 
Skrutator fungiert.65 auf die nochmalige verlesung der Wahlkapitulation 

54 hhSta Wien – StK vorträge 128, Bl. 117; angabe nach Berbig, hochstift 1, S. 68.
55 22. Februar 1779: hhSta Wien – StK Weisr 246; rK Weisr 45, Bl. 17–18.
56 hhSta Wien – rK Weisr 45, Bl. 25–27; instruktion 1. märz: hhSta Wien – rK 

instr 12.
57 alexander Kardinal albani an colloredo 17. märz 1779: hhSta Wien – rK Weisr 

45, Bl. 38–39.
58 26. märz 1779: B – a 23 l. 28 nr. 295. – Burkhardt, Beitrag, S. 187–191.
59 hhSta Wien – rK Berr 126, Bl. 137.
60 5. april 1779: B – B 84, 28iii.
61 B – B 24, 24a, S. 90.
62 B – B 24, 24a, S. 78, 92–100; B 86, 106, Bl. 43’–45’; recreditiv 12. april: hhSta 

Wien – rK Berr 126, Bl. 155–159.
63 proposition: hhSta Wien – rK Berr 126, Bl. 148’; hauptbericht rieds über Wahl 

16. mai: rK Berr 126, Bl. 145–153.
64 B – B 24, 24a, Bl. 104–107.
65 B  – B 86, 106, Bl. 48–55’; abschrift des Instrumentum electionis: B  – B 21, 35i, 

S. 9–18; B 84, 28iii; Druck: aeB – rep. i a 12. – zum Gesamtvorgang: Johann 
Georg christoph Gertner, Beschreibung der Bamberg, den Zwölften April 1779 
höchst-gewünscht- und beglücktest-ausgefallenen Bischofs- und Fürsten-Wahl …, 
Bamberg 1779 (ein exemplar: uB Würzburg 59/Franc. 3202 t 17); Berbig, hoch-
stift 1, S. 65–78. – Wähler: alle mitglieder des Kapitels: Dompropst adalbert phi-
lipp von hutten, Domdechant philipp ernst heinrich voit von Salzburg, Johann 
philipp von Guttenberg, Johann Karl Dietrich von Guttenberg, Karl Friedrich von 
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wird verzichtet, zumal erthal vorher Gelegenheit hatte, sie zu prüfen. Das 
Kapitel postuliert Franz ludwig von erthal einstimmig zum Bischof von 
Bamberg. zuvor stimmt es seinem antrag zu, wie schon bei der letzten Wahl 
die Bezugnahme auf die Wahlkapitulation und deren Beschwörung aus dem 
Bischofseid zu streichen. im anschluss beschwört erthal das juramentum 
episcopale66 und unterzeichnet zwei exemplare der Domkapitulischen ohn-
tadelhaften Anerinnerungen, die nur noch 19 paragraphen umfassen.67 Sie 
verpflichteten ihn zur tilgung der Stiftsschulden. Danach findet die installa-
tion im Dom statt, wo für den elekten und den kaiserlichen Wahlgesandten 
zwei Sessel mit Baldachinen vorbereitet sind.68 an der inthronisation nimmt 
der französische Gesandte marc de Bombelles teil, der als sehr guter freund 
Celsissimi bezeichnet wird.69 ried analysiert in seinem abschlussbericht den 
Wahlausgang.70 er erhofft sich eine verwaltungsreform zur Sanierung der 
Finanzlage. Franz ludwig von erthal reist nach abschluss der Bamberger 
Feierlichkeiten am 3. mai zurück nach Würzburg.71

noch am Wahltag zeigt Franz ludwig dem Kaiser, reichsvizekanzler 
colloredo72 und Staatskanzler Kaunitz73 seine Wahl an und dankt für die 
unterstützung. auch Kaiserin maria theresia informiert er.74 colloredo 
teilt in seiner Gratulation mit, dass das bereits am 3. april von Kardinal 
albani angezeigte breve eligibilitatis nachgereicht werde.75 Joseph ii. und 

erthal, Franz ludwig von erthal, christoph Franz von Buseck, adolph Franz von 
Dalberg, Johann philipp Graf von Stadion, Johann Joseph von Würtzburg, ludwig 
Bernhard von redwitz, Joseph Karl von hutten, Johann Karl horneck von Wein-
heim, Friedrich christoph Graf von Walderdorff, Johann philipp von Schaumberg, 
Johann Karl von Guttenberg, Karl philipp von Bibra mit ausnahme von cantor 
otto philipp Groß von trockau, Friedrich Karl von erthal Kurfürst von mainz, 
oberkustos Johann philipp von Franckenstein.

66 B – B 86, 106, Bl. 52’.
67 B – a 25 l. 31, nr. 77. – Wittmann, Wahl-capitulationen, S. 360; Weigel, Wahl-

kapitulationen, S. 127; renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 242; Baumgärtel-
Fleischmann, erthal, nr. 15 S. 36/38.

68 zeremoniell: B – B 24, 24a, S. 110–133; zeremonialprotokoll: hhSta Wien – rK 
Berr 126, Bl. 146–147’, 150 f.

69 B – B 24, 24a, S. 117.
70 16. mai 1779: hhSta Wien – rK Berr 126, Bl. 145–152.
71 B – B 24, 24a, S. 165.
72 12. april 1779: hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3g.
73 abschrift: B – B 84, 28i.
74 abschrift: B – B 84, 28i.
75 16. april 1779: B – B 84, 28i; entwurf: hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3g.
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maria theresia gratulieren ebenfalls.76 Wien betrachtet den Wahlausgang als 
erfolg der kaiserlichen reichskirchenpolitik. Die reichskanzlei ist bemüht, 
sich die Kosten für das eligibilitätsbreve von 114 Scudi durch Bamberg er-
setzen zu lassen.77 Die benachbarten reichsstände werden formell über den 
Wahlausgang in Kenntnis gesetzt.78 auch der preußische König Friedrich ii. 
gratuliert – wie eine reihe weiterer europäischer Staatsoberhäupter – Fürstbi-
schof Franz ludwig auf dessen Wahlanzeige und hofft auf reichsständisches 
einvernehmen.79

ebenfalls am Wahltag informiert das Kapitel den papst und alexander Kar-
dinal albani vom ausgang.80 Gleichzeitig ergehen die Bitten um Konfirmation 
der postulation.81 Franz ludwig bittet Kardinal albani um reduzierung der 
taxen.82 er beauftragt den römischen agenten Francesco Fracassini mit der 
Durchführung der für die Konfirmation und die erlangung des palliums 
notwendigen Schritte.83 am 15. mai informiert papst pius vi. das Bamberger 
Domkapitel von der erteilung des eligibilitätsbreves für Franz ludwig.84 nach 
Kardinal albani ist die Durchführung von getrennten informativprozessen 
für die beiden Bistümer erthals nach den Bestimmungen des tridentinums 
nötig.85 Der prozess für Bamberg wird nach Bewilligung der entsprechenden 
Supplik86 von Bernardino Kardinal Giraud in rom durchgeführt, als zeugen 
fungieren die Würzburger p. elias von St. eusebius ocD87 und p. Johann 
nikolaus von St. regina.88 Darauf empfiehlt die Konsistorialkongregation, 
die Supplik um die Wahlkonfirmation anzunehmen.89 Die präkonisation 
erfolgt am 12. Juli im Konsistorium, im anschluss übergibt 1779 Kardinal 

76 19., 22. april 1779: B – B 84, 28i. – Ka erthal lohr, nr. 72–74 S. 56 mit abb., S. 90.
77 29. mai 1779: hhSta Wien – rK Weisr 45, Bl. 55, 48.
78 12. april 1779: B – B 84, 28i.
79 22. april 1779: B – hStB GehK 1906. – Ka erthal lohr, nr. 65–71 S. 56 mit abb., 

S. 89.
80 12. april 1779: B – B 84, 28iii.
81 aeB – rep. i a 12; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 661–663 S. 293.
82 12. mai 1779: B – B 21, 35i, S. 29 f.
83 12. mai 1779: B – B 21, 35i, S. 31–33.
84 B – a 23 l. 28 nr. 294.
85 2. Juni 1779: B – B 21, 35i, S. 36–41.
86 5. Juni 1779: aSv – proc. Dat. 156, Bl. 52; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 667 

S. 294.
87 er kennt erthal seit zehn Jahren aus Würzburg.
88 er kennt erthal per fama. – 8. Juni 1779: aSv – proc. Dat. 156, Bl. 48–64; Bauer, 

vatikanische Quellen, nr. 669 S. 294.
89 8. Juni 1779: aSv – proc. Dat. 156, Bl. 51.
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albani das pallium an prokurator Fracassini.90 Die Konfirmationsbullen 
papst pius’ vi. datieren vom 12. Juli 1779. in Apostolatus officium wird die 
postulation Franz ludwig von erthals zum Bischof von Bamberg bestätigt.91 
pius vi. verpflichtet ihn zur Schaffung von präbenden für einen theologen 
und pönitentiar sowie zur errichtung eines mons pietatis. in Apostolica sedis 
befreit er ihn von allen eventuellen Kirchenstrafen.92 Der papst mahnt in 
vier ausfertigungen von Hodie electionem das Domkapitel, den Klerus, das 
volk und die vasallen von Bamberg zum Gehorsam gegenüber dem neuen 
Bischof.93 er verleiht Franz ludwig in Cum nos nuper das pallium, das ihm 
der erzbischof von mainz übertragen soll.94 pius vi. erteilt diesem und dem 
Bamberger Weihbischof den auftrag, Franz ludwig das vorgeschriebene 
Glaubensbekenntnis abzunehmen.95 Der papst gestattet Franz ludwig in 
Cum nos pridem, sich zu seiner Konsekration einen katholischen Bischof 
auszuwählen.96

vor empfang der priesterweihe unterzieht sich Franz ludwig zehntägigen 
exerzitien. Diese spendet ihm am 25. Juli 1779 der Würzburger Weihbischof 
von Gebsattel, sein erstes messopfer zelebriert er unter vergiessung viller 
trähnen mit der größten Auferbauung in der dortigen hofkirche.97 am 
10. august erfolgt der feierliche einzug Franz ludwigs als Fürstbischof in 
Bamberg,98 wo er sich zunächst bis zum 25. September aufhält.99

Franz ludwig lädt seinen Bruder Kurfürst Friedrich Karl von mainz zur 
vornahme der Bischofsweihe nach Bamberg.100 zur vorbereitung unterzieht 
er sich ab dem 5. September achttägigen exerzitien in der residenz.101 am 
18. September legt er vor seinem Bruder das vorgeschriebene Glaubensbe-
kenntnis ab, am Weihetag vor anlegung des palliums den treueid für den 

 90 Bericht Fracassinis 14. Juli 1779: B – hStB GehK 1706 prod. 31; Übersendung der 
Bullen und des palliums 24. Juli: hStB GehK 1706 prod. 36.

 91 B – a 23 l. 28 nr. 296.
 92 B – a 23 l. 28 nr. 298.
 93 B – a 23 l. 28 nr. 300–303.
 94 B – a 23 l. 28 nr. 297.
 95 B – a 23 l. 28 nr. 304, Formel nr. 299.
 96 13. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 305.
 97 B – B 24, 24a, S. 167; StBB hv.msc.538, Bl. 118.
 98 B – B 24, 25, S. 52–56.
 99 B – B 24, 25, S. 77.
100 Diarium des obermarschalls von Stauffenberg, august 1779: B – B 84, 28i.
101 B – B 24, 25, S. 73–75.
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papst.102 Friedrich Karl Joseph von erthal spendet ihm am 19. September 
im Bamberger Dom unter assistenz der Weihbischöfe Daniel von Gebsattel 
von Würzburg und Johann adam Behr von Bamberg die Bischofsweihe.103 
aus diesem anlass erscheint bei Gertner ein Kurzer Auszug der Ceremoni-
en, welche von der katholischen Kirche bey der Consecration eines Bischofs 
verordnet sind …, Bamberg 1779.104

Kaiser und reich

nach seinem regierungsantritt weist Franz ludwig von erthal seine 
reichstagsgesandten für Bamberg und Würzburg an, dem Frieden von 
teschen beizutreten, weil dieser die jura imperii, die reichsverfassung und 
die rechte der reichsstände wahrt.105 Bamberg wird in regensburg weiter 
durch Geheimrat heinrich Joseph Baron von Schneid vertreten.106 Später 
übernimmt Domkapitular otto philipp Groß von trockau diese position.107

erst ein Jahr nach seiner Wahl sendet erthal dem reichshofratsagenten 
Johann Baptist Fichtl sein ansuchen um ein kaiserliches lehensindult für vier 
oder sechs monate.108 Die verzögerung erklärt er mit der Belastung durch 
die regierungen zweier Fürstentümer. Fichtl erreicht die approbation des 
reichshofratsgutachtens und ein lehensindult auf sechs monate.109 nach 
ablauf eines halben Jahres sendet Franz ludwig die für die reichsbelehnung 
nötigen Dokumente an Fichtl, der sich um eine weitere verlängerung des 
indults bemühen soll.110 Franz ludwig kann dafür keine stichhaltigen Grün-
de angeben und will auch keine erfundenen vortäuschen. Fichtl fordert das 

102 aeB – rep. i a 12. – looshorn 7/2, S. 486.
103 aeB – rep. i a 12; texte des Weiheakts: StBB hv.msc.538, Bl. 121; aufforderung 

zum Gebet vom 1. September 1779: aeB – rep. i a 458; zeremoniell: B – hStB 
GehK 1617 prod. 68 1/2. – zeichnung des aufbaues des heinrichs- und Kunigun-
denaltares im Dom bei der Bischofsweihe: Baumgärtel-Fleischmann, altäre, 
nr. 84 S. 209 f. mit abb.

104 ein exemplar: aeB – rep. i a 17; vD18 12646695-001.
105 8. Februar 1780: B – hStB nverza 4652.
106 vollmacht erthals 13. april 1779: B – hStB nverza 4652.
107 Weisungen an die reichstagsgesandten 1779–1794: B – hStB nverza 4652.
108 22. märz 1780: B – hStB GehK 641; hier auch gesamter Schriftwechsel. – Weiss, 

reichsbelehnung, S. 565 f.
109 17. april 1780: B – B 21, 35i, S. 99.
110 16. September 1780: B – B 21, 35i, S. 100–118.
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original der Bulle Apostolatus officium an und teilt mit, dass in Wien noch 
kein termin für die Belehnung festgesetzt worden sei.111 Später berichtet er, 
der reichshofrat dränge auf die reichsbelehnung und habe eine zweimona-
tige Frist gesetzt.112

Die schwere erkrankung erthals zum Jahresanfang 1781113 führt bereits 
dazu, dass man sich Gedanken über seine nachfolge macht. als aussichtsrei-
che Kandidaten benennt adam Franz Graf von hartig, seit dem 28. Februar 
1780 kaiserlicher Gesandter beim Fränkischen Kreis,114 für Bamberg den 
Domdechanten philipp ernst voit von Salzburg und den Kammerpräsiden-
ten Karl Dietrich von Guttenberg, die beide dem erzhaus ergeben seien, 
für Würzburg neben Johann Gottfried von Greiffenclau und Karl theodor 
von Dalberg auch den mainzer Domdechanten Georg Karl von Fechenbach. 
reichsvizekanzler colloredo hält es für bedenklich, wegen der Wahl eines 
nachfolgers bereits etwas zu unternehmen.115

im herbst 1781 stellt Franz ludwig endlich die vollmachten für die 
reichsbelehnung aus. er ernennt Franz erwein Graf von der leyen, Dom-
kapitular von trier, Bamberg und Würzburg, zu seinem Gesandten und gibt 
ihm empfehlungsschreiben an colloredo und Kaunitz mit.116 erthal betraut 
die lehensgesandtschaft mit einer Fülle weiterer diplomatischer aufgaben: 
Sie soll für Bamberg den Streitwert von appellationen an reichsgerichte von 
400 reichstaler erhöhen lassen; sie soll die vor dem reichshofrat anhängigen 
prozesse des hochstifts fördern; sie soll eine Kostenerstattung für Durchzüge 
österreichischer rekruten durch Bamberg und den Fränkischen Kreis erreichen. 
Sein persönliches nichterscheinen entschuldigt er formelhaft mit dringenden 
regierungsgeschäften.117 Fichtl erhält eine weitere verlängerung des indults 
um zwei monate.118 erthal dankt von der leyen für seine Berichte aus Wien, 
besonders über dessen erste audienz beim Kaiser, der anders als befürchtet 

111 23. September 1780: B – B 21, 35i, S. 125 f.
112 20. Januar 1781: B – B 21, 35i, S. 129 f.
113 Bericht hartigs 13., 15. Januar 1781: hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3h.
114 Kreditiv: B – B 24, 25, S. 299 f.
115 aktennotiz 2. Februar 1781: hhSta Wien  – rK GWa Fasz. 3h; zustimmung 

von Kaunitz 5. Februar: rK GWa Fasz. 3h.  – eugen Guglia, zur Geschichte 
der Bischofswahlen in den deutschen reichsstiftern unter Joseph ii., in: miöG 34 
(1913), S. 196–314, hier S. 307–309; Berbig, hochstift 1, S. 77.

116 27. September 1781: B – hStB GehK 641; B 21, 35i, S. 147 f., 153 f., instruktion, 
Berichte des Gesandten und Stellungnahmen erthals: hStB GehK 641.

117 B – B 21, 35i, S. 145.
118 6. oktober 1781: B – B 21, 35i, S. 158 f.
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keinen unwillen wegen der verzögerungen zeigt.119 Die Bamberger reichs-
belehnung erfolgt schließlich am 15. Dezember in der Wiener hofburg.120

Franz ludwig von erthal lehnt die Diözesanneuregulierungen Kaiser 
Josephs ii. ab, insoweit sie das reichsrecht brechen, und erklärt sich zu ge-
meinsamen vorgehen mit den reichsbischöfen bereit, zu dem ihm besonders 
sein Bruder Friedrich Karl von mainz drängt.121 er gibt Gutachten über die 
rechtslage und die mögliche vorgehensweise in auftrag.122 Diese halten aus 
seelsorgerlichen Gründen eine vermehrung der Diözesen für notwendig, 
werten die maßnahmen Josephs ii. aber als Bruch des reichs- und Kirchen-
rechtes. Franz ludwig informiert den mainzer Kurfürsten entsprechend.123 
Die von Kurmainz betriebene gemeinsame Stellungnahme des reichsepis-
kopats unterbleibt schließlich, weil Kurtrier und Salzburg davon abstand 
nehmen. Dem kaiserlichen minister Ferdinand Graf trauttmansdorff124 lässt 
Franz ludwig eröffnen, dass er mit den reichsbischöfen über eine eingabe 
an den Kaiser verhandle, diesen zu einer änderung seiner politik der Diö-
zesanneueinteilung zu bewegen.125

König Friedrich ii. von preußen versucht Franz ludwig für seine Fürsten-
bundpläne zu gewinnen und sendet seinen Kreisgesandten Karl Siegmund von 
Seckendorff zu ihm; er hofft auf einmütigkeit: Wir versprechen uns solches 
von den uns bekannten einsichtsvollen und patriotischen gesinnungen …, die 
mit unserer denkungsart völlig übereinstimmen.126 erthal durchschaut die 
preußische absicht und weicht aus, indem er sich ebenfalls für die Erhaltung 
der Reichsverfassung ausspricht, ohne aber weitere Schritte zu unternehmen.127 
adam Joseph pabstmann erarbeitet für erthal eine umfangreiche Begrün-
dung, warum er dem Fürstenbund nicht beitreten solle.128 Wenn dessen ziel 
die erhaltung der reichsverfassung darstelle, so würde dies keine neuerung 

119 9. november 1781: B – hStB GehK 641.
120 B – a 20, 191; Bericht des Gesandten 19. Dezember 1781: B – hStB GehK 641; 

recreditiv Josephs ii. 24. Februar 1782: hStB GehK 641; lehenseid: hStB GehK 
641.

121 B – hStB GehK 1755. – Berbig, hochstift 2, S. 224–234.
122 Geistlicher rat Johann Schott 23. märz 1784: B – hStB GehK 1755, nr. 5; hofrat 

Joseph ullheimer 28. märz 1784: hStB GehK 1755, nr. 6.
123 8. Juli 1784: B – hStB GehK 1755, nr. 8.
124 Beglaubigungsschreiben 24. märz 1784: B – B 24, 27, nach S. 171.
125 B – hStB GehK 1755, nr. 20.
126 Kreditiv 6. Februar 1785: m – Kschw 4132, Bl. 1. – Berbig, hochstift 2, S. 316.
127 antwortentwürfe: m – Kschw 4132, Bl. 3–7’, 13–14’.
128 m – Kschw 4132, Bl. 8–11’.
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für Bamberg bedeuten; der Beitritt in einen preußisch dominierten Bund sei 
abzulehnen, zumal erthal schon einem ähnlichen vorschlag des österreichi-
schen Gesandten von trauttmannsdorff nicht erfüllt habe. außerdem wäre 
dann 1 million Gulden in Wien angelegter Bamberger Gelder ebenso wie 
der Besitz in österreich gefährdet. auch nach dem Beitritt seines Bruders 
Kurfürst Friedrich Karl von mainz im oktober 1785 hält Franz ludwig sich 
dem Fürstenbund fern.129 ein weiteres Gutachten der Bamberger regierung 
erklärt den Beitritt für überflüssig, weil Bamberg ohnehin zur erhaltung des 
reichssystems verpflichtet sei und der Kaiser diesen Schritt als ausdruck des 
misstrauens interpretieren würde.130

Während einer ernsten erkrankung erthals erwägt Ferdinand von trautt-
mannsdorff gegenüber der reichskanzlei, den Kurfürsten von Köln, erzherzog 
maximilian von österreich, zum Koadjutor des Fürstbischofs von Bamberg 
wählen zu lassen (7. märz 1785).131 in dieser zeit werden in Wien Gerüchte 
diskutiert, König Friedrich Wilhelm ii. von preußen plane seinen zweitgebo-
renen Sohn zum Koadjutor in Würzburg und Bamberg machen zu lassen.132

Während des interregnums nach dem tode Josephs ii. tritt Franz ludwig 
nachdrücklich für den erhalt der bestehenden reichsverfassung ein. Besonders 
wehrt er sich gegen die aussage, mit dem tode des Kaisers fiele alle von die-
sem gehabte Gewalt an die Stände zurück. als Folge einer republikanischen 
oder aristokratischen umgestaltung des reiches befürchtet er eine Säkulari-
sation.133 Deshalb dringt er auf eine rasche neuwahl des reichsoberhaupts. 
er sendet seinem reichstagsgesandten vorschläge über die Durchführung der 
Sitzungen unter dem vorsitz der reichsvikare, welche die Funktionsfähigkeit 
der reichsverfassung während des interregnums garantieren sollen.134 an-
gelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung (majestätsrechte) und punkte, 
deren entscheidung verschoben werden könne, sollen bis zur Kaiserwahl 
verschoben werden. Dabei stützt er sich auf Stellungnahmen Friedrich Karl 
von Schönborns.

129 13. Dezember 1785: m – Kschw 4132, Bl. 18–23. – Berbig, hochstift 2, S. 317.
130 Dezember 1785, Druck: aretin, reich 2, nr. 22 S. 131–134; erwin riedenauer, 

rezension, in: WDGBl 31 (1969), S. 227–237, hier S. 236, identifiziert referendar 
adam Joseph pabstmann als verfasser. – Berbig, hochstift 2, S. 318.

131 Guglia, Bischofswahlen, S. 309 f.
132 hhSta Wien  – rK Deduktionen 305a; angabe nach reinhardt, Kontinuität 

und Diskontinuität, S. 123 anm. 24.
133 9., 11. april 1790: B – hStB nverza 4652. – Berbig, hochstift 2, S. 325.
134 19. mai 1790: B – hStB nverza 4652.
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Der tod Josephs ii.135 macht die erneuerung der reichsbelehnung er-
forderlich. Franz ludwig ersucht Kaiser leopold ii. um annahme seiner 
lehensmuthung und aufschub der Belehnung.136 auch beim neuerlichen 
interregnum nach dem tode leopolds ii.137 hält Franz ludwig an seinen 
Grundsätzen fest.138 erst im april 1794 aber bittet er Kaiser Franz ii. um die 
lehensmuthung, die agent Fichtl beim reichshofrat einreicht.139 zu einer 
reichsbelehnung kommt es nicht mehr.

Die Folgen des reichskriegs gegen Frankreich

nach ausbruch der Französischen revolution will Franz ludwig von 
erthal zur erhaltung der öffentlichen ruhe und Sicherheit beim reichstag 
nur eine maßvolle zensurpolitik unterstützen, um die öffentlichkeit nicht 
aufzuputschen; mit der haltung seiner untertanen erklärt er sich zufrie-
den.140 um eine ausweitung in das reich zu verhindern, empfiehlt er den 
reichsständen die menschenfreundliche Behandlung ihrer untertanen und 
die verhinderung übermäßiger lebensmittelteuerungen.

im Jahr 1790 überlässt Franz ludwig als Fürstbischof von Würzburg 
dem Kaiser truppen für den einsatz gegen das revolutionäre Frankreich, für 
Bamberg verpflichtet er sich in einer militärkonvention, zur verteidigung der 
Festung luxemburg ein Bataillon infanterie und artilleristen zu stellen.141 in 
den vertrag ist die Klausel aufgenommen, dass die Soldaten bei Bedrohung 
der eigenen hochstifte zurückgerufen werden dürfen.

im Sommer 1791 berät der hofrat über das auftauchen zweier französischer 
aufruhrschriften in Streitberg, deren verteilung und Besitz bestraft wird.142 
Franz ludwig bemängelt im oktober 1792 gegenüber seinem reichstagsge-
sandten egidius Freiherr von Borié wegen der Beratungen um die erklärung 
des reichskriegs gegen Frankreich, dass man nach einer Kriegserklärung 

135 zur hoftrauer in Bamberg märz–april 1790: B – B 24, 29, S. 14–53.
136 10. Februar 1791: B – hStB GehK 642i, dazu hStB lehenhof B 58/x nr. 16182.
137 zum trauerzeremoniell in Bamberg 24.–26. april 1792: B  – B 24, 30, S. 11–15, 

44–46.
138 26. april, 4. mai 1792: B – hStB nverza 4652.
139 30. april 1794: B – hStB GehK 642i, dazu hStB lehenhof B 58/x nr. 16182.
140 23. november 1789: B – hStB nverza 4652. – Berbig, hochstift 2, S. 320–339.
141 14. Juli 1790: StBB msc.misc.79/viii prod. 6. – reder, Deserteure, S. 186–188.
142 18. Juli 1791: StBB msc.misc.79/viii prod. 2.
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nicht in der lage sein werde, die dafür nötige reichsmiliz aufzustellen. er 
selbst wolle sein land nicht von seinen wenigen truppen entblößen.143 ent-
sprechend verhält er sich zögernd gegenüber dem Wunsch Kaiser Franz’ ii. 
zur ausrufung des reichskriegs und fordert seinen reichstagsgesandten 
zur Stimmenthaltung auf.144 erthal spricht sogar die vermutung aus, dass 
der eifer, mit dem die Kriegserklärung betrieben worden sei, die ursache 
für den einfall der Franzosen bei mainz sein könne.145 er verweigert den 
anschluss des Kreiskontingents an die durch Franken ziehenden österrei-
chischen truppen.146 er konzentriert sich auf die Stärkung der verteidigung 
Würzburgs, wohin auch Bamberger truppen aus Furcht vor der von mainz 
ausstrahlenden revolutionsgefahr verlegt werden.147 Gleichzeitig ist er aber 
bestrebt, eine neutralitätserklärung des Fränkischen Kreises gegenüber 
Frankreich zu verhindern.148 nach dem reichstagsbeschluss zur aufstellung 
einer reichsarmee zum Schutze der reichsgrenzen stellt er das triplum ge-
mäß der matrikel von 1757 und ordnet die versorgung der österreichischen 
und preußischen truppen wie seiner eigenen untertanen an und untersagt 
den export von Getreide.149 Jetzt will er seine österreich gegen Subsidien 
zur verfügung gestellten truppen zurückbeordern und für die aufstellung 
des Kreiskontingents verwenden.150 erthal stimmt der notwendigen ein-
richtung einer reichsoperationskasse zu.151 endlich schließt er für Bamberg 
eine separate militärkonvention mit österreich ab, stellt die zahlung von 
römermonaten an den Kreis ein, trennt seine truppen von denen des Krei-
ses und stellt sie österreich zu verfügung.152 Dies führt zu Spannungen mit 

143 erfüllte Weissagung in Betreff des jüngsten reichskrieges gegen Frankreich, in: 
zeitschrift für Baiern und die angränzenden länder 1/2 (1816), S. 155–160.

144 18. oktober 1792: B  – hStB nverza 4652; abschrift: StBB msc.misc.79/viii 
prod. 7, 63.

145 22. oktober 1792: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 65.
146 14. november 1792: B – hStB nverza 4652.
147 29. oktober 1792: B – hStB nverza 4652; hStB GehK 809 prod. 33. – Berbig, 

hochstift 2, S. 328–330.
148 1. november 1792: B – hStB GehK 809 prod. 40.
149 3. Dezember 1792: B – hStB GehK 809 ad prod. 67.
150 7. Januar 1793: B – hStB nverza 4652.
151 21. Januar 1793: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 8.
152 erschlossen aus Bericht der Kreisdirektorialgesandten 2. märz 1793: B –  FränkrKr 

KrDirGes 375. – Berbig, hochstift 2, S. 333.
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den übrigen Kreisständen. Die Kreistruppen werden im Frühjahr 1793 bei 
nürnberg kantoniert.153

Dem antrag Kaiser Franz’ ii. zum erlass eines reichsgutachtens gegen 
die sogenannten Freyheitsprediger, Klubisten, und Einführer neuer Gewalten 
versagt sich Franz ludwig, weil in seinen landen derartiges noch nicht vor-
gekommen sei und die Franzosen ihr Freiheitsideal durch die Kriegführung 
diskreditiert hätten.154 ein verbot der französischen Journale will er verhindern, 
weil dadurch auch die regierungen wichtiger informationsquellen beraubt 
würden, der ausweisung nicht legitimierter Franzosen stimmt er dagegen 
zu.155 Da er die Bamberger und Würzburger Stimme nicht gegen österreich 
führen möchte, will der reichstagsgesandte von Borié resignieren, doch 
bittet ihn Franz ludwig, gelegentliche meinungsverschiedenheiten seit dem 
interregnum 1790 nicht als misstrauen zu werten und weiterzuarbeiten.156 
Dabei wehrt erthal sich dagegen, sein Stimmverhalten durch österreichische 
Drohungen und Subsidienangebote beeinflussen zu lassen.

in ergänzung der militärkonvention vom 14. Juli 1790 wird diese 1793 
verlängert und ein zusatzabkommen geschlossen; Bamberg stellt eine Drago-
ner- und eine Kürassier-Kompanie, die zu einer eskadron Dragoner vereinigt 
werden.157 Franz ludwig ordnet die aufstellung des Kreiskontingents für den 
reichskrieg an und beauftragt die Steuerämter, weil die freiwillige Werbung 
noch nicht ausreichend war, die auf jedes amt nach dem Steuerfuß fallende 
anzahl von rekruten zu stellen, ohne unterschied, ob die steuerbaren ort-
schaften zu den unmittelbaren oder mittelbaren herrschaften gehörten.158

zum Jahresbeginn 1794 betont erthal die Selbständigkeit seiner hochstifte 
bei verteidigungsmaßnahmen und will sich von den Kreisständen keine vor-
schriften machen lassen, zu denen er das vertrauen verloren habe.159 trotzdem 
ergeht der Kreisschluss mit dem allgemeinen aufgebot,160 den Franz ludwig 
verkündet und die aufstellung des landesausschusses anordnet.161 Der Kaiser 

153 marschprotokolle: StBB msc.misc.79/viii prod. 4.
154 11. Februar 1793: B – hStB nverza 4652.
155 2. märz 1793: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 19.
156 23. Februar 1793: hStB nverza 4652.
157 9. Juni 1793: StBB msc.misc.79/viii prod. 6.
158 29. Juli 1793: StBB rB.coll.leg.f.8/9, nr. 71, dazu instruktion der regierung 

31. august: StBB rB.coll.leg.f.8/9, nr. 72.
159 6. Januar 1794: B – hStB GehK 812 prod. 8.
160 18. Januar 1794: B – hStB GehK 812 prod. 32.
161 5. Februar 1794: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 77.
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leitet die Schritte zur aufstellung einer reichsarmee ein. erthal ist zunächst 
zur Bezahlung von 60 römermonaten bereit, wenn diese gemäß der preu-
ßischen Forderung für die rückeroberung von mainz verwendet werden.162 
Schließlich stimmt er der Bewilligung von 50 römermonaten durch den 
reichstag ohne Bedingung zu.163 Franz ii. schließt mit dem Fürstbischof von 
Bamberg und Würzburg einen vertrag über die regulierung der Kosten für 
die ausrüstung und den unterhalt des bei der kaiserlichen armee stehenden 
Bamberger Kreiskontingents, die in der Konvention vom 14. Juli 1790 fest-
gelegt worden waren.164 Danach verspricht Franz ludwig dem Kaiser, dessen 
ersuchen um die verfünffachung des matrikularbeitrages im reichsfürstenrat 
und beim Kreis zu unterstützen.165 Diese außerordentliche Kraftanstrengung 
soll ein rasches Kriegsende herbeiführen. zum Jahresende 1794 ordnet Franz 
ludwig die Stellung der rekruten zur vergrößerung des Kreiskontingents um 
das Fünffache an.166 Das Bamberger hofsilber muss wegen der wachsenden 
Kriegskosten mit genannten ausnahmen in die münze abgeben werden.167

in dieser Situation entwickelt markgraf Karl Friedrich von Baden den plan 
eines Fürstenvereins, um eine Bundesarmee von 40 000 mann aufzustellen. 
Dieser soll die restitution der rechte des reiches und die Garantie seiner 
Grenzen verfolgen.168 Franz ludwig tritt dem von dem markgrafen von 
Baden und landgraf Wilhelm von hessen-Kassel in Wilhelmsbad gegrün-
deten Fürstenverein im oktober 1794 bei.169 Das Gros seiner truppen steht 
in luxemburg. Das beste mittel zum zusammenhalt der Staaten bildeten 
nach seiner auffassung jedoch eine weise und wohlthätige Regierung, die 
zufriedenheit und das glück der unterthanen. Dazu sollten die Fürsten und 
Stände sich um eine gute, und im ächten verstande aufklärende erziehung 
von unter herauf, d. h. von den letzten volksklassen aufwärts bis zu höheren 
anzulegen. erthal erhofft sich dadurch auch eine Stärkung der reichsverfas-
sung und damit des Bestehens seiner hochstifte.

162 3. Juni 1794: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 48.
163 12. Juni 1794: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 53.
164 4. Juli 1794: B – a 85 l. 328 nr. 101.
165 29. august 1794: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 87.
166 8. Dezember 1794: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 86.
167 14. Dezember 1794: B – B 84, 28ii, Bl. 201.
168 Berbig, hochstift 2, S. 346–351.
169 18. oktober 1794: StBB msc.misc.79/viii prod. 7, 112.
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Der Fränkische Kreis

Die geistlichen Fürsten des Kreises  – die Bischöfe von Bamberg und 
Würzburg, von eichstätt und der Kurfürst von Köln als Deutschmeister – 
vereinbaren die ernennung des vom Kreis zu benennenden katholischen 
assessors beim reichskammergericht künftig im turnus statt wie bisher 
gemeinsam, die präsentation steht dem Bischof von Bamberg als Kreisdirektor 
zu.170 Die zusammenarbeit im Fränkischen Kreis wird durch die Übernahme 
der markgraftümer ansbach und Kulmbach-Bayreuth durch preußen schwer 
beeinträchtigt, wie im folgenden abschnitt gezeigt wird.

Weitere auswärtige Beziehungen

Kurfürst Karl theodor von Bayern erwirkt ein päpstliches Breve vom 
6. november 1787, mit dem ihm die Dezimation von allen geistlichen 
einkünften in seinen ländern auf zehn Jahre zugesprochen wird, dessen 
erhebung nicht durch die Diözesanbischöfe, sondern durch den münchner 
nuntius erfolgen soll.171 Der Kurfürst dankt erthal als delegatus apostolicus 
für die Durchführung der Dezimation während der letzten fünf Jahre und 
zeigt die Fortsetzung auf zehn weitere Jahre an.172 Diese Stärkung des bay-
erischen Staatskirchentums durch die Kurie ruft die Gegner der münchner 
nuntiatur im episkopat erneut auf den plan. nuntius cesare zoglio zeigt 
dem Bamberger Bischof die päpstliche erlaubnis zur Dezimation für Bayern 
an.173 Da Bamberg alle Schreiben der münchner nuntiatur bislang ignoriert 
hatte, rät das vikariat, weiter so zu verfahren und direkt mit der Kurie zu 
korrespondieren und selbst den zehnten einzuziehen.174 allerdings setzt Kur-
fürst Karl theodor die anerkennung des nuntius als delegatus apostolicus 
voraus und ernennt den Stadtpfarrer von Sulzbach zum Kommissar für die 
erhebung.175 Die Geistliche regierung rät darauf, in münchen und rom die 
ablehnung jeder Jurisdiktionsvollmacht der neuen nuntiatur über Bamberg 

170 6. mai 1788: B – FränkrKr Kra 451.
171 alois Schmid, Grundfragen, in: handbuchBayerKG 2, S. 316–355, hier S. 332–

334; Berbig, hochstift 2, S. 262–267.
172 10. Juni 1788: StBB msc.misc.79/vii prod. 1 ad 123.
173 6. Juni 1788: B – hStB GehK 1720 prod. 116.
174 19. Juni 1788: StBB msc.misc.79/vii prod. 1, 81.
175 10. Juni 1788: StBB msc.misc.79/vii prod. 1 ad 123.
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deutlich zu machen.176 Franz ludwig versucht den Kurfürsten zunächst direkt 
von seinem vorgehen abzubringen und erklärt, dass er angeordnet habe, die 
Dezimation wie bisher unter umgehung des nuntius durch den Bamberger 
Fiskal zu erheben und dann an Kurbayern abzuführen.177 Dieser Standpunkt 
kann durchgesetzt werden, zumal der Kurfürst nur am erhalt des Geldes 
unabhängig vom einziehungskommissar interessiert ist.178

markgraf Karl alexander von ansbach-Kulmbach beschwert sich 1786 
über das vorgehen der Bamberger regierung gegen die obergebirgischen 
Gerechtsame (20. april 1786).179 in seinem recreditiv für den Gesandten 
Karl Friedrich Wilhelm von völderndorff wendet sich Franz ludwig gegen 
die anschuldigung und betont sein Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit.

Die inbesitznahme der brandenburgischen Fürstentümer ansbach und 
Kulmbach-Bayreuth durch Karl august von hardenberg am 28. Januar 1792 
für die Krone preußen verändert die politischen verhältnisse in Franken grund-
legend.180 hardenberg hatte im november 1791 Bamberg besucht und war 
vom Fürstbischof in audienz empfangen worden.181 erthal beharrt darauf, dass 
die personalunion mit preußen die rechte des Bamberger Kreisdirektoriums 
nicht berühre.182 preußen beansprucht nun das Kreisdirektorium183 und bald 
auch die landeshoheit über alle Gebiete, in denen es die hochgerichtsbarkeit 
ausübt.184 erthal ordnet darauf die abnahme der preußischen Besitzergrei-
fungspatente und Wappen an, die landeshoheit und Fraisch beanspruchen.185 
verhandlungen zwischen dem Fränkischen Kreis und hardenberg sind die 
Folge. Franz ludwig besteht auf der Wahrung des status quo zum zeitpunkt 
des rücktritts markgraf Karl alexanders, wie er in seiner entschließung auf 
ein regierungsgutachten ausführt.186 am 24. oktober wird eine präliminarkon-

176 26. Juni 1788: StBB msc.misc.79/vii prod. 1, 83 1/2, 84.
177 31. Juli 1788: B – hStB GehK 1720 prod. 145.
178 Gutachten des vikariates Bamberg 29. September 1788: StBB msc.misc.79/vii 

prod. 1, 119 ½.
179 looshorn 7/2, S. 573 f.
180 christian meyer, hardenberg und seine verwaltung der Fürstenthümer ansbach 

und Bayreuth (hohenzollerische Forschungen 1), Breslau 1892.
181 14.–16. november 1791: B – B 24, 29, S. 42–44.
182 4. Februar 1792: B – FränkrKr KrDirGes 372.
183 anträge november 1792: B – hStB GehK 809 prod. 76, dazu ad prod. 109.
184 Berbig, hochstift 1, S. 126–142.
185 entschließung auf regierungsprotokoll 9. mai 1792: B  – FränkrKr KrDirGes 

372; als vollzogen erwähnt 7. Juni 1792: B – B 46a, 76.
186 4. Juli 1792: B – B 46a, 76.
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vention zwischen den vertretern Bambergs und preußens beim Fränkischen 
Kreis unterzeichnet, deren Grundlage der status quo vor der preußischen 
inbesitznahme der markgraftümer bildet; weitere verhandlungen mit dem 
ziel einer Grenzbereinigung werden für den 24. Januar 1793 in nürnberg 
vereinbart.187 zur Festlegung der Bamberger rechtsposition wird der archivar 
Joseph albert Kluger mit der zusammenstellung der unterlagen über strittige 
Fragen beauftragt.188 am 15. november 1792 empfängt der Fürstbischof den 
preußischen Staatsminister von hardenberg.189 Die nürnberger verhandlungen 
werden jedoch verschoben, weil dieser sich zu einem schärferen vorgehen 
entschließt, und alle seit 1599 mit Bamberg geschlossenen verträge überprü-
fen und gegebenenfalls aufheben lassen will. Die Übergriffe preußens gegen 
bambergische untertanen nehmen im Frühjahr 1793 zu.

Seit dem Jahresende 1793 verdichten sich Säkularisationsgerüchte, die 
auf preußische absichten zurückgeführt werden, die truppenfinanzierung 
sicherzustellen.190 Dazu schlägt der preußische minister philipp carl von 
alvensleben König Friedrich Wilhelm ii. die Sequestration der hochstifte 
Würzburg und Bamberg vor. Die pläne werden durch die veröffentlichung 
des österreichischen Staatskanzlers Johann amadeus von thugut publik.191 
Dadurch gezwungen muss sich hardenberg in einem Schreiben an Franz 
ludwig von allen Säkularisationsabsichten distanzieren.192 Gleichzeitig werden 
aber auch in österreich pläne diskutiert, die geistlichen Kurfürstentümer auf 
hochstifte im reich zu übertragen, Würzburg und Bamberg sollten dabei 
an Kurmainz fallen.193

noch 1794 ersucht König Friedrich Wilhelm ii. von preußen als markgraf 
zu Brandenburg um die Belehnung mit dem Bamberger oberkämmereramt 
und den damit verbundenen lehenstücken, worauf ihm Franz ludwig die 
lehensmuthung erteilt.194

187 B – a 85 l. 348, nr. 1717; akten : B – B 46a, 76.
188 B – B 46a, 76.
189 looshorn 7/2, S. 609.
190 Berbig, hochstift 2, S. 339–346.
191 Gegendarstellung erthals zur veröffentlichung in ministerialzeitung 10. Februar 

1794: B – hStB GehK 812 prod. 69.
192 20. Februar 1794: B – hStB GehK 812, nr. 93, dazu nr. 99.
193 aretin, reich 1, S. 434.
194 13. Januar, 3. Februar 1794: B – hStB lehenhof 691.
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nuntiaturstreit

Die errichtung der münchner nuntiatur 1784/85 durch papst pius vi. löst 
umfangreiche Gegenmaßnahmen besonders des erzbischofs von Salzburg 
aus.195 Das Bamberger vikariat will entgegen den Wünschen aus mainz und 
Salzburg nicht mit den übrigen Bischöfen gemeinsam dagegen vorgehen, um 
seine unmittelbare Stellung unter rom, die von den nuntien nicht einge-
schränkt werden könne, zu betonen.196 erthal will durch seinen agenten in 
rom eruieren lassen, ob der nuntius mit oder ohne Fakultäten nach mün-
chen komme.197 Falls er mit Jurisdiktionsvollmachten ausgestattet sei, solle 
Bamberg sich der mainzer und Salzburger haltung anschließen, ohne sich 
zu exponieren. eine gemeinsame Front des reichsepiskopats kommt nicht 
zustande. am 10. Dezember 1785 zeigt pius vi. mit dem Breve Pontificiae 
nostrae Franz ludwig die entsendung von Giulio cesare zoglio erzbischof 
von athen als nuntius an den Kurfürsten von Bayern an und bittet um seine 
unterstützung.198 Franz ludwig übersendet den Schriftverkehr dem vikariat, 
gemäß dem der münchner nuntius mit der gleichen Jurisdiktion wie die 
in Köln und Wien ausgestattet sein werde.199 Der Geistliche rat empfiehlt, 
weiterhin alle antwortschreiben an den papst und die Kardinäle direkt nach 
rom und nicht über die nuntien zu senden.200 Bamberg begnügt sich gegen-
über dem papst mit der römischen Stellungnahme, der münchner nuntius 
verfüge über dieselben Fakultäten wie bisher der Kölner für Kurbayern.201 
Deshalb sei Bamberg von der neuen nuntiatur nicht betroffen, der münchner 
nuntius solle sich aller handlungen im oberpfälzer Diözesananteil enthalten. 
auch in den folgenden auseinandersetzungen bestimmen diese Grundsätze 
die Bamberger haltung.202

195 Bericht des Bamberger Weihbischofs 20. märz 1785 und weiterer Schriftverkehr: 
aeB – rep. i a 44 prod. 2; StBB msc.misc.79/vii prod. 1 ad 42. – Fritz endres, 
Die errichtung der münchner nuntiatur und der nuntiaturstreit bis zum emser 
Kongreß, in: Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte 14 (1908), S. 197–243 
und 261–292, sowie 15 (1909), S. 16–53; Berbig, hochstift 2, S. 234–242.

196 april 1785: StBB msc.misc.79/vii prod. 1 ad 47.  – leitschuh, charakterbild, 
S. 140–150.

197 15. mai 1785: aeB – rep. i a 44 prod. 2, nr. 12, hier weiterer Schriftverkehr.
198 B – a 23 l. 28, nr. 312.
199 8. Juni 1786: aeB – rep. i a 44 prod. 2, nr. 22.
200 19. Juni 1786: aeB – rep. i a 44 prod. 2, nr. 23.
201 Juni 1786: aeB – rep. i a 44 prod. 4.
202 aeB – rep. i a 44 prod. 5.
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Der mainzer Kurfürst Friedrich Karl von erthal bemüht sich um die 
unterstützung seines Bruders Franz ludwig für die emser punktation.203 
Franz ludwig beauftragt Weihbischof Johann adam Behr und Geistliche 
räte mit der ausarbeitung eines Gutachtens.204 Die Bamberger und Würz-
burger Geistlichen regierungen geben unterschiedliche Stellungnahmen über 
das weitere vorgehen ab,205 am 19. mai wird dem Fürstbischof eine Synopse 
vorgelegt,206 doch gehen davon keine weiteren maßnahmen aus.207

innere angelegenheiten

verwaltung und innere Sicherheit

Die Serie der Bamberger regierungsakten in chronologischer reihe enthält 
die Korrespondenz der weltlichen regierung mit der Geheimen Kanzlei und 
mit Bischof Franz ludwig sowie die regierungsresolutionen.208 Für die zeit, 
in der erthal sich in Würzburg aufhält, begleitet ihn offenbar die Bamberger 
Geheime Kanzlei dorthin. Das Domkapitel Bamberg lässt nach seinem tode 
die unterlagen der Geheimen Kanzlei zurückfordern.209 Da die obere Kanzlei 
noch in Würzburg obsigniert (versiegelt) sei, soll hofrat pflaum sich um ihre 
aushändigung bemühen.

Die einflussreichste persönlichkeit während der regierungszeit erthals ist 
der Geheime referendar adam Joseph pabstmann, der ende der 80er Jahre 
den Kanzler Johann Gottfried hepp in den hintergrund drängt.210

Der Geistliche rat schärft auf anordnung des Fürstbischofs den pfarrern 
und verwaltern geistlicher Stiftungen das verbot seines vorgängers von 1769 
ein, bei der Gewährung von Darlehen Douceurs anzunehmen.211

203 abschrift 18. Dezember 1786: aeB – rep. i a 478, hier weiterer Schriftverkehr; 
dazu exzerpte aus den vikariatsakten: StBB msc.misc.79/vii 1. – zum Gesamt-
vorgang: Berbig, hochstift 2, S. 242–254.

204 4., 17. Januar 1787: aeB – rep. i a 478.
205 Johann Schott 23. Januar 1787: StBB msc.misc.79/vii 1 prod. 145 1/2.
206 Gutachten Johann Schott, andreas Josef Fahrmann: aeB – rep. i a 478; StBB 

msc.misc.79/vii prod. 1, 69 1/4.
207 Berbig, hochstift 2, S. 479–483.
208 B – hStB GehK 1147–1221, dazu 1258, 1259.
209 16. Februar 1795: B – B 86, 119, Bl. 19’.
210 christ, Bamberg und aufklärung, S. 375.
211 Druck: 27. november 1781: aeB – rep. i a 462.
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Der Fürstbischof weist die Bamberger hofkammer an, ein verzeichnis der 
noch nicht gefertigten relationen und Berichte zu verfassen.212

nachdem einige Jahre kein Staatskalender mehr erschienen war, ordnet 
Franz ludwig die herausgabe eines Stadt- und landkalenders an, der die 
bislang üblichen astrologischen zeichendeutereien und Wetterprophezei-
ungen nicht mehr enthalten dürfe.213 Gleichzeitig verbietet er den verkauf 
der Kalender in der alten art, besonders wenn sie noch die abgeschafften 
Feiertage enthalten.214 im Jahr 1795 erscheint ein aufgeklärten vorstellungen 
entsprechender Kalender.215

Der Fürstbischof verbietet die zahlenlotterien (Lotto di Genova).216

Franz ludwig untersagt wegen der siegreichen Fortschritte der Franzosen 
für den Fasching 1795 Bälle und Schlittenfahrten und betont die Gültigkeit 
dieses Gebotes auch für den adel.217

Justizwesen

Fürstbischof Franz ludwig sorgt für eine umfassende reform des Straf-
rechts.218 Seine vorbilder sind dabei Kaiser Joseph ii. und Großherzog leo-
pold von toskana. Während seiner regierung werden nur zwei todesurteile 
vollstreckt, die übrigen in haftstrafen umgewandelt.219 er beschränkt die 
anwendung der tortur auf mit der todesstrafe bedrohte verbrechen.220 
nachdem er sich länger mit vorüberlegungen befasst hatte, beauftragt er am 
5. august 1787 die regierung, ein neues Strafgesetzbuch als ersatz für die 

212 26. Dezember 1779: B – hStB GehK 1906.
213 26. november 1794: StBB rB.coll.leg.f. 8/9 nr. 84.
214 leitschuh, charakterbild, S. 60 f.
215 Seiderer, aufklärung, S. 398–401.
216 14. Dezember 1786: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 105. – leitschuh, charakterbild, 

S. 83–85.
217 31. Dezember 1794: B – B 84, 28ii, Bl. 199.
218 Sagstetter, entwurf, S. 1–91; Johann Schütz, Die Kriminalgesetzgebung des 

Fürstbischofs Franz ludwig von erthal, in: Baumgärtel-Fleischmann, ert-
hal, S. 318–323; Seiderer, aufklärung, S. 471–473; lang, Fürstbistum Bamberg, 
S. 37–39.

219 Sagstetter, entwurf, S. 24.
220 1. Dezember 1781: B – hStB GehK 1162, Bl. 397.
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geltende peinliche halsgerichtsordnung zu verfassen.221 Seine absicht ist es 
dabei, nichts, was die Menschheit wirklich entehrt, in die neue Gesetzgebung 
aufnehmen zu lassen (2. november 1788).222 mit der ausarbeitung betraut 
er hofrat matthäus pflaum, als vorlagen sollen die Werke des rostocker 
Kriminalisten Johann christoph Quistorp, der Strafrechtsreformer cesare 
Beccaria und antoine n. Servins sowie die neuen Strafgesetzbücher öster-
reichs und toskanas dienen.223 Die arbeiten werden – in enger anlehnung 
an Quistorp – im Frühjahr 1792 abgeschlossen und bei michael Gertner in 
Bamberg gedruckt: matthäus pflaum, Entwurf zur neuen Bambergischen 
peinlichen Gesetzgebung, Bamberg 1792.224 Der entwurf ist gleichermaßen 
getragen vom Geist der aufklärung wie von dem des polizeistaatlichen absolu-
tismus. Die todesstrafe soll nur mit dem Schwert oder – nach vorausgehender 
Strangulierung – mit dem rad vollzogen werden, mit dem tode werden nur 
noch hochverrat und die vorsätzliche tötung eines menschen bestraft. Die 
veröffentlichung soll zunächst der weiteren Diskussion dienen. Der erste teil 
handelt von den verbrechen und den ihnen angemessenen Strafen, der zweite 
von der natur und Stärke der Beweismittel und vermutungen in peinlichen 
und Strafsachen, der dritte teil betrifft das prozessverfahren in peinlichen und 
Strafsachen. Gesetzeskraft erhält der entwurf pflaums erst durch ein reskript 
Fürstbischof christoph Franz von Busecks 1795 (30. Dezember 1795).225

1786 hebt Franz ludwig die Gerichtsbarkeit der Bamberger nebenstif-
te, die ihnen 1753 Franz Konrad wieder zugestanden hatte, auf, um keine 
Geistlichen mit weltlichen richterstellen zu betrauen.226

Franz ludwig verfügt zur verbesserung der rechtspflege wegen Klagen 
über die Städte und märkte, welche die erste instanz ausüben, ohne dass 
die ratsmitglieder über eine juristische Bildung verfügten, dass kein Bürger-
meister einer landstadt oder eines marktes fortan mehr Klagen untersuchen 
oder entscheiden dürfe. Die gleiche einschränkung gilt bei einem Streitwert 

221 verzeichnis der fürstbischöflichen resolutionen dazu: B  – hStB GehK 1187, 
1188. – Sagstetter, entwurf, S. 25.

222 zitat nach Sagstetter, entwurf, S. 26.
223 Gahn, Bamberger civil- und Kriminalrecht, S. 90–106; Sagstetter, entwurf, 

S. 27; leitschuh, charakterbild, S. 105–108.
224 ein exemplar: StBB rB.J.cr.o.1. – Franz ludwig von erthal (1730–1795). Fürst-

bischof von Bamberg und Würzburg. ausstellung … in der Staatsbibliothek Bam-
berg 16. nov. 1980–14. Febr. 1981, Bamberg 1980, S. 12; Baumgärtel-Fleisch-
mann, erthal, nr. 151, S. 324.

225 Sagstetter, entwurf, S. 33.
226 Druck: 12. Dezember 1786: pfeufer, Beyträge, S. 452–454.
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von über 5 Gulden auch für den rat von Städten und märkten, wenn nicht 
der vogt, amtmann oder richter den vorsitz führt.227 Diese Bestimmung 
gilt nicht für Forchheim und Kronach, wo es einen Stadtrichter respektive 
gelehrte ratsmitglieder gibt.

Finanzwesen

nach dem tode Fürstbischof Seinsheims belaufen sich die von der ober-
einnahme zu verzinsenden Schulden auf 1 063 168 fl.228 Der reichskrieg gegen 
das revolutionäre Frankreich belastet das hochstift Bamberg zusätzlich. 
nachdem wegen des Franzoseneinfalls die aufstellung des Kreiskontingents 
beschlossen worden war, will Franz ludwig die Bürger und Bauern nicht 
mit den hohen Kosten belasten. Weil die einkünfte der obereinnahme nicht 
ausreichen, erhebt er 1793 eine Dezimation von den geistlichen institutionen 
einschließlich des Domkapitels und Stiftungen.229

Wirtschaftspolitik

Die Wirtschaftspolitik Franz ludwigs wird durch protektionistische maß-
nahmen gekennzeichnet, die jedoch wenig erfolg bringen. auf Bitten der 
Strumpfstrickermeister wird das verbot der einfuhr auswärtiger gewalkter 
und gestrickter erzeugnisse – Strümpfe, handschuhe und Gamaschen – vom 
27. Februar 1771 unter androhung der Konfiskation erneuert; es gilt nicht für 
die herbst- und Frühlingsmesse in Bamberg und die Freimärkte in Kronach 
und Forchheim.230 Da die einheimischen Strumpfstricker die Bedürfnisse des 
landes nicht ausreichend decken können, erlaubt der Fürstbischof 1786 den 
Kaufleuten wieder den import; der verkauf ausländischer erzeugnisse bleibt 
den einheimischen Strumpfstrickern untersagt.231

Franz ludwig reglementiert die zulassung zum meisterrecht und schreibt 
die Überprüfung des erforderlichen vermögens, des zünftigen erlernens 

227 11. Juli 1789: StBB rB.coll.leg.f.8/9, nr. 26 und B – B 26c, 101/1.
228 angabe 24. Februar 1779: B – B 86, 106, Bl. 9.
229 5. august 1793: StBB rB.coll.leg.f.8/9, nach nr. 73. – Druck: mayer, Steuer und 

abgaben, S. 260–264.
230 StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 41.
231 11. September 1786: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 101.
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und der Wanderschaft vor (24. Februar 1781).232 im Jahr 1785 lässt er durch 
eine umfrage die höhe aller Gebühren feststellen, welche künftige hand-
werksmeister entrichten müssen. Schließlich schreibt er die Wanderschaft 
zwingend vor und macht die annahme als meister von der fürstlichen 
regierung abhängig (14. Februar 1787).233 Später beschränkt er die zahl der 
handwerksmeister.234 neue meister über die zahl derer, für die genügend 
arbeit vorhanden ist, dürfen nur dann angenommen werden, wenn zwei an-
dere ausfallen. Sonderregelungen soll es nur für besonders geschickte Gesellen 
geben. Dazu ordnet er eine verminderung der lehrbuben auf dem lande 
an, um die zahl der Gesellen und schließlich auch der meister zu senken. 
als nebeneffekt bleiben genügend Burschen für den ackerbau. 1784 wird 
mit hilfe von Fragebögen eine statistische erhebung über die handwerker 
aller Berufssparten im hochstift durchgeführt.235 1793 schließlich erlässt er 
eine umfangreiche ausbildungsordnung für das handwerk vom lehrling 
bis zum meister.236

zur hebung der landwirtschaft lässt Franz ludwig das von dem baden-
durlachischen ökonomierat Johann christoph Bernhard verfasste Werk 
Vorschläge zu einer wirthschaftlichen Polizey der Dörfer, das die praktischen 
lehrbegriffe der landwirtschaft und der Dorfpolizei vereinigt, an alle ort-
schaften verteilen.237

Wegen der schlechten Getreideernte 1789 schränkt Franz ludwig den 
handel auf den eigenen Bedarf und zur verarbeitung ein, sonstige verkäufe 
werden untersagt, was auch für fremde untertanen und die ausfuhr gilt.238 
1793 ergeht ein weiteres verbot des Getreideverkaufs, zum eigenbedarf 
rechnen auch der unterhalt des viehs und das für den Durchmarsch fremder 
truppen nötige Getreide.239

232 leitschuh, verordnungen, S. 6.
233 leitschuh, verordnungen, S. 7.
234 9. September 1789: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 27.
235 otto morlinghaus, zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte des Fürstbis-

tums Bamberg im zeitalter des absolutismus, erlangen 1940, S. 102.
236 25. april 1793: leitschuh, verordnungen, S. 9 f.
237 15. Dezember 1791: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 52; vD18 12129712-001.
238 14. oktober 1789: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 28.
239 13. märz 1793: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 65.
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Bauwesen

Franz ludwig von erthal, dessen vater philipp christoph als Kavaliersar-
chitekt dem mainzer Baukonzilium lothar Franz von Schönborns angehört 
hatte, kümmert sich persönlich um alle Details des Bamberger Bauwesens 
und behält sich die letzte entscheidung bei Bauvorhaben vor.240 nach Würz-
burger muster lässt er ab 1783 ein doppeltes Bauprotokoll führen, das hof-
bauamts- und das landbauamtsprotokoll. Die Baurisse über Bauvorhaben 
in Bamberg müssen einer 1787 eingesetzten Kommission zur Genehmigung 
vorgelegt werden.241 Franz ludwig lässt ab 1787 einen neuen zugang von 
der Bamberger residenz zur Stadt mit der heutigen residenzstraße anlegen, 
der erst unter seinem nachfolger vollendet wird.242

landesdefension

1780 erlässt Franz ludwig ein verpflegungs- und Dienstreglement für 
das auf Kosten der landschaft unterhaltene husarenkorps aus zusammen 
80 Köpfen unter einem rittmeister, das dem Garde-obrist und Garde-
rittmeister unterstehen soll.243

1781 verändert Franz ludwig die Strafbestimmungen für Deserteure, die 
bisher für landeskinder, die mit dem entzug des landesschutzes und der 
einziehung ihres vermögens bedroht werden, und Fremde unterschiedlich 
waren. ausländische Deserteure sollen nun künftig der nächsten k. k. Wer-
bestelle ausgeliefert werden, nur die freiwillige rückkehr binnen 14 tagen 
wirkt strafmildernd.244

240 10. Dezember 1792: B – hStB GehK 1425 prod. 589. – hanemann, Bauwesen, 
S. 246 f.

241 3. november 1787: B – B 26c, 112. – Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 116 
S. 260; hanemann, Bauwesen, S. 248 f.

242 hanemann, Bauwesen, S. 250–254.
243 14. Juni 1780: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 17.
244 4. Januar 1781: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 36. – reder, Deserteure, S. 176.
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lehenswesen

zum regierungsantritt erthals ergeht der aufruf des fürstlichen lehens-
hofes an die Bamberger lehensträger, ihre lehen neu zu empfangen.245

Gesundheitspolitik

erthal erlässt 1779 eine neue hebammenordnung und fordert später vom 
Geistlichen rat einen Bericht über die lage im hochstift, der auf einer umfrage 
an die landdechanten basieren soll.246 Die Gründung der hebammenschule 
erfolgt 1789. Die ärzteordnung von 1784 fordert von den ärzten vor ihrer 
niederlassung eine prüfung vor einer regierungsdeputation.247 1790 wird 
das Baderwesen neu geordnet.

Die initiative Franz ludwigs ermöglicht 1787 bis 1789 in Bamberg die 
errichtung eines Krankenhauses, das nach Konzeption und Bau neuartig 
und vorbildhaft für das gesamte reich wird.248 am 29. mai 1787 legt er den 
Grundstein zum Bau des Krankenhauses.249 Die einweihung durch erthal 
findet am 11. november 1789 statt.250 Die verbindung von altar und Betten, 
die bei geöffneten türen der Krankenzimmer zustande kommt, wird hier ein 
letztes mal verwirklicht. Seinem leibarzt Dr. marcus setzt er ein Gehalt von 
jährlich 120 fl. für die unentgeltliche Behandlung der Kranken aus.251 Seit 1793 
werden dort klinische vorlesungen gehalten.252 in diesem institut werden 64 

245 16. april 1779: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 1; dabei tabelle mit tagesangabe in der 
reihenfolge Bamberg und ämter.

246 27. Juni 1788: aeB – rep. i a 462.
247 Schilling, Kreuz und Schwert, S. 27.
248 Klaus Guth, Bambergs Krankenhaus unter Fürstbischof Franz ludwig von er-

thal (1779–1795). medizinische versorgung und ärztliche ausbildung im zeitalter 
der aufklärung, in: BhvB 114 (1978), S. 81–96; Bernhard Schemmel, Das Bam-
berger allgemeine Krankenhaus von 1789, in: Baumgärtel-Fleischmann, er-
thal, S. 155–161.

249 B – B 24, 28. – Feierstunde zur 200jährigen Wiederkehr, mit der Festansprache von 
Dr. Bernhard Schemmel.

250 zeremoniell, reden und Festschrift: B – B 24, 29.
251 8. november 1789: StadtaB – a 21 08–11–1789.
252 Schilling, Kreuz und Schwert, S. 31.
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Betten für arme bereitgehalten. 1791 berichtet die Krankenhaus-Kommission 
über die seit november 1789 versorgten Kranken.253

Franz ludwig untersagt 1790 bis zu einer endgültigen entscheidung über 
das Schicksal der Bamberger Siechhäuser die aufnahme neuer pfründner 
(4. mai 1790).254 1792 bestimmt er die umwidmung der erträge aus der 
Dienstboten-hauspflege an das Kranken-Dienstboten-institut im neu er-
richteten Krankenhaus (11. november 1792). auch das 1789 eingerichtete 
handwerksgeselleninstitut erhebt Gebühren, mit denen die Krankenbetreuung 
der mitglieder gesichert wird.

armenfürsorge255

1779 führt Franz ludwig in Würzburg eine armen-polizei ein. als arm 
gilt, wer sich den notwendigen lebensunterhalt nicht selbst verschaffen 
kann. um die armen von den arbeitsscheuen zu trennen, werden zwangs-
arbeitshäuser eingerichtet.256 um den unterhalt für die armen im hochstift 
Bamberg zu gewährleisten, lässt Franz ludwig sie tabellarisch erfassen;257 diese 
statistische erhebung wird später verfeinert durchgeführt.258 Die aufnahme 
ritterschaftlicher oder sonstiger fremder untertanen im hochstift wird von 
der untersuchung von deren vermögensverhältnissen abhängig gemacht, 
um die Bettelei zu verringern.259 im Jahr 1780 wendet sich die Bamberger 
regierung an andere reichsstände mit der Bitte um Übersendung von deren 
armenordnungen.260

1786 informiert Franz ludwig das Bamberger Kapitel von der errichtung 
eines armeninstituts in Würzburg zur unterstützung der hilfsbedürftigen 
und seiner absicht, ein ähnliches in Bamberg zu eröffnen.261 er befiehlt den 

253 21. Januar 1791: Druck, beigebunden: StBB hv.msc.538, nach Bl. 258.
254 Friedrich Wunder, Das ehehalten oder Dienstboten-haus in Bamberg, in: BhvB 

14 (1851), S. 246–256, hier S. 250–252.
255 Geyer, armenpflege, S. 48–80; liese, reform und Blüte; leitschuh, charakter-

bild, S. 41–56.
256 Geyer, armenpflege, S. 66–74.
257 10. Januar 1780: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 16.
258 Ka erthal lohr, nr. 87 S. 58. – Geyer, armenpflege, S. 59–62.
259 11. Juli 1780: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 23.
260 liese, reform und Blüte, S. 215.
261 6. märz 1786: B – hStB GehK 1633 prod. 1, hier weitere unterlagen. – Geyer, 

armenpflege, S. 55–59.
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amtleuten, ausländische Bettler aus ihren Bezirken auszuweisen, inländische 
mit arbeiten zu versorgen oder zu unterstützen.262 Gleichzeitig wird das Betteln 
mit einem differenzierten Strafenkatalog in Bamberg verboten. im folgenden 
Jahr fordert er die Beamten auf dem lande zur statistischen erfassung der 
einwohner in ihren Bezirken auf, wobei auch der Nahrungsstand und die 
armut berücksichtigt werden sollen.263 Franz ludwig versucht den erfolg 
seiner maßnahmen zu verbreitern und zu popularisieren, indem er preisfra-
gen für seine weltlichen Beamten und untertanen ausschreibt: Da es wahre 
und auch falsch- oder Scheinarme giebt: Welche sind nach ächten Begriffen 
zu jenen und welche zu diesen zu rechnen? …264 Freilich erwartet erthal 
durch die art der Fragestellung eine Übereinstimmung mit seinen eigenen 
vorstellungen. Für die wahren Armen, alte, Gebrechliche und Krüppel, 
soll der Staat sorgen, während die arbeitsfähigen Scheinarmen zur arbeit in 
eigenen anstalten angehalten werden sollen. Das praktische ziel bildet die 
einrichtung einer armenanstalt auf dem lande. auch an die Geistlichen 
der Diözese ergeht eine eigene preisfrage.265 1788 wird durch ein mandat 
der armeninstitutskommission das in Bamberg eingerichtete armeninstitut 
vorgestellt.266 als Beleg für die Sorge erthals und der armeninstituts-ober-
kommission werden 1790 die zahlungen unter namentlicher nennung der 
empfänger veröffentlicht.267 Die oberarmeninstitutskommission unterrichtet 
im Januar 1791 über ihre arbeit in einer umfangreichen Broschüre, welche 
die auszahlungen an die namentlich aufgelisteten armen enthält.268 Weil er 
die aufnahme fremder untertanen für eine der ursachen der armut hält, 
beschränkt der Fürstbischof ihre zulassung und macht sie von ihrem vermö-
gen abhängig.269 Seine armenordnung wirkt als vorbild für den Fränkischen 
reichskreis und wird 1812 vom Großherzogtum Würzburg übernommen 
und 1816 der armenverordnung des Königreichs Bayern zugrunde gelegt.270

262 29. april 1786, mandat: B – hStB GehK 1647.
263 10. august 1787: B – hStB GehK 1647.
264 10. august 1787: B – hStB GehK 1647, hier auch einsendungen; StBB rB.coll.

leg.f.8/9 nr. 6.  – Geyer, armenpflege, S. 49–53; Seiderer, aufklärung, S. 257–
269.

265 B – hStB GehK 1648. – lang, Fürstbistum Bamberg, S. 31.
266 29. märz 1788: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 13.
267 Druck: B – hStB GehK 1648.
268 StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 38.
269 14. oktober 1791: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 51.
270 Bernhard Schemmel, Festansprache, in: Feierstunde zur 200jährigen Wiederkehr, 

S. 16.
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Bildungswesen271

erthal unterstellt 1783 das trivialschulwesen der aufsicht der 1773 gegrün-
deten Schulkommission.272 1783/84 können zwei mädchenschulen in Bamberg 
eingerichtet werden.273 Franz ludwig visitiert die Schule der englischen 
Fräulein und die auf dem Kaulberg.274 1790 fordert der Geistliche rat von 
den pfarreien binnen vier Wochen die Beantwortung eines Fragebogens über 
das Stadt- und landschulwesen mit angaben über die anzahl der haushalte 
und Seelen, der Schuljugend, der landeshoheit, der Schullehrer sowie ihrer 
wirtschaftlichen versorgung und über den zustand der Schulhäuser.275

im Jahr 1791 wird die oberaufsicht über das Schulwesen der geistlichen 
aufsicht durch das vikariat entzogen und der Schulkommission übertragen.276 
erthal ordnet die errichtung eines Schullehrerseminars an, das mit dem von 
Fürstbischof adam Friedrich herrührenden Fonds dotiert werden soll.277 
Für seine Kandidaten sind ein Konkurs und die vorlage eines pfarrzeug-
nisses vorgeschrieben. Das Seminar wird im Schnappaufschen priesterhaus 
eingerichtet.278

Franz ludwig veröffentlicht in einem Dekret für die in Bamberg am 
Gymnasium studierende Jugend seine erziehungsgrundsätze, als deren 
Grundlage er die Sittlichkeit betont (26. Februar 1793).279 Dazu lässt er die 
Landesväterliche Aufforderung und Ermahnung an Aeltern und Kostleute in 
Ansehung ihrer Pflichten gegen die auf dahiesigem Gymnasium studierende 
akademische Jugend veröffentlichen.280

271 Bauer, Schulwesen, S. 205–213.
272 B – hStB GehK 1654 prod. 61 und 61 1/2.
273 Bauer, Schulwesen, S. 208 f.; teresa novy, Die städtischen mädchenschulen in 

Bamberg während der regierungszeit Franz ludwig von erthals (1779–1795), in: 
häberlein, Bamberg im zeitalter der aufklärung, S. 133–215.

274 21. april 1784: B – B 24, 27, S. 239, 241, hier gedrucktes visitationsprogramm.
275 30. august 1790: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 32.  – Druck: pfeufer, Beyträge, 

S. 533–541; teildruck: Schilling, Kreuz und Schwert, S. 21 f.
276 B – hStB GehK 1655 prod. 1 und 2.
277 14. april 1791: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 44.
278 Bauer, Schulwesen, S. 207 f.
279 landesväterliche aufforderung und ermahnung an aeltern und Kostleute in 

ansehung ihrer pflichten gegen die auf hiesigem Gymnasium studierende akade-
mische Jugend. erlassen von dem hochseligen Fürstbischofe Franz ludwig im 
Jahre 1793, in: Wöchentlicher anzeiger für die katholische Geistlichkeit 8 (1839), 
Sp. 353–357, 361–363.

280 11. märz 1793: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 63; vD18 14640643-001.
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nach der Feier des Würzburger universitätsjubiläums informiert Franz 
ludwig sich selbst in seiner Funktion als Fürstbischof von Bamberg über 
den akt (8. august 1782).281 er bemüht sich um eine reform der Bamberger 
universität.282 Während er die zuständigkeit der Schulkommission auf die 
philosophische Fakultät beschränkt, richtet er für die drei übrigen Fakultäten 
einen akademischen Senat ein. 1782 wird eine reform des theologischen Stu-
diums, welche die abkehr von der spätscholastischen Theologia Wirciburgensis 
markiert, durchgeführt.283 Der Studienstoff wird in anlehnung an das Wiener 
und Würzburger vorbild auf vier Jahre verteilt. Die pastoraltheologie wird als 
teildisziplin der moraltheologie eingeführt. zur Förderung der naturwissen-
schaften lässt er ein naturalienkabinett einrichten.284 Franz ludwig eröffnet 
am 15. Dezember 1794 die ingenieur- und zeichnungsakademie in Bamberg, 
als deren erster lehrer der artillerie-offizier leopold Westen wirkt.285

Juden

Die zahl der jüdischen haushaltungen in der Stadt Bamberg war gegen 
ausgang des 18. Jahrhunderts auf 60 beschränkt, belief sich aber nur auf 
32.286 auch während der Sedisvakanz 1779 müssen sie hohe abgaben entrich-

281 W. Dr., Wie ein Fürst an sich selbst schreibt, in: Bayerland 7 (1896), S. 323.
282 Werner zeissner, Die universität unter Fürstbischof Franz ludwig von erthal 

(1779–1795), in: Ka haus der Weisheit, S. 137–139; Werner zeissner, Fürstbi-
schof Franz ludwig von erthal und die universität Bamberg, in: Baumgärtel-
Fleischmann, erthal, S. 218–230.

283 Karl Josef lesch, neuorientierung der theologie im 18. Jahrhundert in Würzburg 
und Bamberg (Forschungen zur fränkischen Kirchen- und theologiegeschichte 1), 
Würzburg 1978, S. 220–245.

284 matthias mäuser, zur Gründung des Bamberger naturalienkabinetts durch 
Fürstbischof Franz ludwig von erthal, in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, 
S. 235–243.

285 christina pallin-lange, Die ingenieur- und zeichenakademie des leopold Wes-
ten, in: Ka haus der Weisheit, S. 195–197.

286 Schneidawind, versuch 1, S. 181 f. – Wunschel, Das verhältnis Franz ludwig 
von erthals zu protestanten und Juden, S. 103–105; Schmölz-häberlein, Juden 
in Bamberg, S. 36–38.  – auswertung eines verzeichnisses von 30 Judenhäusern 
in der pfarrei St. martin von 1785: michaela Schmölz-häberlein, von häusern 
und menschen. plädoyer für eine neue Betrachtungsweise des christlich-jüdischen 
zusammenlebens und der historischen Bausubstanz in Bamberg, in: BhvB 150 
(2014), S. 127–149.
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ten.287 Franz ludwig von erthal erleichtert das verfahren für das Bamberger 
rabbinatsgericht288 und schärft seinen untertanen ein, dass die Juden auch 
Menschen seyen, folglich so wenig wie Christen mishandelt oder umgebracht 
werden dörfen.289 Franz ludwig erteilt Judenschutzbriefe.290

erthal fördert die Konversion besonders gebildeter Juden und nimmt sie 
in seine Dienste. Bei der am 2. mai 1779 durch Weihbischof Behr in der 
Bamberger pfarrkirche St. martin vorgenommenen taufe eines neunzehn-
jährigen hamburger Juden auf den namen Franz ludwig hornthal,291 den 
nachmaligen Bürgermeister von Bamberg, übernimmt Franz ludwig die 
patenschaft.292 am 11. märz 1781 tauft er in der hofkapelle den Juden Dr. 
med. israel marcus auf die namen adalbert Friedrich und spendet ihm im 
anschluss die Firmung.293 erthal bewilligt dem getauften Juden Franz lud-
wig Bamberger auf dessen antrag eine verlängerung von naturalleistungen 
(holz und reisig).294

Fürstbischof Franz ludwig ernennt Dr. adalbert Friedrich marcus295 zu 
seinem hofrat und leibmedicus.296 So finden sich unter seinen wichtigsten 
mitarbeitern die getauften Juden marcus und Franz ludwig hornthal, Berater 
in rechts- und Gesetzesfragen. Besonders wegen der einflussreichen Stellung 
von Dr. marcus wird erthal heftig angegriffen. im Februar 1791 werden 
in Bamberg zehn pasquillen veröffentlicht, in denen er als Rex Judaeorum 

287 eckstein, Geschichte der Juden, S. 216 f.
288 eckstein, Geschichte der Juden, S. 197.
289 2. September 1780: B – hStB GehK 993 prod. 95; Baumgärtel-Fleischmann, 

erthal, nr. 52 S. 88. – Wunschel, Das verhältnis Franz ludwig von erthals zu 
protestanten und Juden, S. 104.

290 Für isaac marum 9. Juli 1787: StadtaB – a 21 09–07–1787 .
291 michel, aufklärer, S. 69 f.; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 51 S. 87 f.; 

Schmölz-häberlein, Juden in Bamberg, S. 235 f.
292 aeB – rep. i 79, S. 7.
293 B – B 24, 26, S. 21–29.
294 9. november 1786: B – hStB GehK 1399 prod. 358.
295 Wolfgang Grünbeck, Der Bamberger arzt Dr. adalbert Friedrich markus, Diss. 

med. erlangen 1971; regina hanemann, Joseph marquard treu, adalbert Fried-
rich marcus und Franz ludwig von hornthal. Drei Bamberger lebensbilder 
zwischen Synagoge und Kirche, in: Jüdisches in Bamberg, hg. von ders. (Schrif-
ten der museen der Stadt Bamberg 51), petersberg 2013, S. 69–80, hier S. 73–76; 
Schmölz-häberlein, Juden in Bamberg, S. 236–240.

296 4. Juni 1781: B – B 24, 26, S. 69; abschriften von Briefen 1786–1791: StBB msc.
misc.79/ii prod. 19.
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verunglimpft wird und die Juden bedroht werden.297 Der Fürstbischof ordnet 
eine strenge untersuchung an und setzt dazu eine Kommission ein, welche 
die angelegenheit aber nicht aufklären kann.298

papst und Kurie

Während der Bamberger Sedisvakanz nach dem tode Bischof adam Fried-
richs verleiht papst pius vi. die den Quinquennalfakultäten entsprechenden 
vollmachten dem Kapitelsvikar Joseph heinrich von Würtzburg.299 nach der 
Wahl überträgt er sie an Franz ludwig.300 pius vi. erteilt Franz ludwig mit 
dem Breve Salvator noster die vollmacht, nach dem empfang der Bischofs-
weihe jährlich im anschluss an das hochamt an ostern und an einem Fest 
nach Wahl den päpstlichen Segen mit vollkommenem ablass zu erteilen.301 
Für den ersten tag des Besuches des Domes oder einer bedeutenden Kirche 
der Diözese durch den Fürstbischof verleiht er allen Gläubigen nach Beichte, 
Kommunion und Gebet einen vollkommenen ablass.302 ebenfalls zu diesem 
anlass gewährt er in Ad augendam fidelium allen, die im Dom an der Gene-
ralkommunion teilnehmen, einen vollkommenen ablass, der auch den armen 
Seelen zugewendet werden könne.303 auch für den Besuch des Domes bei 
der ersten Synode wird in Cum sicut accepimus ein vollkommener ablass 
erteilt.304 in Erga omnes Christifideles verleiht pius vi. Bischof erthal die 
vollmacht, Schwerkranken und Sterbenden nach Beichte und Kommunion den 
päpstlichen Segen mit vollkommenem ablass zu erteilen und diese Fakultät 
auch anderen priestern zu übertragen.305 Franz ludwig gibt diese vollmacht 
an den gesamten Bamberger pfarrklerus weiter.306 in Salvatoris et Domini 
erteilt der papst die vollmacht, in jeder bedeutenden Kirche der Diözese 

297 B – J 2, 277; StBB msc.misc.79/ii prod. 23. – leitschuh, charakterbild, S. 36 f.; 
michel, aufklärer, S. 70 f.; Wunschel, Das verhältnis Franz ludwig von erthals 
zu protestanten und Juden, S. 104 f.

298 10. märz 1791: B – J 2, 277 mit protokoll.
299 21. april 1779: aeB – rep. i a 18.
300 14. Juli 1779, erneuert 21. märz 1784: aeB – rep. i a 18.
301 28. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 306.
302 28. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 308.
303 28. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 307.
304 28. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 311.
305 28. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 309.
306 6. oktober 1779: StBB rB.coll.leg.f.8/7.
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einen altar zu benennen, der auf sieben Jahre privilegiert wird, durch dort 
gelesene messen verstorbenen einen vollkommenen ablass zuzuwenden.307

zum Jahresende 1788 fragt der römische agent Fracassini an, ob er die 
verlängerung der Fakultäten beantragen solle. Franz ludwig entscheidet, 
dass er sich an der haltung der übrigen deutschen Bischöfe orientieren 
wolle, die immer noch die Fakultäten beantragten.308 Doch habe er sich eine 
Art bescheidene Protestation dabei erlaubt und nur einen teil der Fakultäten 
beantragt, die anderen aber als ihm bereits zustehend angesehen. in diesem 
Sinne reicht Fracassini die Supplik beim heiligen Stuhl ein. er weist dann 
die in herkömmlicher Weise (iuxta stilum consuetum) vom heiligen Stuhl 
erteilten Fakultäten zunächst zurück.309 Die geistliche regierung empfiehlt, 
der agent möge sie annehmen, aber in einer erklärung den Bamberger 
rechtsstandpunkt verdeutlichen.310 Die Fakultäten datieren vom 8. märz 
1789.311 Beratungen setzen im geistlichen rat 1793 ein, als wieder ihre er-
neuerung um fünf Jahre im folgenden Jahr ansteht. Franz ludwig will wegen 
der kritischen zeitumstände dem Gutachten der Würzburger und nicht dem 
weitergehenden der Bamberger Geistlichen regierung folgen,312 das einen 
gemäßigteren Weg vorsieht.313 Beim verlängerungsantrag soll lediglich darauf 
hingewiesen werden, dass dies keinen eintrag für seine bischöflichen rechte 
bedeute. Franz ludwig ersucht in rom um die erneuerung der Fakultäten.314 
Der papst verlängert sie am 9. märz 1784, ohne offenbar auf die Bamberger 
vorbehalte einzugehen.315

anlässlich der reise von papst pius vi. im Jahr 1782 nach Wien und 
münchen316 entsendet Franz ludwig den Würzburger Geistlichen rat und 

307 28. Juli 1779: B – a 23 l. 28 nr. 310.
308 26. Januar 1789: aeB  – rep. i a 18; resolution erthals 30. Januar: B  – hStB 

GehK 1720 prod. 255. – leitschuh, charakterbild, S. 150–152; Berbig, hoch-
stift 2, S. 267 f.

309 14. märz 1789: aeB – rep. i a 18.
310 aeB – rep. i a 18.
311 aeB – rep. i a 18.
312 19. Dezember 1793: B – hStB GehK 1724 prod. 118 1/2; StBB msc.misc.79/vii 

prod. 2 ad 118 1/2.
313 Januar 1794: aeB – rep. i a 18. – Berbig, hochstift 2, S. 268 f.
314 14. Februar 1794: B – hStB GehK 1731 prod. 256.
315 erwähnt 15. Juni 1794: hStB GehK 1731 prod. 328.
316 elisabeth Kovács, Der pabst in teutschland. Die reise pius vi. im Jahre 1782, 

münchen 1983.
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päpstlichen hausprälaten philipp Joseph martin nach münchen, um dem 
papst seine ehrerbietung zu bezeigen.317

Franz ludwig lässt die ad-limina-Besuche in der vorgeschriebenen Weise 
durchführen. mehrfach billigt die Konzilskongregation die Bamberger Sup-
plik um Fristverlängerung.318 Die vorarbeiten für die abfassung der relatio 
status nach den vorlagen von 1777 liefert der Geistliche rat unter vorsitz 
von Weihbischof Johann adam Behr, doch soll sie nach den Wünschen er-
thals neu abgefasst werden. Die relatio319 und die begleitenden Schriftstücke 
datieren vom 15. Juli 1782.320 Bamberg wird durch den prokurator Francesco 
Fracassini vertreten, der den Bericht am 2. September bei der Konzilskongre-
gation einreicht und die Basiliken St. peter und St. paul besucht. es handelt 
sich um die umfangreichste und am sorgfältigsten ausgearbeitete relatio status, 
auch der aufbau wurde verändert. ausführlich wird die Struktur der Bam-
berger universität geschildert. Franz ludwig von erthal betont, dass er sich 
gleichmäßig in seinen beiden Diözesen aufhalte und plane, sie persönlich zu 
visitieren, was bisher die ruraldechanten vorgenommen hatten. im folgenden 
Jahr dankt die Kurie für den ausführlichen Bericht.321

erthal lässt den zweiten ad-limina-Besuch für seine beiden Diözesen 
1788 vornehmen.322 mit der Durchführung beauftragt er wieder Fracassini; 
das Begleitschreiben zur relatio status, die der von 1782 folgt, unterzeichnet 
Weihbischof Behr.323 Franz ludwig berichtet darin von seinen ausgedehn-
ten visitationsreisen.324 Fracassini legt die relatio status am 20. Dezember 
der Konzilskongregation vor und besucht im Januar 1789 die Gräber der 
apostelfürsten paulus und petrus. Die römische antwort verfasst Gugliel-
mo Kardinal pallotta, der Franz ludwig für seinen pastoralen eifer dankt: 
Nec minori affecti sunt eminentissimi patres delectatione de tua in obeundis 
episcopatus muneribus alacri assiduitate et constantia.325

317 30. april 1782: B – hStB nverza, nr. 4652.
318 20. Dezember 1781: Bauer, ad-limina-Berichte 3.83, S. 488; 19. Juni 1782: Bau-

er, vatikanische Quellen, nr. 677 S. 295.
319 Bauer, ad-limina-Berichte 2.17, S. 268–312.
320 aeB – rep. a 19 prod. 21; Bauer, ad-limina-Berichte 3.84/85, S. 488–491. – vgl. 

Bauer, ad-limina-Berichte, S. 79–82.
321 26. märz 1783: Bauer, ad-limina-Berichte 3.87, S. 491–494.
322 aeB – rep. a 19 prod. 22. – Bauer, ad-limina-Berichte, S. 82–85.
323 2. Dezember 1788: Bauer, ad-limina-Berichte 3.89, S. 496 f.
324 Druck: Bauer, ad-limina-Berichte 2.18, S. 312–323.
325 27. november 1789: B – hStB GehK 1724 ad prod. 40 3/4; aeB – rep. i a 32; 

Druck: Bauer, ad-limina-Berichte 3.90, S. 497–499.
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zum Jahresende 1793 werden in Bamberg die unterlagen für den erneut 
fälligen ad-limina-Besuch ausgefertigt und nach rom gesandt,326 wo erneut 
Fracassini die visitatio liminum durchführt.327 Die relatio status soll binnen Jah-
resfrist nachgereicht werden,328 doch unterbleibt dies trotz ihrer abfassung.329

Weitere kirchliche angelegenheiten

Die weiteren kirchlichen angelegenheiten sind in den vikariatsprotokollen330 
sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei331 enthalten. Bischof Franz 
ludwig widmet der geistlichen Seite seiner tätigkeit breite aufmerksamkeit.332 
im Jahr seines pontifikatsantritts wendet er sich in einem hirtenbrief an 
den Klerus und berichtet von seinem Schrecken, als er zum Bischof einer 
zweiten Diözese gewählt wurde: Unser Herz ist von Furcht und Bangigkeit 
ganz eingenommen.333 er betont die pflichten der priester, die mit Wort und 
Werk vorbildlich leben sollen. täglich sollen sie das hl. opfer neu im Geist 
der Andacht, Demuth und Zerknirschung feiern, auch weil sie verantwortung 
für alle Gläubigen hätten. ihr lebenswandel und ihre Kleidung sollen geist-
lich sein und sie stets gutes Beispiel geben. Die Seelsorger bezeichnet er als 
seine mitarbeiter, Gehilfen und Freunde. um ihre hirtenpflichten auszuüben, 
müssen sie in der christenlehre die Jugend unterweisen, sich selbst durch 
lesung und Betrachtung für Kanzel und Beichtstuhl stärken. er empfiehlt 
die predigt der auslegung der hl. Schrift in der tradition der Kirche und der 
Kirchenväter. Die Darstellung von häresien in Kontroverspredigten sollen 
sie mit bescheidenen und erbarmungsvollen Ausdrücken begleiten. auch bei 
der Darlegung der Sittenlehre sollen sie ähnlich verfahren.

im Jahr 1781 führt Franz ludwig neben der wissenschaftlichen ein-
gangsprüfung zum priesterseminar die Überprüfung des lebenswandels der 

326 6. Dezember 1793: B – hStB GehK 1731 prod. 207, 214.
327 Bericht 12. Januar 1794: B – hStB GehK 1731 prod. 229.
328 Bitte um Fristverlängerung 23. Dezember 1794: B – hStB GehK 1731 prod. 440.
329 1793: StBB msc.misc.79/vii prod. 2 ad 109. – Bauer, ad-limina-Berichte, S. 85 f.
330 1779–1795: aeB – rep. i 876–917.
331 B – hStB GehK 1703–1726, 1731, 1742.
332 Josef urban, Franz ludwig von erthal als Bischof von Bamberg, in: Baumgär-

tel-Fleischmann, erthal, S. 66–72.
333 25. Dezember 1779: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 15. – Weber, christenlehr-unter-

richt, S. 126 f.
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Kandidaten und die protokollführung bei der wissenschaftlichen prüfung 
ein.334 Für die Bestrafung der Geistlichen wird in Schlüsselau ein Strafhaus 
eingerichtet.335 er lässt sich persönlich die jährlichen visitationsberichte der 
ruraldechanten vorlegen.336 Für die Studenten der Bamberger universität 
lässt er im mai 1780 exerzitien abhalten, die sich auf die nachfolge christi 
stützen.337 Dabei verzichtet er auf die abhaltung einer Diözesansynode, weil 
deren aufgaben speciem perpetuae synodi dioecesanae vom Geistlichen rat 
wahrgenommen werden.338

am 3. märz 1780, dem Kunigundenfest, hält Franz ludwig sein erstes 
pontifikalamt im Bamberger Dom.339 in der regel pontifiziert er an den 
hochfesten ostern und pfingsten sowie am Kunigundenfest in Bamberg. 
Dabei ist er durchaus standesbewusst und weigert sich am pfingstsonntag 1781 
im Dom zu pontifizieren, weil kein Domkapitular als Diakon zur verfügung 
steht.340 in Bamberg spendet er häufig die niederen und höheren Weihen: 
23. September 1779,341 23. Dezember 1780,342 30. märz 1782,343 15. märz 
1783,344 10. april 1784,345 12. märz 1785,346 11. märz 1786,347 13. märz 1787,348 
29. mai 1790.349 1781 wird er durch den Würzburger Weihbischof vertreten.350 
auch das Firmsakrament erteilt erthal eifrig: 24. September 1780 für 540 

334 pfeufer, Beyträge, S. 34; leitschuh, charakterbild, S. 122–125.
335 pfeufer, Beyträge, S. 37.
336 pfeufer, Beyträge, S. 38.
337 Geistliche Uebung für die akademische Jugend zu Bamberg auf gnädigsten Befehl 

Sr. hochfürstlichen Gnaden gehalten vom 8. bis den 14ten May einschlüssig 1780, 
Bamberg 1780 (ein exemplar: B – B 24, 25, S. 187–240; vD18 10645276-007).

338 1788: Bauer, ad-limina-Berichte, S. 313.
339 looshorn 7/2, S. 494.
340 3. Juni 1781: B – B 24, 26, S. 66.
341 looshorn 7/2, S. 504.
342 looshorn 7/2, S. 504.
343 looshorn 7/2, S. 523.
344 aeB – rep. i 79, S. 22.
345 looshorn 7/2, S. 545.
346 B – B 24, 28, S. 53 f.
347 B – B 24, 28, S. 27–29.
348 aeB – rep. i 79, S. 40.
349 aeB – rep. i 79, S. 61–63; B – B 24, 29.
350 10. märz 1781: B – B 24, 26, S. 21.
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personen,351 16. märz 1783 für 281 personen,352 12. märz 1786,353 4. märz 
1787354 und wegen erkrankung des Weihbischofs Behr 29./30. mai 1790 für 
2000 personen355 sowie 3. Juni 1792 für 1042 personen.356 im Jahr 1792 erteilt 
der Würzburger Weihbischof Fahrmann die Weihen und die Firmung in Bam-
berg (29./30. September 1792).357 Franz ludwig erlässt eine Firmverordnung, 
nach der nur Kinder nach vollendung des siebten lebensjahres, die vertraut 
mit den Grundsätzen des Glaubens sind und die Beichte abgelegt haben, 
zugelassen werden dürfen.358 Über die erfüllung dieser Bedingungen und 
über den unterricht müssen sie ein zeugnis ihres Seelsorgers vorlegen, die 
pfarrer sollen ein Firmbuch führen. am 9. und 11. november 1787 spendet 
Franz ludwig dem mainzer Koadjutor und späteren Kurfürsten Karl theo-
dor von Dalberg in Bamberg in der Kapelle des hofes des Weihbischofs bei 
St. martin die Diakonats- und priesterweihe.359 am 16. mai 1790 weiht er 
den geistlichen rat andreas Josef Fahrmann in der Bamberger hofkapelle 
zum Weihbischof für Würzburg.360

Franz ludwig von erthal führt ab 1783 persönlich die visitation der 
Diözese Bamberg durch.361 nach einem hofratsdekret beabsichtigt er dabei 
auch die politischen zustände und die art des nahrungserwerbs kennen-
zulernen.362 im mai plant der Fürstbischof, in Gößweinstein die pfarreien 
des hollfelder landkapitels zu visitieren. als untersuchungspunkte werden 
genannt: die aufbewahrung des allerheiligsten, die art und Gestaltung der 
altäre, das Baptisterium, die aufbewahrung der hl. öle, der Kirchenbau, 
die Filialkirchen, die Schule und Befragung der Kinder, die Befragung der 
pfarrangehörigen und religiosen, die vorhandenen Bücher der Geistlichen, 
die Führung der Kirchenbücher, die einkünfte der Geistlichen, die abhaltung 
der Gottesdienste, die predigt, die christenlehre, die Sakramentenspendung 

351 looshorn 7/2, S. 504.
352 looshorn 7/2, S. 525.
353 B – B 24, 28, S. 30.
354 B – B 24, 28, S. 10.
355 B – B 24, 29.
356 B – B 24, 30, S. 28–30.
357 looshorn 7/2, S. 615.
358 20. mai 1783: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 71.
359 B – B 24, 28, S. 127–131. – looshorn 7/2, S. 587.
360 B – B 24, 29.
361 Benachrichtigung des vikariats 29. april 1783: B – B 24, 27, S. 61; Diarium mit 

reiseroute und Weihehandlungen: StBB hv.msc.538; B – B 24, 27, S. 58.
362 Druck: 9. mai 1783: aeB – rep. i a 458.
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und die Befragung der Beamten.363 er vollendete die visitation im herbst, 
wobei er über Gößweinstein neuhaus und den oberpfälzer Diözesananteil 
mit Kloster michelfeld besucht.364 am 27. april 1784 bricht Franz ludwig zur 
visitation des Dekanats eggolsheim auf, wobei er zunächst in neunkirchen 
am Brand Quartier nimmt.365 er besucht u. a. Kloster Weißenohe, die Gar-
nisonskirche auf dem rothenberg und weiht die Filialkirche zum hl. Kreuz 
in Kersbach bei Schnaittach.366 mehrfach predigt er, teilt die Kommunion 
aus und spendet die Firmung. vom 29. September bis zum 29. oktober 1784 
visitiert er das Dekanat Kronach.367 Dabei konsekriert er die Kirche in zeyern 
(17. oktober 1784). Franz ludwig verlegt sein hoflager vom 29. april bis 
13. mai 1785 nach Forchheim zur Fortsetzung der visitation des Dekanats 
eggolsheim.368 am 8. mai weiht er die Kirche in Kersbach bei Forchheim. 
im oktober 1785 visitiert er das landkapitel Stadtsteinach.369 auf der reise 
konsekriert er am 1. oktober den petrus von alcantara geweihten hoch-
altar der Franziskanerkirche Kronach. am 6. oktober konsekriert er die 
Schlosskapelle und den hl.-Kreuz-altar in Guttenberg, am 7. und 8. oktober 
zwei Seitenaltäre und den hochaltar zu ehren des erzengels michael in der 
Stadtpfarrkirche Stadtsteinach. in Burgkunstadt erinnert eine urkunde im 
turmknopf an seinen Besuch.370

Franz ludwig weiht 1790 persönlich vier Fahnen für das Bamberger 
militär.371

Der Bischof gestaltet die jährlichen Fastenmandate zu hirtenbriefen aus.372 
1781 dispensiert er vom Fastengebot und gestattet an vier tagen pro Woche 
das Fleischessen, wenn auch zu strengeren Bedingungen als sein vorgänger.373 
in einem weiteren mandat schärft er die jährliche osterbeichte und Kom-

363 Druck: aeB – rep. i a 458.
364 26. September–17. oktober 1783: B – B 24, 27, S. 136–138.
365 27. april–11. mai 1784 protokoll: B – B 24, 27, nach S. 255.
366 9. mai 1784: B – B 24, 27, nach S. 255.
367 protokoll B – B 24, 27, nach S. 319.
368 B – B 24, 28, S. 65–70, dazu protokoll Beil. xx.
369 protokoll: B – B 24, 28, Beil. xxv, danach auch die folgenden angaben. – loos-

horn 7/2, S. 564.
370 12. Dezember 1785: paul Finzel, aus einer urkunde im reiche der lüfte über 

Fürstbischof Franz ludwig von erthal und seine zeit, in: alt-Bamberg 11 
(1909/10), S. 149–151.

371 17. Juni 1790: B – B 24, 29.
372 erstmals 22. Januar 1780: B – B 24, 25, S. 15–28.
373 Druck: 16. Februar 1781: B – B 24, 26, nach S. 12.
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munion ein und betraut die Seelsorgsgeistlichen mit der Überwachung.374 
ausführlich begründet er das Fastengebot, das nicht nur äußerlich, sondern 
auch innerlich vollzogen werden solle, und vermittelt einen Überblick über 
die historische entwicklung des Fastens: Das Gebot der vierzigtägigen Fasten, 
welches auf Abtödtung und Kreuzigung seiner selbst, dann Genugthuung für 
unsere Sünden mittels der Verdienste Jesu Christi hinzielet, soll uns vorbereiten, 
das andere Gebot, der österlichen Beichte und Kommunion um desto getreuer 
und würdiger zu erfüllen.375 auch betont er die tugend der mäßigkeit.376 
Die weltlichen Beamten weist er zur unterstützung der Geistlichkeit an.377 
im Fastenhirtenbrief 1794 berücksichtigt er die aktuelle Kriegslage, doch 
überwiegen die moralischen ermahnungen.378 er wendet sich gegen unver-
standenen Freiheitssinn, die ausstreuung anstößiger Grundsätze, die allge-
meine Sittenverderbnis und die verwirrungen des Geistes beim scheinbaren 
triumph des lasters und empfiehlt als Gegenmittel die lehre der religion. 
noch umfangreicher ist der Fastenhirtenbrief für das Jahr 1795.379 angesichts 
der herrschenden Kriegslage fordert er die Gläubigen zu besonderem eifer 
beim Gottesdienst, zur unterstützung der notleidenden und zum weisen 
Gebrauch der Freiheit auf.

ein Kennzeichen der katholischen aufklärung bildet das Bemühen um 
eine reduzierung der Feiertage, dem der zähe Widerstand der Bevölkerung 
entgegensteht.380 auch Franz ludwig muss den weitgehenden misserfolg 
der früheren verordnungen feststellen und beklagt, dass an den abgeschaff-
ten Feiertagen müßiggang herrsche. er erneuert die Feiertagsreduzierung, 
betont den Gott wohlgefälligen Wert der arbeit und weist die pfarrer an, 
amtsgeschäfte besonders auf die ehemaligen Feiertage zu verlegen. außerdem 
verbietet er tanzveranstaltungen und andere lustbarkeiten an diesen tagen.381 
um die Geistlichkeit von der notwendigkeit der Feiertagsreduzierung zu 
überzeugen, lässt er durch das vikariat ein Buch verteilen: Gedanken eines 

374 Druck: 20. märz 1781: B – B 24, 26, nach S. 40.
375 8. Februar 1787: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 3.
376 26. Januar 1788: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 10.
377 24. Februar 1780: B – B 24, 25, S. 81.
378 25. Februar 1794: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 79.
379 9. Februar 1795: StBB rB.coll.leg.f.8/10 nr. 1.
380 vgl. Barbara möckershoff, Franz ludwig von erthal in seiner einstellung zur 

volksfrömmigkeit, in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 92–100.
381 4. Februar 1785: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 85.  – Druck: pfeufer, Beyträge, 

S. 541–550; Goy, aufklärung, S. 64–66.
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Landpfarrers über die Verminderung der Feyertäge …, Wallerstein 1781.382 Den 
pfarrern schärft er ein, an diesen tagen nur Werkstagsordnung zu halten.383 
eine verordnung schränkt den mit Beerdigungen verbundenen aufwand 
ein; die Feier dreitägiger exequien und stiller messen wird begrenzt, das 
mittragen von totenköpfen, Bruderschaftszeichen und Fahnen verboten und 
die trauerkleidung reguliert.384

Franz ludwig rechnet es zu den wichtigen pflichten der pfarrer, für das 
irdische Wohlergehen ihrer Gemeinden zu sorgen. aus diesem Geist stellt er 
1787 den landgeistlichen mehrere preisaufgaben, deren zentrale lautet: Läßt 
sich wohl die Besorgung des Seelenheils von der Sorge für das zeitliche Wohl 
der Menschen ganz trennen; oder befördert nicht vielmehr wechselweise Eines 
das Andere?385 Besonders sollen die pflichten der Geistlichen zur Beförderung 
des zeitlichen Wohls einzelner Menschen, und des ganzen gemeinen Wesens 
herausgearbeitet werden. Da zu seinem missfallen nur fünf antworten ein-
gehen, verlängert er die Frist,386 worauf dann um die 40 Beiträge eingehen.387

Wenig verständnis zeigt Franz ludwig für die Frömmigkeitshaltung 
des Barockkatholizismus. Das Gesuch des exprovinzials der Franziskaner 
p. Franziskus ortlieb um ein empfehlungsschreiben an den hl. Stuhl für 
das Kanonisationsverfahren für creszentia höß von Kaufbeuren388 lehnt er 
mit der Begründung ab, er habe die Betroffene weder gekannt noch sei ihr 
ruf zu ihm gekommen.389

Franz ludwig nimmt eine maßvolle zensur geistlicher Schriften vor. Der 
Bamberger universitätsbuchhändler tobias Göbhard lässt die antirömische 
Schrift Traité de l’autorité du Pape von Jean lévesque de Burigny ins Deut-
sche übersetzen und mit einem Kommentar des Geheimen rates Johann 
Baptist von horix versehen.390 Wegen der staatskirchlichen vorstellungen 
lässt der Fürstbischof den Druck und verkauf des Werkes in französischer 

382 4. april 1785: aeB – rep. i a 469. vD18 14781131-001. – Goy, aufklärung, S. 66.
383 13. mai 1785: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 90. – Druck: pfeufer, Beyträge, S. 551–

557.
384 6. august 1783: StBB rB.coll.leg.f.8/8 nr. 73.
385 17. oktober 1787: B – hStB GehK 1648, hier auch einsendungen; StBB rB.coll.

leg.f.8/9 nr. 5.
386 25. Juli 1788: B – hStB GehK 1697 prod. 15.
387 B – hStB GehK 1648.
388 vgl. Karl pörnbacher, Die heilige crescentia höß von Kaufbeuren, lindenberg 

2002.
389 16. oktober 1780: aeB – rep. i a 428 prod. 26.
390 Berbig, hochstift 2, S. 205 f.
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und deutscher Sprache verbieten.391 Da Göbhard wenig Bedenken habe, der 
Religion und den guten Sitten schädliches Schrifttum zu verkaufen, lässt er 
ihn verwarnen und betraut eine zensurkommission mit der Überwachung.392 
auch die Werke des zeitweilig in Bamberg ansässigen Franzosen le Bodey 
alias Du Beauchois, der die Bamberger regierung beleidigt hatte, werden 
verboten.393 Der Geistliche rat verbietet auf anordnung des Fürstbischofs 
das Allerneuestes Katechismusbüchlein zum Gebrauche meiner orthodoxen 
Glaubensbrüder, verfasset von Herbarius Jonas, Rom auf Kosten der heil. Pro-
paganda, weil dessen verfasser sich bemühe, die Grundsätze der in dem heil. 
römischen Reiche bestehenden Religionen, vorzüglich aber der katholischen, 
zu untergraben.394 erthal erklärt dazu, dass das Buch unter einem falschen 
verfassernamen und mit falschem Druckort erschienen sei, dass es die geof-
fenbarte religion christi bedrohe, und belegt den verkauf mit 100 Dukaten, 
den Kauf mit 100 reichstalern Strafe.395 1792 weist er die weltliche regierung 
zur abfassung eines zensurgesetzes an.396 Der meinungsfreiheit kommt darin 
hohe Bedeutung zu, doch dürfe sie sich nicht gegen die Staatsgrundgesetze 
wenden: Jede weiter ausgedehnte Einschränkung der menschlichen Freyheit 
ist aber eine unerlaubte Gewalt gegen den social Contract; Unterdrückung 
der Freyheit der Meynungen die nicht auf Zugrunderichtung jener vereh-
rungswürdigen Staats-Einrichtungen gerade zu abzielet, ist ein unverkenn-
bares Merkmal der verhaßtesten Despotie. erthal als vertreter einer staatlich 
gelenkten volksaufklärung bleibt ein Gegner unabhängiger Sozietäten, erst 
ab 1791 entstehen private lesegesellschaften.397

Die Filiale Friesen, bisher pfarrei Kronach, wird 1780 zur selbständigen 
pfarrei erhoben.398 Dem Bischof von Bamberg unterstehen innerhalb des 
hochstifts sechs pfarreien der augsburger Konfession, die zum zeitpunkt 
des normaljahres 1624 der Westfälischen Friedensschlüsse protestantisch 

391 28. mai 1779: B – hStB GehK 1706 prod. 10.
392 26. Juni 1781: StBB msc.misc.79/vii prod. 4, 210 1/2. – lang, Fürstbistum Bam-

berg, S. 27 f.
393 StBB msc.misc.79/vii prod. 4.
394 2. September 1791: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 49; vD18 12527556-001. – Weber, 

christenlehr-unterricht, S. 142 f.
395 4. September 1791: StBB rB.coll.leg.f.8/9 nr. 50.
396 5. Juni 1792: StBB msc.misc.79/vii prod. 4, 97 ¼.
397 Seiderer, aufklärung, S. 212–214.
398 Jäck, Jahrbücher, S. 510. – unterlagen: aeB – rep. i pfa 178. – Guttenberg/

Wendehorst, Bamberg 2, S. 222.
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waren.399 Das ansuchen um die einrichtung eines Simultaneums in der pro-
testantischen pfarrkirche presseck lehnt er 1780 ab, um nicht in die rechte 
der protestanten einzugreifen und den religionsfrieden zu gefährden.400

Klosterwesen

Franz ludwig erteilt die Belehnung den äbten valerius molitor von 
Banz,401 Georg Strobel von petershausen mit den regalien des inkorporierten 
Klosters Stein,402 wobei der Generalvikar von Konstanz die aushändigung 
vornehmen soll, martin pronath von prüfening, vertreten durch abt aegidius 
Barthscherer von michelfeld,403 ignaz Krenauer von niederaltaich,404 Karl vo-
gel von Schuttern, vertreten durch abt Jakob trautwein von Gengenbach,405 
placidus Bacheberle von Schuttern406 und otto roppelt von Banz.407 erthal 
mahnt den prälaten des Klosters Gengenbach, sich wegen des zweimal unter-
lassenen lehensempfangs zu verantworten.408 abt Jakob maria entschuldigt 
sich, dass er keinen vertreter habe finden können. Franz ludwig erteilt ihm 
schließlich persönlich die Belehnung mit den regalien und temporalien.409 
Der Fürstbischof setzt 1785 durch, dass die Wahl der äbtissin des Bamberger 
Klarissenklosters unter der Direktion eines fürstbischöflichen Kommissars 
erfolgt.410

1781 setzt Franz ludwig eine Kommission unter der leitung von Weih-
bischof Behr zur visitation des Klosters michelsberg ein,411 die bis zum 

399 Schneidawind, versuch 2, Beilage 30 S. 146–149; Wunschel, Das verhältnis 
Franz ludwig von erthals zu protestanten und Juden, S. 101.

400 Wunschel, Das verhältnis Franz ludwig von erthals zu protestanten und Juden, 
S. 101–103 (mit archivnachweisen).

401 10. november 1779: B – B 21, 35ii, S. 91 f.
402 16. oktober 1781: B – B 21, 35ii, S. 15–17.
403 3. Juli 1783: B – B 21, 35ii, S. 84–86; B 24, 27, S. 119–126.
404 25. September 1783: B – B 21, 35ii, S. 103–106; B 24, 27, S. 133–135.
405 23. oktober 1783: B – B 21, 35ii, S. 73–76; B 24, 26, S. 303–315. – looshorn 7/2, 

S. 517.
406 22. mai 1787: B – B 24, 28, mit abschrift der Dokumente.
407 7. Februar 1793: B – B 24, 30, S. 21 f. – Wendehorst, Banz, S. 186.
408 2. märz 1782: B – B 21, 35ii, S. 55–57.
409 22. oktober 1782: B – B 24, 26, S. 150, 291–299; B 21, 35ii, S. 62–64.
410 elke tkocz, Das Bamberger Klarissenkloster zur zeit der letzten Fürstbischöfe 

und seine auflösung, in: BhvB 150 (2014), S. 195–218, hier S. 202–296.
411 2. Juli 1781: B – B 24, 26, S. 115–120.
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8. april des folgenden Jahres beendet wird.412 1783 benediziert er den abt 
von michelsfeld ägidius Barthscherer.413 Franz ludwig unterstützt die ein-
richtung des Fräuleinstifts der ritterschaft des orts Gebürg mit Stellen für 
zwölf katholische und zwölf evangelische Damen im Jahr 1782 und verleiht 
ihnen den rang von ehefrauen der Kammerherren.414

abt Johann nepomuk pitius von langheim verursacht gegen ein verbot 
des abtes Wilhelm ii. von ebrach durch ankäufe hohe ausgaben, weshalb 
ihm Franz ludwig am 3. april 1787 Gehorsam gegenüber dem ebracher 
abt befiehlt und ihn am 22. Juli suspendiert.415 Bis zu seinem tode am 5. mai 
1791 nimmt ein triumvirat des Konvents die leitung des Klosters wahr. er-
thal belehnt, investiert und benediziert als seinen nachfolger abt candidus 
hemmerlein.416 Weihbischof Behr weist in einer eingabe an den Fürstbischof 
auf den ungehorsam des prälaten von langheim hin.417

Danach machten es die zeitumstände möglich, den papst um die aufhe-
bung aller Klöster im Bistum und Fürstentum Bamberg zu bitten, was erthal 
zunächst nicht ablehnt. Behr betont in seinem entwurf für den papst die 
Bamberger territorialherrschaft über langheim. alle im hochstift betroffenen 
ordenshäuser werden aufgelistet: die Dominikaner zu St. christoph in Bam-
berg, das hospiz in Freienfels, die Karmeliten in Bamberg, die Franziskaner 
strikter observanz in Bamberg, Kronach, Forchheim und marienweiher, 
die hospize in Glosberg, Burggrub, die Kapuziner in Bamberg, Gößwein-
stein, höchstadt (Diözese Würzburg), die hospize in pommersfelden und 
vilseck (Diözese regensburg), die nonnen von St. clara in Bamberg, von 
hl. Grab in Bamberg, die abteien langheim, Weißenohe und michelfeld.418 
allerdings werden dann offenbar keine weiteren Schritte in richtung einer 
Säkularisation unternommen.

412 B – B 24, 26, S. 65–67.
413 2. Juli 1783: aeB – rep. i a 32; B – B 24, 27, S. 117 f.
414 1782: B – B 24, 26, S. 373 f., protokoll der eröffnung und Statuten, Drucke: B – B 

24, 26, S. 335–378.
415 Jäck, Jahrbücher, S. 529 f.; Keller, Bamberg und langheim, S. 374–381.
416 22./24. november 1791: B – B 24, 29, S. 48–59.
417 16. august 1787: aeB – rep. i a 44 prod. 4.
418 entwurf: aeB – rep. i a 44 prod. 4.
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persönliches

Franz ludwig verfasst eine eigenhändige Darstellung seiner regierungs-
grundsätze als vermächtnis für den späteren regierungspräsidenten Johann 
michael von Seuffert.419 Darin betont er seine pflichten als Bischof (Das Amt 
eines bischoffs ist seine Heerde mit Worten, und beyspiehl zu weyden), der 
sich deshalb besonders der priesterausbildung widmen müsse. Seine position 
gegenüber der aufklärung definiert er positiv, soweit diese in Übereinstim-
mung mit der offenbarungsreligion steht: Nachdem aber dermalen Toleranz, 
aufklährung die allgemeine loßungsworte sind, nachdem jezo die schüchtern-
heit gleichsam darüber fürwaltet, ja nicht den Rechten der Vernunfft zu nahe 
zu kommen, und Verwegenheit schon offt in neuern Zeiten den platz der 
ehemaligen schüchternheit in Glaubenssachen eingenommen hat, nachdem 
der hang fähiger Köpfe auf aufklährung schon gerichtet und gestimmet ist; 
so mögte es weniger eigentlicher anfeurung als vielmehr vorsichtiger Leitung, 
und klugen Einhaltung bedürffen, wie alles in seinem rechten Geleiß zu halten. 
Allerdings solte weder den Rechten der Vernunfft, noch jenen des Glaubens 
zu nahe getretten werden, … mehrfach betont er die primäre Bedeutung des 
Bischofsamtes für einen geistlichen reichsfürsten: Uebrigens muß der geistliche 
Kuhr- oder Fürst seinen geistlichen oberhirtlichen amtsgeschäfften vor den 
weltlichen … in der schäzung und nach seinen Herzensangelegenheiten um 
so mehr den Vorzug geben, weil er nicht bischof oder Erzbischoff ist, weilen 
Er Khur-Fürst ist, sonderen die sache umgewendet sich verhält. Deshalb habe 
er auch besondere Sorgfaltspflicht bei der Besetzung der kirchlichen wie der 
weltlichen Stellen. aus dieser position kritisiert er das versorgungsdenken 
der adeligen Domizellare und Kapitulare. er entwickelt Kriterien für die 
einstellung tüchtiger Staatsdiener und betont die Bedeutung eines guten 
unterrichtswesens. er erweist sich damit als vertreter der katholischen auf-
klärung. ob er allerdings wie sein leibarzt Dr. adalbert Friedrich marcus 
mitglied einer Freimaurerloge war,420 ist nicht zu beweisen.

419 Druck: taschenbuch für die vaterländische Geschichte 40, S. 1–58, zitate S. 8, 
15, 24.  – zur Biographie Seufferts: Dieter Schäfer, Johann michael von Seuf-
fert (1765–1829), in: Fränkische lebensbilder 13 (vGffG 7a,13), neustadt/aisch 
1990, S. 114–134.

420 memminger, Das erbe der Druiden, S. 248–265; otto meyer, Der Bürger in 
Bambergs tausendjähriger Geschichte (hvB Beiheft 9), Bamberg 1978, S. 22 (nD: 
ders., varia Franconiae historica 1, S. 269–287, hier S. 282).
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Franz ludwig ist bemüht, seine zeit gleichmäßig in den beiden Diözesen 
zu verbringen. außerdem lässt er sich täglich über die entwicklung im jeweils 
anderen hochstift berichten, wie er im ad-limina-Bericht von 1788 nach 
rom meldet.421 Diese angabe wird belegt durch das ausführliche verzeichnis 
seiner reisen, das der geheime Kanzlist Johann Georg endres anfertigt.422

nicht nur vor dem empfang der Weihen nimmt Franz ludwig an exerzi-
tien teil. 1781 ordnet er vom palmsonntag bis zum Karmittwoch exerzitien 
in der universitätskirche an, zu deren teilnahme der hofstaat verpflichtet 
wird und für die eigens 1800 Büchlein gedruckt werden.423 Weitere exerzitien 
werden in seiner Gegenwart 1784 im Bamberger priesterseminar,424 1786425 
und 1790 in der Bamberger universitätskirche426 gehalten. meist zelebriert 
Bischof Franz ludwig täglich und hört eine weitere messe.427 auch auf rei-
sen erfüllt er seine religiösen pflichten, wie ein beliebiges Beispiel zeigt. er 
fährt am 3./4. Juli 1782 um mitternacht von Bamberg nach Würzburg und 
gelangt um 7 uhr nach Dettelbach, wo er beichtet, die hl. messe liest und eine 
weitere am Gnadenaltar hört; noch vor mittag kommt er in Würzburg an.428

erthal hält oft persönlich predigten.429 156 originale predigtentwürfe aus 
der zeit der visitationen zwischen dem mai 1783 und dem oktober 1785 
sind erhalten.430

Die Schatulle-rechnungen erthals, die 1779 bis 1794 von hofkammerrat 
und Schatullverwalter Wunder geführt werden, sind überliefert.431 Sie belegen 
ausgaben für die unterstützung der ausbildung der Jugend in handwerk, 

421 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 312.
422 Diarium 1779–1791: StBB hv.msc.538.
423 24. märz 1784: B – B 24, 26, S. 40–47, exerzitienbüchlein beigebunden nach S. 381.
424 30. märz–4. april 1784: B – B 24, 27, S. 175–177.
425 10.–12. april 1786: B – B 24, 28.
426 28.–31. märz 1790: B – B 24, 28.
427 hofdiarien: B – B 24, 26–30.
428 StBB hv.msc.538, Bl. 157’.
429 ottmar Fuchs, nicht Dummheit und Furcht, Wahrheit und Güte waren deine 

Wache. homiletische themen und Strukturen bei Franz ludwig von erthal, in: 
Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 76–87.

430 StBB rB.msc.199.  – Katalog handschriften Bamberg 3, S. 102; Baumgärtel-
Fleischmann, erthal, nr. 41 S. 88.

431 B  – hStB GehK 1930–1932, dazu rechnungsberichte 1780–1794: B  – B 84, 
nr. 28iii. – Ka erthal lohr, nr. 88 S. 58.
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Gymnasium und Studium, aber auch von Witwen und zu arzneikosten und 
Kuraufenthalten sowie existenzgründerdarlehen.432

Der Würzburger nachfolger erthals, Fürstbischof Georg Karl von Fe-
chenbach, lässt dessen privatbibliothek katalogisieren.433 Wie kaum einem 
anderen Bamberger Bischof ist erthal ein positives nachwirken vergönnt.434 
Wohltätige Stiftungen in Würzburg und Bamberg tragen seinen namen: der 
Franz-ludwig-Fonds, die Franz-ludwig-Stiftung, der Franz-ludwig-verein 
und die Franz-ludwig-Jubiläums-Stiftung.

Schriften

hirtenbriefe 1779–1795;435 Hirtenbrief zur Unterstützung der Armenpflege, 
Würzburg 1786;436 Über den herrschenden Geist dieser Zeiten und über das 
Verhalten des rechtschaffenen Christen zu demselben, Bamberg 1793; Pre-
digten dem Landvolk vorgetragen, Bamberg 1797, 2. aufl. 1841;437 anreden 
an die alumnen des fürstbischöflichen Seminars … zu Würzburg …, 1828;438 
Franz ludwigs regierungs-Grundsätze: taschenbuch für die vaterländische 
Geschichte 40 (1852–1853), S. 1–58.

literarisches

Franz ludwig lässt 1780 ein kleines heftchen mit Gebeten und liedern für 
die Bamberger Seminaristen herausgeben, das bereits die nur drei Jahre früher 
erschienene Kohlbrenner-messe Hier liegt vor Deiner Majestät enthält.439 Der 
verleger und verlagsbuchhändler rudolf zacharias Becker widmet erthal das 
Noth- und Hülfs-Büchlein oder lehrreiche Freuden- und Trauer-Geschichte 

432 einrichtung einer nadelfabrik: 1782 B – hStB GehK 1930 Bll. 71, 75.
433 uB Würzburg, nr. 1, 18. – renner, persönlichkeitsentwicklung, S. 254–284; Ka 

erthal lohr, nr. 171 S. 71.
434 zink, nachwirken, S. 347–357.
435 Gesammelt in: Würzburger verordnungen, uB Würzburg rep. xiii 6 fo B ii und 

iii.
436 ein exemplar: StBB 22/xii m 82; vD18 12523275-001; vD18 15350460.
437 vD18 11479574-003. – Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 46, S. 91.
438 Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 30, S. 62 f.
439 eder, Weg der Gemeinde, S. 32.
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der Einwohner von Mildheim, Gotha und Würzburg 1790, in dem er den 
für die landbevölkerung nach seiner auffassung notwendigen Wissensstoff 
zusammenfasst.440 erthal bestellt 2500 exemplare der aufklärungsschrift, um 
sie verteilen zu lassen.

zu den bedeutenden anlässen im leben von Franz ludwig von erthal 
erscheinen zahlreiche huldigungsschriften. B i s c h o f s p o s t u l a t i o n  i n 
B a m b e r g : Franz Bernard, Unterthänigste Huldigungspflicht, [Bamberg] 
1779;441 Felicissimis hodie avspiciis svmmorvm electvs, Bamberg [1779];442 
philipp Joseph Fill, Dunkler Nächte Schatten fliehn …, [augsburg] 1779;443 
Johann Georg christoph Gertner, Beschreibung der Bamberg, den Zwölften 
April 1779 höchst-gewünscht- und beglücktest-ausgefallenen Bischofs- und 
Fürsten-Wahl …, Bamberg 1779;444 Johann Georg christoph Gertner, Das in 
Frohlocken verwandelte Weinen …, Bamberg 1779;445 Johann Georg andreas 
hecht, Und bey der höchstfeyerlichen Wahl …, Würzburg 1779;446 Georg 
horn, Die Barden der Rednitz …, Bamberg 1779;447 philipp Joseph martin, 
Anno Aetatis C. MDCCLXXIX …, Würzburg 1779;448 Pivs demissimae 
observantiae applavsvs, [Bamberg] 1779;449 Rede in der Versammlung der 
Rechtschaffenheit, [Bamberg] 1779;450 Reverendissimvs ac celsissimvs Dominvs 
…, [Bamberg] 1779;451 Trivmphvs Mvsae Bambergensis …, Bamberg 1779;452 
Joseph ullheimer, Reverendissimvs ac celsissimvs … D. Francicscvs Lvdovicvs 

440 vD18 14931303-001. erstauflage Gotha 1788 (nD Dortmund 1980, mit einem 
nachwort von reinhart Siegert). – Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 54 
S. 122–125.

441 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/24.
442 Jura-Studenten; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/23.
443 Kunst- und Kupferverleger zu augsburg; ode; ein exemplar: StBB rB.carm.

sol.f.18,2/25.
444 hofbuchdrucker in Bamberg; ein exemplar: uB Würzburg 59/Franc. 3202 t 17; 

vD18 12155543-001.
445 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/26; vD18 12155276-001.
446 hochfürstlich Würzburgischer a.c. pfarrer zu mainstockheim; ein exemplar: 

StBB rB.carm.sol.f.115.
447 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/27; vD18 12155314-001.
448 Geistlicher rat; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.112; vD18 10709185-003.
449 Domus pauperum studiosorum; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.119.
450 ein exemplar: StBB rB.orat.o.3.
451 aufseesianum; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/20.
452 universität Bamberg; ein exemplar: StBB xii a 8; vD18 12155330-001.
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…, Bamberg 1779;453 Johann philipp anton zink, Als Der Hochwürdigste 
Fürst … erwählet wurde, Bamberg 1779.454

B i s c h o f s k o n s e k r a t i o n  am 19. September 1779: philipp Joseph 
Fill, Der Zwist der Liebe …, augsburg 1779;455 Francisco Ludovico … vitam 
felicitatem gloriam …, Bamberg 1779;456 Johann Georg christoph Gertner, 
Die vns in Wahrheit wvnderwürdige … Ivbel-Zeit, Bamberg 1779;457 chris-
toph Friedrich David hoffmann, Das höchst feierliche Consecrations-Fest, 
[Bamberg] 1779;458 Georg horn, Der hohe Einweihvngstag, Bamberg 1779;459 
Johann Georg Klietsch, Die Freude Israels bey der Salbung seines neuen 
Aarons, [Bamberg] 1779;460 Franz moritz, Empfindungen der lebhaftesten 
Freude, [Bamberg] 1779;461 Joseph roppelt, Io gaude adplaude triumpha 
Babeberga, Bamberg 1779;462 Joseph Strecker, Sapientia & ivstitia, bina ex 
coelis dona, Würzburg 1779.463

e r ö f f n u n g  d e s  K r a n k e n h a u s e s : adalbert marcus, Ode bey 
Gelegenheit der feierlichen Eröffnung, Bamberg 1789.464

G e n e s u n g : Georg Bayl, Freudengesang bey der Genesung des besten 
Fürsten Franz Ludwig, Bamberg 1794;465 Bittgesang zu Gott um die Wieder-
genesung unsres beßten Fürsten Franz Ludwig …, Bamberg 1795.466

to d  u n d  B e i s e t z u n g : (ohne titel), 1795;467 (ohne titel), 1795;468 
Franz Berg, Trauerrede bey der Beerdigung Franz Ludwigs, des Weisen …, 

453 iuris utriusque Doctor, Dekan der juristischen Fakultät; Dankgottesdienst in der 
universitätskirche 19. april 1779; exemplare: B – B 24, 24a, S. 1195–1201; StBB 
rB.carm.sol.f.18,2/21.

454 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/28; vD18 12155322-001.
455 Kunstverleger; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.125; vD18 12158380-001.  – 

Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 21 S. 42.
456 Jura-Studenten; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.133; vD18 12162515-001.
457 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/30.
458 ode; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/31; vD18 12158798-001.
459 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/31.
460 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/32; vD18 12158488-001.
461 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/33; vD18 11476605-003.
462 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.130.
463 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18,2/35 Sp. 84; vD18 12155527-001.
464 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.16,viii/15; vD18 12687162-001.
465 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/33; vD18 12514608-001.
466 ein exemplar: StBB rB.lit.o.50; vD18 12162167-001; vD18 12698237-001.
467 ein exemplar: StBB rB.or.fun.f.11/13 Sp. 98.
468 ein exemplar: StBB rB.or.fun.q.101 Sp. 99.
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Jena 1796;469 [Franz Berg], Das Muster eines guten Fürsten oder Bergs Trau-
errede, Würzburg 1796;470 Franz leibes, Trauerrede auf den höchstseligen 
Hintritt …, Würzburg 1795;471 Monvmentvm amoris et pietatis erectvm in 
fvnere solenni … Francisci Ludovici …, Würzburg 1795;472 Gallus ignaz lim-
mer, Trauerrede auf den Hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn Franz 
Ludwig …, Bamberg 1795.473

eine bereits 1794 verfasste ode wird später gedruckt: Karl august von 
Soden, Franz ludwig … als regent, landesvater und wahrer Bürgerfreund. 
ode zum lobe seiner musterhaften, unvergeßlichen regierung …, nürnberg 
1805.474

Beurteilungen

im vorfeld der Bamberger Wahl äußert sich Kaiser Joseph ii. über Franz 
ludwig von erhtal: C’est un homme sage.475 Der Berliner verleger christoph 
Friedrich nicolai würdigt ihn: Er ist gelehrt, und hat große Kenntnisse der 
Welt und der Geschäfte, und ist niemals für bigot angesehen worden. Seit 
seiner Erwählung zum Bischofe hat er sich aber allen Religionsübungen so 
eifrig ergeben, daß durch diese Anstrengung und Traurigkeit seine Gesundheit 
zu leiden anfängt. Besonders pflegt er täglich Messe zu lesen, und oft mit 
einer Inbrunst, daß er dabey Thränen vergiesset … Ein verständiger Mann 
sagte von ihm: „Er ist nur gegen sich selbst strenge, aber indulgent gegen 
andere.“ Ein Charakter, wegen dessen man diesen Fürsten schätzen muß, 

469 Gehalten im Würzburger Dom 5. märz: StBB rB.Bg.o.21g; vD18 1137957x-
003. – Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 159 S. 345. – teildruck: [reuch-
lin], Franz ludwig, nr. iii, S. 227–229.

470 ein exemplar: StBB mvo.Sol.46; vD18 1216142x-001; vD18 11097094-003.
471 Seminarregens; gehalten im Würzburger Dom 2. märz, mit abb. des aufgebahrten 

leichnams; exemplare: B – B 24, 32a; StBB rB.or.fun.f.103; vD18 12154180-
001. – Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 160 S. 345 f.

472 5. märz, Stadt Würzburg; ein exemplar: B – B 24, 32a; vD18 12154199-001.
473 Gehalten im Bamberger Dom 7. märz, mit abb. des aufgebahrten leichnams; 

exemplare: B  – B 24, 32a; StBB hv.h.Bbg.104; vD18 12096830-001; vD18 
12154180-001; vD18 12355925-001.  – Baumgärtel-Fleischmann, erthal, 
nr. 161 S. 346.

474 ein exemplar: uB Würzburg rp 24, 140.
475 23. Februar 1779: hhSta Wien  – mea Fasz. 82, Bl. 2; angabe nach Berbig, 

hochstift 1, S. 69.
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indem man ihn bedauert.476 Der Schulreformator der französischen Schweiz 
p. Girard Gregoire, der sich von 1784 bis 1788 in Würzburg aufhält, urteilt: 
Ce prélat, qui regne sur la Franconie d’une manière, qui a fait l’admiration 
de tous ses contemporains sans distinction de catholiques, de protestants et 
de livres-penseur.477 Der Kölner nuntius carlo Bellisomi würdigt ihn: Il 
Vescovo P(rinci)pe di Erbipoli, ossia Würtzburg, Duca di Franconia è Mgr. 
Francesco Luigi di Erthal, chel nel medesimo tempo è amministratore della 
Chiesa Vescovile di Bamberga. È questi fratello dell’Elettor di Magonza, 
ma altri principi coltiva; Eccl(esiast)ico irreprensibile, infaticabile, tutto vuol 
vedere, a tutto provedere Egli stesso, non dico solo nelle cose del governo, ma 
nelle liti de’ particolari. Da ciò, dicono, che nasca qualche ritardo negli affari. 
Ha fatto con raro, e forse unico esempio in questi tempi la visita di tutta, 
o almeno parte della sua diocesi. Attaccato all’Eccl(esiast)ica disciplina. Si è 
opposto validamente all’abrogazione dell’assistenza immaginata a Magonza. 
Quanto al dovuto rispetto verso la S. Sede, penso, che ne sia ripieno, ma ho 
qualche leggier sospetto, che non sia libero d’alcuni principi a noi contrari.478

trotz der politischen Gegnerschaft schätzt der preußische minister Karl 
august von hardenberg erthal, wie er gegenüber dem brandenburgischen 
Kreisgesandten Julius Graf von Soden im Bezug auf ein Schreiben erthals 
äußert, dass: die darinnen erklärte grundsätze für ein Meisterstück von wahrer 
Weisheit eines die Liebe seines Volks vor andern verdienenden Fürsten verehrt 
hätten. Er setzte bey: wär nur Diesem in der That großen fürsten immerhin 
alles mündlich vorzutragen, oder Ihm wär möglich den Kreissitzungen und 
Conferenzen beyzuwohnen! wie unendlich vortheilhafter würde Sein Geist 
unter uns zum allgemeinen besten würken?479

Der kaiserliche Gesandte beim Fränkischen Kreis Joseph heinrich Graf 
von Schlick zeichnet in dem Bericht über seine dreijährige tätigkeit in Fran-
ken ein charakterbild Franz ludwig von erthals, den er mit dessen Bruder 
Friedrich Karl von mainz vergleicht, wobei er besonders die treue Franz 
ludwigs zu Kaiser und reich betont.480 er attestiert ihm einen außerordentli-

476 nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland, S. 127 f.
477 zitiert nach Konrad, erthal, S. 10 anm. 1.
478 heribert raab, Die Finalrelation des Kölner nuntius carlo Bellisomi 1785/86, in: 

römische Quartalschrift 51 (1956), S. 119 f.
479 Bericht der Bamberger Kreisgesandten 8. Dezember 1792: B – hStB GehK 809 

prod. 94 2/3.
480 18. Juli 1790: hhSta Wien – StK Berr 232. – zitate nach christ, Franz ludwig 

von und zu erthal, S. 51–56; ebenso: Günther christ, Geistliche Fürsten des aus-
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chen Hang, alles zu besorgen, alles zu wissen, und von Niemanden sich leiten 
zu lassen. Mißtrauisch gegen sich selbst, und seinen Nebenmenschen durch 
Gewissenbangigkeit in das ohnendliche, bey jeder Sache auffallende Zweifel 
und Besorgnisse, ohnentschlossen, lebt dieser würdige Fürst in beständiger 
Unruhe. nach dem tode erthals würdigt er ihn gegenüber dem reichsvi-
zekanzler colloredo als verehrungswürdigen Fürsten, welcher nicht nur für 
das Wohl seiner Hochstifter, sondern auch für das gemeine Reichsbeste sehr 
patriotisch gedacht hatte und dem Kaiserlichen Allerhöchsten Hofe besonders 
ergeben war,481 gegenüber Staatskanzler thugut spricht er vom Verlust dieses 
verehrungswürdigen Fürsten, welcher nicht nur das Wohl seiner Hochstifter, 
sondern auch für das gemeine Reichs-Beste sehr patriotisch gedacht hatte, und 
dem Kaiserl. Allerhöchsten Hofe besonders ergeben war …482

Kritik an Franz ludwig von erthal äußert dagegen der historiker michael 
ignaz Schmidt483 gegenüber seinem Schwager: … eine ungemein gehässige 
Person [Franz ludwig von erthal] dahier [kaiserlicher hof in Wien], indem 
man glaubt, er sey mehr preußisch als kaiserlich gesinnt…. weil er [Franz 
ludwig von erthal] im Grund für keinen Menschen, und für den kaiserli-
chen Hof selbst, dem er doch so viel schuldig ist, in keinem Stücke einigen 
egard bezeiget.484 auch der von erthal an die universität Würzburg berufene 
theologieprofessor Franz oberthür485 urteilt wohl wegen persönlicher aus-
einandersetzungen teilweise sehr kritisch, bewundert aber den bedingungslosen 
einsatz für die armen: Franz Ludwig war unstreitig als Fürst und als Bischof 
einer der ausgezeichnetsten dieser Würdenträger und von ganz Deutschland 

gehenden 18. Jahrhunderts im lichte der Wiener Diplomatie, in: aschaffenburger 
Jahrbuch 8 (1984), S. 289–310, hier S. 293–300. – vgl. die instruktion für Schlick 
20. Februar 1788: erwin riedenauer, Gesandter des Kaisers am Fränkischen 
Kreis. aus der Korrespondenz des Grafen Schlick zwischen Fürstenbund und 
reichskrieg, in: zBlG 28 (1965), S. 259–367, charakteristik erthals, S. 268–270, 
Würdigung erthals durch Schlick, S. 276–281.

481 2. Februar 1795: hhSta Wien – rK Berr 166, pS ad nr. 10
482 15. Februar 1795: hhSta Wien – StK Berr 197, nr. 9.
483 ottmar Seuffert, michael ignaz Schmidt (1736–1794), in: Fränkische lebensbil-

der 14 (vGffG 7a,14), Würzburg 1991, S. 162–174.
484 11. august 1780: michael hahn (hg.), Briefe an und von michael ignaz Schmidt, 

dem berühmten Geschichtsschreiber der Deutschen, in: ahvu 5/2 (1839), S. 121–
134, hier S. 123 f.

485 otto volk (hg.), professor Franz oberthür. persönlichkeit und Werk (Quellen 
und Beiträge zur Geschichte der universität Würzburg 2), neustadt a. d. aisch 
1966.
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dafür erkannt, fast durch eine allgemeine von seinen Franken ausgesprochene 
Apotheose gefeiert, bleibt jedem, der lange und in der Nähe ihn zu beobachten 
Gelegenheit gehabt, ein in aller Rücksicht merkwürdiger Mensch, aber von 
einem nicht so leicht zu enträthselnden Charakter.  – Noch als Privatmann 
hatte Franz Ludwig sich manche scharfe Kritiken über seines Vorfahrens 
glänzenden Hofstaat und dessen Regierungsweise erlaubt, fand aber das 
Volk zufrieden und bei dem Tode desselben ein allgemeines tiefes Trauern … 
und äußerte, da er, mit der größten Hoffnung, ihn wirklich zu besteigen, auf 
den erledigten Fürstenstuhl erhoben zu werden suchte: ‚Die Franken sollen 
glauben, ihr geliebter Adam Friedrich lebe noch und sei nur zwanzig Jahre 
jünger geworden’… Wenigstens hat er im ganzen das Land getäuscht: er war 
auf mehreren Seiten seines Vorfahrens gänzliches Gegenstück. – Er traute den 
Menschen nicht leicht, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er seine Maxime, 
die Menschen so lange für böse zu halten bis man sie aus Erfahrung für gute 
erkannt haben, sich eigen gemacht. – Eine seiner ausgezeichnetsten Regenten-
Handlungen war die Sorge, das Armenwesen in der Residenzstadt und für 
das Land in Ordnung zu bringen. – Man kann von ihm sagen, daß er nur 
in Beten und Arbeiten seine Tage hingebracht, redlich getheilt in dem, was 
er als Christ seinem Geiste, als Bischof der Religion und Kirche, dem Lande 
als Regent, dem deutschen Reiche als Reichsfürst zu leisten schuldig war.486

Kaiser Franz ii. bedauert gegenüber dem Würzburger Domkapitel den 
großen Verlust, welchen die Kirche und das teutsche Vaterland durch den 
tödlichen Hintritt eines in jeder Rücksicht so vortrefflichen, verdienstvollen 
und patriotischen Fürstbischofs erlitten hat (23. Februar 1795).487

nach erthals tode erscheint ein nachruf Franz Ludwig, Fürst-Bischof 
zu Bamberg und Würzburg, Muster eines guten Fürsten,488 der trotz einer 
grundsätzlichen ablehnung der geistlichen Staaten seine verdienste preist: 
Wären alle geistliche Fürsten diesem gleich, so würde man es gern vergessen, 
daß die Verfassung der geistlichen Wahlstaaten in Teutschland nichts taugt, 
und die abfassung einer Biographie durch hofrat Seuffert anregt. Besonders 
werden die verdienste um die universität und das Krankenhaus sowie seine 
aufgeklärten maßnahmen gelobt.

in der die Säkularisation Bambergs und Würzburgs rechtfertigenden 
Schrift des majors Georg von tannenberg erfährt erthal als aufklärer ein 

486 Kerler, Gedächtnis, S. 15–18, 20, 27.
487 zitiert nach Kittel, Geschichte, S. 227.
488 Der nachruf erscheint in dem von carl Friedrich häberlin herausgegebenen 

Staats-archiv 1, helmstedt und leipzig 1796, S. 103–113.
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positive Darstellung: Nur einmal hat es sich nach einer langen Reihe von 
Jahren getroffen, daß ein gelehrter, edeldenkender, hellsehender Kopf in der 
Person eines Franz Ludwig von Erthal zum Fürstbischof erwählt worden; 
indessen aber waren seine Verdienste so hervorstechend, seine Kenntnisse 
so ausgebreitet, seine Rechtschaffenheit so erprobt, und seine Fürstentalente 
und Menschenliebe so allgemein anerkannt, daß ein mächtiger und großer 
Monarch, dessen Ruhm und Name in dem Tempel der Unsterblichkeit unter 
den größten Männern und Helden glänzt, einen ausdrücklichen Befehl an 
sein weises Ministerium erteilte: sich in ihren Votis und Benehmen der Reichs-
angelegenheiten ohne alle Einwendung nach der geäußerten Meinung des 
Fürsten Franz Ludwig zu richten. Eine größere Lobrede auf seine richtige 
Denkungsart ist ihm nicht zu halten.489

am 29. mai 1865 wird in Bamberg das von König ludwig i. von Bayern 
gestiftete, von max Widmann entworfene und von Ferdinand von miller 
gegossene Denkmal Franz ludwig von erthals auf dem platz vor dem Dom 
aufgestellt.490 es wird 1936 abgebaut und 1957 in der herzog-max-Straße 
und 1984 in der pödeldorfer Straße, jeweils vor dem aoK-Gebäude, wieder 
aufgestellt.

im umfeld der auseinandersetzungen um die erklärung der päpstlichen 
unfehlbarkeit durch das erste vatikanische Konzil plant der Bamberger 
Kleriker michael Stenglein die kirchenpolitische haltung erthals zu instru-
mentalisieren, um die deutschen minoritätsbischöfe in ihrer haltung gegen 
die Dogmatisierung zu bestärken.491

489 [von tannenberg], Beobachtungen über die Säcularisation, S. 27.
490 Johann rothlauf, Beschreibung der Festlichkeiten bei enthüllung des Standbil-

des Franz ludwigs, Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg, herzogs zu Fran-
ken, am 29. mai 1865 – ein Beitrag zur Bamberger chronik des benannten Jahres, 
in: BhvB 28 (1865), S. 84–99; zink, nachwirken, S. 352–354.

491 manuskript michael Stenglein, Franz ludwig von erthal, Fürstbischof von 
Bamberg und Würzburg, herzog von Franken, namhafter verteidiger der deut-
schen Kirchenfreiheiten gegen die errichtete römische nuntiatur in münchen vom 
Jahre 1785–1791. – vgl. Josef urban, Die Bamberger Kirche in auseinanderset-
zung mit dem ersten vatikanischen Konzil (hvB Beiheft 15/1), Bamberg 1982, 
S. 410–412.
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testament

am 20. Dezember 1794 errichtet Franz ludwig von erthal in Würzburg 
sein testament und ein undatiertes Kodizill.492 Seine nachfolger verpflichtet 
er zur Förderung des Glücks und Wohlstandes der untertanen sowie zu 
ihrer ausbildung durch erziehungs- und polizeianstalten durch auswahl 
rechtschaffener und geschickter Beamter. als erben seines vermögens, soweit 
er es nicht ohnehin zu lebzeiten unter den armen verteilt hatte, setzt er die 
oberarmeninstitute von Würzburg und Bamberg ein. in jeder seiner Diözesen 
stiftet er die zelebration von 1000 Seelenmessen. im Kodizill ist festgelegt, 
dass das Würzburger oberarmeninstitut mit zwei Drittel, das Bamberger mit 
einem Drittel zu bedenken sei. Seinem nachfolger in Bamberg empfiehlt er 
die Sorge für das allgemeine Krankenhaus, seinen nachfolgern in beiden 
Diözesen das Schulwesen. Für den Schulfonds in beiden Diözesen legiert 
er 20 000 fl., die wie die Gelder für die armeninstitute aufzuteilen sind. Für 
Bamberg bestimmt er den Domdechanten Joseph Georg von hutten und 
den Domherren otto philipp von Groß als testamentsvollstrecker. mit 
der Durchsicht der papiere nach seinem tode betraut er seinen Beichtvater 
Bonaventura rüger, referendar Johann michael Seuffert und referendar 
matthäus pflaum. Das testament wird am 24. Februar 1795 in Würzburg 
eröffnet.493 nachlassverzeichnis aus Bamberg.494

tod und Beisetzung

nachdem Franz ludwig von erthal mehrfach schwer erkrankt war, emp-
fängt er am 6. Dezember 1794 in Würzburg durch den hofpfarrer mangold 

492 StadtaB – a 21 20–12–1794; notarielle abschrift: B – a 205/ii l. 743, nr. 3378. – 
Druck: Johann Kaspar Bundschuh, testament des höchstseligen Franz ludwig 
Freyherrn von und zu erthal, Fürstbischofs zu Bamberg und Würzburg, in: Der 
Fränkische merkur 4 (1798), Sp. 103–114; oberthür, Denkwürdige tage, S. 2–12; 
Sprenke, Franz ludwig, S. 193–202; Friedrich august Freiherr von zu-rhein, 
testament des vorletzten Würzburger Fürstbischofs, Franz ludwig Freiherrn von 
erthal, in: ahvu 1/3 (1835), S. 127–136; rothlauf, lebensbeschreibung, S. 55–
62. – lassmann, testamente, S. 359; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 154 
S. 342 f.

493 B – B 84, 28iii.
494 17. Februar 1795: B – B 24, 32a.



2. Die pontifikate 1693–1802/1805364

die Sterbesakramente.495 Für seine Gesundung zelebriert der emigrierte Bischof 
von ypern im Stift haug ein feierliches amt.496 Graf Schlick berichtet am 
10. Februar 1795 zum wiederholten mal vom bedrohlichen Gesundheitszu-
stand erthals nach Wien.497 Franz ludwig von erthal stirbt am 14. Februar 
1795 an abzehrung und Brand als Folge eines schleichenden Gallenfiebers – 
febris bilioso-pituitosa.498

Der leichnam wird zunächst im Weißen Saal der Würzburger residenz 
und im anschluss in der hofkirche aufgebahrt, wo am 2. märz die feierli-
chen exequien beginnen, bei denen Dr. Franz leibes die trauerpredigt hält. 
Bei der Sektion des Körpers werden die eingeweide entnommen und am 
vorabend der Beerdigung in einem feierlichen zug zur Beisetzung auf den 
marienberg gebracht. Der leichnam wird am 5. märz in einem Kondukt 
aus der hofkirche in den Würzburger Dom überführt.499 hier hält prof. 
Franz Berg die leichenpredigt. nach dem anschließenden requiem wird 
der leichnam im südlichen Seitenschiff gegenüber dem Grab adam Fried-
rich von Seinsheims beigesetzt.500 Das Grabdenkmal wird erst 1826 aus der 
Festungskirche hierher übertragen.501

Der Statthalter und Domdechant von hutten erfährt noch am 14. Feb-
ruar in Bamberg vom tode erthals, wo die üblichen maßnahmen bei einer 

495 B – B 84, 28iii, hier Bulletins über den Krankheitsverlauf 1794/95.
496 13. Dezember 1794: B – B 84, 28iii.
497 hhSta Wien – rK Berr 166, nr. 8.
498 erklärung der leibärzte Karl Kaspar von Siebold, adalbert Friedrich marcus, 

Johann Kaspar Gutberlets: B – B 84, 28iii; Druck des leichenzettels: [reuch-
lin], Franz ludwig, nr. iv., S. 230–233; Beschreibung der letzten Krankheit des 
Hochwürdigsten … Herrn Franz Ludwig …, hg. von Karl Kaspar Siebold/adal-
bert Friedrich marcus u. a., Würzburg 1795, exemplare: B  – B 24, 32a; StBB 
rB.Bg.q.10a; vD18 11797622; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 152 
S. 335 f.; lateinische Fassung: B – B 24, 32a; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, 
nr. 153 S. 336. – Krankheitsbericht und Druck des Sektionsberichts: holzmann, 
anatomische Sektionen, S. 535–539.  – Gundolf Keil, morbus feralis  – letzte 
Krankheit und tod. anmerkungen zur pathographie Franz ludwig von erthals, 
in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 325–335.

499 totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/13 und 17; Ordentlicher Leich-Conduct …, 
Würzburg 1795 (exemplare: B  – B 24, 32a; StBB mvo.Bamb.o.268/7b; vD18 
11797622-003).

500 horst miekisch, trauerfeierlichkeiten und testament, in: Baumgärtel-Fleisch-
mann, erthal, S. 337–342.

501 amrhein 2, S. 70, mit inschrift; abb.: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 339.
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Sedisvakanz und das trauerzeremoniell abgehalten werden.502 Das herz des 
Fürsten trifft über ebrach und Burgebrach, wo es die Bamberger Delegation 
empfängt,503 am 7. märz in Bamberg ein und wird in der hofkapelle auf einem 
castrum doloris aufgestellt.504 Die trauerrede hält der Subregens des Seminars 
Gallus ignaz limmer. Die Beisetzung des herzens findet am Sonntag, den 
8. märz, in der Domschatzkammer statt.505 Die exequien in Bamberg werden 
am 7., 9. und 10. märz gehalten.506

portraits

Franz ludwig von erthal ist der Bamberger Fürstbischof, von dem sich 
die meisten portraits erhalten haben.507 hier können nur die in der literatur 
erwähnten und in Bamberg überlieferten Bildnisse nachgewiesen werden.

Jugendbildnis, ölgemälde, ludwig Stern (1709–1777), rom 1753.508 – Ju-
gendbildnis, ölgemälde, nikolaus treu (1734–1786), rom 1759.509

Kniestück, ölgemälde, Johann Joseph Scheubel d. J. (1733–1801), Kopie 
des originals 1780.510 – Kniestück, ölgemälde, Johann Joseph Scheubel d. J., 
Kopie des originals 1780.511 – Kniestück, ölgemälde, Johann Joseph Scheubel 

502 hoftagebuch: B – B 24, 32a und B – B 84, 28ii.
503 W – Geistliche Sachen 1784.
504 B – B 84, 28ii.
505 aeB rep. i a 12; B – B 84, 28ii.
506 aeB rep. i a 12; B – B 84, 28ii und iii.
507 renate Baumgärtel-Fleischmann, porträts des Fürstbischofs Franz ludwig 

von erthal, in: dies., erthal, S. 268–283; Walter milutzki, erthal-Darstellungen 
als Silhouettenbilder und eglomisés, in: ebenda, S. 285 f.

508 Bayerische Staatsgemäldesammlungen münchen, inv., nr. 9804, Dauerleihgabe 
aschaffenburg, Schloss Johannisburg; Ka erthal lohr, nr. 11 S. 47 mit abb., 
S. 26; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 5 S. 22 f. mit abb.

509 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. S. 48572; Freeden, neuerwerbun-
gen, S. 112 mit taf. 1; Ka erthal lohr, nr. 12 S. 47 mit abb., S. 12; Baumgärtel-
Fleischmann, erthal, nr. 11 S. 26, Farbtaf. 2, S. 171.

510 erzbischöfliches ordinariat Bamberg; Baumgärtel-Fleischmann, porträts, 
nr. 123 S. 283, abb. auf einband; Ka 1000 Jahre Bistum Bamberg, nr. 130 S. 442 
abb., S. 253.

511 Bayerische Staatsgemäldesammlungen münchen inv.nr. 3975 alt, leihgabe im 
Spessartmuseum lohr am main; abb.: Baumgärtel-Fleischmann, porträts, 
S. 273.
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d. J., Kopie des originals 1780.512  – Kniestück, ölgemälde, Johann Joseph 
Scheubel d. J., Kopie des originals 1780.513 – Kniestück, ölgemälde, Johann 
Joseph Scheubel d. J., Kopie des originals 1780.514 – halbporträt, ölgemälde, 
umkreis Johann Joseph Scheubel, 1780–1790.515

halbporträt, ölgemälde, andreas mattenheimer (1752–1810), 1782.516 – por-
träts, zwei ölgemälde, wohl repliken nach andreas mattenheimer.517 – Knie-
stück, ölgemälde.518 – Kniestück, ölgemälde.519 – Kniestück, ölgemälde.520 – 
Kniestück, ölgemälde.521 – halbporträt, ölgemälde.522 – amtsstuben-porträt, 
ölgemälde.523 – Brustbild, ölgemälde.524

halbportrait, Kupferstich, Johann carl Schleich (1759–1842) nach Gemälde 
von rosalie treu (1741–1830), augsburg 1779.525  – Brustbild, Kupferstich, 
medaillon auf palme, Johann carl Schleich.526  – Brustbild, Kupferstich, 

512 historisches museum Bamberg, inv.nr. 166l, leihgabe des Geselleninstituts 
Bamberg; abb.: roth, oberfranken in der neuzeit, S. 245.

513 residenz Würzburg, leihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mün-
chen inv.nr. 7653 alt, res. Wü. G 53; Ka erthal lohr, nr. 18 S. 48 mit abb., S. 81.

514 Schloss Seehof bei Bamberg.
515 Diözesanmuseum Bamberg inv.nr. 2725/92; Baumgärtel-Fleischmann, port-

räts, nr. 124 S. 284 mit abb.
516 historisches museum Bamberg, inv.nr. 37D; abb.: Kist, Fürst- und erzbistum 

Bamberg, vor S. 129; Baumgärtel-Fleischmann, porträts, S. 278 mit abb.
517 institut der englischen Fräulein, Bamberg; Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. in-

nere inselstadt 1, S. 452; 250 Jahre institut der englischen Fräulein Bamberg, Ge-
mälde im Besitz des Domkapitels Bamberg, abb. nach S. 16.

518 historisches museum Bamberg, inv.nr. 964; abb.: Baumgärtel-Fleischmann, 
porträts, S. 277.

519 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. h. 35/06.
520 Diözesanarchiv Würzburg; abb.: volk Gottes unterwegs. unser Bistum in Ge-

schichte und Gegenwart, ausgabe 63 vom 29. Januar 1995.
521 uB Würzburg, original verbrannt, abb.: Kerler, Gedächtnis, vor S. 3.
522 naturalienkabinett im ehemaligen Jesuitenkolleg Bamberg; Breuer/Gutbier, 

Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 163 und abb. 126, S. 166.
523 privatbesitz; Baumgärtel-Fleischmann, porträts, S. 278 f. mit abb.
524 B – a 241, t 30*, abb.: renner, Fuldaer einfluß, nach S. 368.
525 exemplare: StBB v a 85; StadtaB – a 22 c vii 6; Gnm Kupferstichkabinett p. 

6967; abb.: Berbig, hochstift 1, taf. x, Baumgärtel-Fleischmann, porträts, 
S. 270.

526 ein exemplar: B – B 24, 24a, S. 1131; abb.: Baumgärtel-Fleischmann, port-
räts, S. 269.
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eventuell nach entwurf von Johann caspar eder.527  – Brustbild.528  – por-
trait, Blatt zur 200-Jahr-Feier der universität Würzburg.529  – Brustbild auf 
titelvignette, Georg albert Schlehlein, Dankrede an Sr. Hochfürstl. Gnaden, 
Bamberg 1790.530

halbportrait, Federzeichnung von adam anton heyberger (1750–1794), 
Bamberger Kanzleibuch 1779.531 – Brustbild, Federzeichnung, Johann rudolf 
eder.532

alabasterrelief (2 exemplare), Johann Baunach, um 1780.533 – alabasterrelief, 
um 1795.534 – alabasterrelief, umfeld Johann peter Wagner (1730–1809).535

porzellanrelief, nach modell des medailleurs J. von riesing, Würzburg.536 – 
Stuckrelief.537  – Stuckrelief, Johann peter Wagner oder Johann Baunach, 
Würzburg um 1780.538

Silhouettenbild, tusche und aquarellfarben.539  – Silhouettenbild, tusche 
und aquarellfarben, Gregorius leydll, 1800.540  – Silhouettenbild, tusche 
und aquarellfarben, anfang 19. Jahrhunderts.541 – Silhouettenbild, eventuell 

527 Wappenkalender des Bamberger Domkapitels, 1781; Baumgärtel-Fleischmann, 
porträts, S. 270.

528 heller, verzeichnis, nr. 146 S. 41 f.; ein exemplar: StBB v a 85a.
529 ein exemplar: StBB v a 85b; heller, verzeichnis, nr. 147 S. 42.
530 eröffnung des Krankenspitals; ein exemplar: StBB rB.orat.o.5; vD18 12095729-

003; heller, verzeichnis, nr. 148 S. 42.
531 B – B 21, 35i.
532 mainfränkisches museum Würzburg, S. 21002; Baumgärtel-Fleischmann, por-

träts, S. 270, abb. S. 271.
533 Bayerisches nationalmuseum münchen, inv. nr. 13/240 und D 998; Ka erthal 

lohr, nr. 57/58 S. 55.
534 historisches museum Bamberg, inv.nr. pl. 2/11; Ka erthal lohr, nr. 59 S. 55; 

Ka 1000 Jahre Bistum Bamberg, nr. 121 S. 440.
535 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 60657; Ka erthal lohr, nr. 61 S. 55; 

abb.: Baumgärtel-Fleischmann, porträts, S. 280.
536 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 9205; Ka erthal lohr, nr. 62 S. 55.
537 historisches museum Bamberg, inv.nr. pl. 4/32; Ka erthal lohr, nr. 60 S. 55.
538 hvB Sammlung rep. 21/3, nr. 136; Braun, personen- und ortsdarstellungen, 

S. 231; Schemmel, historischer verein G 9 S. 41; Baumgärtel-Fleischmann, 
erthal, nr. 1 S. 19.

539 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 62394; Baumgärtel-Fleischmann, 
erthal, nr. 125 S. 287.

540 mainfränkisches museum Würzburg, inv.nr. 42467; Baumgärtel-Fleischmann, 
erthal, nr. 127 S. 288 mit abb.

541 StBB Gem. 48; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 128 S. 288, abb. Farb-
taf. viii.
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mit hofkanzler adam Joseph pabstmann, eglomisé, Franz anton Siebel 
(1777–1842).542 – Silhouettenbild, eglomisé mit Stoff, um 1900.543

leichnam auf dem paradebett, ölgemälde, andreas mattenheimer.544  – 
leichnam auf dem paradebett, Kupferstich, Franz Wiesen, Würzburg 1795.545

Büste, Gips, 19. Jahrhundert.546  – Bruststück, öl auf porzellanpfeiffen-
kopf.547  – marmorbüste, ruhmeshalle münchen, Kopie Spessartmuseum 
lohr.548

Da 55 verschiedene typen von Gold- und Silbermünzen bekannt sind, 
die das Bildnis von Franz ludwig von erthal tragen, werden hier nur die 
Bamberger exemplare erwähnt, die durch publikationen mit abbildung 
erschlossen sind.549 erthal selbst ließ medaillen mit seinem Bildnis nur 
zum Würzburger universitätsjubiläum von 1782 prägen, doch wurden ihm 
verschiedene huldigungsprägungen und eine Gratulationsmedaille gewid-
met. Joseph heller verzeichnet die unter Franz ludwig geprägten münzen 
und medaillen.550 eine auswahl der prägungen von Franz ludwig ist mit 
Beschreibung und abbildung von Wolfgang Krug katalogartig erfasst, der 
Bamberger huldigungsdukaten von 1779 zeigt sein profilbild.551

542 hvB Sammlung rep. 21/2, nr. 130; Schemmel, historischer verein G 10 S. 41; 
Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 231; Baumgärtel-Fleischmann, 
erthal, nr. 129 S. 289–291 mit abb.; abb.: Franz Friedrich, Bamberger Gold-
glasradierungen, in: BhvB 116 (1980), S. 157–163, abb. 1.

543 Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 126 S. 288 mit abb.
544 historisches museum Bamberg, inv.nr. 966, leihgabe der Krankenhausstiftung 

Bamberg; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 157 S. 344 f. mit abb.
545 exemplare: B – B 24, 32a; StadtaB a 22 c vii 51; StBB v a 85c; heller, ver-

zeichnis, nr. 149 S. 42; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 158 S. 345.
546 Diözesanmuseum Bamberg, Depot; Baumgärtel-Fleischmann, erthal, nr. 168 

S. 361 mit abb.
547 hvB Sammlung rep. 21/4, nr. J 2551; lothar Braun, tabakspfeife mit erinne-

rung an Fürstbischof Franz ludwig von erthal, in: BhvB 145 (2009), S. 361–363 
mit abb.

548 Ka erthal lohr, nr. 6 S. 46.
549 Joseph Guttenäcker, Franz ludwig, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, 

herzog zu Franken, in seinen münzen, in: BhvB 27 (1864), S. 1–80; Bernd Woll-
ner, münzen und medaillen. Die prägetätigkeit unter Franz ludwig von erthal in 
Würzburg und Bamberg, in: Baumgärtel-Fleischmann, erthal, S. 305–313.

550 heller, münzen, nr. 516–560 S. 125–133.
551 Krug, münzen, nr. 423–428 S. 231–235.



Franz ludwig von erthal 1779–1795 369

Brustbild im profil nach rechts, Bamberger huldigungsdukat, Gold.552 – 
Brustbild im profil nach rechts, merces-laborum-taler, Silber.553

eigenhändige unterschriften

12. april 1779;554 1780–1782: zahlreiche Beispiele;555 1. mai 1791;556 
1792/93;557 zahlreiche Beispiele 1779–1793.558

Siegel

Bischofssiegel

1.  oval (höhe 4,5 cm, Breite 3,9 cm); gevierter Schild unter herzogshut, 
darum zelt unter Kaiserkrone, Schwert und Stab, herzschild unter Frei-
herrenkrone geviert, 1 und 4 viermal geteilt, 2 und 3 einfarbig (erthal), 1 
und 4 Bamberg, 2 fränkischer rechen, 3 Sturmfahne;559 12. april 1779.560

2.  oval (höhe 5,2 cm, Breite 4,4 cm); gevierter Schild unter herzogshut, da-
rum zelt unter Kaiserkrone, Schwert und Stab, herzschild erthal, 1 und 4 
Bamberg, 2 fränkischer rechen, 3 Sturmfahne; umschrift: FranciScuS 
luDovicuS D(ei). G(ratia). ep(iScopuS). BamBerG(enSiS). & 
Wirc(eBurGenSiS). S(acri). r(omani). i(mperii). princ(epS). 
Franci(ae). or(ientaliS). Dux; 1. mai 1791.561 oblatensiegel.

3.  oval (höhe 4,5 cm, Breite 3,7 cm); gevierter Schild unter herzogshut, da-
rum zelt unter Kaiserkrone, Schwert und Stab, herzschild erthal, 1 und 4 

552 mainfränkisches museum Würzburg, münzen- und medaillensammlung; Baum-
gärtel-Fleischmann, erthal, nr. 137 S. 314 mit abb.

553 Diözesanmuseum Bamberg, münzsammlung; Baumgärtel-Fleischmann, er-
thal, nr. 144 S. 316 mit abb.

554 hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3g.
555 B – hStB GehK 641.
556 aeB – rep. i a 32.
557 B – B 46a, 76.
558 B – hStB nverza 4652.
559 Farbige Wappenzeichnung: B – B 86, 255, Bl. 27; erthal: Schild geviert, 1 und 4 in 

rot zwei silberne Balken, 2 und 3 ledig von Blau. – Gatz, Wappen, S. 49; Kolb, 
Wappen, S. 178–181.

560 hhSta Wien – rK GWa, Fasz. 3 g.
561 aeB – rep. i a 32.
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Bamberg, 2 fränkischer rechen, 3 Sturmfahne; umschrift: FranciScuS 
luDovicuS D(ei). G(ratia). ep(iScopuS). BamBerG(enSiS). & 
Wirc(eBurGenSiS). S(acri). r(omani). i(mperii). princ(epS). 
Franci(ae). or(ientaliS). Dux; 27. September 1781;562 1. mai 
1791;563 3. September 1791.564 oblatensiegel.

vikariatssiegel

oval (höhe 5 cm, Breite 4,5 cm); Kaiser heinrich ii. mit Szepter und 
reichsapfel unter zelt thronend, unten Wappenschild unter herzogshut und 
Kaiserkrone, gehalten von zwei löwen auf Balken mit Schwert und Stab, 
undeutlicher Schild mit herzschild erthal, 1 und 4 Bamberg, 2 fränkischer 
rechen, 3 Sturmfahne; umschrift: [SiGil(lvm): ivDicy vicariatvS 
epiScop(at)uS BamBerGenSiS]; 1. mai 1792.565 oblatensiegel.

562 B – hStB GehK 641.
563 aeB – rep. i a 32.
564 B – hStB nverza 4652.
565 aeB – rep. i a 32.



chriStoph Franz von BuSecK 
1795–1802/1805

ussermann, episcopatus Bambergensis, S. 254.  – Jäck, Jahrbücher, S. 546–573.  – 
Jäck, Fürstentum, S. 41–50. – rothlauf, verzeichniß, in: BhvB 34 (1871), S. 259. – 
am rhein 2, nr. 1383 S. 215.  – looshorn 7/2, S. 643–736.  – Wachter, nr. 322 
S. 70 f. – hierarchia catholica 6 (1958), S. 114. – Kist, Fürst- und erzbistum Bamberg, 
S. 128–131. – erwin riedenauer, reichsverfassung und revolution. zur persönlich-
keit und politik des fränkischen Kreisgesandten Friedrich adolph von zwanziger, in: 
zBlG 31 (1968), S. 124–196, 501–574. – Wilhelm helmer, Das adelsgeschlecht von 
Buseck und seine Beziehungen zum hochstift Fulda, in: Buchenblätter. Beilage der 
Fuldaer zeitung für heimatfreunde 50 (1977), nr. 25 S. 97 f., 51 (1978), nr. 1–3 S. 4–7, 
11. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 4707–4709. – Bruno neundorfer, 
Buseck, christoph Franz Freiherr von (1724–1805), in: Gatz, Bischöfe 1785/1803 
bis 1945, S. 89 f. – Weiss, Franken 1648–1803. Die „Geistliche regierung“, in: hand-
buchBayerKG 2, S. 453 f. – Ka Bamberg wird bayerisch. – lothar Braun, porträt 
des Fürstbischofs christoph Franz Freiherrn von Buseck, in: Ka Bamberg wird 
bayerisch, nr. 7 S. 56–58. – Werner Schiedermair, zwei fränkische alabasterreliefs, 
in: altfränkische Bilder n. F. 3 (2008), [S. 18 f.]. – Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, 
S. 424 f. – matthias Winkler, Noth, Thränen und Exzesse aller Art. Bamberg in der 
epoche der Koalitionskriege, 1792–1815, in: häberlein, Bamberg im zeitalter der 
aufklärung, S. 271–347. – Kist/Wendehorst, reichsbistum Bamberg, S. 123–126.

abstammung und vorgeschichte

Das Geschlecht Buseck gehört zum lahngauer adel, in einem Stamm zur 
althessischen ritterschaft; der name leitet sich von der Burg altenbuseck 
bei Gießen ab.1 christoph Franz amand veit christian Daniel von Bus-
eck wird am 28. Dezember 1724 in Jagstberg im heutigen hohenlohekreis 
geboren.2 vater: ernst Johann philipp hartmann von Buseck (1686–1754), 
oberamtmann zu Jagstberg, würzburgischer hofrat und Kämmerer, vicedom 
von Fulda; mutter: maria anna Kunigunda Josepha geborene von Buttlar 

1 adelslexikon 2 (1974), S. 194 f.; helmer, adelsgeschlecht.
2 zeugnis 5. Februar 1732: B  – a 116, 115; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 730 

S. 302.
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(1701–1773).3 Geschwister: drei Brüder, darunter Geheimrat leopold chris-
toph (1739–1813), fünf Schwestern, darunter Sophie leopoldine charlotte 
(1723–1793), verheiratet mit christoph hartmann Freiherr von Fechenbach 
zu laudenbach, mutter von Georg Karl von Fechenbach, Fürstbischof von 
Würzburg. onkel: amand von Buseck (1685–1756), Fürstabt und erster 
Fürstbischof von Fulda.4 Die taufe spendet ihm noch am Geburtstag der 
Würzburger Fürstbischof christoph Franz von hutten, paten sind sein 
onkel p. amandus von Buseck, Dechant des Klosters Fulda, vitus von 
erthal, Deutschordens-Komtur von mergentheim, christian von eyb und 
der Deutschordensritter Daniel von Buttlar.5

christoph Franz besucht ab 1736/37 das Jesuitengymnasium in Fulda6 und 
immatrikuliert sich am 1. Dezember 1739 als Schüler der poetik an der dorti-
gen universität.7 er studiert im anschluss wohl in Würzburg und Bamberg, 
obwohl er nicht in den matrikeln erscheint, und im lothringischen nancy die 
rechte.8 Sein onkel amandus, mittlerweile abt und Weihbischof von Fulda, 
erteilt ihm 1740 die tonsur.9 im folgenden Jahr ernennt christoph Franz von 
Buseck einen prokurator zum empfang der ihm im Domstift Bamberg ver-
liehenen pfründe, welche Friedrich christoph von aufseß resigniert hatte.10 
Darauf wird er im Domkapitel Bamberg aufgeschworen.11 vom 5. märz 1743 
bis zum 8. märz 1744 erfüllt er hier seine erste residenz.12 am 1. Februar 
1743 wird er durch einen prokurator als Domizellar im Domstift Würzburg 
aufgeschworen, in dem er am 3. Februar 1755 emanzipiert wird und am 

 3 Stammbaum mit farbigen Wappenzeichnungen, nachweis von acht ahnen: W  – 
präbendalakten 34.

 4 Werner Kathrein, Buseck, amand reichsfreiherr von, in: Gatz, Bischöfe 1648–
1803, S. 54 f.; helmer, adelsgeschlecht, in: Buchenblätter 51, nr. 2, S. 6 f.

 5 B – B 21, 35ii, Bl. 22 f.; zeugnis 5. Februar 1732: W – präbendalakten 34.
 6 Josef leinweber, verzeichnis der Studierenden in Fulda von 1574 bis 1805. Fest-

gabe der theologischen Fakultät Fulda für Bischof Dr. eduard Schick zu seinem 
85. Geburtstag (Fuldaer Studien 3), Frankfurt am main 1991, S. 51.

 7 Gregor richter, Die Studentenmatrikel der adolphsuniversität zu Fulda (1734–
1805) (veröffentlichung des Fuldaer Geschichtsvereins 15), Fulda 1936, nr. 347 
S. 5.

 8 alexander Schmötzer, rede bey der Begräbnißfeyer des … herrn christoph 
Franz v. Buseck …, [Bamberg] 1805 (ein exemplar: StBB mvo.Bamb.o.268/9), S. 9.

 9 5. Januar: B – a 116, 115c; W – präbendalakten 34.
10 3. Februar 1741: B – a 116, 115 f.
11 2. märz: B – B 86, 69, S. 63–70.
12 B – B 86, 71, Bl. 19; B 86, 72, Bl. 32’.
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14. april 1768 eine Kapitelsstelle erhält.13 Der Würzburger Weihbischof Daniel 
Johann anton von Gebsattel weiht ihn 1756 zum Subdiakon.14 im folgenden 
Jahr erhält er auf postulation des Bischofs adam Friedrich von Seinsheim 
eine Kapitelsstelle in Bamberg,15 wo er Domkantor wird. außerdem ist er 
propst des Bamberger Stiftes St. Stephan und ober-pfarrer von hallstadt.16

Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim ernennt Buseck 1765 zum 
regierungspräsidenten für das hochstift Bamberg.17 Während der schweren 
erkrankung Fürstbischofs Franz ludwig von erthal zum Jahresanfang 1781 
wird er erstmals als möglicher Kandidat für die nachfolge genannt, wenn 
auch nicht in aussichtsreicher position.18 Während der Sedisvakanz nach dem 
tode erthals ernennt das Domkapitel ihn zum Statthalter von Stadt und 
Festung Kronach.19 nach seiner Bischofswahl resigniert er auf die propstei 
des Stifts St. Stephan.20

Wahl und Weihe

angesichts des sich abzeichnenden todes Fürstbischof Franz ludwig 
von erthals bittet reichsvizekanzler Franz Gundaker von colloredo den 
kaiserlichen Gesandten an der Kurie, Kardinal Franz herzan von har-
ras, sich beim papst für die Gewährung eines breve eligibilitatis für den 
Würzburger Domherrn Karl Georg von Fechenbach zu verwenden, um die 
personalunion der hochstifte Bamberg und Würzburg zu erhalten.21 nach 
dem todesfall soll das Breve sofort nach Franken gesandt werden. Der papst 
erklärt sich dazu bereit, doch wird das Breve irrtümlich auf den namen Karl 
theodor von Dalberg ausgefertigt. auf die Bitte Wiens um Berichtigung22 
stellt pius vi. ein neues Breve für den mainzer Domdechanten Georg Karl 
von Fechenbach sowohl für den Fall, dass er zunächst in Würzburg gewählt 

13 W – präbendalakten 34; amrhein 2, S. 215.
14 27. mai: W – präbendalakten 34; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 731 S. 302.
15 4. Juni 1757: B – B 86, 85, Bl. 164’ f.
16 aeB – rep. i a 32; Wachter, nr. 1322 S. 70 f.
17 7. Januar 1765: hStB GehK 1801 nr. 215.
18 Bericht Graf hartigs 13., 15. Januar 1781: hhSta Wien – rK GWa Fasz. 3h.
19 14. Februar 1795: B – B 84, 29.
20 24. april 1795: B – B 86, 119, Bl. 75.
21 8. Januar 1795: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i. zum Gesamtvorgang Ber-

big, hochstift 1, S. 78–99.
22 12. Februar 1795: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i.
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würde, für Bamberg sowie für den umgekehrten Fall aus.23 Das Breve trifft 
am 13. märz in Würzburg ein.24

noch zu lebzeiten erthals berichtet der kaiserliche Gesandte in Kurmainz 
und beim oberrheinischen und Fränkischen Kreis, Joseph heinrich reichsgraf 
von Schlick, aus Frankfurt nach Wien, dass die anwesenheit des kurkölni-
schen ministers Freiherrn von Waldenfels in Würzburg dort Spekulationen 
über nachfolgepläne in beiden hochstiften auslöse.25 man vermute, dass der 
Kölner Kurfürst max Franz von österreich oder ein anderer erzherzog die 
beiden Bischofsstühle anstrebe. im vorfeld der Wahl macht sich der franzö-
sisch und preußisch gesinnte Franz erwein Graf von der leyen hoffnungen 
auf die nachfolge für Bamberg.26

Das Bamberger Domkapitel tritt noch am todestag erthals zum capitulum 
interregni zusammen und setzt den 7. april als Wahltermin fest.27 Das Kapitel 
informiert Kaiser Franz ii. über den Wahltermin.28 in der reichskanzlei geht 
man davon aus, dass in Würzburg Fechenbach gewählt werde, während die 
Bamberger Wahl größere Schwierigkeiten bereiten werde, zumal Fechenbach 
dort nicht präbendiert ist.29 Franz ii. ernennt für die Bamberger Bischofswahl 
seinen Kreisgesandten Schlick zum Wahlkommissar,30 der dort am 1. april 
eintrifft.31 am 12. märz wird Georg Karl von Fechenbach im Sinne des Wiener 
hofes32 zum Fürstbischof von Würzburg gewählt.33 noch am Wahltag erklärt 

23 6. märz 1795: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i.
24 Bericht Schlicks 14. märz 1795: hhSta Wien – rK Berr 166 nr. 20.
25 10. Februar 1795: hhSta Wien – rK Berr 166 nr. 8.
26 Bericht Schlicks 20. Februar 1795: hhSta Wien – rK Berr 166 nr. 11.
27 14. Februar 1795: B – B 86, 119, Bl. 13’–16.
28 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i.
29 18. Februar 1795: hhSta Wien – rK Weisr 53.
30 11. märz 1795: B – a 115 l. 43 240a; B 84, 29; Kreditiv für das Domkapitel: hhSta 

Wien – rK Weisr 53.
31 B – B 84, 28ii.
32 instruktion 28. Februar 1795: hhSta Wien – rK instr 13.
33 amrhein 2, nr. 1235, S. 156 f.; looshorn 7/2, S. 737–748; Franz xaver von We-

gele, Georg Karl von Fechenbach, in: aDB 15 (1882), S. 791 f.; Wachter, nr. 2371 
S. 121; leo Günther, Fechenbach, Georg Karl von, Fürstbischof von Würzburg, 
in: lebensläufe aus Franken 4 (vGffG 7,4), Würzburg 1930, S. 133–141; hanns hu-
bert hofmann, Georg Karl Freiherr von Fechenbach, in: nDB 6 (1964), S. 232 f.; 
Kist, Fürst- und erzbistum Bamberg, S. 133; erik Soder, Fechenbach zu lauden-
bach, Georg Karl ignaz Freiherr von (1749–1808), in: Gatz, Bischöfe 1785/1803–
1945, S. 181 f.; Weiss, Franken 1648–1803, S. 453 f.
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er sich in seiner Wahlanzeige gegenüber colloredo auch zur Übernahme des 
Bamberger Stuhls bereit.34 er informiert auch Schlick davon.35

Der monat bis zur Bamberger Bischofswahl ist durch heftiges ringen 
zwischen den Kandidaten bestimmt. Schlick bemüht sich, die Fortdauer der 
personalunion mit Würzburg zu sichern, doch solle sich jeder neoelekt dem 
Kaiserhof verpflichtet fühlen.36 er schildert die Schwierigkeit seiner aufga-
be: Bamberger Wahl-Geschäfte sind die bösartigsten, Eigennutz, und wenig 
Delicatesse ernähren die niedrigsten Kunstgriffe, gegen welche man sich nicht 
genug schützen kann.37 es gibt die parteien Fechenbachs, des Dompropsts 
Johann anton von Schaumberg, des Grafen Franz erwein von der leyen, 
des Freiherrn philipp lothar von Kerpen und des mainzer Kurfürsten 
Friedrich Karl von erthal. Buseck gehört zu den parteigängern Fechenbachs. 
Der Würzburger Geheime referendar Johann michael von Seuffert38 fordert 
Schlick auf, wegen der preußischen Stellung als Gegengewicht im Kreis 
auf die Fortdauer der personalunion hinzuwirken.39 Besonders Dompropst 
von Schaumberg ist Gegner einer Wahl extra gremium.40 zeitweise bemüht 
sich auch der mainzer Kurfürst um den Bamberger Stuhl.41 Dabei erlässt 
er widersprüchliche erklärungen, dass er auf Dauer in Bamberg residieren 
wolle oder auch, dass er die annahme eines Koadjutors ex gremio plane.42 
Der Berliner hof arbeitet gegen die Fortdauer der personalunion, um die 
kaiserliche position im Fränkischen Kreis zu schwächen, und unterstützt 
deshalb die Kandidatur des Domdechanten Joseph Georg Karl von hutten.43 

34 hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz 3i.
35 Bericht Schlicks 14. märz 1795: hhSta Wien – StK Berr 197 nr. 14; rK Berr 166 

nr. 16.
36 instruktion 11. märz 1795: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i.
37 9. märz 1795: hhSta Wien – rK Berr 166 nr. 17.
38 Dieter Schäfer, Johann michael von Seuffert (1765–1829), in: Fränkische lebens-

bilder 13 (vGffG 7a,13), neustadt/aisch 1990, S. 114–134.
39 24. Februar 1795: hhSta Wien – StK Berr 197 nr. 12; rK Berr 166 nr. 13.
40 verpflichtungserklärung gegen eine Wahl extra gremium 30. märz 1795: Johann 

philipp anton von Schaumberg, Johann Karl Joseph von Guttenberg, Franz hein-
rich Karl von redwitz, adam Friedrich von Groß, adam Friedrich von aufseß, 
Friedrich ernst voit von Salzburg, philipp anton von Bubenhofen (anlage zu Be-
richt Schlicks, 6. april 1795: hhSta Wien – rK Berr 166 nr. 28).

41 Bericht Schlicks 9. märz 1795: hhSta Wien  – StK Berr 197 nr. 13.  – Berbig, 
hochstift 1, S. 83.

42 1. april 1795: hhSta Wien – rK Weisr 53.
43 Bericht Schlicks 4. april 1795: hhSta Wien – StK Berr 197 nr. 15. Josef urban, 

porträt des Johann Joseph Georg Karl Freiherr hutten zu Stolzenberg (1740–1812), 
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Wien weist Schlick an, falls die Wahl Fechenbachs nicht durchsetzbar sei, 
solle ein Kandidat erhoben werden, der glaubt, seine Wahl dem kaiserlichen 
hof zu verdanken, nur hutten müsse auf jeden Fall verhindert werden.44

am 4. april wird das kaiserliche Kreditiv für Schlick im Kapitel verlesen, 
der zur Wahl eines patriotischen Fürstbischofs auffordert.45 er nimmt darauf 
den charakter eines kaiserlichen Wahlkommissars an.46 Schlick empfängt an 
diesem tag eine Delegation des Domkapitels und erklärt mit ungewohnter 
offenheit, dass die verabredung einiger Domherren, niemand ex gremio zu 
wählen, gegen die Gesetze und den Westfälischen Frieden verstoße.47 Dabei 
betont er, dass Fechenbach über ein breve eligibilitatis vom 6. märz 1795 
verfüge und dass der Kaiser seine Wahl wünsche, auf die sich bereits acht 
Kapitulare verpflichtet hätten. er versichert sich nochmals ausdrücklich der 
acht Stimmen dieser Kapitulare.48 um dies zu verhindern, macht Dompropst 
von Schaumberg mit seinen vier votanten am vortag der Wahl Buseck zu 
seinem Kandidaten.49 Dieser erklärt sich schließlich dazu bereit und kann 
nicht mehr umgestimmt werden.50 Schlick äußert sich insoweit zufrieden, 
als wenigstens nicht der Kurfürst von mainz oder hutten aus der Wahl 
hervorgehen werden. Das Wahlkapitel wählt am osterdienstag, den 7. april, 
per viam scrutinii im dritten Wahlgang christoph Franz von Buseck zum 
Fürstbischof von Bamberg.51 als Scrutatoren fungieren der propst, der De-

von 1808 bis 1812 apostolischer Generalvikar des Bistums Bamberg und präsident 
des Geistlichen rats, in: Ka Bamberg wird bayerisch, nr. 258 S. 500 f.

44 9. april 1795: hhSta Wien – rK Weisr 53.
45 B – B 86, 119, Bl. 63–64’; text: hhSta Wien – rK Berr 166.
46 B – B 84, 28ii. zeremonialprotokoll: hhSta Wien – rK Berr 166.
47 B – B 86, 119, Bl. 65’ f.
48 6. april 1795: hhSta Wien – rK Berr Fasz. 166 nr. 28. Franz erwein Graf von 

der leyen, Friedrich christoph Graf von Walderdorff, Johann philipp Graf von 
Stadion, Johann Joseph heinrich ernst von Würtzburg, philipp lothar von Ker-
pen, lothar Franz von Fechenbach, otto philipp Groß von trockau.

49 Bericht Schlick 6. april 1795: hhSta Wien – rK Berr Fasz. 166, pS ad nr. 28.
50 Schlick an thugut 7. april 1795: hhSta Wien – StK Berr 197 nr. 17; rK Berr 

Fasz. 166 nr. 29; ausführlicher Bericht 12. april: hhSta Wien  – StK Berr 197 
nr. 30 mit recreditiv des Domkapitels für Schlick vom 7. april.

51 Instrumentum electionis: B – B 21, 36i, Bl. 2’–7; B 86, 119, Bl. 66–71; zeremoniell: 
B – B 24, 32a, S. 121–157; B 84, 28ii. Wähler: Dompropst Johann philipp anton 
von Schaumberg, Domdechant Joseph Georg Karl von hutten, christoph Franz 
von Buseck, Johann philipp Graf von Stadion, Generalvikar Johann Joseph hein-
rich ernst von Würtzburg, Friedrich christoph Graf von Walderdorff, Franz er-
wein Graf von der leyen, Johann Karl von Guttenberg, Franz heinrich Karl von 
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chant und regierungspräsident Buseck. vor dem Wahlakt verliest Buseck das 
breve eligibilitatis für Fechenbach.52 Die öffentlichkeit ist überrascht von der 
Wahl Busecks, von dem man nach einem zeitgenössischen Bericht glaubt, er 
habe selbst nicht mit seiner Wahl gerechnet und unter der chorkleidung nur 
einen gewöhnlichen hausrock getragen.53 auch die bayerische Gesandtschaft 
beim Fränkischen Kreis wird durch den Wahlausgang überrascht.54

im anschluss an den Wahlvorgang leistet christoph Franz von Buseck das 
juramentum episcopale und unterzeichnet zwei ausfertigungen der domka-
pitelischen Anerinnerungen (Monita capitularia), nachdem sie in der Kanzlei 
ergänzt worden waren.55 Sie enthalten neben den üblichen verpflichtungser-
klärungen die aufforderung zur reorganisation des lehenhofes, zur abwehr 
von angriffen, zur verminderung der Schulden und die Bestätigung des 
vergleichs von 1748.56 Die Kapitulation mit verbesserungen im rechnungs-
wesen der obereinnahme war zuvor im Kapitel beraten worden.57 Danach 
findet die inthronisation im peterschor des Domes statt, wo zwei throne 
unter Baldachinen mit je drei Staffeln aufgebaut sind, auf der evangelienseite 
für den vertreter des Kaisers, auf der epistelseite für den neoelekten.58 nach 
der Gratulation räumt der Wahlkommissar, der seine vorstellungen über das 
zeremoniell durchsetzen kann,59 seinen platz, so dass beide throne nicht 
gleichzeitig benutzt werden. eine einladung zur hoftafel ergeht am Wahltag 
nicht, weil man eine ergebnislose Wahl befürchtet und keine vorbereitun-
gen getroffen hatte. Der Wahlausgang bedeutet zwar einen misserfolg der 
kaiserlichen Diplomatie, ob er aber tatsächlich die Folge einer preußischen 

redwitz, philipp lothar von Kerpen, adam Friedrich Groß von trockau (zugleich 
prokurator für den mainzer Kurfürsten Friedrich Karl von erthal), adam Fried-
rich von aufseß, philipp anton von Bubenhofen, otto philipp Groß von trockau, 
Friedrich ernst voit von Salzburg, lothar Franz von Fechenbach, nondum trien-
nalis und damit nicht wahlberechtigt: Friedrich Karl zobel von Giebelstadt, Karl 
Friedrich von Franckenstein, philipp anton von Guttenberg.

52 B – B 86, 119, Bl. 68.
53 Bamberg, am 11ten may 1795, in: Der fränkische merkur 2 (1795), Sp. 169–171.
54 8. april 1795: m – Kschw 14522: die sehr unvermuthete Nachricht.
55 B – a 25 l. 31 nr. 78; B 86, 119, Bl. 70.
56 abschrift: B 84, 29.
57 30. märz: B – B 86, 119, Bl. 58’–59’, 61’.
58 B – B 84, 28ii.
59 Bericht Schlicks 2. Juli 1795 mit zeremonialprotokoll: hhSta Wien – rK Berr 

166.
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Bestechung ist, wie ritter von lang in seinen memoiren berichtet, muss 
doch sehr fraglich sein.60

rechtswissenschaftliche Werke setzen sich mit dieser Bamberger Bischofs-
wahl auseinander: Historische und rechtliche Bemerkungen über das Wahlrecht 
der Bischöfe mit Rücksicht auf das Hochstift Bamberg bey Gelegenheit der 
letzten Wahl eines neuen Fürst-Bischofs, Frankfurt/leipzig 1796.61 Diese Schrift 
wendet sich gegen die gescheiterte personalunion von Bamberg und Würzburg 
und bestreitet Fechenbach als nichtmitglied des Kapitels die Wahlfähigkeit. 
als verfasser einer Gegendarstellung wird der Geheime referendar michael 
Seuffert aus Würzburg vermutet: Etwas über die jüngste Fürstenwahl zu 
Bamberg ein Nachtrag zu den historischen und politischen Bemerkungen über 
das Wahlrecht der Bischöfe, regensburg 1796.62 Der verfasser behandelt die 
mehrheitsverhältnisse im Bamberger Domkapitel bei der Wahl. Die verhin-
derung der Wahl Fechenbachs kritisiert er scharf: Nicht Patriotismus war es, 
sondern beleidigter Ehrgeiz, Rache wegen vereitelter Plane, und Hoffnungen, 
und Aussichten auf bald wiederkehrende Zeiten einer Zwischen-Regierung 
waren es, welche die Wahl für einen des Fürstenstuhls würdigen, und von 
der Vorsicht, aus dem Streite mehrerer Kandidaten, unter die er sich nicht 
zählte, zum Glücke Bambergs hervorgerufenen Domkapitularen entschieden.63

christoph Franz von Buseck ist bei seiner Wahl nur Subdiakon. Weihbischof 
Johann adam Behr erteilt ihm in aller Stille in der Bamberger hofkapelle 
die Weihen zum Diakon (9. mai 1795) und priester (13. mai).64 Seine erste 
heilige messe liest er ebenfalls in der hofkapelle am 17. mai.65

am Wahltag zeigt christoph Franz seine Wahl papst pius vi. an, die 
er auf Grund seines alters und der schwierigen zeitverhältnisse erst nach 
längerem zögern angenommen habe.66 auch an den Kardinalprotektor der 
deutschen nation Franz herzan von harras wendet er sich.67 er betraut den 

60 Karl heinrich von lang, aus der bösen alten zeit. lebenserinnerungen des ritters 
Karl heinrich von lang, hg. von viktor petersen (memoirenbibliothek 3. Serie 
9–10), 2 Bde., Stuttgart 1910, hier 1, S. 227. – Berbig, hochstift 1, S. 95.

61 ein exemplar: StBB rB.com.jur.e.o.1; vD18 14396319-001. vgl. Berbig, hoch-
stift 1, S. 97 f. v. a. anm. 551.

62 ein exemplar: B – hStB GehK 508, ad prod. 12; vD18 14655969-001. vgl. Berbig, 
hochstift 1, S. 98.

63 Etwas über die jüngste Fürstenwahl zu Bamberg, S. 21.
64 aeB – rep. i 79, S. 88; B – B 84, 28ii.
65 B – B 84, 28ii.
66 abschrift: B – B 21, 36i, Bl. 1’–2’.
67 B – B 21, 36i, Bl. 8’ f.
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Bamberger residenten in rom Francesco Fracassini mit der Durchführung 
der für seine Konfirmation notwendigen Schritte und übersendet ihm die 
unterlagen.68 er beauftragt ihn, sich um eine reduzierung der taxen zu be-
mühen. Gleichzeitig erteilt er ihm die vollmacht zum empfang des palliums. 
Die Supplik zur Durchführung des prozesses in rom wird bewilligt.69 Die 
Konsistorialkongregation empfiehlt die Konfirmation.70 am 26. mai ordnet 
der papst an, beim nächsten Konsistorium die Wahl von christoph Franz 
zum Bischof von Bamberg zu bestätigten.71 Gleichzeitig erlaubt er christoph 
Franz, sein Würzburger Kanonikat beizubehalten.72 Der informativprozess 
wird durch den auditor carolus erskine am 28. mai in rom durchgeführt, 
als zeugen fungieren antonius de augustinis73 und Johann thomas Bredel.74

am 1. Juni 1795 bestätigt pius vi. im geheimen Konsistorium die Bam-
berger Bischofswahl und verleiht christoph Franz das pallium.75 Gleichzeitig 
bestätigt er Georg Karl von Fechenbach als Bischof von Würzburg. Die 
Konfirmationsbullen datieren vom 1. Juni 1795. in Apostolatus officium be-
stätigt der papst christoph Franz als Bischof von Bamberg, erteilt ihm die 
notwendigen Dispense und fordert ihn zur Schaffung von präbenden für einen 
theologen und einen pönitentiar sowie zur einrichtung eines leihhauses 
auf.76 in Apostolicae sedis befreit er ihn von allen eventuellen hindernissen.77 
in vier ausfertigungen von Hodie electionem befiehlt er dem Domkapitel, 
dem Klerus, den vasallen und dem volk von Bamberg Gehorsam gegenüber 
dem neuen Bischof.78 Den Weihbischof Behr beauftragt pius vi. in Cum nos 
hodie, christoph Franz das Glaubensbekenntnis abzunehmen.79 Der papst 

68 Gesamtvorgang: B – B 21, 36i, Bl. 13–61.
69 17. mai 1795: aSv – proc. Dat. 168, Bl. 54.
70 26. mai 1795: aSv – proc. Dat. 168, Bl. 55.
71 aSv – proc. Dat. 168, Bl. 56; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 735 S. 303.
72 aSv – proc. Dat. 168, Bl. 56; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 733 S. 302, mit irr-

tümlicher inhaltsangabe.
73 agent für Köln, Salzburg und Fulda. er hatte Buseck kennengelernt, als er vor ca. 

30 Jahren ein pallium nach Würzburg überbrachte.
74 aus Gerolzhofen, an der Kurie beschäftigt. zum prozess: aSv – proc. Dat. 168, 

Bl. 51–66; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 734 S. 302. nach den Forschungen 
von lothar Bauer wurde der Band neu foliiert.

75 B – B 84, 29.
76 B – a 23 l. 28 nr. 321; B 21, 36i, Bl. 24–25’.
77 B – a 23 l. 28 nr. 321.
78 B – a 23 l. 28 nr. 314–317.
79 B – a 23 l. 28 nr. 322; Formular: a 23 l. 28 nr. 319.
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verleiht dem Bamberger Bischof in Cum nos nuper das pallium, mit dessen 
Überreichung er den Weihbischof betraut.80 in der üblichen eidesformel muss 
der Bischof sich zur teilnahme an Synoden in rom und zum ad-limina-
Besuch alle vier Jahre verpflichten. in Personam tuam erlaubt der papst ihm 
die Beibehaltung seines Würzburger Kanonikates.81 noch am 1. Juni richtet 
pius vi. die Bulle Gratiae divinae an Kaiser Franz ii. und empfiehlt ihm 
Bischof christoph Franz und die Kirche von Bamberg.82 am 2. Juni erlaubt 
der papst dem Bamberger elekten, sich von jedem katholischen Bischof unter 
assistenz von zwei oder drei Bischöfen zum Bischof weihen zu lassen,83 am 
4. Juni gesteht er ihm als assistenten dabei auch äbte oder prälaten zu.84 in 
Jucundissimae nobis erteilt pius vi. dem Bischof und seiner Kirche seinen 
apostolischen Segen.85 am 19. Juli erlaubt er ihm, sich von seinem neffen 
Bischof Georg Karl zum Bischof weihen zu lassen.86

christoph Franz setzt die Konsekration, die er ohne alles Gepränge wünscht, 
für den 16. august an und dispensiert die prälaten vom erscheinen.87 Georg 
Karl von Fechenbach spendet ihm in Gegenwart der Weihbischöfe von Bam-
berg, Behr, und Würzburg, andreas Joseph Fahrmann, die Bischofsweihe 
in der Bamberger hofkapelle.88 christoph Franz dankt dem papst für die 
Bestätigung der Wahl und die ermäßigung der taxen.89

Koadjutorwahl

mit kaiserlicher und päpstlicher unterstützung kann christoph Franz von 
Buseck 1800 die Wahl seines neffen Georg Karl von Fechenbach, Fürstbischof 
von Würzburg, zum Koadjutor durchsetzen. Die vorbereitungen werden, 
ausgehend von Würzburg, im Geheimen geführt, um die Kandidatur des 
mainzer Kurfürsten Friedrich Karl von erthal, des Dompropstes Johann 

80 B – a 23 l. 28 nr. 318.
81 B – a 23 l. 28 nr. 320.
82 abschrift: B – B 21, 36i, Bl. 27 f.
83 B – a 23 l. 28 nr. 323.
84 looshorn 7/2, S. 657.
85 13. Juni 1795: B – a 23 l. 28 nr. 331.
86 looshorn 7/2, S. 659.
87 6. august 1795: aeB – rep. i a 13; B – hStB GehK 1731 prod. 607.
88 aeB – rep. i 79; B – B 84, 28ii.
89 16. august 1795: looshorn 7/2, S. 661.
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philipp anton von Schaumberg oder des Domdechanten Joseph Georg Karl 
von hutten und den aufbau einer preußischen Gegenpartei zu verhindern.90 
Der kaiserliche Kreisgesandte Graf Joseph heinrich Schlick ist von anfang 
an einbezogen und informiert Wien, dass Fechenbach mit sieben Stimmen 
zu rechnen habe,91 sechs gehörten zur Gegenpartei.92 Die kaiserliche politik 
bleibt an der personalunion der fränkischen Bistümer interessiert, um ihre 
position im Kreis zu stärken. am 23. Januar verfügt Fechenbach bereits über 
zwölf von 17 Stimmen.93 auch Dompropst Schaumberg und Domdechant 
hutten schließen sich seiner partei an.94 Die reichskanzlei bemüht sich 
bei Kardinal herzan in rom um ein eligibilitätsbreve für Fechenbach.95 
Gleichzeitig informiert Georg Karl von Fechenbach den kaiserlichen Kreis-
gesandten Schlick offiziell, dass in Bamberg eine Koadjutorwahl zu seinen 
Gunsten zu erwarten sei.96 Schließlich bittet Fürstbischof christoph Franz 
unter dem einfluss Schlicks97 Kaiser Franz ii. um die erlaubnis, sich wegen 
seines hohen alters, der Kriegsnot und der preußischen arrondierungspolitik 
einen Koadjutor mit dem recht der nachfolge wählen zu lassen und um die 
entsendung eines kaiserlichen Gesandten zur Wahl.98 Franz ii. erteilt seine 
einwilligung, die Schlick aus Würzburg an christoph Franz schickt.99 Günter 
christ betont die starke Bedeutung der kaiserlichen Genehmigung für die 

90 zum Gesamtvorgang christ, praesentia regis, S. 203–205; Berbig, hochstift 1, 
S. 99–108.

91 Johann philipp Graf von Stadion, Friedrich christoph Graf von Walderdorff, 
Franz erwein Graf von der leyen, Johann Karl von Guttenberg, lothar Franz von 
Fechenbach, Karl Friedrich von Franckenstein, philipp anton von Guttenberg.

92 16. Januar 1800: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 3.
93 Johann philipp Graf von Stadion, Friedrich christoph Graf von Walderdorff, Franz 

erwein Graf von der leyen, Johann Karl von Guttenberg, lothar Franz von Fe-
chenbach, Karl Friedrich von Franckenstein, philipp anton von Guttenberg, Franz 
heinrich Karl und Friedrich anton von redwitz, adam Friedrich von aufseß, 
philipp lothar von Kerpen, otto philipp Groß von trockau. – Bericht Schlicks: 
hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 5.

94 Berichte Schlicks 2., 6. Februar 1800: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 8, 9.
95 1. Februar 1800: hhSta Wien – rK GWa Bbg. Fasz. 3i.
96 1. Februar 1800: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i.
97 Schlick an colloredo 17. Februar 1800: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 11.
98 10. Februar 1800: B  – B 21, 36i, Bl. 40’ f.; Begleitschreiben Schlicks 11. Februar: 

hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 10.
99 20. Februar 1800: B – B 84, 30 nr. 4.
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Koadjutorwahl, die nun anders als 1708 dem päpstlichen privileg vorausgeht.100 
auch Kurmainz stellt sich positiv zur Koadjutorwahl.101

in seinem Wahlgratulationsschreiben für papst pius vii. bittet christoph 
Franz um die Bewilligung einer Koadjutorwahl.102 pius vii. gestattet von 
seinem aufenthaltsort venedig in dem Breve Exponi Nobis dem Bamberger 
Domkapitel die Wahl eines Koadjutors;103 am gleichen tag erteilt er in Tua 
in Nos Bischof Georg Karl von Würzburg ein breve eligibilitatis für die 
Bamberger Koadjutorwahl.104 Die Breven treffen am 17. april in Würzburg 
ein.105 am 18. april informiert christoph Franz das Bamberger Domkapitel 
offiziell über seine absicht, einen Koadjutor cum spe futurae successionis 
anzunehmen, wofür die päpstliche erlaubnis bereits vorliege.106

Das Domkapitel setzt die Wahl für den 26. mai an,107 der Bischof ordnet 
dazu Gebete in der Diözese an.108 christoph Franz informiert den kaiser-
lichen Gesandten über den Wahltermin und bittet den Kaiser um seinen 
Schutz und die entsendung eines Wahlbotschafters.109 Franz ii. informiert 
den Bamberger Bischof über die entsendung eines Wahlkommissars, wie der 
korrekte titel nach Wiener auffassung lautet,110 und ernennt den kaiserlichen 
Gesandten bei Kurmainz, dem oberrheinischen und Fränkischen Kreis Joseph 
heinrich Graf von Schlick dazu.111 nach ausweis seiner instruktion hat er 
auf die förmliche Wahrung der Wahlfreiheit zu achten, zumal die von Wien 
gewünschte Wahl Fechenbachs bereits als sicher gilt, in Fragen des zeremo-
niells soll er sich an der paderborner Koadjutorwahl von 1773 orientieren, 
da kein protokoll von 1708 in Wien vorliege.112 Dabei besteht Wien auf der 

100 christ, praesentia regis, S. 204.
101 Buseck an Fechenbach 22. Februar 1800: aeB – rep. i a 13.
102 18. Februar 1800: B – B 21, 36i, Bl. 50–51’; aeB – rep. i a 13.
103 29. märz 1800: B – a 23 l. 28 nr. 334; weiterer Schriftverkehr: aeB – rep. i a 13.
104 abschrift: B – B 21, 36i, Bl. 51’–52’.
105 Bericht Schlicks: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 19.
106 B – B 86, 212, nr. 246.
107 21. april 1800: B – B 83, 30; B – B 86, 124, Bl. 59–60.
108 aeB – rep. i a 13.
109 21. april 1800: B – B 21, 36i, Bl. 43; Begleitschreiben Schlicks 23. april: hhSta 

Wien – rK Berr 182 nr. 21.
110 8. mai 1800: B – B 84, 30.
111 10. mai 1800: B – B 84, 30; dessen Dank 15. mai: hhSta Wien – rK Berr 182 

nr. 24.
112 10. mai 1800: hhSta Wien – rK instr Fasz. 13, hier auch Kreditiv für den Fürst-

bischof.
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Bezeichnung Wahlkommissar statt des von Bamberg gebrauchten ausdrucks 
Wahlbotschafter. Über die person Fechenbachs als geeignetem Kandidaten 
herrscht einmütigkeit. Über die Fragen des zeremoniells jedoch entstehen 
auseinandersetzungen, weil Schlick im Sitzen mit bedecktem haupt die 
kaiserliche proposition vor dem stehenden Kapitel verlesen will, weil das 
Capitulum dermal nicht regierend sey.113 Während das Kapitel dem Beispiel 
von 1795 folgen will, betont Schlick den besonderen charakter einer Ko-
adjutorwahl; man einigt sich auf einen Kompromiss, nach dem das Kapitel 
sitzend mit unbedecktem haupt zuhört.114 Schlick nimmt am 24. mai den 
charakter eines kaiserlichen Wahlkommissars an und trägt seine proposition 
vor dem Kapitel vor.115

Das Domkapitel lässt am 16. mai die Wahlkapitulation Fürstbischof Bu-
secks verlesen, um danach über änderungen zu beraten.116 Das Kapitel will 
sich besonders vor entscheidungen offener Streitfragen mit dem hochstift 
Würzburg absichern. vor dem Wahlakt lässt Fechenbach in einer von dem 
Geheimen rat Seuffert verfassten erklärung anzeigen, dass er bei seinem 
künftigen regierungsantritt alle Kapitulationspunkte einhalten wolle.117

am 26. mai 1800 wählt das Bamberger Domkapitel per viam scrutinii den 
Würzburger Fürstbischof Georg Karl von Fechenbach zum Koadjutor.118 

113 B – B 86, 124, Bl. 77’.
114 Berbig, hochstift 1, S. 104.
115 zeremonialprotokoll: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 27.
116 B – B 86, 124, Bl. 70’–75’; Bericht Schlicks 5. Juni 1800: hhSta Wien – rK Berr 

182, pS ad nr. 28.
117 B – B 86, 124, Bl. 82’ f.
118 B – B 86, 124, Bl. 81–84’; Wahlinstrument: B – B 21, 36i, Bl. 53’–56’. alle Kapitu-

lare anwesend außer: Karl theodor von Dalberg Kurfürst von mainz, der lothar 
Franz von Fechenbach zu seinem prokurator ernannt hatte, oberdomkustos Jo-
hann philipp Graf von Stadion, der Friedrich christoph Graf von Walderdorff 
zu seinem prokurator ernannt hatte, oberdomsänger philipp lothar von Ker-
pen, der Franz erwein Graf von der leyen zu seinem prokurator ernannt hatte, 
Karl Friedrich von Franckenstein, der philipp anton von Guttenberg zu seinem 
prokurator ernannt hatte; danach wohl anwesend; liste vom 24. mai 1800: Dom-
propst Johann philipp anton von Schaumberg, Domdechant Joseph Georg Karl 
von hutten, Friedrich christoph Graf von Walderdorff, Franz erwein Graf von 
der leyen, Johann Karl von Guttenberg, Franz heinrich Karl von redwitz sen., 
adam Friedrich Groß von trockau sen., adam Friedrich von aufseß, otto phil-
ipp Groß von trockau jun., lothar Franz von Fechenbach, Friedrich Karl zobel 
von Giebelstadt, philipp anton von Guttenberg, Friedrich anton von redwitz 
jun., Karl Georg von Fechenbach, Bischof von Würzburg und noch Domicellar.
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Schlick verbindet mit seiner Gratulation bei dem einsetzungsakt im Dom 
die versicherung, dass der neoelekt bei erledigung des Bischofsstuhles bis 
zur erteilung der reichsbelehnung vom Kaiser die einstweilige verwaltung 
übertragen bekomme. zwischen Wahlakt und inthronisation verpflichtet sich 
Fechenbach vor dem Kapitel, bei seinem regierungsantritt die Kapitulation 
einhalten zu wollen, ohne sie zu unterschreiben.119 im anschluss legt er das 
Juramentum episcopale ab.120 am selben tag teilt Fürstbischof christoph 
Franz dem Kaiser den Wahlausgang mit.121 Buseck wiederholt die Wahlanzeige 
gegenüber dem Kaiser.122 Franz ii. erklärt den Wahlausgang als zum Besten 
der Religion und der teutschen Kirche, zur Erhaltung der fränkischen Kreis-
verfassung und des Reiches Wohlfahrt.123 Das Kapitel bittet papst pius vii. um 
die Bestätigung der Wahl.124 Später zeigt christoph Franz dem papst die Wahl 
an.125 auch der elekt informiert den Kaiser über den Wahlausgang und dankt 
für die unterstützung.126 aus diesem anlass erscheinen zwei Festschriften.127

auf die Supplik von christoph Franz128 wird der informativprozess für 
Bischof Georg Karl als Koadjutor von Bamberg wegen der zeitumstände mit 
nur einem zeugen durch den auditor carolus erskine am 8. august 1800 
in rom durchgeführt.129 Die zeugenaussage von Johann thomas Bredel be-
gründet nur die Berechtigung der Bestellung eines Koadjutors für Bamberg, 
ohne die person Fechenbachs näher zu würdigen. papst pius vii. überträgt 
am 11. august im geheimen Konsistorium Georg Karl von Fechenbach die 
Koadjutorie der Diözese Bamberg.130 mit der Bulle Romanus Pontifex er-

119 B – B 86, 124, Bl. 84.
120 B – B 86, 124, Bl. 84.
121 B – B 21, 36i, Bl. 46’ f.; Bericht Schlicks 26. mai 1800: hhSta Wien – rK Berr 

182 nr. 27, dazu nr. 28 recreditiv des Kapitels.
122 29. mai 1800: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 28.
123 17. Juni 1800: B 84, 30.
124 26. mai 1800: B – B 21, 36i, Bl. 56’–57’.
125 31. Juli 1800: B – B 84, 30.
126 26. mai 1800: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 28.
127 Oden dem Hochwürdigsten Fürsten, Bamberg 1800 (Gymnasium Bamberg; 

ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.139; vD18 12687294-001); michael hein-
rich Schuberth, Brevis Adlocutio gratulatoria …, Bamberg 1800 (Dechant von 
St. Gangolf; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.138; vD18 12095788-001).

128 Bewilligung 31. Juli 1800: aSv – proc. Dat. 171, Bl. 92, 93’; Bauer, vatikanische 
Quellen, nr. 754 S. 305.

129 aSv  – proc. Dat. 171, Bl. 90–95; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 755 S. 305. 
nach den Forschungen von Bauer wurde der Band neu foliiert.

130 B – B 84, 30.
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nennt er ihn zum verwalter des Bistums Bamberg in spiritualibus und fordert 
Kapitel, Klerus, vasallen und volk zum Gehorsam auf.131 Fechenbach wird 
zur ablegung des Glaubensbekenntnisses und zum üblichen Bischofseid 
verpflichtet.132 Die Diözese Würzburg darf er beibehalten. auch gegenüber 
christoph Franz bestätigt der papst in Nihil antiquius die erfolgte Wahl.133 
Fürstbischof Buseck bittet um die reduzierung der taxen wegen des zustandes 
des hochstiftes, das von Kriegszügen, missernten und Überschwemmungen 
heimgesucht werde.134 pius vii. erlässt trotz seiner eigenen not die Gebühren 
und bedauert, nicht umfangreicher helfen zu können.135

Kaiser und reich

am Wahltag zeigt christoph Franz dem Kaiser seine Wahl an und versichert 
ihn der treuen und patriotischen pflichterfüllung gegenüber dem reich.136 
Franz ii. gratuliert und verspricht seinen Schutz und seine Gnade.137 am 
20. mai erklärt christoph Franz, er wolle die lehensmuthung nicht lange 
hinausschieben.138 noch im herbst sendet er das muthungsschreiben nach 
Wien.139 Bei dessen Überreichung beim reichshofrat kommt es zunächst zu 
Schwierigkeiten, weil die päpstliche Konfirmationsbulle nicht im original 
beigefügt ist.140 agent Fichtl schlägt vor, den olmützer Domherrn Franz 
ludwig Graf von Serény mit der vertretung des Bischofs bei der Belehnung 
zu betrauen,141 doch kann sich christoph Franz nicht zu dessen ernennung 
entschließen.142 im folgenden Jahr erklärt er, dass der feierliche Belehnungs-

131 11. august 1800: B – a 23 l. 28 nr. 335.
132 Formeln: B – a 23 l. 28 nr. 336, 337.
133 23. august 1800: B – B 84, 30.
134 abschrift 7. September 1800: B – B 21, 36i, Bl. 60 f.
135 25. november 1800: B – B 84, 30; Dank Busecks 17. Februar 1801: B – B 21, 36i, 

Bl. 61’.
136 7. april 1795: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i.
137 16. april 1795: hhSta Wien – rK GWa Bbg Fasz. 3i; B – B 84, 29.
138 B – hStB GehK 642i, dazu hStB lehenhof B 58/x nr. 16182.
139 30. oktober 1795: B – hStB GehK 642i.
140 B – hStB GehK 642i.
141 24. oktober 1795: B – hStB lehenhof B 58/x nr. 16182.
142 B – hStB lehenhof B 58/x nr. 16182.
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akt durch den Kaiser in Kürze bevorstehe,143 doch ist unter Franz ii. keine 
Bamberger reichsbelehnung nachweisbar.144

im vergleich zu seinem vorgänger nimmt die Korrespondenz mit dem 
reichstagsgesandten unter christoph Franz von Buseck an umfang und 
Dichte zu.145 Das verhalten des Gesandten Domkapitular otto philipp Groß 
von trockau in der Friedensfrage war durch den österreichischen minister 
ludwig Konrad von lehrbach offenbar missdeutet worden. Buseck besteht 
deshalb darauf, dass Groß jenem gegenüber eine vorformulierte erklärung 
abgebe, um die reichstreue Bambergs und die ablehnung eines Separatfrie-
dens zu betonen.146

Der Geheime rat von Freyberg teilt Buseck zu Jahresbeginn 1797 aus 
Wien mit, dass wegen unzulänglicher unterstützung aus dem reich das 
interesse österreichs am reich ganz gleichgültig geworden sei.147 Seit der 
verschlechterung der lage auf dem italienischen Kriegsschauplatz im Früh-
jahr 1797 entsteht in Wien der plan, die militärische Kraft durch ein Bündnis 
mit den kaisertreuen geistlichen Fürsten zu erhöhen.148 Der österreichische 
Direktorialgesandte in regensburg, egid Joseph von Fahnenberg, teilt den 
Geheimplan des Staatskanzlers Johann amadeus von thugut den geistlichen 
reichstagsgesandtschaften, darunter Bamberg, schriftlich mit.149 er soll be-
fürchtete Säkularisationen verhindern, die sich aus dem französisch-preußi-
schen neutralitätsabkommen ergeben könnten. Dazu sollen die betroffenen 
Stände das Quintuplum aufstellen und die rückständigen römermonate 
entrichten. Buseck befürwortet einen festen zusammenschluss der geistlichen 
Fürsten, doch lehnt er eine öffentliche liga mit österreich ab.150 er erklärt 
sich zu einer intensivierung seiner reichshilfe im rahmen der bestehenden 
verpflichtungen, der reichsverfassung und der reichsschlüsse, bereit, lehnt 
aber einen offenen Bund ab, weil dieser einen einheimischen Kriege erwecken 
würde.151 christoph Franz befürwortet statt dessen eine permanente Corre-
spondenz zwischen dem Kaiser und den Ständen, die das reich bewahren 

143 17. märz 1796: B – hStB GehK 642i.
144 Berbig, hochstift 1, S. 96 anm. 549; Weiss, reichsbelehnung, S. 566 f.
145 B – hStB nverza 4653.
146 27. Juni 1795: B – hStB nverza 4653.
147 9. Januar 1797: B – hStB GehK 510 prod. 2.
148 Berbig, hochstift 2, S. 382–391.
149 14. Februar 1797: B – hStB GehK 510 prod. 9, Druck ad prod. 38.
150 2. märz 1797: B – hStB GehK 510, ad prod. 14.
151 24. märz 1797: B – hStB GehK 510, ad prod. 14.
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wollen; ein Schutzbündnis solle in der realität, aber nicht der Form nach 
eingegangen werden. auch in Bamberg fürchtet man zu diesem zeitpunkt 
eine Säkularisation durch preußen, das 1795 ein neutralitätsabkommen mit 
Frankreich geschlossen hatte.152 Der Fürstbischof von Würzburg stimmt den 
Bamberger plänen zu und will Kurmainz als zentrale der geplanten Korre-
spondenz einbeziehen.153

nach aufnahme der rastatter Friedensverhandlungen ist es das vordring-
liche ziel der reichspolitik Busecks, über den reichstag den Kaiser zum 
raschen abschluss des Friedens zu drängen und eine reichsdeputation an 
den verhandlungen zu beteiligen.154 Der Fürstbischof unterstützt die Frie-
densbemühungen des Kaisers und legt Wert darauf, die drei Kollegien des 
reichstags durch eine reichsdeputation an den verhandlungen zu beteiligen.155 
als Grundlagen eines Friedensschlusses fordert er die erhaltung der inte-
grität des reiches, die Sicherung der reichsverfassung und die Wahrung der 
in den früheren Friedensschlüssen mit Frankreich gesicherten reichsrechte. 
zu diesem zeitpunkt aber hatte sich österreich bereits von der Wahrung der 
reichsverfassung abgewandt und sich in den vorverhandlungen des Friedens 
von campo Formio selbst das erzstift Salzburg, dem Kurfürsten von mainz 
die hochstifte Bamberg und Würzburg gesichert.156

auf der anderen Seite versucht auch der preußische vertreter Karl august 
von hardenberg in rastatt große teile Bambergs für Brandenburg-preußen zu 
erhalten, ein anderer preußischer plan sieht die beiden fränkischen hochstifte 
als entschädigungslande für den prinzen von oranien vor.157 auch Bayern ist 
am erwerb des hochstifts Bamberg und besonders des amtes vilseck inter-
essiert und begründet seine ansprüche mit historischen argumenten, die bis 
zur Konradinischen Schenkung von 1263 zurückreichen.158 am 4. april 1798 
muss die reichsdeputation der abtretung des linken rheinufers und einer 

152 Staatskonferenz 6. märz 1797: B – hStB GehK 510, ad prod. 14.
153 27. märz 1797: B – hStB GehK 510 prod. 20.
154 instruktion für den reichstagsgesandten 28. Juni 1797: B – hStB GehK 510 prod. 

47; weitere Schreiben dazu: B – hStB nverza 4653. zur haltung Bambergs im 
zusammenhang mit dem rastatter Kongress Berbig, hochstift 2, S. 391–405.

155 undatiertes votum: B – hStB nverza 4653.
156 anton ernstberger, österreich-preußen von Basel bis campoformio 1795–1797 

(Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 12), prag 1932, S. 386.
157 Karl Süssheim, preussens politik in ansbach-Bayreuth 1791–1806 (historische 

Studien 33), Berlin 1902, S. 304–306.
158 vorschläge an den Friedenskongress über die rechtsansprüche des Kurhauses 

pfalzbayern auf das hochstift Bamberg etc. de anno 1797/98 (m – Kschw 15253).
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Säkularisation zur entschädigung grundsätzlich zustimmen.159 Der reichs-
tagsgesandte otto philipp von Groß nimmt dies mit tiefer trauer auf, auch 
wenn er nicht weiß, ob die fränkischen hochstifte der entschädigungsmasse 
zugeschlagen werden.160 Der vertraute des künftigen Kurfürsten von Bayern, 
max iv. Joseph, max Joseph von montgelas beabsichtigt bereits im mai 1798 
die entschädigung Kurbayerns mit Bamberg und Würzburg.161

Die Folgen des reichskriegs für Bamberg

noch aus Basel teilt der preußische minister in Franken, Karl august von 
hardenberg, mit seinem Wahlgratulationsschreiben christoph Franz von 
Buseck das geheime zusatzabkommen zum Friedensschluss vom 5. april 
1795 mit Frankreich mit, das die möglichkeit eröffnet, den Fränkischen Kreis 
in die neutralitätszone einzubeziehen.162 Dabei erwartet er die aufgabe des 
Bamberger Widerstands gegen seine revindikationspolitik im reichskreis. 
aus treue zur reichsverfassung lehnt christoph Franz das neutralitätsan-
gebot ab.163 Die brandenburgischen Gesandten beim Kreistag bemühen sich 
trotzdem um den Beitritt des Kreises zum neutralitätsvertrag und erklären, 
wegen der neutralität keine Beiträge für die Kreistruppen mehr zu leisten.164 
unter der Führung des Fürstbischofs von Würzburg wird dies abgelehnt, weil 
die Kreisstände nur einem allgemeinen reichsfrieden beitreten könnten.165

am 22. mai 1795 wird das von Bamberg zu stellende Quintuplum für 
die Kreistruppen gemustert.166 angesichts eines drohenden französischen 
einmarsches in den Kreis erneuert preußen im herbst sein angebot, wenn 
jener nur den preußischen Schutz erbitten würde.167 Buseck will das angebot 
zwar grundsätzlich annehmen, zunächst aber eine eindeutige entscheidung 

159 Druck: B – hStB GehK 512, ad prod. 49.
160 8. april 1798: B – hStB GehK 512 prod. 46.
161 eberhard Weis, montgelas. zwischen revolution und reform 1759–1799, mün-

chen 1971, S. 376, zur vorgeschichte, S. 332–341.
162 14. mai 1795: B – hStB GehK 814 prod. 121; Druck der convention additionelle 

hStB GehK 814 prod. 252 1/2. – Berbig, hochstift 2, S. 353.
163 23. mai 1795: B – hStB GehK 814 prod. 121.
164 9. mai 1795: B – hStB GehK 814 prod. 105.
165 12. mai 1795: B – hStB GehK 814 prod. 105.
166 B – B 84, 28ii.
167 3. oktober 1795: B – hStB GehK 814 prod. 252 1/2.
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verschieben.168 Der kaiserliche Gesandte Graf Schlick mahnt die Kreisstände 
dagegen zur erfüllung ihrer reichspflichten.169 Die um rat angegangenen 
assoziierten Kreise raten, wohl auch wegen kaiserlicher Waffenerfolge, zum 
abwarten.170

Der rheinübergang zweier französischer armeen im Sommer 1796 bedroht 
den Fränkischen Kreis unmittelbar.171 im Juli verlässt christoph Franz von 
Buseck seine residenzstadt vor einem drohenden einmarsch der Franzosen, 
die am 24. Juli Würzburg besetzen. er flieht nach prag, während die Statt-
halterschaft die Bevölkerung zur ruhe auffordert.172 Der Fürstbischof weist 
seine Kreisdirektorialgesandtschaft noch aus vilseck an, sich einem eventu-
ellen Kreisvotum zugunsten der neutralität anzuschließen.173 am 4. august 
besetzen französische truppen die Stadt Bamberg und bleiben knapp vier 
Wochen.174 am 7. august schließen die Bevollmächtigten des Fränkischen 
Kreises in Würzburg eine Übereinkunft mit der französischen Generalität, 
welche die verpflegung der armee normiert, plünderungen untersagt und 
die Sicherheit der Kreiseinwohner verbürgt.175 Der Kreis, ausgenommen die 
Fürstentümer ansbach und Bayreuth wegen der neutralität preußens, ver-
pflichtet sich zur zahlung von 8 millionen livres, davon 6 in bar. Bereits am 
11. august annulliert aber der französische General Jourdan das abkommen 
unter einem vorwand, um die Kontribution zu erhöhen.176 Buseck, ohne 
davon unterrichtet zu sein, billigt die Übereinkunft in einem Schreiben aus 
prag an den regierungspräsidenten adam Friedrich Groß von trockau.177 
Das landesdirektorium des Fürstentums Bamberg erklärt, dass dem hochstift 
eine Kontribution von 4 millionen livres, 400 pferden und Sachlieferungen 
an die französische armee auferlegt worden seien, wovon 1 million binnen 
48 Stunden zu entrichten ist.178 Die untertanen werden deshalb aufgefordert, 
ihr Bargeld bei der obereinnahme abzuliefern, die es als Darlehen verzinsen 

168 6. oktober 1795: B – hStB GehK 814 prod. 257.
169 5. oktober 1795: B – hStB GehK 814, ad prod. 259 1/2.
170 24. oktober 1795: B – hStB GehK 814 prod. 279.
171 Berbig, hochstift 2, S. 372–381.
172 22. Juli 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
173 27. Juli 1796: B – hStB GehK 815 prod. 159, dazu 170.
174 Winkler, Bamberg in der epoche der Koalitionskriege, S. 282–290.
175 Druck: B – hStB GehK 815, ad prod. 183. – riedenauer, reichsverfassung und 

revolution, v. a. S. 513–524.
176 B – hStB GehK 815, ad prod. 183.
177 17. august 1796: B – hStB GehK 815 prod. 181.
178 17. august 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
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will. eine Gesandtschaft des Fränkischen Kreises unter Friedrich adolph von 
zwanziger begibt sich zu direkten verhandlungen nach paris.179 Der abschluss 
einer neuen, für den Kreis günstigeren Konvention (16. September 1796) 
wird durch die Befreiung des hochstifts durch die armee des erzherzogs 
Karl von österreich zunächst hinfällig, für die nun naturalien abzuliefern 
sind.180 allerdings beschwert sich Fürstbischof christoph Franz bald bei 
reichsvizekanzler colloredo über die hohen requisitionen.181

nach der Wiederaufnahme des reichskrieges 1799 unterhält Bamberg sein 
fünffaches Kontingent und versieht den bereits 1797 aufgestellten landsturm 
mit artillerie und munition.182 Der Krieg verursacht weiter hohe Kosten. 
Buseck übermittelt dem Bamberger reichstagsgesandten ein Gutachten der 
obereinnahme, das die requisitionen der kaiserlichen armee zusammenstellt, 
damit das hochstift künftig davon verschont bleibe.183 zu diesem zeitpunkt 
belaufen sich die Bamberger auslagen für die kaiserliche armee auf 1 239 636 fl. 
durch requisitionen, die vom Kaiser zu ersetzen sind. Die zahlungen an die 
reichsoperationskasse betragen 61 799 fl.184 nur letztere will Buseck durch 
reduzierung der römermonate kompensieren. zum Jahresbeginn 1800 be-
tragen die seit august 1798 aufgelaufenen Bamberger reluitionsrückstände 
bereits 3 011 066 fl. Wiener Währung.185 in diesem zusammenhang hatte der 
reichstagsgesandte von Groß eine Denkschrift verfasst, um die unmöglichkeit 
der Bezahlung zu begründen und die verrechnung mit den von Bamberg 
geleisteten naturalienleistungen vorzuschlagen.186

im verlauf des zweiten Koalitionskrieges bedrohen die französischen 
truppen im Juli 1800 erneut Franken. obergeneral Jean-victor moreau fordert 
eine Kontribution von 600 000 livres von Bamberg.187 Der Fürstbischof will 
sie durch eine einjährige auflage nach dem allgemeine Steuerfuß aufbringen. 
Der am 15. Juli 1800 zwischen den oberbefehlshabern der österreichischen 
sowie der reichsarmee und der französischen armee abgeschlossene Waf-

179 Bericht 2. September 1796: B – hStB GehK 815 prod. 193. – riedenauer, reichs-
verfassung und revolution, S. 526–545.

180 6. September 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
181 entwurf 6. november 1796: B – hStB GehK 509 prod. 105 1/2.
182 Berbig, hochstift 2, S. 405.
183 5. September 1799: B – hStB nverza 4653.
184 9. September 1799: B – hStB nverza 4653.
185 Bericht Schlicks 5. Januar 1800: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 1.
186 30. november 1799: hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 1.
187 B – B 86, 212, nr. 430. – Berbig, hochstift 2, S. 405–411, v. a. S. 406 anm. 906.
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fenstillstand legte eine Demarkationslinie zwischen den parteien fest. Danach 
werden die Gebiete links von regnitz und main den Franzosen zugespro-
chen, so dass teile des hochstifts Bamberg von diesen besetzt werden. Die 
regierung ordnet die freundliche aufnahme der Besatzungstruppen an.188 
anfang September besetzen die Franzosen unter General pierre François 
charles augereau Bamberg und bleiben bis april 1801.189 christoph Franz 
flieht zunächst auf die Festung rosenberg über Kronach und weiter nach 
Saalfeld. noch in Kronach setzt er einen außerordentlichen Senat zu seiner 
vertretung ein.190 Das Domkapitel tritt ab September in tambach zusammen.191 
auf Grund der Kriegsentwicklung erlässt christoph Franz einen hirtenbrief 
1801 in Saalfeld: Mit Unserer Person entfernt von euch, Geliebte in Christo! 
aber mit dem Geiste, und Unserer väterlichen Sorgalt stets in eurer Mitte.192 
Das Kunigundenkapitel 1801 wird in coburg gehalten.193

Friedensverhandlungen

General augereau unterbreitet Bamberg ein verhandlungsangebot, um 
es zur annahme der neutralität zu bewegen.194 Buseck lehnt den abschluss 
eines Separatfriedens ab, weil sich das hochstift nicht als solches, sondern 
nur als reichsstand mit Frankreich im Kriege befinde.195 Dennoch soll hofrat 
Friedrich von lochner die französischen Bedingungen in mündlichen ver-
handlungen in erfahrung bringen. auch Koadjutor Fechenbach empfiehlt in 
einer Denkschrift die ablehnung eines Separatfriedens und die anlehnung an 
österreich.196 Dabei unterstellt er dem Kaiser die absicht, dass er selbst den 

188 23. Juli 1800: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
189 Wilhelm G. neukam, Der Übergang des hochstifts Bamberg an die Krone Bay-

erns 1802/03, in: Bayern, Staat und Kirche, land und reich. Forschungen zur 
bayerischen Geschichte vornehmlich im 19. Jahrhundert. Wilhelm Winkler zum 
Gedächtnis (archiv und Wissenschaft 3), münchen 1961, S. 243–291, hier S. 252; 
Winkler, Bamberg in der epoche der Koalitionskriege, S. 298–316.

190 5. September 1800: B – B 86, 212, nr. 505.
191 12. September–3. oktober 1800: B – B 86, 124, Bl. 106–116’; 29. november: B 86, 

124, Bl. 138–141.
192 4. Januar 1801: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
193 2.–9. märz 1801: B – B 86, 124, Bl. 145–172.
194 12. Dezember 1800: m – ma 5789, Bl. 2–3’. – Berbig, hochstift 2, S. 406.
195 instruktion 8. Dezember 1800: m – ma 5789, Bl. 8.
196 17. Dezember 1800: m – ma 5789, Bl. 13–16’.
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abschluss eines Separatfriedens mit Frankreich ohne england ablehne, um 
die verfassung des reiches und die geistlichen Fürstentümer zu bewahren. 
erst am 3. Januar 1801 kommt es zu verhandlungen zwischen augereau 
und hofrat lochner.197 reichsvizekanzler colloredo lehnt den abschluss 
eines Separatfriedens durch Bamberg und Würzburg entschieden ab, schließt 
aber weitere verhandlungen nicht aus.198 Schließlich will Buseck doch bei 
zusicherung der integrität für sein hochstift in Friedensverhandlungen mit 
augereau eintreten.199 Dieser fordert darauf Seuffert auf, ihn zu den endgül-
tigen verhandlungen nach paris zu begleiten.200 Darauf bevollmächtigt der 
Fürstbischof Seuffert auch im namen Bambergs in paris Friedensverhand-
lungen zu führen,201 den auf Würzburger Wunsch der Bamberger hofrat 
albert Fracassini begleitet.202 ihr ziel soll der status quo ante bellum und der 
erhalt der hochstiftsverfassung sein. Die Gesandtschaft bleibt ergebnislos, 
weil Frankreich nach abschluss des Friedens von lunéville (9. Februar 1801) 
nicht mehr an einem Separatfrieden interessiert ist.203

Bamberg votiert beim reichstag für den Friedensschluss.204 Buseck will eine 
Dankadresse an den Kaiser aufnehmen, weil er aus einem unterm 11. dieses 
erhaltenen vertraulichen Handschreiben des Reichsoberhaupts und andern 
diplomatischen Gründen Ursache zur gegründeten Vermuthung habe, daß es 
dem Kaiserl. Hofe Ernst sey, unter andern Wahlstaaten vorzüglich auch das 
Hochstift Bamberg in der bisherigen Verfassung und Integrität zu erhalten. in 
der entschädigungsfrage können die geistlichen reichsstände keine bindenden 
Bestandsgarantien, nur erklärungen des Wohlwollens für ihre Fürstentümer 
erreichen. Sie sind sich über die nach der eröffnung des kaiserlichen Kommis-
sionsdekrets vom 3. märz 1801 für ihren Bestand ergebenden Konsequenzen 
im unklaren und hoffen, ihre existenz durch unerschütterliche Kaisertreue 
sichern zu können.205 nach lunéville ist Buseck bereit, dem Kaiser allein die 
weiteren Friedensverhandlungen anzuvertrauen.206

197 m – ma 5789, Bl. 20–21.
198 29. Januar 1801: m – ma 5789, Bl. 41–42.
199 11. Februar 1801: m – ma 5789, Bl. 61–63.
200 Bericht Seufferts 11. Februar 1801: m – ma 5789, Bl. 71–74’.
201 16. Februar 1801: m – ma 5789, Bl. 95 f., instruktion: Bl. 89–93’.
202 16. Februar 1801: m – ma 5789, Bl. 96–98. – Berbig, hochstift 2, S. 411–415.
203 Berichte Fracassinis und Seufferts aus paris 2. Februar–31. märz 1801: m – ma 

5789 Bl. 110–193, abschlussbericht 12. april: Bl. 196–205.
204 28. Februar 1801: B – hStB nverza 4653.
205 Bericht 14. märz: B – hStB GehK 517 prod. 16.
206 11. august 1801: B – hStB nverza 4653.
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Die mediatisierung und Säkularisation des hochstifts Bamberg207

nach dem Scheitern der pariser verhandlungen setzt Bamberg seine hoff-
nungen auf Kaiser Franz ii. und den Kaiser von russland.208 Buseck ersucht 
Franz ii. im reichsfürstenratsvotum vom 13. april 1801, die Reichsfriedens 
Berichtigungsgeschäfte zu übernehmen und für eine möglichst gleichartige 
Behandlung der Stände bei der entschädigung und für die Beibehaltung der 
landesverfassungen zu sorgen.209 ebenso wendet er sich mit einem Gratulati-
onsschreiben an den neuen russischen Kaiser alexander i. als Schirmherren der 
reichsverfassung, der seine thronbesteigung angezeigt hatte,210 was auch der 
Würzburger Bischof schon getan hatte.211 Das vom Fürstbischof von Freising 
und regensburg angeregte und durch den von eichstätt verbreitete projekt 
einer verbindung der geistlichen Stände zur erhaltung der Wahlstaaten212 
lehnt christoph Franz aber ab, um nicht das misstrauen der größeren Stände 
zu erregen.213 auch vertraut er auf den Schutz des reichsoberhauptes, das 
schon aus eigeninteresse für ihren Bestand eintreten werde.

als sich die Säkularisationsgerüchte verdichten, beruft Fürstbischof Buseck 
am 9. Juli 1802 eine Konferenz ein, zu der die präsidenten der Weltlichen re-
gierung adam Friedrich Groß von trockau, der obereinnahme lothar Franz 
von Fechenbach, der hofkanzler adam Joseph pabstmann, die Geheimen räte 
Georg Friedrich püls und caspar Joseph Steinlein sowie die hofräte Georg 
Franz Werner und albert Fracassini geladen werden, um die Staatsverhältnisse 
zu beraten.214 nach seinem protest wird auch der zunächst nicht geladene 
Domdechant und Statthalter philipp lothar von Kerpen zugezogen.215 Die 
Konferenz schließt sich der meinung Busecks an, ein hilfsersuchen an den 
Kaiser zu richten und ihn des vertrauens auf seine Bemühungen zum erhalt 
der reichsverfassung zu versichern.216 man solle ihn um seinen Schutz bitten, 
und wenn denn daß traurige Loos der Säcularisation unabwendbar seyn sollte, 

207 Günter Dippold, Der umbruch von 1802/04 im Fürstentum Bamberg, in: Ka 
Bamberg wird bayerisch, S. 21–50.

208 Berbig, hochstift 2, S. 415–422.
209 Druck: B – hStB GehK 517, ad prod. 33 S. 36 f.
210 erwähnt 24. april 1801: B – hStB nverza 4653.
211 B – hStB GehK 517 prod. 29.
212 16. april 1801: B – hStB GehK 517 prod. 37.
213 24. april 1801: B – hStB GehK 517 prod. 37.
214 Sitzungsprotokoll: B – hStB GehK 520. – Berbig, hochstift 2, S. 423.
215 9. Juli 1802, 15: B – hStB GehK 520.
216 10. Juli 1802: B – hStB GehK 520.
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wenigstens die von dem Gerüchte angedrohte provisorische Besitznehmung 
dieses Staates vermittels Reichsoberhauptlicher Einschreitungen zu verhindern. 
Das entsprechende Schreiben wird noch am 10. Juli abgesandt.217 christoph 
Franz lehnt hilfsersuchen an Kurmainz, die übrigen geistlichen Stände und 
den papst als wirkungslos ab.218 Der Kaiser lässt das Schreiben durch reichs-
vizekanzler colloredo dahingehend beantworten, dass er keine Kenntnis von 
geplanten Gewaltmaßnahmen habe und daher noch immer die zuversichtliche 
hofnung [hege], daß das Entschädigungsgeschäft in dem reichsschlußmäßig 
festgesetztem Wege seine gesetzliche Erledigung erhalten werde.219

christoph Franz betraut den Würzburger Gesandten Seuffert mit der 
vertretung Bambergs bei der vom Kaiser nach regensburg einberufenen 
reichsfriedensdeputation, dem dabei hofrat Georg anton vollerth zur hand 
gehen soll.220 am 23. august teilt Seuffert mit, dass der bayerische reichs-
tagsgesandte von rechberg ihm die bevorstehende militärische Besetzung 
der hochstifte Bamberg und Würzburg mitgeteilt habe.221 Wenig später muss 
der reichstagsgesandte Groß von der aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen 
berichten.222 Seuffert unternimmt noch einen letzten rettungsversuch und 
stellt bei der reichsdeputation den antrag, dass das entschädigungsprinzip 
nur gemäß den Friedensschlüssen von rastatt und lunéville angewandt 
werden dürfe, welche die Verfassung des teutschen Reiches garantieren.223 als 
Gesandter Würzburgs und Bambergs und mit weiteren vertretern geistlicher 
Staaten richtet er dann aber nur noch eine Supplik an die reichsdeputation, 
um eine standesgemäße entschädigung und angemessenen unterhalt zu for-
dern.224 Der reichsdeputationshauptschluss wird dann am 25. Februar 1803 
verabschiedet, die Säkularisation Bambergs ist in § 2 geregelt.225

217 entwurf: B – hStB GehK 520.
218 10. Juli 1802: B – hStB GehK 520.
219 22. Juli 1802: B – hStB GehK 520.
220 30. Juli 1802: B – hStB nverza 4653.
221 B – hStB GehK 520; hier originale der Berichte Seufferts.
222 26. august 1802: B – hStB GehK 518 prod. 27.
223 Druck: 29. august 1802: B – hStB GehK 518, ad prod. 30.
224 Druck: 26. September 1802: B – hStB GehK 518, ad prod. 37.
225 B – a 311 nr. 303. – Dokumente zur Deutschen verfassungsgeschichte 1: Deut-

sche verfassungsdokumente 1803–1850, hg. von ernst rudolf huber, 3. neube-
arb. und verm. aufl., Stuttgart 1978, S. 1–28; Klaus rupprecht, Der reichsde-
putationshauptschluss, in: Ka Bamberg wird bayerisch, nr. 20 S. 68 f. – Berbig, 
hochstift 2, S. 425–429.
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im august 1802 teilt Kurfürst max iv. Joseph von Bayern Fürstbischof 
von Buseck mit, dass er Bamberg und die Festungen Kronach und Forchheim 
durch bayerische truppen besetzen lassen werde, ohne in die zivilverwaltung 
einzugreifen.226 christoph Franz erklärt, dass er der Übermacht ohne Wider-
stand weichen, aber die angelegenheit vor Kaiser und reich anzeigen werde, 
und informiert seine untertanen in einer proklamation über die bevorstehende 
Besetzung.227 am 6. September ziehen bayerische truppen in Bamberg ein.

am 7. november 1802 veröffentlicht die bayerische Generallandeskom-
mission ein patent des Kurfürsten vom 3. november, dass in den fränkischen 
Fürstentümern Würzburg und Bamberg alle einwohner die allgemeine lan-
deshuldigung leisten müssen.228 am 22. november erlässt Kurfürst max iv. 
Joseph in erfüllung des Friedens von lunéville vom 9. Februar 1801, dem 
besonderen Friedensschluss mit Frankreich vom 24. august 1801 und der 
zwischen Frankreich und russland am 3. Juni 1802 getroffenen Übereinkunft, 
die von der reichsdeputation angenommen worden sei, das Besitzergreifungs-
patent über die ihm im Fränkischen Kreis zugesprochenen territorien.229 
er ernennt den landesdirektions-präsidenten Johann Wilhelm Freiherrn 
von hompesch zum Generalkommissar. Darauf ergeht am 29. november 
in Bamberg ein hofratsdekret mit der verzichterklärung des Fürstbischofs: 
Seine Hochfürstliche Gnaden, unser bisher gnädigster Fürst und Herr, haben 
demnach zu erklären geruht, daß alle Ihre Räthe, Diener und Unterthanen 
der Pflichten, womit sie Höchstderoselben bis jetzt zugethan waren, entlassen 
und zu unverbrüchlicher Treue, Gehorsam und Anhänglichkeit an ihren neuen 
Regenten, höchstermeldte Seine Kuhrfürstliche Durchlaucht zu Pfalz-Bayern, 
angewiesen seyn sollen.230 Gleichzeitig entbindet der Fürstbischof seine 
reichstagsgesandtschaft ihres Beamteneides.231 am folgenden tag versichert 

226 abschrift 23. august 1802: B – hStB GehK 520. – zum Gesamtvorgang: Berbig, 
hochstift 2, S. 422–425.

227 31. august 1802: B – B 26c, nr. 160. – Klaus rupprecht, provisorische militäri-
sche Besitznahme des hochstifts Bamberg, in: Ka Bamberg wird bayerisch, nr. 3 
S. 54.

228 looshorn 7/2, S. 725.
229 Druck: B – a 25 l. 37 nr. 194. – Klaus rupprecht, Dekret über die zivile Besitz-

ergreifung der fränkischen erblande, in: Ka Bamberg wird bayerisch, nr. 4 S. 54 f.
230 Druck: B  – B 26c, nr. 160.  – Klaus rupprecht, abdankung des Fürstbischofs 

christoph Franz von Buseck, in: Ka Bamberg wird bayerisch, nr. 10 S. 63.
231 B – hStB GehK 518 prod. 44, 45.
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das Domkapitel dem Kurfürsten als landesherren seiner ergebenheit.232 Der 
nunmehrige kurfürstliche lehenhof Bamberg fordert die Bamberger lehens-
träger zur lehensmuthung für Bayern auf.233 Gemäß den Bestimmungen des 
reichsdeputationshauptschlusses vereinbart der bayerische Kurfürst mit dem 
ehemaligen Fürstbischof dessen versorgung.234

Der Fränkische Kreis

Während der Sedisvakanz nach dem tode Franz ludwig von erthals schließt 
das hochstift mit den königlich-preußischen Fürstentümern in Franken zu 
nürnberg einen vertrag, der die zuständigkeiten des Kreisausschreibeam-
tes und des Direktoriums festschreibt.235 ausschreibeamt und Direktorium 
sollen zwischen Bamberg und Brandenburg gemeinschaftlich und untrenbar 
sein, das Direktorium bei versammelten Kreis oder Konventsdirektorium 
gebühre ausschließlich Bamberg, wie es schon in dem vertrag von 1559 
grundgelegt ist. ausschließlich Bamberg stehen die annahme der an die 
Kreisversammlung gerichteten Schriftstücke, der vortrag der Geschäfte, die 
Fassung der Schlüsse und abschiede sowie der entwurf der ausfertigung 
zu. auch das Diktat der Kreisbeschlüsse, die verwahrung der Kreisakten 
und des Kreisarchivs, die annahme der vollmachten von Gesandten, die 
an- und absage der Kreissitzungen und Konferenzen sowie die Festlegung 
der tagesordnung gehören zu den Bamberger obliegenheiten. Während einer 
Sedisvakanz gehen alle rechte auf das Domkapitel über, preußen verzichtet 

232 looshorn 7/2, S. 720. – 29. november 1802: Klaus rupprecht, Weisung zur zi-
vilbesitznahme des Domkapitels, in: Ka Bamberg wird bayerisch, nr. 15 S. 66 f.

233 11. Januar 1803: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
234 14. Januar 1803: maximilian pfeiffer, Beiträge zur Geschichte der Säcularisation 

in Bamberg mit dem Berichte eines zeitgenossen, Bamberg 1907, S. 17 f.
235 23. Februar 1795: B – a 85 l. 348 nr. 1719; ratifizierung durch das Domkapi-

tel Bamberg und König Friedrich Wilhelm ii. 4. märz: B – B 21, 36ii, Bl. 4–10’; 
Druck: StBB rB.coll.leg.f.8/10; BayhSta  – ma 4146.  – Berbig, hochstift 1, 
S. 142–151; Sicken, reichskreis, S. 217–221; Bernhard Sicken, leitungsfunkti-
onen des Fränkischen Kreises im aufklärungszeitalter: zwischen Standesvorzug 
und Sachkompetenz, in: reichskreis und territorium: Die herrschaft über die 
herrschaft? Supraterritoriale tendenzen in politik, Kultur, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. ein vergleich süddeutscher reichskreise, hg. von Wolfgang Wüst/Do-
ris pfister (augsburger Beiträge zur landesgeschichte Bayerisch-Schwabens 7), 
Stuttgart 2000, S. 251–278, hier S. 272 f.



christoph Franz von Buseck 1795–1802/1805 397

auf Widersprüche. christoph Franz ratifiziert den Staatsvertrag am 11. ap-
ril.236 Die Wiener reichskanzlei wird von diesem eigenmächtigen vorgehen 
überrascht.237 Der kaiserliche Gesandte Graf Schlick kann die ratifizierung 
nicht verhindern, durch die er eine lockerung der Bindung Bambergs an 
den Kaiser befürchtet.238 er vermutet die von Buseck eingesetzte Geheime 
Konferenz als ursache der ratifizierung.239

preußen stellt mit dem neutralitätsabkommen von Basel die zahlung seiner 
Kreisbeiträge ein. erst 1801 nimmt das Königreich die mitarbeit im Fränkischen 
Kreis mit entsendung eines Gesandten wieder auf.240 es erklärt sich auch zur 
zahlung der rückständigen Kreisbeiträge von 103 339 fl. bereit.241 Schließlich 
wird der ausgleich zwischen Bamberg und preußen mit Kreisschluss vom 
20. Juni durch alle Kreisstände anerkannt.242 Der Fränkische Kreis erneuert 
1801 sein mandat gegen das Gauner-, vagabunden- und Bettelgesindel.243

nach der mediatisierung Bambergs führt Kurbayern dessen Stimme sowie 
die Direktorialrechte beim Fränkischen Kreis244 bis zu dessen auflösung am 
16. august 1806245 weiter.246

Weitere auswärtige Beziehungen

trotz der niederlage des Würzburger Fürstbischofs Georg Karl von Fe-
chenbach bei der Bamberger Wahl bleiben die Beziehungen zwischen den 

236 abschrift: B – B 21, 36ii, Bl. 13; publikation beim Kreistag 5. april 1795: B – hStB 
GehK 814 prod. 53 mit Druck.

237 colloredo an Schlick 26. märz 1795: hhSta Wien – rK Weisr 53.
238 Schlick an colloredo 12. april 1795: hhSta Wien – rK Berr 166, pS ad nr. 30 

mit abschrift des vertrags.
239 20. april 1795: hhSta Wien – rK Berr 166, pS ad nr. 32.
240 Bericht des Bamberger Kreisgesandten Joseph philipp oberkamp 5. april 1801: 

B – hStB GehK 512 prod. 10, erklärung des preußischen Gesandten haenlein 
6. april: hStB GehK 512 prod. 11. – Berbig, hochstift 1, S. 197–199.

241 Bericht adalbert philipp hepps 31. oktober 1801: B – hStB GehK 512 prod. 72.
242 7. Juli, 2. august 1801: B – hStB GehK 821 prod. 50, 60.
243 12. Dezember 1801: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
244 BayhSta – ma 4146–4177.
245 BayhSta – ma 4184.
246 Sicken, reichskreis, S. 115 f.
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hochstiften eng. christoph Franz empfängt seinen neffen Georg Karl bald 
nach seiner Wahl in Seehof zu Gesprächen.247

König Friedrich Wilhelm ii. von preußen gratuliert Buseck zu seiner Wahl 
und versichert ihn seiner Freundschaft und Meines Bestrebens zur Unterhaltung 
des besten Vernehmens und der freundschaftlichsten Nachbarschaft zwischen 
meinen fränkischen Landen und dem dortigen Hochstift.248 Die Übernahme 
der herrschaft in den markgraftümern durch die Krone preußen verschärft 
aber den ton im Fränkischen Kreis. am 25. mai empfängt christoph Franz 
den preußischen Kreisgesandten Julius Graf von Soden.249 Durch das rigide 
vorgehen hardenbergs werden auch Bamberger rechte betroffen. Deshalb 
weist der hofrat auf die anzeigen über brandenburgische eingriffe in die 
bambergische landeshoheit die vogtei-, Steuer- und centbeamten an, die 
rechte des hochstifts sorgfältig zu beachten und verletzungen zu mel-
den.250 So wird die Bamberger landeshoheit in den ämtern höchstadt an 
der aisch und herzogenaurach durch Übergriffe aus den bayreuthischen 
ämtern Dachsbach und Baiersdorf bedroht, weil Brandenburg alle fremden 
territorialpertinentien innerhalb seiner hochgerichtsbarkeit usurpiert.251 
ebenso protestiert Buseck bei der regierung in Bayreuth252 und informiert 
weitere Kreisstände.

hardenberg nutzt die Bedrohung Bambergs durch die Franzosen und 
die Flucht Busecks nach prag, um seine vorstellungen eines geschlossenen 
territoriums mit Gewalt durchzusetzen.253 im Juni 1797 muss das hochstift 
mit einem landesvergleich die untertanen und die landeshoheit in Fürth an 
die preußischen Fürstentümer in Franken abtreten.254 eine Grenzbereinigung 
durch eine gemeinsame Kommission soll sich anschließen, um die vermischung 

247 4. mai 1795: B – B 84, 28ii.
248 22. april 1795: B – hStB GehK 1910.
249 B – B 84, 28ii.
250 14. november 1795: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
251 Buseck an den reichstagsgesandten 27. november 1795: B – hStB nverza 4653, 

mit weiterem Schriftverkehr.
252 18. november 1795: B – hStB nverza 4653.
253 christian meyer, hardenberg und seine verwaltung der Fürstenthümer ansbach 

und Bayreuth (hohenzollerische Forschungen 1), Breslau 1892; rudolf endres, 
Die „ära hardenberg“ in Franken, in: Bayreuth und die hohenzollern vom aus-
gehenden mittelalter bis zum ende des alten reiches, hg. von roderich Schmidt, 
ebsdorfergrund 1992, S. 177–200.

254 18. Juni 1797: B – a 85 l. 348 nr. 1722. – Berbig, hochstift 1, S. 151–168.
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von untertanen und Besitzungen zu beenden.255 allerdings verweigert der 
Fürstbischof die ratifizierung des vergleichs, was hardenberg zu einem noch 
härteren vorgehen anstachelt.256 Dieser lädt am 26. Januar 1798 den Dom-
propst zur leistung des huldigungseids für Fürth nach Bayreuth.257 erst im 
Frühjahr 1798 entschließt sich christoph Franz, die Bamberger Beschwerden 
über die preußischen Gewaltmaßnahmen in einem Brief an König Friedrich 
Wilhelm ii. zusammenzustellen.258 allerdings gelangt das Schreiben nicht in 
die hände des Königs, sondern des Kabinettministeriums. zur Behauptung 
seiner position lässt Buseck eine tabellarische Übersicht der durch preußen 
gewalttätig okkupierten untertanen, Besitzungen und einkünfte Bambergs 
drucken und dem reichstagsgesandten zusenden.259 Danach hat das hochstift 
664 haushalte, 565 häuser, 12 742 morgen Grundstücke, 618 Köpfe streitbarer 
mannschaft und 9979 fl. jährlicher einkünfte, was einem Kapitalwert von 
498 980 fl. entspricht, verloren. Der verlust des amtes Fürth mit 602 häu-
sern, über 20 000 einwohnern und einem Güterwert von über 2 millionen fl. 
ist dabei nicht enthalten. Die tabelle wird dem Kaiser vorgelegt, auf dessen 
Schutz Bamberg hofft.260 eine Übersicht über die verluste im amt Fürth 
wird später nachgereicht.261

Beim gleichzeitigen rastatter Kongress werden die interessen Bambergs 
durch den Würzburger Gesandten Friedrich lothar Graf von Stadion mit 
vertreten. als minimalziel formuliert Buseck ihm gegenüber den Gewinn der 
brandenburgischen untertanen innerhalb der hochgerichtsgrenzen und des 
territoriums des hochstifts, was die anerkennung der preußischen Definition 
von landeshoheit impliziert.262 Die Bamberger Beschwerden gegen preußen 
werden aber in rastatt zunächst nicht verhandelt. Graf Stadion muss von 
der Gefahr berichten, dass sich preußen seine fränkischen okkupationen als 
entschädigung anerkennen lassen wolle.263

255 vgl. zu dieser problematik: robert Schuh, Das vertraglich geregelte herrschafts-
gemenge. Die territorialstaatsrechtlichen verhältnisse in Franken im 18. Jahrhun-
dert im lichte von verträgen des Fürstentums Brandenburg-ansbach mit Benach-
barten, in: JbFränkldForsch 55 (1995), S. 137–170.

256 Berbig, hochstift 1, S. 171–181.
257 looshorn 7/2, S. 679.
258 entwurf 3. april 1798: B – hStB nverza 4653.
259 B – hStB GehK 514 prod. 10 1/2.
260 23. mai 1798: B – hStB GehK 514 prod. 10 1/2.
261 10. Juli 1798: B – hStB GehK 514 prod. 11.
262 23. mai 1798: B – hStB GehK 514 prod. 10 1/2.
263 6. Juni 1806: B – hStB GehK 514 prod. 10 1/2.
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in Bamberg und Würzburg entschließt man sich darauf zu einem Weg 
der stufenweisen nachgiebigkeit gegenüber dem übermächtigen usurpator, 
wobei das maximalziel die rückkehr zum status quo von 1792 bildet.264 auf 
Würzburger Druck richten die fränkischen Kreisstände eine Darstellung der 
Beschwerden gegen das gewaltsame vorgehen preußens an den Kaiser und 
an den König von preußen, die durch Beschädigungstabellen untermauert 
werden.265 Gegenüber dem Kaiser führen die Kreisstände aus, dass sie wegen 
der preußischen usurpationen die reichs- und Kreislasten nicht im gewohnten 
umfang tragen könnten.

preußen erkennt in der Konvention mit der französischen republik vom 
5. august 1796 das prinzip der Säkularisation an.266 Danach sollen Bamberg 
und Würzburg an das haus oranien abgetreten werden und nach dessen 
aussterben an preußen fallen. angeblich werden ende des 18. Jahrhunderts 
in Wien Gerüchte diskutiert, der König von preußen plane, seinen zweitge-
borenen Sohn zum Koadjutor in Würzburg und Bamberg machen zu lassen.267

Wegen des oberpfälzer Diözesananteils ist Bamberg von den bayerischen 
Dezimationen betroffen. nachdem papst pius vi. diese 1798 für weitere 
zehn Jahre bewilligt hatte, erklärt christoph Franz gegenüber dem vikariat 
sein einverständnis.268

nach der Säkularisation schließen die kurbayerischen und preußischen 
Bevollmächtigten einen vertrag über die Grenzbereinigung ihrer fränkischen 
Fürstentümer.269

264 entwurf der räte pflaum und Seuffert 12. Juni 1798: B – hStB GehK 514 prod. 10 
1/2. – Berbig, hochstift 1, S. 181–184.

265 abschriften 10. Juli 1798: B – hStB GehK 818 prod. 43g. – Berbig, hochstift 1, 
S. 187.

266 teildruck: rudolfine Freiin von oer, Die Säkularisation 1803. vorbereitung – 
Diskussion  – Durchführung (historische texte/neuzeit 9), Göttingen 1970, 
nr. 3, S. 14 f. – Berbig, hochstift 1, S. 168–171.

267 hhSta Wien – reichskanzlei Deduktionen 305a, angabe nach reinhard, Kon-
tinuität und Diskontinuität, S. 120 anm. 24 (gibt irrtümlich Staatskanzlei).

268 25. märz 1798: B – hStB GehK 1727 prod. 473.
269 30. Juni 1803: B – a 85 l. 348 nr. 1724.
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innere angelegenheiten

Domkapitel

noch am vorabend der Säkularisation befasst sich das Domkapitel beim 
heinrichsperemptorium nur mit seinen gewöhnlichen Geschäften.270 Ge-
genüber dem Fürstbischof besteht es bei dieser Gelegenheit auf dem Bewil-
ligungsrecht bei der änderung von lehen, das 1748 und 1754 vertraglich 
geregelt worden war.271

Finanzwesen

Bereits 1795 belaufen sich die aufwendungen des hochstifts für den 
reichskrieg auf jährlich 250 000 fl. und übersteigen damit die ordentlichen 
Steuereinnahmen bei weitem, weshalb hohe Kredite aufgenommen werden. 
mit einwilligung des Kapitels schreibt der Bischof eine neue Steuer von 
zwei Drittel des steuerbaren vermögens aus, von der es keine Befreiungen 
geben soll.272

Joseph heller verzeichnet die unter Fürstbischof christoph Franz gepräg-
ten münzen und medaillen.273 alle prägungen sind mit Beschreibung und 
abbildung von Wolfgang Krug katalogartig erfasst, mehrere münzen zeigen 
das profilbild Busecks.274

Wirtschaftspolitik

Der Fürstbischof setzt 1796 das Bergwerkskollegium in Bamberg als 
zweite instanz für die Bergwerksgerichtsbarkeit ein (13. Juni 1796).275 eine 
verordnung regelt den verkauf der im hochstift abgebauten Steinkohle.276

270 19.–26. Juli 1802: B – B 86, 124, Bl. 241–260.
271 B – B 86, 124, Bl. 256.
272 23. oktober 1795: StBB rB.coll.leg.f.8/10, dabei instruktion mit ausführungsbe-

stimmungen.
273 heller, münzen, nr. 566–573 S. 135–138.
274 Krug, münzen, nr. 429–437 S. 236–241.
275 haupt, materialien zur Geschichte des Bergbaues, S. 179 f.
276 14. märz 1800: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
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ein hofratsdekret erlaubt den handwerksmeistern auf dem lande wieder 
die annahme und ausbildung von lehrlingen.277

verwaltung und innere Sicherheit

Die Serie der Bamberger regierungsakten in chronologischer reihe ent-
hält die Korrespondenz der weltlichen regierung mit der Geheimen Kanzlei 
und mit Fürstbischof christoph Franz sowie die regierungsresolutionen.278 
christoph Franz richtet 1796 eine Geheime Staatskonferenz für auswärtige 
Beziehungen, für reichs- und Kreisangelegenheiten, ein.279 Der hofrat regelt 
den zwischen den oberamtmännern und vögten aufgebrochenen Konflikt 
über die Jurisdiktion. Die rechtsprechung soll gemeinsam an zwei festge-
setzten tagen der Woche ausgeübt werden.280

ein hofratsdekret hebt die verordnungen vom 13. mai 1764 und 20. no-
vember 1778 auf, die den erwerb der Staatskalender von den Gemeinden 
unter Strafandrohung gefordert hatten, und empfiehlt ihn nur noch.281 in 
den Jahren 1796 bis 1801 erscheinen weiterhin weitgehend unverändert die 
Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalender.282

christoph Franz erlässt eine ergänzte Fassung der revisionsordnung vom 
21. Februar 1767, nach der die revision nur gegen urteile und Bescheide der 
regierung, des hofgerichts, des hofkriegsrates und der Stellen, von denen 
die Berufung unmittelbar an die reichsgerichte geht, zulässig ist.283 innerhalb 
des hochstifts muss der Streitwert mindestens 100 fl. betragen.

aus angst vor einer übergroßen anzahl französischer emigranten ordnet 
der hofrat ihre erfassung innerhalb des hochstifts und die meldung an die 
regierung sowie die zurückweisung neuer Fremder bereits an den Grenzen 
und die Kontrolle bei bloßer Durchreise an.284

277 6. Juli 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
278 B – hStB GehK 1222–1246.
279 unterlagen: B – hStB GehK 519, 520, 671, 941, 1055. – Schneidawind, versuch, 

S. 287.
280 4. märz 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
281 10. mai 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
282 Die exemplare für die Jahre 1802/03 tragen nur noch den titel: Bamberger hofka-

lender für das Jahr 1802 und 1803, Bamberg 1802/03, und enthalten keine angaben 
mehr zur geistlichen oder weltlichen regierung.

283 6. november 1797: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
284 15. Juni 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.



christoph Franz von Buseck 1795–1802/1805 403

Der Fürstbischof macht in einem mandat, das sich auf die verordnung 
Bischof ernst von mengersdorfs beruft, die eheschließung von der einwilli-
gung der eltern oder vormünder abhängig.285 eheversprechungen ohne diese 
sollen ungültig sein. ein weiteres heiratsmandat verpflichtet zur vorlage 
einer heiratserlaubnis der herrschaft und dem nachweis eines vermögens 
von 200 fl.286

1797 ergeht eine Feuerschutzverordnung für die Stadt Bamberg, die neu-
bauten und Bauveränderungen der staatlichen Kontrolle unterwirft.287

landesdefension

Da Bamberg die Sollstärke seiner reichstruppen nicht erfüllen kann, ge-
währt der Fürstbischof ein Generalpardon für Deserteure, die sich binnen 
drei monaten freiwillig stellen.288 Wegen der erfolglosigkeit der bisherigen 
maßnahmen bedroht er später Deserteure mit herkömmlichen Gassenlaufen 
und zwei oder vier Jahren zuchthaus.289 1797 ergeht ein neuer Generalpardon 
für Deserteure, wenn sie diensttauglich sowie unverheiratet sind und sich 
binnen zehn monaten melden.290 Bald werden aber die Strafbestimmungen 
erheblich verschärft; freiwillige rückkehr bedingt eine Strafmilderung.291 
auch in den folgenden Jahren ergehen Generalpardons.292

zur ergänzung der am rhein stehenden infanteriebataillons und der in 
Bamberg befindlichen Dragonereskadron befiehlt der hofrat den Steueräm-
tern die aushebung von 200 rekruten, die durch das los bestimmt werden 
sollen, nur einzige Söhne sollen befreit sein.293

285 26. Juni 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
286 12. September 1801: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
287 14. Dezember 1797: B – B 26c, nr. 67i.
288 10. September 1795: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
289 26. Februar 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
290 14. Januar 1797: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
291 28. august 1798: StBB rB.coll.leg.f.8/10. – reder, Deserteure, S. 176.
292 11. oktober 1801, 26. märz 1802: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
293 12. märz 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
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lehenswesen

nach dem regierungsantritt von christoph Franz ruft der lehenhof zur 
erneuerung der lehen auf.294 Gleichzeitig fordert der Fürstbischof die le-
hensleute in ober- und niederösterreich zum lehensempfang auf.295

Kurfürst max iv. Joseph von Bayern ersucht noch 1799 um die lehens-
muthung mit dem Bamberger obertruchsessenamt und von Stadt und Schloss 
amberg, die ihm christoph Franz gewährt.296

Juden

auf eine eingabe der Juden fordert der Fürstbischof am 4. Januar 1798 
von der regierung ein Gutachten an, ob die verordnung vom 23. September 
1761, nach der ein christ von der Forderung eines Juden, sofern sie nicht 
öffentlich protokolliert ist, in foro externo freizusprechen, in foro interno 
aber die Schulden begleichen müsse, aufrechtzuerhalten oder nicht vielmehr 
bürgerliche Gleichheit in der rechtspflege herzustellen sei.297 Das Gut-
achten fällt im Sinne einer verbesserung der rechtsstellung der Juden aus, 
doch bleibt die verordnung weiter in Kraft, weil der Fürstbischof auf eine 
Gesetzgebung für das gesamte reich hofft. Buseck erteilt Judenschutzbriefe 
für einen verwandten des hoffaktors Seligmann Samuel heszlein298 sowie 
für David heszlein.299

papst und Kurie

Gleichzeitig mit der Konfirmation erteilt pius vi. christoph Franz am 
2. Juni 1795 die üblichen Quinquennalfakultäten. in Cum sicut accepimus 

294 18. mai 1795: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
295 StBB rB.coll.leg.f.8/10.
296 28. Dezember 1799, 10. Januar 1800: B – hStB lehenhof 656. Dazu hStB lehen-

hof 657 mit vorschlägen zur erneuerung der Belehnung nach Beendigung von 
rangstreitigkeiten.

297 eckstein, Geschichte der Juden, S. 252 f.
298 12. november 1801: StadtaB – a 21 12–11–1801, 6. august 1802 genannt als ab-

raham Samson heszlein: StadtaB – a 21 06–08–1802.
299 28. Juli 1802: StadtaB – a 21 28–07–1802.
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gewährt er allen, die an dessen ersten Synode im Bamberger Dom teilnehmen, 
beichten, die hl. Kommunion empfangen, für die eintracht unter den christ-
lichen Fürsten und die ausrottung der häresie beten, einen vollkommenen 
ablass.300 in Coelestium munerum erteilt der papst ihm die vollmacht, dass 
nach seiner Bischofsweihe von ihm ausgesandte priester Gläubigen unter 
den üblichen Bedingungen einen vollkommenen ablass erteilen dürfen.301 in 
Cum sicut nobis gewährt er den teilnehmern an der ersten messe von chris-
toph Franz nach seiner Bischofsweihe im Dom oder einer herausragenden 
Kirche einen vollkommenen ablass.302 auch alle Gläubigen, die eine Kirche 
besuchen, wenn der neue Bischof sie das erste mal visitiert, erhalten einen 
solchen.303 in Erga omnes erteilt der pius vi. dem Bischof und allen von ihm 
beauftragten Seelsorgern die vollmacht, Gläubigen in articulo mortis einen 
vollkommenen ablass zu spenden.304 nach Salvator noster darf christoph 
Franz an ostern und an einem frei gewählten tag jeden Jahres den mit ei-
nem vollkommenen ablass verbundenen päpstlichen Segen spenden.305 alle 
teilnehmer an der Generalkommunion im Bamberger Dom erhalten unter 
den üblichen Bedingungen gemäß Ad augendam fidem ebenso einen voll-
kommenen ablass.306 in Salvatoris et Domini erteilt der papst die Fakultät, 
in jeder pfarr- und Kollegiatkirche der Diözese einen altar zu privilegieren, 
auf dem bei jeder zelebration ein vollkommener ablass für einen verstor-
benen gewonnen werden kann.307 außerdem verleiht er ihm die vollmacht, 
ehedispense bei verwandtschaft im dritten und vierten Grad zu erteilen.308 
Die propaganda-Kongregation überträgt christoph Franz die Fakultät, von 
häresie, apostasie und Schisma zu absolvieren.309 außerdem erteilt der papst 
christoph Franz die erlaubnis zur Weihe von 10 000 coronen,310 deren Gebet 
mit dem ablass der hl. Brigida verbunden ist, und von ebenso viel Kreu-

300 B – a 23 l. 28 nr. 326.
301 B – a 23 l. 28 nr. 324.
302 B – a 23 l. 28 nr. 325.
303 Cum sicut nobis B – a 23 l. 28 nr. 329.
304 B – a 23 l. 28 nr. 328.
305 22. Juni 1795: B – a 23 l. 28 nr. 332.
306 B – a 23 l. 28 nr. 327.
307 B – a 23 l. 28 nr. 330.
308 Dies geht aus einer von Generalvikar Joseph heinrich von Würtzburg bestätigten 

ehedispensurkunde vom 13. mai 1799 hervor: StadtaB – a 21 13–05–1799.
309 2. Juni 1795: B – B 84, 29.
310 Gebetskette in Form eines rosenkranzes, auch Dreißiger genannt, vgl. Johannes 

metzler, Dreißiger, in: lthK 3 (1931), Sp. 454 f.
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zen und medaillen, die durch ablässe in articulo mortis ausgezeichnet sind 
(5. Juni 1795).311 Gleichzeitig erlaubt er ihm, bei der hl. messe ein Berettino 
oder Zucchetto zu tragen.312

christoph Franz lässt 1797 auf erinnerung des römischen agenten Fracassini 
seinen ersten ad-limina-Besuch durchführen, für den die Dokumente am 
20. november ausgefertigt werden.313 Die relatio status stellt ein Konglome-
rat der Fassungen von 1782 und 1788 dar.314 Das kuriale antwortschreiben 
erfolgt erst 1802 und drückt verwunderung über die scheinbar friedvollen 
zustände in Bamberg angesichts der allgemeinen lage aus.315

nach der ausrufung der römischen republik und der vertreibung papst 
pius vi. aus rom gibt Weihbischof Johann adam Behr im namen von 
Bischof christoph Franz gegenüber dem Kölner nuntius annibale della 
Genga dem mitgefühl über das herrschende unheil ausdruck. in der Diö-
zese Bamberg werden deshalb Kollekten pro pontifice angeordnet.316 auf eine 
Bitte des münchner nuntius setzt christoph Franz 1798 in allen pfarr- und 
Klosterkirchen Betstunden wegen der Bedrängnis von papst und Kirche an.317

Bamberg versucht, wie die übrigen reichsbischöfe, die münchner nun-
tiatur zu ignorieren.318 1796 teilt pius vi. christoph Franz die ernennung 
des neuen nuntius bei Kurfürst Karl theodor, emidio ziucci, mit.319 Buseck 
fordert das vikariat zu einer Stellungnahme auf.320 im Gegensatz zu seinem 
vorgänger lässt der Fürstbischof das Breve und das begleitende Schreiben 
des Kardinal-Staatssekretärs über den amtsantritt des münchner nuntius 
beantworten, wobei die hoffnung geäußert wird, dass der nuntius sein amt 
nicht in der Bamberger Diözese ausüben werde.321 Wegen zweier entlaufener 

311 looshorn 7/2, S. 659.
312 looshorn 7/2, S. 659.
313 Bauer, ad-limina-Berichte, S. 87–90.
314 Bauer, ad-limina-Berichte 2.19, S. 324–351.
315 1. Februar 1802: Bauer, ad-limina-Berichte 3.97, S. 508–510.
316 24. märz 1798: aSv – lett. princ. 267, Bl. 351–352; angabe nach Bauer, vatika-

nische Quellen, nr. 752 S. 305. – vgl. pastor, Geschichte der päpste 16/3, S. 589–
598.

317 20. märz 1798: B – hStB GehK 1727 prod. 467.
318 Berbig, hochstift 2, S. 254–261.
319 12. Januar 1796: B – a 23 l. 28 nr. 333.
320 21. april 1796: aeB – rep. i a 44, prod. 2 nr. 26; 27. april: B – hStB GehK 1727 

prod. 87, 90.
321 30. april 1796: aeB – rep. i a 44, prod. 2 nr. 26; dazu B – hStB GehK 1727 

prod. 92.
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englischer Fräulein korrespondiert er unter umgehung des nuntius direkt 
mit dem papst.322

unstimmigkeiten brechen über die Seelsorge an den französischen emig-
ranten aus. Der Geistliche rat anton Faber, dessen Brief an den münchner 
nuntius bereits 1788 einen schweren Konflikt ausgelöst hatte, behauptet, 
dass der Fürstbischof ihm die Seelsorge für die emigranten übertragen habe. 
Deshalb wendet er sich an Kardinal leonardo antonelli, um die vollmacht 
zu erhalten, Geistliche, die den zivileid auf die republikanische verfassung 
Frankreichs geschworen hatten, von der kirchlichen zensur zu lösen. christoph 
Franz hält aber daran fest, dass die Kurie nur ihm diese Gewalt übertragen 
habe, während Faber lediglich die erlaubnis zum Beichthören besitze.323

Das Domkapitel informiert christoph Franz, dass es ein für alle deut-
schen Kapitel bestimmtes Breve pius vi. vom 13. September 1796 mit der 
aufforderung erhalten habe, kaiserliche preces primarias anzunehmen.324 Weil 
dies in Bamberg nicht üblich sei, will es beim reichshofrat erkundigungen 
einziehen. Das vikariat stellt dazu fest, dass das Breve in Übereinstimmung 
mit dem Wiener hof erlassen worden sei, um diejenigen Diözesen zum voll-
zug der preces anzuhalten, die dies ohne ausdrückliches päpstliches indult 
verweigerten.325 Deshalb solle man eine erkundigung in Wien unterlassen.

im zusammenhang mit der 1800 anstehenden erneuerung der Quinquen-
nalfakultäten entscheidet Bischof christoph Franz, dass Fracassini bei der 
propaganda-Kongregation in der herkömmlichen Weise darum eingeben 
solle, denn jetzt muß man, um das centrum unitatis zu erhalten, mehr nach 
Politik, als nach den den Bischöfen ursprünglich zustehenden Rechten, wel-
che ohnehin keiner Verjährung unterworfen sind, handeln.326 papst pius vii. 
überträgt christoph Franz am 18. Juli 1800 die vollmacht zur erteilung 
von ehedispensen,327 am 5. Dezember 1801 die Fakultät, in den pfarr- und 
Stiftskirchen seiner Diözese einen altar zu privilegieren, um dort täglich 
auf sieben Jahre die Seelen verstorbener aus dem Fegefeuer zu lösen.328 im 
Jahr 1801 lässt christoph Franz seinen zweiten ad-limina-Besuch durch 

322 21. april 1796: B – hStB GehK 1727 prod. 95.
323 6. Juni 1796: aeB – rep. i a 44 prod. 4; B – hStB GehK 1727 prod. 115, 124.
324 13. Dezember 1796: aeB – rep. i a 45.
325 30. Dezember 1796: aeB – rep. i a 45.
326 4. Juni 1800: aeB – rep. i a 18. – Berbig, hochstift 2, S. 269 f.
327 aeB – rep. i 30.
328 Formulare für die verleihung: aeB – rep. i a 428 prod. 5.
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Fracassini vornehmen.329 Die relatio status bildet eine Überarbeitung der 
Fassung von 1797.330 Fracassini besucht die apostelgräber im november, am 
28. des monats erfolgt der eintrag bei der Kurie.331 Die kuriale Bestätigung 
erfolgt erst 1803.332

Weitere kirchliche angelegenheiten

Die weiteren kirchlichen angelegenheiten sind in den vikariatsprotokol-
len333 sowie in den vikariatsakten der Geheimen Kanzlei334 enthalten. Das 
Domkapitel stellt während der Sedisvakanz Weihbischof Johann adam Behr 
als provikar auf.335 Dieser spendet 1795 die höheren Weihen.336

auch Bischof christoph Franz erteilt selbst die höheren Weihen.337 am 
3. Dezember 1795 weiht er drei Glocken für die pfarrkirche amlingstadt in 
der hofkapelle, wozu eigens ein Gerüst konstruiert werden muss.338

christoph Franz erkennt, dass die in der Diözese bestehenden fünf Deka-
nate wegen der vermehrung der pfarr- und Filialkirchen zur erfüllung ihrer 
aufgaben zu groß geworden seien und regt ihre erweiterung auf zehn De-
kanate an.339 nach vorverhandlungen erfolgt die neueinteilung der pfarreien 
in acht Dekanate: eggolsheim, hallerndorf, hollfeld, Kronach, lichtenfels, 
neunkirchen am Brand, Scheßlitz und Stadtsteinach (17. november 1795).340 
exemt bleiben die Stadtpfarreien in Bamberg und in Forchheim. auf seine 
anweisung erscheint 1796 ein Druck mit den texten der Bamberger heili-
genfeste: Proprium Sanctorum Dioecesis Bambergensis Iussu Reverendissimi 

329 prokura 22. oktober 1801: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 757 S. 305. – Bauer, 
ad-limina-Berichte, S. 90 f.

330 Bauer, ad-limina-Berichte 2.20, S. 351–355.
331 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 762, 764 S. 305.
332 26. Februar 1803: Bauer, ad-limina-Berichte, 3.98 S. 511 f.
333 1795–1805: aeB – rep. i 916–933b.
334 B – hStB GehK 1727–1737.
335 21. Februar 1795: aeB – rep. i a 35, Bl. 19–31.
336 21. märz 1795: aeB – rep. i 79, S. 87.
337 22. September 1798: aeB – rep. i 79.
338 B – B 84, 28ii.
339 6. august 1795: aeB – rep. i pfa 571.
340 Weber, Bisthum, S. 209–214; Kanzler, landkapitel 2, S. 63 f.
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Et Celsissimi Domini, Domini Christophori Francisci Episcopi Bambergensis, 
… Recusum, Bamberg 1796.341

Der Bischof mahnt die Kapläne zu geistlicher lebensführung und zu bei-
spielhaftem leben als hirten.342 Jährlich sollen sie sich dreitägigen exerzitien 
unterziehen. er orientiert sich in seinem ersten umfangreichen Fastenhirten-
brief am Beispiel seines vorgängers Franz ludwig von erthal, ohne dessen 
gedankliche tiefe zu erreichen.343 er beklagt übertriebenen luxus und mangel 
an wahrer menschenliebe, um zu umkehr und Frömmigkeit aufzurufen. als 
thema wählt er 1797 die notwendigkeit der äußeren Gottesverehrung als 
ausdruck der religion des herzens.344 im hirtenbrief 1799 liefert er eine 
Begründung für das Fasten: Nicht die Enthaltsamkeit an sich, sondern der 
Einfluß, den diese Enthaltsamkeit auf die Festigkeit unserer Tugend haben 
soll, machte den Geist des Gesetzes aus.345

eine reihe von erlassen gehört zu den ausläufern der aufklärung. 1797 
wird das Wetterläuten, beschränkt auf zeichen bei Beginn und ende eines 
Gewitters, erlaubt.346 Doch sollen die pfarrer über die Schädlichkeit des 
Wetterläutens predigen. mit der leichenordnung von 1802 wird der bisher 
übliche aufwand stark eingeschränkt. Die alten Friedhöfe in Bamberg werden 
als Beerdigungsstätten untersagt und der Gottesacker bei der marien-Kapelle 
(für die pfarreien St. martin und St. Gangolf) und für den oberen teil der 
Stadt der St.-anton-Siechhof vorgeschrieben.347

in der zeit des verlusts der politischen unabhängigkeit bemüht man sich 
in Bamberg, wenigstens den kirchenrechtlichen Status zu behaupten. Der 
Geistliche rat Dr. Franz andreas Frey wird beauftragt, wegen der befürch-
teten ernennung des mainzer Kurfürsten Karl theodor von Dalberg zum 
erzbischof über alle zur entschädigung ausgesetzten geistlichen Staaten, die 
verteidigung der Bamberger exemtion durch urkundenbeweise vorzubereiten 
und den römischen agenten entsprechend zu instruieren.348

nach der okkupation des hochstifts durch Kurbayern wird auch in Bam-
berg die praxis der bayerischen Staatskirchenpolitik eingeführt.  christoph 

341 ein exemplar: SBB hv.hist.1248; vD18 12095508-001.
342 Druck 2. Dezember 1795: aeB – rep. i a 458.
343 3. Februar 1796: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
344 20. Februar 1797: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
345 24. Januar 1799: StBB rB.coll.leg.f.8/10.
346 17. Juli 1797: aeB – rep. i a 462.
347 11. Januar 1802: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
348 12. oktober 1802: B – hStB GehK 1736 prod. 323 1/2.
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Franz von Buseck beschränkt sich auf seine position als Bischof, wie er 
in einem hirtenbrief seine Gläubigen informiert (3. Januar 1803).349 Das 
kurfürstliche Generalkommissariat in Franken gewährt allen christlichen 
religionsverwandten in den neuen territorien die gleichen bürgerlichen 
rechte.350 Kurfürst max iv. Joseph erlässt am 28. Januar 1805 ein mandat über 
die Behandlung der Konsistorialgegenstände. Der Bischof stimmt zu, dass 
eheangelegenheiten in die Kompetenz des Generalvikariates fallen sollen und 
er die ernennung der Geistlichen räte selbst vorzunehmen habe, hat jedoch 
Bedenken über die Behandlung der Jurisdiktion außerhalb der ehefragen.351

christoph Franz belehnt 1795 den abt von Banz, otto roppelt.352

persönliches

christoph Franz teilt den testamentsvollstreckern seines vorgängers Franz 
ludwig von erthal mit, dass er die hofkammer zur auszahlung der legate 
anweisen wolle, obwohl dieser vor unterzeichnung des Kodizills gestorben 
sei, wenn er dessen Gemäldesammlung erhalte.353

literarisches

Der Bamberger professor der mathematik und Banzer Benediktiner Johann 
Baptist roppelt354 widmet christoph Franz von Buseck und dessen Koadjutor 
Georg Karl von Fechenbach seine Historisch-topographische Beschreibung des 
kaiserlichen Hochstifts und Fürstenthums Bamberg, nürnberg 1801.

zu den wichtigen anlässen im leben christoph Franz von Busecks er-
scheinen huldigungsschriften.

B i s c h o f s w a h l : Georg Bayl, Dem Besten Fürsten, dem Besten Vater 
des Vaterlandes, dem … Herrn Christoph Franz, gebohrnen Reichs Freyherrn 
von Buseck neuerwählten Bischofe zu Bamberg …, Bamberg 1795;355 Dem 

349 looshorn 7/2, S. 721.
350 28. Januar 1803: StBB rB.coll.leg.f.8/11.
351 5. märz 1805: StBB rB.coll.leg.f.8/12.
352 1. Dezember 1795: B – B 84, 28ii. – Wendehorst, Banz, S. 186.
353 19. april 1795: B – B 84, 28iii.
354 Wendehorst, Banz, S. 241–243.
355 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/34; vD18 12523003-001.
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Hochwürdigst-gnädigsten Fürsten, Bamberg 1795;356 michael Gertner, Auf die 
glückliche Wahl, Bamberg 1795;357 F. c. Günther, Auf die glückliche Wahl, 
Bamberg 1795;358 Franz hirschmann, Kleines Opfer am großen … Tage, 
Bamberg 1795;359 Franz lothar r**, Am Tage des Ausrufs zum Fürsten von 
Bamberg, Bamberg 1795.360

B i s c h o f s w e i h e : a. F., Heise Wünsche …, Bamberg 1795.361

l e i c h e n p r e d i g t : alexander Schmötzer, rede bey der Begräbnißfeyer 
des … herrn christoph Franz v. Buseck …, [Bamberg] 1805.362

Beurteilungen

Der Würzburger Domkapitular heinrich Karl Graf von rotenhan363 cha-
rakterisiert 1779 Buseck unter den möglichen Kandidaten für die Bischofs-
wahl: Der Dritte, nehmlich Freyherr v. Buseck, seye eigensinnig, hochmüthig, 
glaube, alle leute zu übersehen, und verstehe im grund doch nichts usw.364

nach der Wahl Busecks urteilt Wahlkommissar Schlick: Er ist gut denkend, 
aber äußerst schwach, seiner Gemächlichkeit ganz ergeben, von Geschäften 
wenig unterrichtet, und an die Besorgung derselben gar nicht gewohnt.365 
Der ehemalige russische major Georg von tannenberg fällt in seinen Beob-
achtungen über die Säkularisation in den mainfränkischen hochstiften ein 
vernichtendes urteil über Buseck, der altersschwach, unerfahren, unwissend 
und einfältig sei, über eine rohe und thierische Seele verfüge und wirklich im 
Zorn des Himmels von seinem Domkapitel gewählt worden sei.366

in der trauerrede wird christoph Franz von Buseck gewürdigt: Mäßi-
gung, Genügsamkeit hielt unseren Christoph Franz aufrecht, daß er zu einem 

356 Bürgerliche zunftgenossen; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.104.
357 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.102.
358 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18, 2/37; vD18 12127698-001.
359 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/36.
360 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/35; vD18 12559466-001.
361 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.18, 2/38.
362 3. oktober 1805, ein exemplar: StBB mvo.Bamb.o.268/9.
363 amrhein 2, nr. 923 S. 41.
364 Bericht des kaiserlichen Gesandten Joseph Freiherr von ried 22. Februar 1779: 

hhSta Wien – rK Berr 126, Bl. 101.
365 12. april 1795: hhSta Wien – rK Berr 166, pS ad nr. 30.
366 [von tannenberg], Beobachtungen über die Säcularisation, S. 13–24.
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weichlichen Wohlleben nie hinsank, daß ihn selbst auf dem Pfade der Ehren 
stolzer Ehrgeiz nicht blendete.367

testament und tod

christoph Franz setzt seinen Bruder leopold christoph Freiherrn von 
Buseck als haupterben ein.368 er verfügt seine Beisetzung im Bamberger Dom 
am Abende ohne vieles Gepränge, jedoch anständig, leichenrede und Castrum 
doloris sollen entfallen. mit 200 000 fl. soll ein Familien-Fideikommiss einge-
richtet werden, zunächst unter leitung seines Bruders leopold christoph, 
Beilagen enthalten legate für nichten und neffen.369 5000 fl. bestimmt er 
für die unterstützung armer Bürger in Bamberg, weitere 1000 fl. für Würz-
burg.370 als testamentsvollstrecker setzt er seine neffen, den Würzburger 
Fürstbischof Georg Karl von Fechenbach und Domkapitular lothar Franz 
von Fechenbach, ein.

am 13. Juni 1805 bittet christoph Franz den Würzburger Bischof aus 
gesundheitlichen Gründen, ihn als Koadjutor in ausübung der bischöflichen 
regierung zu unterstützen.371 Der neue landesherr Kurfürst max iv. Joseph 
von Bayern gibt dazu seine zustimmung.372

christoph Franz von Buseck stirbt am 28. September 1805.373 Das kur-
fürstliche landesdirektions-präsidium informiert den Domkapitular und 
obereinnahmepräsidenten Freiherrn von Fechenbach als testamentsexekutor, 
dass es gegen die dreitägigen exequien und das Begräbnis im Dom mit allen 
zeremonien, die auf die bischöfliche Würde Bezug nehmen, keine einwände 

367 alexander Schmötzer, rede bey der Begräbnißfeyer des … herrn christoph 
Franz v. Buseck …, [Bamberg] 1805 (ein exemplar: StBB mvo.Bamb.o.268/9), 
S. 9. auszug bei christoph mann, Das Bamberger Domkapitel im späten 18. Jahr-
hundert, in: häberlein/Kech/Staudenmaier, Bamberg, S. 319–345, hier S. 332 
anm. 43.

368 21. oktober 1803: B – a 205i l. 719 nr. 1299. – lassmann, testamente, S. 359; 
looshorn 7/2, S. 725 f.

369 aeB – rep. i a 13.
370 testaments-exekutions-rechnung: aeB – rep. i a 13a, hier nachlassinventar.
371 aeB – rep. i a 14.
372 8. Juli 1805: aeB – rep. i a 14.
373 looshorn 7/2, S. 736.
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habe.374 Bischof christoph Franz von Buseck wird am 3. oktober im Bam-
berger Dom beigesetzt.375

portraits

ölgemälde, Buseck als regierungspräsident in weltlicher Kleidung.376  – 
Kniestück, ölgemälde, andreas mattenheimer (1752–1810);377 ölgemälde.378

halbportrait, zeichnung, Kaspar Dorn.379  – halbportrait, Kupferstich, 
christoph Wilhelm Bock (1754–1830), 1797;380 Brustbild, Kupferstich, wohl 
aus Wandkalender;381 Brustbild, wohl aus Wandkalender;382 Brustbild, Kupfer-
stich, paul Wolfgang Schwarz (1766–um 1815), nürnberg 1797.383 – Brustbild, 
alabasterrelief.384 – Brustbild, medaille 1796.385

eigenhändige unterschriften

21. april, 29. mai 1800;386 21. oktober 1803.387 zahlreiche Beispiele.388

374 28. September 1805: aeB – rep. i a 13.
375 looshorn 7/2, S. 736.
376 hvB Sammlung rep. 21/3 nr. 205; Sammeln – Bewahren – erforschen. texte zur 

ausstellung des historischen vereins Bamberg, in: BhvB 141 (2005), S. 33–71, 
hier S. 34 f.

377 B – rep. a 241 t 3084; Krone und verfassung. König max i. Joseph und der neue 
Staat, in: Wittelsbach und Bayern iii/2: Beiträge zur bayerischen Geschichte und 
Kunst 1799–1825, hg. von hubert Glaser, münchen 1980, nr. 249 S. 142; Braun, 
porträt, mit abb.

378 hvB Sammlung nr. 161; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 231.
379 B – B 21, 36i.
380 exemplare: StadtaB – a 22 c vii 3; Gnm Kupferstichkabinett p. 20.157; StBB 

v a 86a und b; heller, verzeichnis, nr. 150 S. 43; abb.: Berbig, hochstift 1, 
taf. xi.

381 ein exemplar: StBB v a 87b; heller, verzeichnis, nr. 151 S. 43.
382 heller, verzeichnis, nr. 152 S. 43.
383 ein exemplar: StBB v a 86c; vorsatzblatt bei Schneidawind, versuch 1; heller, 

verzeichnis, nr. 153 S. 43; abb. Gunzelmann, Stadt Bamberg 1, S. 424 abb. 269.
384 Schiedermair, alabasterreliefs, [S. 18 f.] mit abb.
385 Schiedermair, alabasterreliefs, mit abb.
386 hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 21, 28.
387 B – a 205 l. 719 nr. 1299.
388 B – hStB nverza 4653.
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Siegel

Bischofssiegel

1.  oval (höhe 2,7 cm, Breite 2,5 cm), Schild unter zelt und Fürstenkrone, 
darüber Kaiserkrone, Schwert und Stab, geviert, 1 und 4 löwe, überlegt 
mit einem Schrägfaden (Bamberg), 2 und 3 Widderkopf (Buseck);389 29. mai 
1800;390 21. oktober 1803.391 lacksiegel.

2.  oval (höhe 4,4 cm, Breite 4,2 cm), Schild unter zelt und Fürstenkrone, 
darüber Kaiserkrone, Schwert und Stab, geviert, 1 und 4 Bamberg, 2 und 
3 Buseck; umschrift: chriStoph. FranciScuS. D(ei). G(ratia). 
epiScop(uS). BamBerGenSiS. S(acri): r(omani): i(mperii): 
princ(epS); 29. mai 1800.392 lacksiegel.

3.  rund (Durchmesser 5 cm), Schild unter zelt und Fürstenkrone, darü-
ber Kaiserkrone, Schwert und Stab, geviert, 1 und 4 Bamberg, 2 und 3 
Buseck; umschrift: chriStoph: FranciScuS. D(ei): G(ratia): 
epiScop(uS): BamBerGenSiS. S(acri): r(omani): i(mperii): 
princ(epS):; 30. September 1799.393 oblatensiegel.

vikariatssiegel

oval (höhe 5,1 cm, Breite 4,6 cm); Kaiser heinrich ii. mit Szepter und 
reichsapfel unter zelt thronend, unten Wappenschild unter Fürstenkrone und 
Kaiserkrone, gehalten von zwei löwen mit Schwert und Stab, Schild geviert, 
1 und 4 Bamberg, 2 und 3 Buseck; umschrift: [SiGil(lum)]  ivDicii 
vicariatuS epiScopatuS BamBerGenSiS; 17. november 1796, 
9. Februar, 2. oktober 1797.394 oblatensiegel.

389 Farbige Wappenzeichnung B – B 86, 255, Bl. 27: in Gold ein rot gezungter, schwar-
zer Widderkopf. – Gatz, Wappen, S. 50.

390 hhSta Wien – rK Berr 182 nr. 28.
391 B – a 205 l. 719 nr. 1299.
392 B – B 20, 58ii, innendeckel.
393 B – hStB nverza 4653.
394 aeB – rep. i a 32.



3. WichtiGeS perSonal Der zentralBehörDen

1. Weihbischöfe

l i s t e n : B – B 73, 1 (18. Jahrhundert). – De propontificibus sive suffraganeis Bam-
bergensibus (18. Jahrhundert), StBB hv.msc.417.
pfeufer, Beyträge zu Bambergs Geschichte, S. 55–57. – ussermann, episcopatus 
Bambergensis, S. 253 f. (nach pfeufer). – Jäck, materialien 2, S. 47–64. – Jäck, Denk-
schrift, S. 128–134. – Kist, Fürst- und erzbistum Bamberg, S. 174–176. – Gatz, 
Bischöfe 1648 bis 1803, S. 593. – handbuchBayerKG 2, S. 1049. – Jung, Bamberger 
Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 93–162.

Der Weihbischof ist der vertreter des Bischofs bei pontifikalhandlungen 
(vicarius in pontificalibus oder suffraganeus).1 in Bamberg ist dieses amt 
seit 1497 fest mit der pfarrei St. martin in der Bischofsstadt verbunden.2 Seit 
dem tod von Weihbischof Friedrich Förner 1630 wird diese position bis 
zur ernennung und Weihe von Johann Werner Schnatz im Jahr 1705 nicht 
mehr besetzt. nach dessen tod 1723 bleibt die Diözese bis 1734 erneut ohne 
Weihbischof.3 mitglieder des Domkapitels zeigen kein interesse an diesem 
amt. alle Weihbischöfe des untersuchungszeitraumes absolvieren ein theo-
logisches oder juristisches Studium und schließen es mit einer promotion ab. 

1 hinschius, Kirchenrecht 2, S. 171–182; Kremer, herkunft, S. 50–54; hubert Schie-
pek, Der Weihbischof – ein bischöflicher Bruder. Kirchenrechtliche anmerkungen 
zum amt des Weihbischofs, in: hölscher/Jung, Die Weihbischöfe in Bamberg, 
S. 13–33.

2 papst alexander vi. inkorporiert die Stadtpfarrei St. martin dem amt des Weihbi-
schofs, 17. oktober 1497: Johann looshorn, Die Geschichte des Bisthums Bam-
berg 4: Das Bisthum Bamberg von 1400–1556, Bamberg 1900, S. 407; Guttenberg, 
Bamberg 1, S. 293; norbert Jung, Die Bamberger Weihbischöfe des mittelalters, in: 
hölscher/Jung, Die Weihbischöfe in Bamberg, S. 35–61, hier S. 57.

3 aeB – rep. i 77, Bl. 1.
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J o h a n n  We r n e r  S c h n a t z  (1705–1723)

haas, Geschichte der pfarrei St. martin, S. 595–598. – Jäck, materialien 2, S. 59 f. – 
Jäck, pantheon, Sp. 1015. – Jäck, Denkschrift, nr. 34 S. 133 f. – Wachter, nr. 8998 
S. 440. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 5103. – Schröcker, religionspo-
litik, S. 223 f. – egon Johannes Greipl, Schnatz, Johann Werner, in: Gatz, Bischöfe 
1648 bis 1803, S. 427. – Weiss, Bamberg 3, S. 629. – Jung, Bamberger Weihbischöfe 
des 18. Jahrhunderts, S. 96–115.

Johann Werner Schnatz wird am 27. Dezember 1660 in Bamberg als Sohn 
des Bürgermeisters und Dompropsteikastners Johann Schnatz und dessen 
zweiter ehefrau helene geborene Batz geboren und am 28. Dezember getauft.4 
im anschluss an seine ausbildung am Jesuitengymnasium Bamberg5 hält er 
sich 1678 bis 1682 zum theologiestudium am Germanicum in rom auf,6 wo 
er zum Dr. theol. promoviert wird.7 hier empfängt er durch den erzbischof 
und späteren Kardinal Jacobus de angelis in vertretung des Generalvikars 
von rom am 14. mai 1679 die tonsur und am 2. Juli dieses Jahres die vier 
niederen Weihen.8 im anschluss an seine römischen Studien tritt er 1682 
zunächst sein Bamberger Kanonikat im Stift St. Stephan an und wendet sich 
dann dem Studium beider rechte in prag zu,9 wo ihn Weihbischof Johann 
ignaz Dlouhovesky von langendorf am 22. und 30. September 1685 zum 
Diakon und priester weiht.10 Seine primiz feiert er am 4. november 1685.11 
Der Bamberger Fürstbischof marquard Sebastian von Stauffenberg beruft ihn 
im Januar 1686 in den Geistlichen rat und überträgt ihm 1690 das amt des 
Fiskals.12 Bereits 1679 hat er ein Kanonikat am Stift St. Stephan in Bamberg 
erhalten, wo er 1695 cellerar und 1697 Dechant wird. er verfügt außerdem 
über die einkünfte seit 1683 der Frühmesse in Fürth und der engelmesse in 
Kronach, seit 1693 des St.-oswald-Benefiziums bei St. martin in Bamberg 

 4 taufzeugnis vom 20. Juni 1705: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 338.
 5 immatrikulation 1675/76: hess, matrikel Bamberg, nr. 1746 S. 66.
 6 Studienzeugnis des rektors hieronymus cattaneus SJ vom 5. Juni 1682: aeB – 

rep. i a 28. – Steinhuber, Germanicum 2, S. 99 f.; Schmidt, Germanicum, S. 296.
 7 hönicke, Lebens-Lauff (siehe literarisches), Bl. 6’.
 8 zeugnis vom 5. Januar 1680: aeB – rep. i a 28.
 9 zeugnis vom 1. Januar 1686: aeB – rep. i a 28.
10 zeugnis vom 5. Januar 1686: aeB – rep. i a 28.
11 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 101.
12 hönicke, Lebens-Lauff (siehe literarisches), Bl. 11.
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und seit 1697 der mittelmesse in hallstadt.13 Graf Franz Sfortia ernennt ihn 
zum päpstlichen protonotar.14

Bischof lothar Franz von Schönborn eröffnet am 24. oktober 1705 dem 
Bamberger Domkapitel seine absicht, wegen seiner häufigen abwesenheit 
und der daraus resultierenden Schwierigkeiten, die pontifikalhandlungen vor-
zunehmen, Dr. theol. Johann Werner Schnatz als Weihbischof anzunehmen.15 
Bereits zuvor hatten er und weitere Bamberger Geistliche den papst um die 
Bestätigung seiner ernennung zum Weihbischof gebeten.16 Das Domkapitel 
erklärt sich einverstanden. zunächst will die Kurie den Kölner nuntius mit 
dem vorgeschriebenen informativprozess betrauen,17 doch führt ihn schließlich 
Kardinal Fabrizio paolucci in rom durch.18 aus dem zeugnis des Jesuiten-
provinzials nikolaus pottu und des rektors des Bamberger Jesuitenkollegs 
Wilhelm haan geht der ausbildungsgang von Schnatz hervor.19 Das Konsis-
torium fällt eine positive entscheidung.20 clemens xi. ernennt Schnatz am 
16. november 1705 zum titularbischof von Drago, bestätigt seine einsetzung 
als Weihbischof und befreit ihn von eventuellen zensuren.21 Der römische 
agent übersendet die päpstliche Konfirmation, die bischöflichen Fakultäten 
und die erlaubnis zur Bischofsweihe nach Bamberg.22 lothar Franz ordnet 
an, Schnatz nach der Weihe den Weihbischofszehnten zu übertragen, doch 
soll der amtierende Generalvikar Johann ernst Schuberth auf lebenszeit die 
Bamberger pfarrei St. martin behalten.23 Der Fürstbischof erteilt Schnatz 
unter assistenz des mainzer Weihbischofs und des abtes von Johannis-

13 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 104 f.
14 30. april 1698: aeB – rep. i u 732.
15 B – B 86, 51, Bl. 288 f.
16 10. mai–21. Juni 1705: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 333–341 S. 248 f.; aeB – 

rep. i a 8 prod. 1.
17 B – hStB GehK 664 prod. 103.
18 5. September 1705: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 343 S. 249; aeB – rep. i a 

28. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 96–100.
19 20. Juni 1705: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 337 S. 248; aeB – rep. i a 28.
20 27. august 1705: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 342 S. 249.
21 20. november 1705: aeB – rep. i u 733.
22 28. november 1705: B – hStB GehK 664 prod. 130.
23 3. november 1705: aeB – rep. i a 28.
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berg am 21. Dezember 1705 in der mainzer Stiftskirche St. Gangolph die 
Bischofsweihe,24 der ihm dafür dankt.25

nach dem tod des Generalvikars Schuberth am 6. Februar 1706 betraut 
der Fürstbischof Schnatz auch mit diesem amt. Weihbischof Schnatz voll-
zieht während seiner amtszeit den Großteil der pontifikalhandlungen in der 
Diözese Bamberg.26 in der leichenpredigt ist die rede von 45 Kirchenkon-
sekrationen, 245 Weihen fester sowie 250 Weihen beweglicher altäre und 
knapp 300 000 Firmungen.27 außerdem führt er regelmäßige visitationen 
in der ganzen Diözese durch.28 er lässt den 1712 vollendeten hochaltar 
in der Bamberger pfarrkirche St. martin anfertigen.29 in seinem testament 
erwähnt er den von ihm errichteten hochaltar in der abgegangenen Kirche 
des Klarissenklosters St. clara in Bamberg.30 in seinem testament bestimmt 
er 2000 fl. zur erbauung der Kapelle für das im aufbau befindliche institut 
der englischen Fräulein ebenfalls in Bamberg.31 

Weihbischof Schnatz stirbt am 25. Juli 1723, die leichenpredigt am 28. Juli 
hält der Jesuit p. matthias hönicke.32 in seinem testament, das er mit einem 
Glaubensbekenntnis einleitet, trifft er Bestimmungen über die Bekleidung 
seines leichnams sowie die Beisetzung, errichtet Jahrtagsstiftungen, darun-
ter eine tägliche messe für 2000 fl. bei den englischen Fräulein. außerdem 
dotiert er verschiedene andachten in Bamberger Kirchen sowie wohltätige 
Stiftungen und setzt Stipendien für verwandte aus, darunter seinen neffen 
Johann christoph Dietz, Kanoniker bei St. Stephan, dem er seinen chorher-
renhof überträgt; große Summen gehen an weitere verwandte.33 Sein Grab, 
das er zu lebzeiten hatte errichten lassen, liegt neben seinen vorgängern vor 

24 B – hStB GehK 664 prod. 136; Glaubensbekenntnis und obödienzeid: aeB – rep. 
i a 28.

25 1. Januar 1706: B – hStB GehK 1675 prod. 54.
26 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 107–110.
27 hönicke, Lebens-Lauff (siehe literarisches), Bl. 14; verzeichnis der pontifikal-

handlungen 1711–1719: aeB – rep. i a 28: 13 Kirchenkonsekrationen, 42 000 Fir-
mungen. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 107–110.

28 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 105–107.
29 B – hStB GehK 1675 prod. 5 und 8. – Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere 

inselstadt 1, S. 37. Weitere Stiftungen: Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahr-
hunderts, S. 105.

30 Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 188.
31 Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 417.
32 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 110–115.
33 3. Februar 1722: B – a 50 l. 907 nr. 601.
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dem choraltar der Bamberger St. martinskirche, wo ein metallepitaph mit 
einer relieffigur des verstorbenen im pontifikalornat mit pluviale angebracht 
wird. Das holzmodell ist in der Sammlung des historischen vereins im 
historischen museum erhalten.34

l i t e r a r i s c h e s : Der Bamberger Karmelitenprediger p. Josephus a 
virgine maria widmet Weihbischof Schnatz seine im Druck erschienene pre-
digtsammlung Der gestirnte und gesternte Himmel …, nürnberg 1707,35 der 
ihm dafür ein nihil obstat erteilt. Weihbischof Schnatz selbst lässt mehrere 
predigten drucken: Allocutio in capitulo rurali archidiaconatus Cavicampiani 
… die 10. Octobris 1719, Bamberg 1720;36 Allocutio synodalis in capitulo rurali 
utriusque districtus archidiaconatus Coronacensis … die 3. Octobris 1720, 
Bamberg 1720;37 Lob-Predigt, welche zu Ehren des h. Bischoffs und Beichtigers 
Martini … gehalten, Bamberg 1708–1722.38 – Festschriften zur Bischofsweihe: 
agapitus Finger, Corona Coronacensis civica, castralis, castrensis, Bamberg 
1705;39 Nova novorum siderum trias insolitae lucis, Bamberg 1705;40 Ode 
syncharistica …, mainz 1705;41 Suffragia pro suffraganeo, Das ist: Einhellige 
Wahl=Stimmen zur bischöflichen Dignität … für Johann Werner Schnatz …, 
Bamberg 1706.42 – leichenpredigt: matthias hönicke SJ, Dreyfacher Lebens-
Lauff, welchen im Leyen-Priesterlichen und Weyh-Bischöfflichen Standt 
geführt … Herr Joannes Wernerus … Bischoff zu Dragon, Bamberg 1723.43

p o r t r a i t s : ölgemälde, Weihbischofsserie priesterseminar Bamberg.44

e i g e n h ä n d i g e  u n t e r s c h r i f t e n : 31. märz 1718;45 3. Februar 
1722.46

34 250 Jahre institut der englischen Fräulein Bamberg, abb. nach S. 16; Breuer/Gut-
bier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 45 (mit abb. S. 44); abb.: Jung, Bam-
berger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 111.

35 ein exemplar: BSB 4 hom. 916; vD18 14608634-004.
36 ein exemplar: StBB Diss.jur.q.29; vD18 12426814-003.
37 ein exemplar: StBB Diss.jur.q.29; vD18 12426814-001.
38 vD18 15505332-001.
39 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q 2/9.
40 Jesuitenkolleg Bamberg; ein exemplar: StBB carm.sol.f.1,1/40.
41 Jesuitenkolleg mainz; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.2/9.
42 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.q.10/27.
43 ein exemplar: StBB hv.h.Bbg.109, mit Kupferstich des aufgebahrten leichnams; 

vD18 12160377-001; vD18 14603179-001.
44 abb.: Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 97.
45 B – a 116, 542.
46 B – a 50 l. 907 nr. 601 Bl. 37.
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S i e g e l : oval (höhe 1,8 cm, Breite 1,4 cm); Schild unter Bischofshut, 
Schild belegt mit Balken, daraus wachsender natürlicher Steinbock, unten drei 
sechsstrahlige Sterne (Schnatz);47 3. Februar 1722.48 lacksiegel. Daneben führt 
Schnatz das unter Fürstbischof lothar Franz verwendete vikariatssiegel.49

F r a n z  J o s e p h  a n t o n  v o n  h a h n  (1734–1748)

Gropp, collectio 4, S. 640–646. – christian Gottlieb Jöcher, allgemeines Ge-
lehrten-lexicon. Fortsetzung und ergänzungen von Johann christoph adelung 2, 
leipzig 1787 (vD18 80337732-001), Sp. 1733. – Friedrich carl Gottlob hirsching, 
historisch-literarisches handbuch berühmter und denkwürdiger personen 2,2, 
leipzig 1796 (vD18 8035646x-001), S. 261. – Stumpf, Biographische Skizze Franz 
Joseph’s von hahn, ehemahligen Weihbischofes, General-vicars, geheimen rathes 
und Stifts-Dechanten zu Bamberg, in: Würzburger gelehrte anzeigen im Jahre 1795, 
S. 283–288. – Franz oberthür, taschenbuch für die Geschichte, topographie und 
Statistik Frankenlands, besonders dessen hauptstadt Würzburg, erlangen 1798 
(vD18 90295854), S. 88–100. – Jäck, pantheon, S. 421–424. – Jäck, Denkschrift, 
nr. 35 S. 134. – Jäck, zweites pantheon der literaten und Künstler, Bamberg 
21844, S. 54. – haas, Geschichte der pfarrei St. martin, S. 598–601. – Schmitt, 
Klerikal-Seminar, S. 173–175, 177. – constantin von Wurzbach, hahn, Franz 
Joseph von, in: Biographisches lexikon des Kaiserthums österreich 7, Wien 1861, 
S. 200. – pleickhard Stumpf, Denkwürdige Bayern. Kurze lebensbeschreibungen 
verstorbener verdienter männer …, münchen 1865, S. 214–216. – Karl theodor 
heigel, hahn, Franz Joseph von, in: aDB 10 (1879), S. 358–360. – looshorn 7/1, 
S. 152–155. – Wachter, nr. 3670 S. 180. – Johannes Kist, hahn, Franz Joseph von, 
in: nDB 7 (1966), S. 505 f. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 5094–5097. 
– egon Johannes Greipl, hahn, Franz Joseph anton von, in: Gatz, Bischöfe 1648 
bis 1803, S. 167. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 116–132.

Franz Joseph anton von hahn wird am 13. Juli 1699 in Würzburg ge-
boren und am folgenden tag in der pfarrkirche St. Gertrud getauft. eltern: 
lehenspropst markus philipp von hahn und anna maria geborene Savenoy.50 
er studiert nach dem philosophischen Kursus an der universität Würzburg 

47 in Blau ein silberner Balken, daraus wachsender natürlicher Steinbock, unten drei 
sechsstrahlige goldene Sterne: Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, 
S. 115 (mit abb.).

48 B – a 50 l. 907 nr. 601 Bl. 37.
49 31. märz 1718: B – a 116, 542.
50 Geburts- und taufzeugnis vom 7. august 1733: Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 434 S. 263.
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Jura51 und wird zum Dr. iur. utr. promoviert. Dort lernt er wohl 1721 den 
historiographen Johann Friedrich Schannat52 kennen. aus interesse an der 
Geschichte geht er auf dessen empfehlung an das niederösterreichische 
Benediktinerkloster melk, wo mit den Brüdern Bernhard und hieronymus 
pez frühe vertreter des deutschen maurinismus wirken. von hier wendet er 
sich nach Göttweig, wo sich unter dem abbatiat des Schönborn-vertrauten 
Gottfried Bessel ein zentrum der Geschichtswissenschaft gebildet hat. abt 
Bessel beauftragt ihn mit der abschrift von urkunden in Wien.53 zeitweilig 
wurde hahn die autorschaft an Bessels für die entwicklung der Diplomatik 
grundlegendem Werk Chronicon Gotwicense54 zugeschrieben, doch hat er 
diesem nur zugearbeitet und etwa die abschriften von in Wien überliefer-
ten urkunden kontrolliert.55 hahn tritt 1728 als Sekretär in die Dienste der 
reichsvizekanzlei unter Friedrich Karl von Schönborn.56 am 5. Juni 1728 
wird er in mainz zum priester geweiht,57 wo er am 11. September in der 
Kirche St. Jakob auf dem Jakobsberg seine primiz feiert.58 ein Graf Sfortia 
erhebt ihn zum päpstlichen protonotar.59 1729 erhält hahn ein Kanonikat 
im Bamberger Stift St. Gangolf, wo er 1739 zum Dechanten gewählt wird; 
1735 bekommt er die Frühmesse in hallstadt.60 im Würzburger Stift haug 
erhält er ebenfalls 1729 ein Kanonikat.

51 13. Januar 1713: merkle, matrikel Würzburg 1,1, nr. 11974 S. 499.
52 Wilhelm engel, Johann Friedrich Schannat (1683–1739). leben. – Werk. – nachlaß 

1. teil: leben und Werk, in: archivalische zeitschrift 44, 3. Folge 11 (1936), S. 24–
103.

53 p. emmeram ritter oSB, Gottfried Bessel – der „deutsche mabillon“, in: rei-
chert, Gottfried Bessel, S. 203–215, hier S. 211.

54 Bessel, Chronicon Gottwicense 1, S. xxxii: Dank an hahn für seine mitarbeit. 
– Die irrtümliche zuschreibung zuletzt bei ludwig traube, vorlesungen und ab-
handlungen 1, paläographie, münchen 1909, S. 49 f.

55 peter a. abert, Wer ist der verfasser des chronicon Gottwicense? zur richtigstel-
lung, in: historisches Jahrbuch 31 (1910), S. 66–74, 697; Jung, Bamberger Weihbi-
schöfe des 18. Jahrhunderts, S. 116/118. 

56 hantsch, reichsvizekanzler, S. 364; Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahr-
hunderts, S. 118.

57 Bauer, vatikanische Quellen, nr. 435 S. 263.
58 totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/24.
59 11. Februar 1729: aeB – rep. i u 734.
60 Wachter, nr. 3670 S. 180.
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Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn bittet 1733 papst clemens xii. 
um die Bestätigung hahns als Weihbischof für Bamberg,61 der die Durch-
führung des informativprozesses in rom genehmigt.62 als zeugen fungieren 
Johann philipp Karl von Würtzburg, Johann Baptist ruele und Friedrich Karl 
von hildebrandt.63 clemens xii. ernennt hahn mit der Bulle Apostolatus 
officium zum titularbischof von arad und Weihbischof von Bamberg64 und 
erlaubt seine Konsekration unter assistenz von zwei äbten.65 am 11. august 
teilt hahn seine erfolgte präsentation auf das vikariat und die martinspfarrei 
mit.66 Friedrich Karl spendet ihm am 19. September 1734 unter assistenz 
der äbte anselm Geisendorfer von michelsberg und Stephan mösinger von 
langheim die Bischofsweihe und setzt ihn als Weihbischof ein.67 Gleichzeitig 
ernennt er ihn wegen seiner besondern gelehrtheit, wissenschaft, geschick-
lich- und fähigkeit auch fromheit und aufrichtigkeit zum Generalvikar und 
weist die vorgesehenen einkünfte einschließlich der pfarrei St. martin an. 
Dazu überträgt er ihm eine Geheime ratsstelle und vereinigt sie mit dem 
Weihbischofsamt.68 am 9. oktober wird hahn dem Geistlichen rat als Ge-
neralvikar präsentiert.69 am 1. Juni 1738 wird er durch die neuorganisation 
des priesterseminars zu dessen praeses.70 

Weihbischof hahn vollzieht häufig die pontifikalfunktionen in der Diözese, 
besonders wenn der Fürstbischof sich in Würzburg aufhält. ein umfangreiches 
verzeichnis seiner Weihehandlungen als Bischof ab dem 19. September 1734 
stellt sein Sacellan Johannes hieronymus Faber zusammen.71 hahn quittiert 
Fürstbischof Friedrich Karl die Überlassung von zwei von einem Wiener 

61 26. Dezember 1733: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 438 S. 263; aeB – rep. i a 
28.

62 13. Februar 1734: aeB – rep. i u 735.
63 8. märz 1734: Bauer, vatikanische Quellen, nr. 440 S. 264.
64 27. märz 1734: aeB – rep. i u 736; weitere Korrespondenz: B – hStB GehK 667.
65 7. april 1734: aeB – rep. i u 737.
66 B – hStB GehK 1744, Bl. 15–16’.
67 aeB – rep. i 77; B – hStB GehK 1788 nr. 1; Forma Juramenti des oboedienzeides 

und professio fidei: aeB – rep. i u 738, 739.
68 aeB – rep. i a 30.
69 aeB – rep. i 77, Bl. 3.
70 Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 177.
71 aeB – rep. i 77; gedrucktes verzeichnis im totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/24. 

– Gesuche zur vornahme von pontifikalhandlungen 1731–1746: B – hStB Geistr 
109. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 122–126. 
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hofjuwelier verfertigten pektoralen sowie eines pontifikalringes.72 im auf-
trag Friedrich Karls muss er das monogramm heinrichs ii. abzeichnen, weil 
dieser ein pektorale, das er für ein Geschenk des Kaisers an Bamberg hält, 
mit einer historisierenden inschrift versehen lassen will.73 aufzeichnungen 
von seiner hand zu unterschiedlichsten themen, darunter zu visitationen, 
sind überliefert.74 Friedrich Karl setzt hahn im Jahr 1741 als Konservator der 
Bamberger universität ein, der sich unter zurückdrängung der scholastischen 
Studien für eine Stärkung des Studiums der hl. Schrift und der Kirchenväter 
ausspricht sowie die pläne für den ausbau der Juristischen Fakultät erarbeitet.75 
als enger vertrauter Friedrich Karl von Schönborns entsetzt das Domkapitel 
hahn nach dessen tod am 26. Juli 1746 seiner aufgabe als Generalvikar, 
während er weiterhin als Weihbischof fungieren kann.76

auf Grund seiner wissenschaftlichen interessen verfügt hahn über eine 
umfangreiche, mehrere tausend Bände umfassende Bibliothek, die nach 
seinem tod inventarisiert wird.77 1746/47 versucht er, in venedig wertvolle 
handschriften zu verkaufen, deren herkunft ungeklärt ist.78 Seine Sammlung 
von altertümern und Kunstwerken (antiquaria et artificiosa) schätzt er in 
seinem testament auf einen Wert von 60 000 fl.,79 die 1756 an die Brüder 
veith in augsburg verkauft wird.80

72 14. Januar 1735: aeB – rep. i a 30.
73 Baumgärtel-Fleischmann, Geschenk, S. 259–264.
74 aeB – rep. i a 30.
75 Spörlein, universität Bamberg 1, S. 259 f., 356, 564 f.; Jung, Bamberger Weihbi-

schöfe des 18. Jahrhunderts, S. 121.
76 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 126 f. 
77 aeB – rep. i a 29. – anton ruland, Die Bibliothek eines Fränkischen Weihbi-

schofs des achtzehnten Jahrhunderts, in: Serapeum. zeitschrift für Bibliothekwis-
senschaft, handschriftenkunde und ältere litteratur 23 (1862), S. 305–317; Jung, 
Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 130 f.

78 helmut Boese, Über die 1747 in venedig verkauften ‚Sagredo‘-handschriften, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen archiven und Bibliotheken 66 (1986), 
S. 267–309.

79 aeB – rep. i a 30.
80 oberthür, taschenbuch, S. 88–100; David paisey, the veith brothers of augs-

burg as book-collectors. adalbert Blumenschein visits ignaz adam und Franz an-
ton veith in augsburg in the 1770s, in: Buch-Kulturen. Beiträge zur Geschichte der 
literaturvermittlung. Festschrift für reinhard Wittmann, hg. von monika ester-
mann/ernst Fischer/ute Schneider, Wiesbaden 2005, S. 517–535, hier S. 519 f.
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hahn leitet sein testament mit einem Glaubensbekenntnis ein.81 er vermacht 
200 fl. für hl. messen auf dem mariae-Schmerz-altar in St. martin, legiert 
zur errichtung eines Johann-nepomuk-altares in St. martin 400 fl. und dazu 
150 fl. für hl. messen, bestimmt für die armen in Bamberg und Würzburg 
zusammen 250 fl., stiftet weitere 100 messen und trifft Bestimmungen für 
seine Kanonikatshöfe. nach St. martin stiftet er ein erhaltenes nepomukre-
liquiar, das am Fuß durch sein Wappen gekennzeichnet ist.82 Seinen Bruder 
Franz ignaz hahn, hofrat in Würzburg, setzt er als haupterben ein. in 
einem zusatz bedenkt er seine Base maria Katharina heunisch, die seinen 
haushalt führt, mit Wertsachen und einer leibrente.83

Weihbischof Franz Joseph hahn stirbt am 4. Juli 1748 in Gegenwart 
seines Beichtvaters Dr. andreas melchior König und seiner Dienerschaft.84 
Bischof Johann philipp anton von Franckenstein setzt die Geistliche regie-
rung darüber in Kenntnis und ordnet die vollziehung des testaments an.85 
Die leichenpredigt hält der Kapuziner und Sonntagsprediger in St. martin 
p.  marcellianus von Frickenhausen. in St. Gangolf finden dreitägige exe-
quien statt, wo ein kleines castrum doloris aufgerichtet wird.86 Sein Grab 
findet hahn im chor der St. martinskirche, wo ein metallepitaph mit einer 
relieffigur des verstorbenen angebracht wird;87 seine intestina werden in 
St. Gangolf beigesetzt.

l i t e r a r i s c h e s : Festschriften zur Bischofsweihe: Alphabetum aposto-
licum …, Bamberg 1734;88 Novum a sole sidus in ecclesia oriens …, Bamberg 
1734;89 Labyrinthus Galli volatu transcenditur in laeto optatoque consecrationis 
episcopalis die … Francisci Josephi Hahn…, Bamberg 1734.90 – leichenpredigt: 

81 13. Januar 1738: aeB – rep. i a 30; nachlassinventar, angaben zur testaments-
vollstreckung: aeB – rep. i 77; testamentsabschrift mit einlagen: B – hStB GehK 
1691 prod. 59. – looshorn 7/2, S. 47–49.

82 renate Baumgärtel-Fleischmann, Ka 300 Jahre Jesuitenkirche, nr. 64 S. 190–
193.

83 21. märz 1745: aeB – rep. i a 30.
84 aeB – rep. i 77 und a 44; totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/24. – Jung, Bamberger 

Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 127–130. 
85 5. Juli 1748: aeB – rep. i a 30.
86 aeB – rep. i a 30.
87 aeB – rep. i a 30. – Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. innere inselstadt 1, S. 45.
88 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/17; vD18 12158410-001.
89 Jesuitenkolleg Bamberg; ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.4/15; vD18 14699362-

001.
90 StBB hv.rar. 4/1721.
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marcellianus Frickenhusanus, Dreyfache Offenbahrung des preiß-würdigen 
Lebens, welches … Herr Franciscus Josephus … Weyh-Bischoff zu Bamberg 
… den 4. Juli 1748 beschlossen hat, Bamberg 1748.91

p o r t r a i t s : ölgemälde;92 ölgemälde, Weihbischofsserie priesterseminar 
Bamberg.93

e i g e n h ä n d i g e  u n t e r s c h r i f t e n : 14. Januar 1735;94 13. Januar 
1738;95 15. november 1740.96

S i e g e l : 1. oval (höhe 2,9 cm, Breite 2,6 cm); Schild unter Bischofshut, 
mitra und Stab, geviert, 1 und 4 hahn, 2 und 3 steigender löwe, Figuren 
einander zugekehrt (hahn);97 14. Januar 1735.98 lacksiegel. 2. rund (Durch-
messer 1,7 cm); Schild unter Bischofshut, mitra und Stab, geviert, hahn; 
13. Januar 1738.99 lacksiegel.

h e i n r i c h  J o s e p h  v o n  n i t s c h k e  (1748–1778)

haas, Geschichte der pfarrei St. martin, S. 601 f. – Jäck, Denkschrift, nr. 36 S. 134. – 
Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 177–183. – Wachter, nr. 7156 S. 348. – looshorn 7/2, 
S. 50–52. – pfeiffer, Fränkische Bibliographie 1, nr. 5099–5101. – Fritz arens, Das 
Grabmal des Weihbischofs heinrich Joseph von nitschke in St. Gangolf zu Bamberg, 
in: BhvB 120 (1984), S. 457–462. – Schröcker, patronage, S. 97 anm. 33. – egon 
Johannes Greipl, nitschke, heinrich Joseph von, in: Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, 
S. 325. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 133–146.

 91 mit Kupferstich des aufgebahrten leichnams; ein exemplar: StBB rB.or.
fun.f.108; vD18 14660563-001.

 92 hvB Sammlung nr. 178, leihgabe an das Dekanat der theologischen Fakultät = 
BhvB 116 (1980), S. 324; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 231; abb.: 
looshorn 7/1, nach S. 152.

 93 abb.: Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 117.
 94 aeB – rep. i a 30.
 95 aeB – rep. i a 30.
 96 aeB – rep. i a 44.
 97 Geviert von rot und Gold, hahn und löwe silbern: Jung, Bamberger Weihbi-

schöfe des 18. Jahrhunderts, S. 132 (mit abb.).
 98 aeB – rep. i a 30.
 99 aeB – rep. i a 30.
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heinrich Joseph nitschke wird am 5. august 1708100 als Sohn des Kam-
merdieners und Kabinettssekretärs Johann Georg von (seit 1715) nitschke,101 
der die privaten Finanzangelegenheiten von Kurfürst lothar Franz von 
Schönborn betreut, und seiner Gattin maria margaretha geborene eckhart in 
mainz geboren und am 6. august in der pfarrkirche St. emmeram getauft.102 
er wird 1721 in die poetenklasse in mainz immatrikuliert,103 studiert 1725 in 
aschaffenburg, 1726/27 an der universität Salzburg, 1728 an der universität 
erfurt und vom 25. oktober 1729 bis zum 8. november 1731 in Wien104 Jura,105 
wo er wohl Kontakte mit der reichsvizekanzlei unter Friedrich Karl von 
Schönborn hat. an der universität mainz wird er nach der verteidigung seiner 
thesen, die er Kurfürst lothar Franz widmet, in philosophie promoviert.106 

Der mainzer Weihbischof edmund Gedult von Jungenfeld erteilt nitschke 
am 29. Januar 1722 die tonsur, der mainzer Weihbischof caspar adolph 
Schernauer am 2. Dezember 1732 die vier niederen Weihen und am 3. De-
zember 1732 das Subdiakonat.107 nitschke erhält Kanonikate an den mainzer 
Stiften heilig Kreuz,108 mariae Graden109 und St. Stephan (17. Februar 1738).110 
Weihbischof christoph nebel erteilt ihm am 19. april 1740 die Diakonats- 
und am 14. Juni die priesterweihe.111 als zeremoniar des mainzer erzbischofs 
philipp Karl von eltz wirkt er bei der Kaiserkrönung Karls vii. albrecht mit; 
in der Folgezeit erfüllt er weitere diplomatische aufgaben für Kurmainz.112 

100 aeB – rep. i a 31.
101 Schröcker, patronage, S. 95–97.
102 zeugnis vom 23. märz 1722: aeB – rep. i a 31; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 396 S. 258.
103 verzeichnis universität mainz, S. 608 f.
104 zeugnis vom 20. november 1732: aeB – rep. i a 31.
105 zeugnis des mainzer Weihbischofs christoph nebel über den Studienverlauf vom 

26. august 1748: aeB – rep. i a 31; aSv – proc. Dat. 125, zwischen Bl. 176 und 
177; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 482 S. 269 f.

106 Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 177; Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahr-
hunderts, S. 134.

107 zeugnisse des mainzer Weihbischofs christoph nebel vom 26. august 1748: aeB 
– rep. i a 31.

108 9. april 1721: aeB – rep. i u 740.
109 22. Dezember 1727: aeB – rep. i u 741.
110 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 134. 
111 zeugnisse vom 20. august 1748: aeB – rep. i a 31; aSv – proc. Dat. 125, zwi-

schen Bl. 176 und 177; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 481 S. 269, mit irrtümli-
cher angabe 20. august 1748.

112 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 136. 
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nitschke ist Geistlicher rat in mainz und Geheimer rat in eichstätt. Bischof 
Johann philipp anton von Franckenstein ernennt ihn am 1. Dezember 1747 
zum Geistlichen rat auch in Bamberg.113

Fürstbischof Johann philipp anton bietet nach dem tod hahns am 4. Juli 
1748 nitschke das Bamberger Weihbischofsamt an,114 den er aus seiner zeit 
als mainzer Generalvikar kennt. nitschke erklärt sich zur annahme bereit, 
doch will er zur versorgung seine drei mainzer Kanonikate beibehalten.115 
Darauf bittet der Fürstbischof am 16. august den mainzer Kurfürsten Johann 
Friedrich Karl von ostein um die Überlassung nitschkes, der am 27. august 
seine zustimmung erteilt.116 papst Benedikt xiv. bewilligt die Supplik um 
Durchführung des informativprozesses in rom, die ernennung nitschkes 
zum Weihbischof und die Beibehaltung der mainzer pfründen.117 er genehmigt 
außerdem die Supplik nitschkes um ein Bistum in partibus infidelium.118 Der 
informativprozess findet am 28. november des Jahres in rom statt.119 Das 
Konsistorium fällt im Dezember eine positive entscheidung.120 Benedikt xiv. 
ernennt in der Bulle Apostolatus officium heinrich Joseph von nitschke zum 
Bischof von antipatris (phönizien) und Weihbischof von Bamberg.121 auf 
ausdrückliche Bitte des Fürstbischofs erhält nitschke die päpstliche erlaub-
nis zum Genuss der erträge seiner Kanonikate und präbenden in mainz.122 
nitschke wird außerdem zum provikar bestellt, weil sich das Bamberger 
Domkapitel die position des Generalvikars mittlerweile selbst vorbehält.123

Bereits am 20. oktober 1748 wird heinrich Joseph von nitschke in seine 
einkünfte von 2000 fl. aus der pfarrei und dem Seminar bei St. martin ein-

113 aeB – rep. i a 31.
114 Gesamtvorgang: aeB – rep. i a 31.
115 13. Juli 1748: B – hStB GehK 1745 prod. 2. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 

18. Jahrhunderts, S. 136. 
116 B – hStB GehK 1691 prod. 72. – looshorn 7/2, S. 50.
117 22./23. november 1748: aSv – proc. Dat. 125, zwischen Bl. 176 und 177; Bauer, 

vatikanische Quellen, nr. 483/484 S. 270. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 
18. Jahrhunderts, S. 137. 

118 26. november 1748: aSv – proc. Dat. 125, zwischen Bl. 176 und 177; Bauer, va-
tikanische Quellen, nr. 485 S. 270.

119 aSv – proc. Dat. 125, Bl. 175–178; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 486 S. 270.
120 aSv – proc. consist. 136, Bl. 17’; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 487 S. 270.
121 16. Dezember 1748: aeB – rep. i u 742.
122 looshorn 7/2, S. 51.
123 Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 178.



3. Wichtiges personal der zentralbehörden428

gewiesen.124 Gleichzeitig übernimmt er das amt als praeses des priesterse-
minars.125 Fürstbischof Johann philipp anton erteilt ihm am 23. märz 1749 
die Bischofsweihe unter assistenz der Weihbischöfe christoph nebel von 
mainz und Daniel Johann anton von Gebsattel von Würzburg.126 Kaiserin 
maria theresia setzt nitschke wegen seiner und seines vaters Diensten für 
das erzhaus eine jährliche pension von 1000 fl. aus.127 in der Diözese Bamberg 
erhält nitschke ein Kanonikat im Bamberger Stift St. Stephan, das er 1759 
resigniert, um ein Kanonikat bei St. Gangolf anzunehmen, wo er 1764 zum 
Dechanten gewählt wird.128 außerdem werden ihm die Frühmesse und das 
nikolaus-Benefizium in höchstadt an der aisch 1751 und die mittelmesse 
in hallstadt 1759 übertragen.129 

heinrich Joseph von nitschke amtiert unter den Fürstbischöfen Johann 
philipp anton, Franz Konrad von Stadion und adam Friedrich von Seins-
heim und übt einen Großteil der notwendigen pontifikalhandlungen aus: 
48 992 Firmungen, über 400-mal tonsur, niedere Weihen, Subdiakonats- und 
Diakonats- sowie 527 priesterweihen – auch außerhalb der Diözese – und 
zahlreiche altar- und Kirchenkonsekrationen.130 mehrfach fungiert er als 
Wahlkommissar des Fürstbischofs bei den prälatenwahlen der Klöster und 
Stifte der Diözese und nimmt an den amtseinführungen teil.131 im Jahr 1758 
wird nitschke als eine der Bamberger Geiseln von den preußischen truppen 
nach leipzig und magdeburg verschleppt, wo er aber die Firmung spenden 
kann.132

heinrich Joseph von nitschke verfasst ein testament,133 in dem er seine 
testamentsvollstrecker mit der anfertigung eines epitaphs für die pfarrkirche 
St. martin betraut. er stiftet Jahrtage in St. martin, St. Gangolf und legiert 

124 unterlagen zur Besoldung: aeB – rep. i a 31.
125 Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 178.
126 B – B 24, 23, S. 460; Juramentum: aeB – rep. i u 743.
127 14. märz 1749: aeB – rep. i a 31.
128 Konfirmation 8. märz 1765: B – B 24, 20, S. 17–19.
129 Wachter, nr. 7156 S. 348; Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, 

S. 138–141.
130 verzeichnis der pontifikalfunktionen: aeB – rep. i 78; Weisungen Fürstbischof 

adam Friedrichs an nitschke 1760–1764: B – hStB Geistr 111. – Jung, Bamber-
ger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 138–141.

131 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 141 f.
132 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 138–142.
133 abschrift, 25. Juli 1774: B – hStB GehK 1702 prod. 79.
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verschiedene Summen für die übrigen institutionen, bei denen er bepfründet 
war. Weitere legate bestimmt er für verwandte. 

heinrich Joseph von nitschke stirbt versehen mit den hl. Sterbesakramenten 
am 23. mai 1778 an herzwassersucht.134 Die Beisetzung des leichnams im 
anschluss an den trauerkondukt erfolgt am 29. mai in der Bamberger pfarr-
kirche St. martin,135 sein herz wird in St. Gangolf beigesetzt.136 unterlagen 
über die testamentsvollstreckung sind erhalten.137 Die Bibliothek wird aus 
dem nachlass an das Bamberger priesterseminar verkauft.138 in der Kirche 
St. Gangolf lässt sein neffe 1802 von Georg Joseph mutschelle ein epitaph 
für nitschke aufstellen, das in den 1960er Jahren in den Kreuzgang verlegt 
wurde und dessen reste im Diözesanmuseum verwahrt werden.139

Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim bedauert auf die todesnach-
richt140 hin den tod des Weihbischofs und behält sich die entscheidung über 
seine pfründen vor.141 er informiert den papst über den todesfall und bittet 
um Johann adam Behr als seinen nachfolger.142

l i t e r a r i s c h e s : Festschriften zur Bischofsweihe: Ecclesia Bambergensis 
vocans de terra longinqua Virum voluntatis …, Bamberg 1749;143 Flos rosarum 
in diebus vernis, Bamberg 1749;144 p. andreas Berchmann, Des Bistums Bam-
berg … Seelen-Herde, Bamberg 1749.145 – Wahl zum Dekan von St. Gangolf: 

134 B – B 24, 23, S. 455 f., gedruckte todesanzeige S. 460 und 462, nachdruck: 
Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 178–181; aeB – rep. i a 31; totenzettel: StBB 
rB.or.fun.f.11/36 und 40. – looshorn 7/2, S. 423 f.; Jung, Bamberger Weihbi-
schöfe des 18. Jahrhunderts, S. 143 f.

135 B – B 24, 23, S. 465 f.; gedruckter Bericht 2. Juni 1778: B – B 24, 23, S. 463 f.
136 28. mai 1778: B – B 24, 23, S. 458 f. – Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 179–181. ab-

bildung der herzurne: StadtaB – archivische Sammlungen Bamberg 3, BS (B) 
334–10 – h011 B003; abbildung der Grabplatte: StadtaB – archivische Samm-
lungen Bamberg 3, BS (B) 334–10 – h010 B003.

137 aeB – rep. i a 31.
138 29. august 1778: aeB – rep. i a 31.
139 arens, Grabmal (mit inschrift S. 459 f.); Jung, Bamberger Weihbischöfe des 

18. Jahrhunderts, S. 144, abb. S. 145.
140 23. mai 1778: B – hStB GehK 1702 prod. 76.
141 27. mai 1778: B – hStB GehK 1741, Bl. 232 f.
142 entwurf, 20. Juli 1778: B – hStB GehK 1702 prod. 74.
143 ein exemplar: B – a 311, 139.
144 Jesuitenkolleg Bamberg, ein exemplar: B – a 311, 140; vD18 12162183-001.
145 ein exemplar: B – a 311, 141; vD18 12207632-001.
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Decor Mitrae episcopalis …, [Bamberg] 1764.146 – trauergedicht: Auf den 
hoechstseligen Hintritt … Heinrich Joseph von Nitschke …, Bamberg 1778.147

p o r t r a i t : ölgemälde;148 ölgemälde, Weihbischofsserie priesterseminar 
Bamberg;149 ölgemälde im Diözesanmuseum.150

e i g e n h ä n d i g e  u n t e r s c h r i f t e n : 12. april 1749;151 14. Juni 1769.152

S i e g e l : 1. oval (höhe 3,4 cm, Breite 3,0 cm); Schild unter helm, mitra 
und Stab, Schild belegt mit Sparren, in jedem Feld fünfblättrige rose (2 : 1) 
(nitschke);153 12. april 1749.154 lacksiegel. – 2. oval (höhe 4,2 cm, Breite 
3,8 cm); Schild unter helm, mitra und Stab, Schild belegt mit Sparren, in 
jedem Feld fünfblättrige Blüte (2 : 1); umschrift: + henricuS ioSephuS 
ep(iSco)puS antipatr(enSiS) SuFFraG[aneuS] DioeceS(iS) 
BamB(erGenSiS); 4. Juni 1770.155 oblatensiegel. 

J o h a n n  a d a m  B e h r  (1778–1805)

looshorn 7/2, S. 429–431, 738. – haas, Geschichte der pfarrei St. martin, 
S. 604–606. – Jäck, pantheon, S. 75 f. – Jäck, Denkschrift, nr. 37 S. 134. – Schmitt, 
Klerikal-Seminar, S. 183–185. – Wachter, nr. 649 S. 36. – Karl Sitzmann, Das 
Grabdenkmal des Weihbischofs Joh. adam Behr zu Bamberg, in: Der Fränkische 
Schatzgräber. heimatkundliche Beilage zum „Forchheimer tagblatt“ 8. Jg. nr. 9 
(1930), S. 65–69. – Josef urban, Behr, Johann adam, in: Gatz, Bischöfe 1785/1803 
bis 1945, S. 33. – Karl-Georg und Bernhard pfändtner, Die Bamberg-Burgkunstadter 
malerfamilie hirschmann, in: BhvB 131 (1995), S. 293–354. – Jung, Bamberger 
Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 147–159.

146 7. august 1764, ein exemplar: aeB – rep. i a 31.
147 ein exemplar: StBB rB.or.fun.o.103.
148 hvB Sammlung nr. 244; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 231 (mit 

abb. S. 248).
149 abb.: Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 135.
150 angabe nach Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 146.
151 aeB – rep. i a 32.
152 aeB – rep. i a 32.
153 in Blau goldener Sparren von drei goldenen rosen begleitet: Jung, Bamberger 

Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 146 (mit abb.).
154 aeB – rep. i a 32.
155 B – a 116, 442.
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Johann adam Behr wird am 28. Juni 1724 in Forchheim als Sohn eines 
Soldaten geboren und getauft.156 nach dem Besuch der Stiftsschule in Forch-
heim wird er zögling im aufseesianum in Bamberg, wo er 1739 bis 1743 
studiert.157 er erwirbt die akademischen Grade Baccalaureus theologiae und 
licentiatus juris utriusque,158 Dr. phil.159 und Dr. iur. utr.160 Seine juristischen 
thesen widmet er 1756 dem Domkapitel.161 im anschluss an seine philo-
sophischen Studien tritt er in das Bamberger priesterseminar ein und wird 
präfekt im aufseesianum.

Weihbischof nitschke spendet Behr am 12. april 1749 in der Bamberger 
pfarrkirche St. martin die priesterweihe.162 Generalvikar lothar Franz horneck 
von Weinheim überträgt ihm 1753 die Kaplanei auerbach.163 Das Domkapitel 
verleiht ihm 1754 die regentenstelle im aufseßischen Seminar in Bamberg,164 
welche position er bis 1760 ausüben wird. am 24. Januar 1758 erhält er ein 
Kanonikat im Bamberger Stift St. Stephan. Das Domkapitel bewilligt ihm 
einen Studienaufenthalt in rom unter Garantierung seines einkommens 
als regens, wo er sich vom mai 1758 bis zum Juni 1760 aufhält.165 Bischof 
adam Friedrich von Seinsheim ernennt Behr 1760 zum pagenhofmeister.166 
Gleichzeitig bestellt er ihn zum Geistlichen rat zunächst ohne Gehalt,167 
1762 überträgt er ihm die volle Syndikatsstelle im Geistlichen rat.168 1764 
macht er ihn nach dem ableben des bisherigen Stelleninhabers zum Fiskal,169 

156 zeugnis vom 7. Juli 1778: aSv – proc. Dat. 155, Bl. 217; Bauer, vatikanische 
Quellen, nr. 640 S. 290.

157 zeugnis vom 9. Juli 1778: aeB – rep. i a 32; immatrikulation als Seminarist im 
aufseesianum 1741/42: hess, matrikel Bamberg, nr. 7341 S. 259. – Jung, Bam-
berger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 148.

158 zeugnisse vom 10. und 14. Juli 1778: aeB – rep. i a 32.
159 5. Juli 1746, zeugnis vom 9. Juli 1778: aeB – rep. i a 32.
160 zeugnis vom 14. april 1757: aSv – proc. Dat. 155, Bl. 220; angabe nach Bauer, 

vatikanische Quellen, nr. 642 S. 291.
161 24. Juli 1756: looshorn 7/2, S. 173.
162 zeugnis: aeB – rep. i a 32; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 641 S. 290, gibt 

14. april an.
163 5. april 1753: aeB – rep. i a 32.
164 19. Juli 1754: aeB – rep. i a 32.
165 4. märz 1758: aeB – rep. i a 32. – Sitzmann, Grabdenkmal, S. 66.
166 23. Juni 1760: aeB – rep. i a 32. – looshorn 7/2, S. 252.
167 24. Juni 1760: aeB – rep. i a 32.
168 24. april 1762: aeB – rep. i a 32.
169 12. Februar 1764: aeB – rep. i a 32; B – hStB GehK 1801 nr. 117.
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in welchem amt er noch 1772 belegt ist.170 Fürstbischof adam Friedrich 
ernennt Behr 1769 zum regens des priesterseminars sowie zum Kuraten bei 
St. martin,171 welche Stelle er bis zum 20. September 1777 innehat.172 Dazu 
stellt Weihbischof nitschke einen detaillierten aufgabenkatalog einschließlich 
einer Seminarordnung zusammen.173 Behr erhält das vakante Benefizium bei 
St. Georg auf dem Senftenberg.174

Fürstbischof adam Friedrich ernennt den Fiskal Behr am 27. Juni 1778 
zum Weihbischof und provikar.175 am 28. Juni erhält Behr das durch den tod 
nitschkes vakante Benefizium in der antoniuskapelle in höchstadt.176 am 
17. Juli fordert der Fürstbischof aus Kissingen seinen Generalvikar Johann 
Joseph heinrich ernst von Würtzburg auf, dem neuen Weihbischof das Glau-
bensbekenntnis abzunehmen.177 erst im anschluss präsentiert Fürstbischof 
Seinsheim Behr zur apostolischen Bestätigung178 und richtet gleichzeitig Sup-
pliken an den Kardinalprotektor der deutschen nation alexander Kardinal 
albani179 und an lazaro opizio Kardinal pallavicini um die Konfirmation 
und die Durchführung des informativprozesses in rom.180 papst pius vi. 
genehmigt die prozessführung in rom.181 Dabei fungieren Johann Kaschitz 
und nikolaus treu als zeugen.182 auch weitere Kardinäle wie albani setzt 
Seinsheim in Kenntnis.183 papst pius vi. informiert adam Friedrich bereits am 

170 11. Dezember 1772: looshorn 7/2, S. 385.
171 13. Juni 1769: aeB – rep. i a 32.
172 looshorn 7/2, S. 422; Wiesner, priesterbildung, S. 152.
173 14. Juni 1769: aeB – rep. i a 32.
174 10. mai 1769: aeB – rep. i a 32.
175 B – a 37 l. 34 nr. 220 (= hStB nverza 7297); aeB – rep. i a 32, hier Festset-

zung des Gehaltes auf 2000 fl. – Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhun-
derts, S. 151–154.

176 B – B 24, 23, S. 494.
177 17. Juli 1778: aeB – rep. i a 32, dabei juramentum und professio fidei; B – hStB 

GehK 1702 prod. 97.
178 20. Juli 1778: B – hStB GehK 1702 prod. 94.
179 B – hStB GehK 1702 prod. 96.
180 aSv – proc. Dat. 155, Bl. 255 f., 258 f., 219 f.; Bauer, vatikanische Quellen, 

nr. 644 f. S. 291.
181 11. august 1778: aSv – proc. Dat. 155, Bl. 216 f.; Fragenkatalog: aeB – rep. i a 

32.
182 11. September 1778: aSv – proc. Dat. 155, Bl. 214–215’, 225–226; Bauer, vatika-

nische Quellen, nr. 653 S. 292.
183 aeB – rep. i a 32.
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1. September in einem Breve über die Wahlbestätigung.184 Die ernennung zum 
Bischof von hymerion und die Konfirmation als Weihbischof für Bamberg 
in der Bulle Apostolatus officium datieren vom 28. September 1778.185 Behr 
bedankt sich bei pius vi. und übersendet die eidformulare.186

nachdem Behr nochmals das Glaubensbekenntnis abgelegt hat, erteilt 
ihm am 28. oktober 1778 Fürstbischof adam Friedrich unter assistenz 
des Würzburger Weihbischofs Daniel Johann anton von Gebsattel und des 
abtes Gallus Brockard von michelsberg in der Bamberger hofkapelle die 
Bischofsweihe.187

im anschluss vollzieht Behr zahlreiche pontifikalhandlungen in der Diözese 
Bamberg:188 70 310 Firmungen, 392 tonsurierungen, 354 niedere Weihen, 363 
Subdiakonats-, 268 Diakonats- und 335 priesterweihen, allerdings nur zwei 
Kirchenweihen.189 Behr erhält die pfarrei St. martin in Bamberg. außerdem 
fungiert er als Provicarius in spiritualibus.190 Bischof Franz ludwig von 
erthal bestätigt ihn als Dechanten des Stiftes St. Stephan.191 Diese pfründe 
will Behr aus Gesundheitsgründen resignieren, doch lehnt erthal dies ab 
und entpflichtet ihn nur von der Bücherzensur.192 1790 erneuert Behr sein 
resignationsbegehren.193 erthal überträgt ihm die Frühmesse in Buttenheim.194

nach der Säkularisation muss Weihbischof Behr am 12. mai 1804 das 
Generalvikariat und das präsidium des Geistlichen rates übernehmen.195

am 5. november 1805 stirbt Weihbischof Behr. 196 aus seinem nachlass 
bestimmt er Stiftungen für das priesterseminar, das armeninstitut und das 
Krankenhaus in Bamberg, haupterbe ist sein Bruder Franz Konrad Behr,197 

184 aSv – proc. Dat. 155, Bl. 219a f.; Bauer, vatikanische Quellen, nr. 652 f. S. 292.
185 aeB – rep. i u 744.
186 11. november 1778: aeB – rep. i a 32; Gebührenrechnung: aeB – rep. i a 32.
187 B – B 24, 23, S. 533–564.
188 verzeichnis: aeB – rep. i 79.
189 Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 154–156.
190 Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalender für das Jahr 1796, Bamberg 1796, 

S. 12.
191 30. oktober 1780: B – B 24, 25, S. 491.
192 13. September 1789: B – hStB GehK 1720 prod. 388.
193 21. oktober 1790: B – hStB GehK 1720 prod. 648.
194 1. mai 1791/92: aeB – rep. a 32.
195 Wachter, nr. 649 S. 36.
196 totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/7.
197 Wachter, nr. 646 S. 36.
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Dekan in Scheßlitz.198 Johann adam Behr wird auf dem Bamberger Fried-
hof beigesetzt, da seine pfarrkirche St. martin im zuge der Säkularisation 
abgerissen worden war.199 Über seiner Grabstätte an der südlichen chorseite 
der Gönningerkapelle wird ein von Georg Joseph mutschelle geschaffenes 
klassizistisches Grabmonument angebracht.200

l i t e r a r i s c h e s : Johann adam Behr und Johannes Baptista ignatius 
Schnee, Cosmo-geographia elementaris speculativa & practica …, Bamberg 
1745;201 Johann adam Behr, Dissertatio inauguralis de iure & praxi circa 
sacra in castro nobili e triplicis aevi lapsu investigatis, Bamberg 1757.202 
– Festschriften zur Bischofsweihe: Auf den hohen Einweyhungs Tag …, 
Bamberg 1778;203 Johann Georg christoph Gertner, Da der hochwürdigste 
Fürst … den 28. October 1778 gnädigst geruheten … Johann Adam Behr … 
zum Bischof zu Hymerien … einzuweyhen, [Bamberg 1778];204 Geheimer 
Glückwunsch … über die Erhebung … des … Herrn Johann Adam Behr 
zur Weyhbischöflichen Würde, Bamberg 1778.205 – Wahl zum Dechanten 
von St. Stephan: Ewiges Denkmal errichtet statt einer Danksagung … in der 
hohen Person … Johann Adams Behr, [Bamberg] 1780;206 Da Bamberg den 
30ten October 1780. … Adam Behr, Bischof zu Hymerien, … zum Dechant 
erwählet wurde …, Bamberg 1780.207 – namenstag: am hohen namenstage 
Seiner hochbischöflichen Gnaden des herrn herrn Johann adam Behr, 
Bischofs zu hymerien, Weyhbischofes zu Bamberg etc., Bamberg 1801.208

198 haas, Geschichte der pfarrei St. martin, S. 605; Sitzmann, Grabdenkmal, S. 67; 
Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 157.

199 abgegangene Stadtpfarrkirche St. martin: Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. in-
nere inselstadt 1, S. 27–47, hier S. 28 f.

200 aeB – rep. i a 14; Grabinschrift: Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 185. – Sitzmann, 
Grabdenkmal, S. 68 (mit abb. und inschrift); Jung, Bamberger Weihbischöfe des 
18. Jahrhunderts, S. 156 f. (mit abb. S. 157).

201 ein exemplar: StBB rB.Diss.ph.o.38m; vD18 12554324-001.
202 ein exemplar: StBB rB.Diss.jur.q.6; vD18 15073505-001.
203 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/44.
204 ein exemplar: StBB rB.carm.sol.f.17/46.
205 StadtaB, hv rep. 3, nr. 848.
206 ein exemplar: StBB hv.h.Bbg.108–b.
207 StBB rB.carm.sol.f.17/47.
208 StadtaB, hv rep. 3, nr. 848.
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p o r t r a i t s : ölgemälde, Weihbischofsserie priesterseminar Bamberg;209 
ölgemälde, Johannes hirschmann, 1783;210 ölgemälde.211 

e i g e n h ä n d i g e  u n t e r s c h r i f t e n : zahlreiche Beispiele: aeB – rep. 
i a 32; 20. Juni 1770.212

S i e g e l : oval (höhe 4,2 cm, Breite 3,8 cm); Schild unter helm, mitra 
und Stab, Schild belegt mit hochgestelltem, mit dem Bart nach rechts weisen-
dem Schlüssel, begleitet von drei sechsstrahligen Sternen, diese 1 : 2 gestellt 
(Behr);213 umschrift: + ioanneS aDamuS ep(iSco)puS hymerienS 
SuFFraG(aneuS) [DioeceSiS] BamBerGenSiS; 20. Juni 1770.214 
oblatensiegel.

209 abb.: Jung, Bamberger Weihbischöfe des 18. Jahrhunderts, S. 149.
210 hvB Sammlung nr. 91; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 231. –

pfändtner, Bamberg-Burgkunstadter malerfamilie, S. 318.
211 hvB Sammlung nr. 118; Braun, personen- und ortsdarstellungen, S. 231. – 

pfändtner, Bamberg-Burgkunstadter malerfamilie, S. 320.
212 B – a 116, 442.
213 Goldener Schild, belegt mit hochgestelltem, mit dem Bart nach rechts weisendem 

Schlüssel, begleitet von drei sechsstrahligen Sternen: Jung, Bamberger Weihbi-
schöfe des 18. Jahrhunderts, S. 159 (mit abb.).

214 B – a 116, 442.
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2. Generalvikare

l i s t e n : Schuberth, historischer versuch, S. 51 f. (lückenhaft).
Jäck, Denkschrift, S. 134–136 (fehlerhaft). – Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, S. 593. – 
handbuchBayerKG 2, S. 1049 (ab 1630).

an der Spitze der geistlichen verwaltung der Diözese steht der vom Bischof 
ernannte Generalvikar, dessen auftrag mit dem tod des Bischofs erlischt.215 
Dieses amt entwickelt sich aus der Stellvertretung für den abwesenden oder 
erkrankten Bischof,216 von dem der vicarius generalis in spiritualibus seine 
Kompetenz durch amtsübertragung bezieht. Der Generalvikar ist nach 
dem Kirchenrecht der Stellvertreter des Bischofs für die verwaltung der 
Jurisdiktion.217 alle Generalvikare des untersuchungszeitraums absolvieren 
ein Studium der rechte oder der theologie, einige auch beider Fächer. in 
Bamberg steht der Generalvikar zeitweilig in Konkurrenz mit dem präsidenten 
des Geistlichen rates oder vikariatspräsidenten, der aus dem Domkapitel 
bestimmt wird. mit dem recessus perpetuus zwischen dem Fürstbischof und 
dem Domkapitel vom 11. märz 1748, der den immunitätenstreit beendet, 
behält sich das Domkapitel die Besetzung der position des Generalvikars 
mit einem seiner mitglieder vor.218

J o h a n n  e r n s t  S c h u b e r t h  (1684–1706)

haas, Geschichte der pfarrei St. martin, S. 595. – Wachter, nr. 9206 S. 452. – 
Weiss, Bamberg 3, S. 619 f.

215 hinschius, Kirchenrecht 2, S. 205–224; Kremer, herkunft, S. 54–58.
216 Guttenberg, Bamberg 1, S. 86–88; heinrich Straub, Die geistliche Gerichtsbar-

keit des Domdekans im alten Bistum Bamberg von den anfängen bis zum ende 
des 16. Jahrhunderts. eine rechtsgeschichtliche untersuchung (münchener theo-
logische Studien 3/Kanonistische abteilung 9), münchen 1957, S. 246–262; hans-
Jürgen Schmitt, Die geistliche und weltliche verwaltung der Diözese und des 
hochstifts Bamberg zur zeit des Bischofs Weigand von redwitz (1522–1556), in: 
BhvB 106 (1970), S. 33–184, hier S. 50–53.

217 hinschius, Kirchenrecht 2, S. 213–218.
218 11. märz 1748: B – a 85 l. 342 nr. 1407; a 115 l. 43 nr. 237. – Schmitt, Klerikal-

Seminar, S. 178.
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Dr. theol. et iur. utr. Johann ernst Schuberth immatrikuliert sich am 
4. Dezember 1674 an der universität Wien.219 er erhält am 24. april 1675 
ein Kanonikat bei St. Jakob in Bamberg, mit dessen erträgen er in rom stu-
diert, wo er von 1676 bis 1679 im Germanicum nachweisbar ist.220 zurück in 
Bamberg wird er am 24. april 1679 inspektor der alumnen und bekommt 
am 20. Februar 1680 das Katharinen-Benefizium in Burgellern. am 6. Feb-
ruar 1681 wird er in den Geistlichen rat berufen, am 19. oktober 1683 zum 
pfarrer von St. martin in Bamberg, in welcher position er das alumnat in das 
pfarrhaus übernimmt und als regens leitet. nach dem tod des Generalvikars 
Johann Jakob Weber am 20. Dezember 1684 ernennt ihn Bischof marquard 
Sebastian Schenk von Stauffenberg zum Generalvikar, am 4. märz 1694 
übernimmt ihn lothar Franz von Schönborn in dieser position.221 1685 wird 
er Dechant des Bamberger Stiftes St. Jakob, 1696 apostolischer protonotar. 
Kurz vor seinem tod errichtet er ein testament.222 Johann ernst Schuberth 
stirbt am 6. Februar 1706 und wird in St. Jakob beigesetzt.

J o h a n n  a u g u s t i n  G e r b e r , stellvertretender Generalvikar 
(1699–1704)

Wachter, nr. 3009 S. 149.

Dr. theol. et utr. jur. Geboren in teuschnitz, studiert Johann augustin 
Gerber in Würzburg rechte und theologie. am 12. märz 1692 erhält er ein 
Kanonikat bei St. Gangolf in Bamberg. am 1. oktober 1697 wird er zum 
Geistlichen rat ernannt, 1699 zum stellvertretenden Generalvikar. er stirbt 
in Würzburg am 21. September 1704.

J o h a n n  We r n e r  S c h n a t z  (1706–1723)

vgl. liste der Weihbischöfe.

219 Gall, matrikel Wien 5, nr. 120 S. 73.
220 Schmidt, Germanicum, S. 298.
221 B – hStB GehK 1744, Bl. 6–9.
222 B – hStB Geistr 4566.
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nach dem tod des Generalvikars Johann ernst Schuberth betraut Fürst-
bischof lothar Franz von Schönborn Weihbischof Schnatz auch mit diesem 
amt.223

J o h a n n  S a r t o r i u s , provikar (1723–1734)

haas, Geschichte der pfarrei St. martin, S. 598. – Jäck, pantheon, Sp. 965. – Wach-
ter, nr. 8489 S. 413. – egon Johannes Greipl, Sartorius, Johann, in: Gatz, Bischöfe 
1648 bis 1803, S. 412.

Johann Sartorius wird am 30. mai 1673 in Kersbach bei Forchheim ge-
boren. 1700 wird er Kaplan bei der pfarrkirche St. martin in Bamberg und 
inspektor des priesterseminars, 1713 Geistlicher rat. im Jahr 1723 wird er 
provikar und Kanoniker des Stifts St. Gangolf sowie pfarrer von St. martin 
(bis 1734); in diesem zeitraum wird er als provikar genannt.224 er entwirft 
eine bambergische Kirchenordnung.225 Sartorius stirbt am 8. mai 1738 und 
wird in der Bamberger pfarrkirche St. martin beigesetzt. Über seinen nachlass 
brechen Streitigkeiten aus.226

F r a n z  J o s e p h  a n t o n  v o n  h a h n  (1734–1746)

vgl. liste der Weihbischöfe.

Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn ernennt hahn mit der er-
hebung zum Bamberger Weihbischof zum Generalvikar, am 9. oktober 
1734 präsentiert er hahn dem Geistlichen rat als Generalvikar.227 Sein amt 
als Generalvikar erlischt mit dem tod von Fürstbischof Friedrich Karl am 
25. Juli 1746.

223 verpflichtungserklärung gegenüber dem Domkapitel 4. märz 1706: B – B 86, 51, 
Bl. 228.

224 Wachter, nr. 8489 S. 413.
225 aeB – rep. i 29.
226 1737–1740: B – hStB Geistr 4578.
227 aeB – rep. i 77, Bl. 3.
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l o t h a r  F r a n z  p h i l i p p  W i l h e l m  h o r n e c k  
v o n  We i n h e i m  (1746–1753)

amrhein 2, nr. 1328 S. 196. – Wachter, nr. 4650 S. 228. – egon Johannes Greipl, 
horneck von Weinheim, lothar Franz philipp Wilhelm reichsfreiherr von, in: Gatz, 
Bischöfe 1648 bis 1803, S. 196.

lothar Franz philipp Wilhelm horneck von Weinheim wird am 16. Februar 
1694 geboren und am 17. Februar in der pfarrkirche zu unserer lieben Frau 
zu Bamberg getauft.228 eltern: Johann philipp horneck von Weinheim,229 
oberamtmann zu Burgebrach, maria margareta rosina geborene von eyb. 
taufpaten: Fürstbischof lothar Franz von Schönborn, Johann philipp von 
Franckenstein,230 Domkapitular und Kantor, Georg Wilhelm Kasimir von 
Schutzbar gen. milchling,231 Domkapitular und viztum in Kärnten. Weih-
bischof Schnatz erteilt horneck am 5. april 1706 die tonsur.232 als Domi-
zellar wird dieser am 29. mai 1706 in das Bamberger Kapitel zugelassen,233 
wo er vom 19. Juli 1708 bis zum 27. august 1709 seine erste residenz leis-
tet.234 Weihbischof Schnatz weiht ihn am 27. märz 1718 zum Subdiakon.235 
am 11. Juli 1718 wird horneck in das Bamberger, am 1. Juli 1720 in das 
Würzburger Domkapitel (resigniert 19. September 1724) aufgenommen. in 
Bamberg wird er 1723 zum Geheimen rat ernannt.236 als nachfolger des 
am 22. märz 1728 verstorbenen Franz Georg Faust von Stromberg237 wird 
er 1728 vikariatspräsident.238

in der Sedisvakanz nach dem tod Fürstbischof Friedrich Karl von 
Schönborns bestellt das Domkapitel horneck zum Kapitelsvikar.239 Bischof 
Johann philipp anton von Franckenstein bestätigt ihn in dieser Funktion 

228 taufzeugnis vom 9. april 1706: B – a 116, 542.
229 Wachter, nr. 4652 S. 228.
230 Wachter, nr. 2668 S. 134; Wendehorst, St. Burkard in Würzburg, S. 228.
231 Wachter, nr. 9294 S. 457.
232 B – a 116, 542.
233 aufschwörakten: B – a 116, 542, hier Stammbaum mit farbigen Wappenzeichnun-

gen.
234 zeugnis: B – a 116, 542.
235 zeugnis vom 31. märz 1718: B – a 116, 542.
236 14. Februar 1723: B – hStB GehK 1792, Bl. 113 und hStB GehK 1801 nr. 249.
237 Wachter, nr. 2360 S. 120.
238 30. märz 1728: B – hStB GehK 1801 nr. 249.
239 26. Juli 1746: B – B 86, 74, Bl. 152.
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und übernimmt ihn als Generalvikar.240 1753 wählt das Kapitel horneck von 
Weinheim zum Domdechanten,241 worauf er auf die position als Generalvi-
kar resigniert. er stirbt am 28. mai 1758 auf seinem Gut Schloss thurn bei 
heroldsbach und wird beim Kreuzaltar im Bamberger Dom, sein herz in 
der Schlosskapelle thurn beigesetzt.242

h e i n r i c h  J o s e p h  v o n  n i t s c h k e , provikar (1748–1753)

vgl. liste der Weihbischöfe.

Fürstbischof Johann philipp anton von Franckenstein ernennt Weihbi-
schof nitschke 1748 zum provikar, weil sich das Domkapitel die position 
des Generalvikars selbst vorbehält.243

o t t o  p h i l i p p  e r h a r d  e r n s t  G r o ß  
v o n  tr o c k a u  (1753–1765)

amrhein 2, nr. 1670 S. 311 f. – Wachter, nr. 3426 S. 168.

otto philipp erhard ernst Groß von trockau wird am 15. Juni 1710 auf 
Schloss trockau im Süden von Bayreuth geboren und getauft.244 eltern: 
marquard Wilhelm Groß von trockau, pfleger von veldenstein, und anna 
maria Sidonia geborene von Guttenberg. taufpaten: Dompropst otto phi-
lipp von Guttenberg,245 Domkapitular philipp ernst Groß von trockau,246 
viztum in Kärnten. Der michelfelder abt Wolfgang rinswerger erteilt otto 
philipp erhard ernst mit erlaubnis des Bamberger Bischofs am 16. Februar 
1720 die tonsur.247 am 23. Februar 1720 überträgt ihm Dompropst otto 

240 16. Januar 1747: B – B 24, 6, Bl. 6’ f.; B – hStB GehK 1690 prod. 7 (ohne tagesan-
gabe).

241 17. September 1753: B – B 86, 81, Bl. 224–233. – looshorn 7/2, S. 113 f.
242 totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/26. – Wachter, nr. 4650 S. 228 (gibt irrtümlich 

21. mai als todesdatum).
243 11. märz 1748. – Schmitt, Klerikal-Seminar, S. 178.
244 zeugnis vom 19. Februar 1720: B – a 116, 442.
245 Wachter, nr. 3591 S. 175.
246 Wachter, nr. 3429 S. 169.
247 zeugnis: B – a 116, 442.
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philipp von Guttenberg ein durch resignation freigewordenes Kanonikat 
am Domstift Bamberg durch einen prokurator, wo er seine erste residenz 
vom 3. märz 1722 bis zum 8. april 1723 leistet.248 Groß von trockau wird 
am 2. märz 1720 in das Bamberger, am 21. Juni 1720 in das Würzburger 
Kapitel aufgenommen, wo er am 30. Juni 1756 zum Domdechanten gewählt 
wird.249 er studiert 1730 bis 1733 in rom, wo er im Germanicum lebt.250 Die 
Subdiakonatsweihe spendet ihm am 22. Dezember 1732 nunzio de Baccari, 
Bischof von Boiano und vertreter des Generalvikars von rom, Johann anton 
Kardinal Guadagni, in der lateranbasilika.251 eine Kapitelsstelle in Bamberg 
erhält Groß von trockau am 24. april 1740,252 wo er am 18. September 
1753 Domkantor wird. 1746 erhält er die oberpfarrei Buttenheim, 1747 die 
oberpfarrei bei unserer lieben Frau in Bamberg, 1764 wird er propst des 
Bamberger Stifts St. Stephan.

Fürstbischof Johann philipp anton von Franckenstein ernennt Groß von 
trockau 1753 zum vikariatspräsidenten und Generalvikar von Bamberg.253 
in Würzburg wird er regierungspräsident. außerdem ist er seit dem 11. Ja-
nuar 1776 infulierter propst des ritterstifts comburg und seit dem 15. Juni 
1779 propst von Stift haug in Würzburg. er stirbt am 29. november 1779 
versehen mit den Sterbesakramenten in Würzburg und wird in der dortigen 
Domkirche beigesetzt.254 Sein vermögen hatte er für die errichtung eines 
Familienfideikommisses bestimmt.

l i t e r a r i s c h e s : Wahl zum Domdechanten von Würzburg: Das Denck-
mahl einer tief-schuldigen Ehrfurcht …, o. o. 1756;255 raymund valentin 
papius, Solus sub cancro dominans …, Würzburg 1756;256 Magni decani 
electio insignis …, Würzburg 1756.257 – Wahl zum propst von Stift haug: 
Ode auf den erhabenen Geburts- und Wahltag des … Otto Philipp Erhard 
Ernst Freyherrn Groß von und in Trockau …, o. o. 1779.258

248 B – a 116, 442.
249 amrhein 2, S. 311.
250 Steinhuber, Germanicum 2, S. 262; Schmidt, Germanicum, S. 250.
251 zeugnis vom 20. Juni 1736: B – a 116, 442.
252 aufschwörakten, dabei Stammbaum mit farbigen Wappenzeichnungen: B – a 116, 

442.
253 12. oktober 1753: B – hStB GehK 1801 nr. 249.
254 totenzettel: StBB rB.or.fun.f.11/23. – amrhein 2, S. 312.
255 ein exemplar: uB Würzburg, 59/Franc. 3218.17; vD18 1215606x-001.
256 ein exemplar: uB Würzburg, 59/Franc. 3218.16; vD18 12156078-001.
257 ein exemplar: uB Würzburg, 55/rp 24,195; vD18 12162191-001.
258 ein exemplar: uB Würzburg, 55/rp 23,421a; vD18 11097922-006.
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J o h a n n  J o s e p h  h e i n r i c h  e r n s t  
v o n  W ü r t z b u r g  (1765–1800)

amrhein 2, nr. 1412 S. 227. – Wachter, nr. 11284 S. 556 f. – Wilhelm hotzelt, 
Familiengeschichte der Freiherren von Würtzburg, Freiburg i. Br. 1931, S. 550–561. – 
egon Johannes Greipl, Würtzburg, Johann Joseph heinrich ernst reichsritter von, 
in: Gatz, Bischöfe 1648 bis 1803, S. 578. – Wendehorst, St. Burkard in Würzburg, 
S. 329.

Johann Joseph heinrich ernst martin innocentius von Würtzburg wird am 
28. Juli 1722 geboren und in der Schlosskapelle mitwitz bei Kronach getauft.259 
eltern: Georg heinrich Wilhelm Freiherr von Würtzburg († 1736), Geheimer 
rat und oberamtmann zu neustadt an der Saale, anna theresia geborene 
von mauchenheim gen. Bechtolsheim († 1760). taufpaten: heinrich hartmann 
von rotenhan,260 Domkapitular zu Bamberg und Würzburg, hofratspräsi-
dent zu Bamberg, Johann Gottfried Groß von trockau,261 Domkapitular zu 
Bamberg, Würzburg und eichstätt. Der Würzburger Weihbischof Johann 
Bernhard mayer erteilt ihm am 13. Januar 1732 die tonsur.262 Johann Joseph 
von Würtzburg immatrikuliert sich am 25. november 1736 an der universität 
Würzburg,263 um seine Studien 1742 in Salzburg fortzusetzen.264 Seine aus-
bildung beschließt im Jahr 1743 eine reise durch oberitalien nach rom.265 

in Würzburg erhält Johann Joseph von Würtzburg am 1. Februar 1732 
eine Stelle im Domkapitel. Domizellar wird er am 15. oktober 1736. am 
13. Februar 1747 überträgt ihm der turnar Johann philipp von mauchenheim 
gen. Bechtolsheim266 die durch resignation freigewordene Stelle des Bischofs 
Johann philipp anton von Franckenstein im Domkapitel Bamberg.267 Seine 
erste residenz in Bamberg hält er vom 28. Juni 1752 bis zum 4. Juli 1753.268 
er empfängt am 4. april die niederen Weihen und am 9. april 1755 durch den 

259 taufzeugnis vom 11. Februar 1747: B – a 116, 1106.
260 amrhein 2, nr. 1394 S. 221; Wachter, nr. 8277 S. 403.
261 amrhein 2, nr. 1410 S. 226; Wachter, nr. 3424 S. 168.
262 B – a 116, 1106.
263 merkle, matrikel Würzburg 1,2, nr. 15122 S. 609.
264 hotzelt, Familiengeschichte, S. 550.
265 hotzelt, Familiengeschichte, S. 550 f.
266 Wachter, nr. 6493 S. 314.
267 B – a 116, 1106. – Stammbaum mit farbigen Wappenzeichnungen: B – a 116, 1106.
268 B – a 116, 1106.
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Würzburger Weihbischof Daniel Johann anton von Gebsattel die Subdiako-
natsweihe.269 1736 wird er Kanoniker im Würzburger ritterstift St. Burkard.

Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim ernennt im Jahr 1765 Würtz-
burg zum vikariatspräsidenten und gleichzeitig zum Generalvikar.270 1766 
empfängt dieser die priesterweihe.271 1780 wird er oberpfarrer bei unserer 
lieben Frau in Bamberg, außerdem verfügt er über die pfarreien von But-
tenheim und Königsfeld. nach der aufhebung des Jesuitenordens fungiert 
er ab dem Studienjahr 1773/74 als rektor der universität Bamberg272 und 
behält diese position bis 1796/97 bei. 

Johann Joseph von Würtzburg stirbt am 3. Januar 1800 in Würzburg und 
wird in der Domsepultur bestattet.273 Sein vermögen bestimmt er für die 
errichtung eines Familienfideikommisses.

e i g e n h ä n d i g e  u n t e r s c h r i f t : 20. Juni 1770;274 1. mai 1792.275

F r a n z  h e i n r i c h  W i l h e l m  K a r l  
v o n  r e d w i t z  (1800–1804)

Wachter, nr. 7827 S. 381. – Braun, Domkapitel eichstätt, nr. 203 S. 407 f.

Franz heinrich Wilhelm Karl von redwitz wird am 5. oktober 1739 in 
Schmölz bei Kronach geboren. vater: Johann veit Karl Wilhelm von red-
witz (geb. 1714), mutter: maria eva geborene von hettersdorf (geb. 1718), 
Brüder: Johann philipp anton (1758–nach 1780),276 Domherr in eichstätt, 
Karl theodor ernst (1753–1834),277 Domherr in eichstätt, Friedrich anton 
(1751–1815),278 Domherr in Bamberg. am 2. märz 1762 wird Franz heinrich 
von redwitz in das Domkapitel Bamberg aufgenommen. er studiert 1762 bis 

269 B – a 116, 1106.
270 1. Juni 1765: B – hStB GehK 1801 nr. 249, 250.
271 Wachter, nr. 11284 S. 557.
272 hess, matrikel Bamberg, nr. 10485 S. 377 f.
273 Grab- und epitaphinschrift: amrhein 2, S. 227; Felix mader, Die Kunstdenkmä-

ler von unterfranken und aschaffenburg 12: Stadt Würzburg (Die Kunstdenkmä-
ler des Königreichs Bayern), münchen 1915, S. 126.

274 B – a 116, 442.
275 aeB – rep. a 32.
276 Braun, Domkapitel eichstätt, nr. 204 S. 408.
277 Braun, Domkapitel eichstätt, nr. 205 S. 408 f.
278 Wachter, nr. 7832 S. 382.
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1764 am Germanicum in rom.279 1773 wird er außerdem in das Domkapitel 
eichstätt aufgeschworen. 

am 17. Januar 1800 wird redwitz vikariatspräsident und Generalvikar in 
Bamberg. er stirbt am 5. mai 1804 und wird in der Sepultur von St. Getreu 
in Bamberg beigesetzt.

279 Steinhuber, Germanicum 2, S. 262; Schmidt, Germanicum, S. 288.
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3. Fiskale

Der Fiskal ist zuständig für die verwaltung der geistlichen einkünfte des 
Bischofs. alle Fiskale absolvieren ein Studium, mehrfach dient das amt als 
Sprungbrett in die position des Weihbischofs wie bei Johann Werner Schnatz 
und Johann adam Behr.

J o h a n n  We r n e r  S c h n a t z  (1690–1705)

vgl. liste der Weihbischöfe.

Bischof marquard Sebastian von Stauffenberg überträgt Schnatz 1690 das 
amt des Fiskals,280 welches er bis zu seiner ernennung zum Weihbischof 
ausübt.

G a l l u s  h e i n r i c h  B a u e r  v o n  h e p p e n s t e i n  (1706–1742)

Jäck, pantheon, Sp. 44. – Wachter, nr. 464 S. 27.

Dr. utr. iur. Gallus heinrich Bauer ist ein verwandter des einflussreichen 
Finanzbeamten und vertrauten von Fürstbischof lothar Franz von Schönborn, 
Johann alberich Bauer von heppenstein.281 er erhält am 13. Juni 1682 ein 
Kanonikat bei St. Stephan in Bamberg, um anschließend theologie in Salzburg 
zu studieren.282 1700 wird er Geistlicher rat in Bamberg. er begleitet 1704/05 
als hofmeister marquard Wilhelm von Schönborn auf einer Studienreise nach 
leiden.283 im Jahr 1706 erfolgt seine ernennung zum Fiskal.284 1708 wird er 
pfarrverweser der oberen pfarre in Bamberg,285 wo mehrere Stiftungen an 

280 Beleg vom 22. Februar 1701: B – hStB GehK 1789 nr. 93.
281 ernennung zum Geheimen Sekretär durch lothar Franz von Schönborn 15. De-

zember 1704: B – hStB GehK 1789, nr. 118. – Schröcker, patronage, S. 100–102; 
rupprecht, Geheime Kanzlei, S. 442 f.

282 Befreiung von der residenzpflicht: B – hStB Geistr nr. 32.
283 Schröcker, patronage, S. 100.
284 10. august 1706: B – hStB GehK 1789 prod. 157. – Bestätigung durch Fürstbi-

schof lothar Franz 15. märz 1707: aeB – rep. i a 44a.
285 B – hStB Geistliche regierung 1409.
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ihn erinnern.286 im Jahr 1723 wird er zum Dechanten des Stiftes St. Stephan 
gewählt. Gallus heinrich Bauer stirbt am 4. märz 1742 und wird in der 
oberen pfarre begraben.

a d a m  r u d o l f  tr e n n e r  (1743–1746)

Wachter, nr. 10272 S. 509.

adam rudolf trenner wird am 29. märz 1690 in Bamberg geboren. er 
immatrikuliert sich am 23. november 1702 an der universität Bamberg,287 
seine Studien schließt er als mag. art. lib. und Dr. theol. ab. im Jahr 1712 
erhält er ein Kanonikat bei St. Stephan in Bamberg. 1720 wird er zum Geist-
lichen rat ernannt, am 22. april 1727 Fiskalatsadjunkt und 1743 Fiskal. 1739 
wird er pfarrverweser von unserer lieben Frau (obere pfarre) in Bamberg 
und Generalvisitator des landkapitels hollfeld. er stirbt am 28. Juni 1746.288

J o h a n n  G e o r g  F r a n z  l u r z  (1746–1763)

Wachter, nr. 6356 S. 307.

Johann Georg Franz lurz aus traustadt schließt ein Jurastudium als 
lizentiat der rechte ab, gründet eine Familie und wird Bamberger hofrat 
und Syndikus von Kloster Banz. als Witwer tritt er in den geistlichen Stand. 
er wird 1736 in den Geistlichen rat berufen, im September 1738 wird er 
Kanoniker und später oberrichter bei St. Jakob in Bamberg, weitere Bene-
fizien folgen. im Jahr 1741 empfängt er in Würzburg die priesterweihe. als 
nachfolger trenners wird er am 31. Juni 1746 Fiskal in Bamberg289 und übt 
das amt bis zu seinem tode aus. er stirbt am 24. oktober 1763 und wird 
in der Stiftskirche St. Jakob begraben.

286 Breuer/Gutbier, Stadt Bamberg. Bürgerliche Bergstadt 1, S. 185, 327.
287 hess, matrikel Bamberg, nr. 3730 S. 133.
288 aushändigung der akten und rechnungen des Geistlichen rats und Fiskalats, 

welche der verstorbene Dr. trenner noch in händen hatte: B – hStB Geistr 36. 
unterlagen zu seinem testament: B – hStB Geistr 4554. – looshorn 7/1, S. 293.

289 looshorn 7/1, S. 293.
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J o h a n n  a d a m  B e h r  (1764–1778)

vgl. liste der Weihbischöfe.

Bischof adam Friedrich von Seinsheim ernennt Johann adam Behr am 
12. Februar 1764 nach dem ableben des bisherigen Stelleninhabers zum 
Fiskal,290 welches amt er bis zu seiner erhebung zum Weihbischof 1778 ausübt.

J o h a n n  m i c h a e l  h e i n r i c h  S c h u b e r t h  (1778–1805)

Jäck, pantheon, Sp. 1045. – von Schulte, Schuberth, Johann michael heinrich, 
in: aDB 32 (1891), S. 638. – Wachter, nr. 9209 S. 453. – Seiderer, aufklärung, 
S. 289 f., 473.

Johann michael heinrich Schuberth wird am 19./21. oktober 1741/42 wohl 
in Schlüsselau geboren. er schließt seine Studien in Bamberg mit dem mag. 
phil. und Dr. iur. utr. ab. 1758 erhält er ein Kanonikat im Bamberger Stift 
St. Gangolf, wo er 1780 zum Scholaster und am 8. Juni 1790 zum Dechanten291 
gewählt wird. 1768 wird er zum Geistlichen rat ernannt, das Stimmrecht 
soll er erst nach ablauf eines Jahres erhalten.292 am 28. oktober 1778 wird 
er Fiskal und übt dieses amt in den folgenden Jahren aus,293 am 11. april 
1795 wird er Geheimer rat. nach der Säkularisation wird Schuberth im Jahr 
1805 noch provikar. er stirbt am 2. august 1807.294 

l i t e r a r i s c h e s : michael heinrich Schuberth, Dissertatio de origine, 
et conditione ecclesiarum collegiatarum in genere, et ecclesiae collegiatae ad 
B. V. M. et S. Gangolphum Bambergae in specie, Bamberg 1768;295 Schatten 
und Licht an der sogenannten nahen Beleuchtung derjenigen Einwürfe, 
welche einige Canonisten wider das Chur-Baierische Sponsalien-Gesetz 
vom 24ten Julii 1769 gemacht haben sollen, [Bamberg] 1771;296 Historischer 
Versuch über die geistliche und weltliche Staats- und Gerichtsverfassung des 

290 12. Februar 1764: aeB – rep. i a 32; B – hStB GehK 1801 nr. 117.
291 looshorn 7/2, S. 605.
292 15. oktober 1768: B – hStB GehK 1697 prod. 72.
293 Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalender für das Jahr 1796, Bamberg 1796, 

S. 13, 15.
294 looshorn 7/2, S. 744.
295 ein exemplar: StBB rB.Diss.jur.q.95; vD18 12141526-001; vD18 12371866-001.
296 ein exemplar: StBB J.can. 995; vD18 12356247-001.
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Hochstifts Bamberg. Ein Beytrag zur deutschen insonderheit ostfränkischen 
Geschichte, erlangen 1790;297 Nachträge zum Historischen Versuche über die 
geistliche und weltliche Staats- und Gerichtsverfassung des Hochstifts Bam-
berg, Bamberg 1792;298 Brevis adlocutio gratulatoria, quam ad … dominum 
Georgium Carolum … electione unanimiter peracta …, Bamberg 1800;299 
ueber das Schulwesen in den katholischen Staaten und die nothwendig-
keit eines allgemeinen Schuleninstituts nebst patriotischem vorschlage und 
Wunsche, [Bamberg] 1801;300 allerdevotester Glückwunsch und patriotische 
Freudensbezeigung wegen der glorreichesten erhebung maximilian Josephs 
des allerdurchlauchtigsten großmächtigsten und allergnädigsten Fürsten und 
herrn zur Königswürde in Bayern, Bamberg 1806.301

297 ein exemplar: StBB hbl m 423–1; vD18 10201874.
298 ein exemplar: StBB hbl m 423–2.
299 ein exemplar: StBB nS 1950 D 976; vD18 12095788-001.
300 ein exemplar: StBB hv.h.Bbg.537.
301 ein exemplar: StBB mvo.Bamb.o.268(10.



3. Wichtiges personal der zentralbehörden 449

4. Kanzler

l i s t e : Jäck, Denkschrift, S. 154.

Der Kanzler ist in der regel gleichzeitig mitglied des hofrates, doch bildet 
die Kanzlei eine eigenständige Behörde. alle schriftlichen verwaltungstätig-
keiten, die nichts mit Finanzen zu tun haben, fallen in ihre zuständigkeit. 
Sie bildet die Schreibstube des Fürstbischofs, hier werden aber auch die 
beim hofrat und beim hofgericht anfallenden arbeiten erledigt.302 Für alle 
Kanzler ist ein juristisches Studium anzunehmen.

h i e r o n y m u s  K a r l  K a r g  v o n  B e b e n b u r g ,  
vizekanzler (1691–1714), Kanzler (1714–1722)

Jäck, pantheon, Sp. 537. – roth, Geschichte Karg von Bebenburg, S. 92 f. – Wild, 
lothar Franz von Schönborn, S. 25. – Schröcker, Bischofswahlen, S. 130 anm. 167. – 
Schröcker, patronage, S. 105–108. – Weiss, Bamberg 3, S. 636.

hieronymus Karl Karg wird am 2. Juni 1651 geboren. vater: Friedrich 
Karg (um 1610–1679), bambergischer obereinnehmer, mutter: eva geborene 
Schweigker († 1696). Bruder: Kurkölner Kanzler Johann Friedrich Karg von 
Bebenburg (1648–1719).303 Söhne (in auswahl): Georg Karl (1686–1747),304 
Bamberger reichstagsgesandter in regensburg 1717–1746, Georg Joseph 
(1695–1779), vizekanzler 1731–1739, Kanzler 1739–1779. töchter305 (in aus-
wahl): maria philippina (geb. 1682), verheiratet mit Johann Daniel heyland; 
maria Kunigunde, verheiratet mit hofrat Johann Konrad Gessel. hieronymus 

302 hans Friedel ott, Die weltliche rechtsprechung des Bischofs im hochstift Bam-
berg von den anfängen bis in die erste hälfte des sechzehnten Jahrhunderts (hvB 
Beiheft 11), Bamberg 1980, S. 285–291.

303 Jäck, pantheon, Sp. 527–537; roth, Geschichte Karg von Bebenburg, S. 9–91; 
max Braubach, Karg von Bebenburg, Johann Friedrich Frhr., in: nDB 11 (1977), 
S. 153 f.

304 hof- und Kammerrat, ernennung zum reichstagsgesandten 7. Februar 1717: B – 
hStB GehK 1791, nr. 81, ernennung zum Geheimen rat 6. Juni 1721: B – hStB 
GehK 1791, nr. 447. – Jäck, pantheon, Sp. 538; roth, Geschichte Karg von Be-
benburg, S. 93–97; Schröcker, patronage, S. 107.

305 roth, Geschichte Karg von Bebenburg, S. 93.
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Karl immatrikuliert sich am 13. Dezember 1672 an der theologischen Fakultät 
der universität Würzburg,306 wo er zum Dr. iur. utr. promoviert wird.

hieronymus Karl Karg wird am 20. august 1678 in Bamberg als hofrat 
angenommen, zusätzlich am 9. mai 1680 als Kammerrat.307 Seit dem 10. Juni 
1691 ist er vizekanzler in Bamberg.308 Fürstbischof lothar Franz von Schön-
born übernimmt ihn als vizekanzler.309 im Jahr 1709 erhält er durch Kaiser 
Joseph i. den adelsstand mit dem prädikat von Bebenburg wie schon sein 
Bruder.310 Fürstbischof lothar Franz ernennt ihn am 22. Dezember 1714 
zum Kanzler und hofratspräsidenten, welche position er 1722 resigniert.311 
er stirbt am 9. Januar 1723. 

D i s s e r t a t i o n : Iurisprudentia civilis ex S. doctore angelico theologice 
ad veritatis normam reducta …, Bamberg 1674.312

J o h a n n  D a n i e l  h e y l a n d , verweser (1705),  
vizekanzler (1714–1731)

Johann Daniel heyland heiratet am 28. april 1704 maria philippina 
(geb. 1682), die älteste tochter des hieronymus Karl Karg von Bebenburg.313 
als hofrat wird er zum verweser des vizekanzleramtes ernannt,314 der zur 
entlastung seines Schwiegervaters besonders in die Behandlung der irrungen 
mit benachbarten territorien eingeführt werden soll. von 1714 bis zu seinem 
tod 1731315 übt er das amt des vizekanzlers aus.316

306 merkle, matrikel Würzburg 1,1, nr. 7275 S. 313.
307 B – B 54, 4907, Bl. 161.
308 B – B 54, 4908, Bl. 44 f., 286 f.
309 8. april 1694: B – B 86, 47, S. 358 f. – Seine Berichte als vizekanzler und Kanzler 

an den Fürstbischof 1702–1722: B – hStB GehK 917–930.
310 Jäck, pantheon, S. 537.
311 Schröcker, patronage, S. 106.
312 ein exemplar: StBB rB.th.theol.q.76.
313 roth, Geschichte Karg von Bebenburg, S. 92 f., 97; Schröcker, patronage, S. 106.
314 7. September 1705: B – hStB GehK 1789 nr. 130, 131.
315 looshorn 7/2, S. 45.
316 Jäck, Denkschrift, S. 154; Schröcker, patronage, S. 106, 108.
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G e o r g  J o s e p h  K a r g  v o n  B e b e n b u r g ,  
vizekanzler (1731–1739), Kanzler (1739–1779)317

roth, Geschichte Karg von Bebenburg, S. 98–96. – Schröcker, patronage, S. 108.

Der wohl 1695318 geborene Georg Joseph Karg wird 1720 wegen der 
verdienste seines vaters hieronymus Karl Karg von Bebenburg zum hofrat 
ernannt.319 Fürstbischof lothar Franz bewilligt ihm über das Gehalt eines 
adeligen hofrats hinaus eine weitere naturalienentlohnung.320 Wahrscheinlich 
arbeitet er nach der resignation seines vaters im Jahr 1722 in der Kanzlei 
mit, nach dem tod heylands wird er am 23. Dezember 1731 als vizekanzler 
erwähnt.321 Seine Berichte sind auszugsweise erhalten.322 Fürstbischof Friedrich 
Karl von Schönborn ernennt ihn zum hofrichter.323

im Jahr 1739 erhebt Friedrich Karl den Geheimen rat Georg Joseph 
Karg zum Kanzler324 und gewährt ihm eine Gehaltserhöhung.325 Bei der 
inthronisation Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheims hält er eine 
rede.326 adam Friedrich beauftragt ihn als Deputierten zur visitation des 
reichskammergerichts.327

Georg Joseph Karg von Bebenburg stirbt am 28. Juni 1779.328

l i t e r a r i s c h e s : Melos Condecens Seu Apparatus Musicus Quo Iose-
phus Vastae Aegypti Prorex Decorat Nominalizantem … D. D. Georgium 
Josephum L. B. De Karg A Bebenburg, Dom. In Kirchschletten, … Principis 
Ac Episcopi Bambergensis Cancellarium, …, o. o. 1750.329

317 Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalender für das Jahr 1779, Bamberg 1779, 
S. 74.

318 Genannt als 84-Jähriger 12. april 1779: B – B 24, 24a, S. 117.
319 6. Februar 1720: B – hStB GehK 1791 prod. 314.
320 24. Juni 1721: hStB hofkammer akten und Bände 1153.
321 roth, Geschichte Karg von Bebenburg, S. 98.
322 Seine Berichte als vizekanzler und Kanzler an den Fürstbischof 1728–1746, 1762–

1767: B – hStB GehK 931–934, dazu index hStB GehK 1958.
323 26. märz 1732: B – hStB GehK 1788 nr. 44.
324 25. Januar 1739: B – hStB GehK 1788 nr. 47; hStB Geistr nr. 35.
325 24. Februar 1739: B – hStB hofkammer akten und Bände 1227.
326 21. april 1757: B – B 24, 15, S. 102.
327 Weisungen des Bischofs und Berichte Kargs 1767–1774: B – hStB GehK 526–535.
328 B – B 24, 25, S. 40/45.
329 ein exemplar: universitätsbibliothek münchen 2 p.lat.rec. 107; vD18 12291846-

001.
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h e i n r i c h  v o n  o b e r k a m p , vizekanzler (1752–1761)

heinrich von oberkamp, gebürtig aus amorbach, wird 1744 zum hof- 
und regierungsrat in Bamberg ernannt,330 in diesem Jahr erhält er dazu die 
Advocatia patriae.331 Fürstbischof Johann philipp anton von Franckenstein 
stellt im Jahr 1752 vizekanzler oberkamp wegen seiner verdienste um das 
hochstift Bamberg das lehensgut zogenreuth in aussicht.332 oberkamp bittet 
wegen schlechter Gesundheit 1758 um Dispensierung von seinen aufgaben 
als Geheimer referendar, weil dieses amt mit reisen verbunden sei. unter 
Beibehaltung seines Grundgehalts wird ihm dies gewährt; er bleibt Gehei-
mer rat und vizekanzler, 1761 werden sein Gehalt und diverse zulagen als 
anerkennung für seine leistungen erhöht.333 aus seinen amtstätigkeiten für 
das hochstift sind verschiedene aktenfragmente überliefert.334 im Bamberger 
hofkalender für das Jahr 1764 wird seine Witwe genannt.335 

l i t e r a r i s c h e s : heinrich oberkamp, Dissertatio Inavgvralis Ivridica 
Historico-Chronologico-Critico-Philologico-Pvblica De Sincera, ac Secura 
Artis Praecipue Diplomaticae, ac suo modo Sigillariae, & Numismaticae Crisi 
…, Bamberg 1742.336

J o h a n n  G o t t f r i e d  h e p p  (1779–1790)

Jäck, Denkschrift, S. 154. – lang, Fürstbistum Bamberg, S. 35.

Fürstbischof adam Friedrich von Seinsheim ernennt im Jahr 1761 den 
Geheimen referendar Johann Gottfried hepp zum hofrat,337 später erhöht 
er sein Gehalt.338 Fürstbischof Franz ludwig von erthal erhebt hepp nach 
dem tod des Georg Joseph Karg am 11. august 1779 zum hofkanzler,339 

330 10. Januar 1744: B – hStB GehK 1788 nr. 49.
331 25. oktober 1744: B – hStB GehK 1788 nr. 51.
332 8. märz 1752: looshorn 7/2, S. 86.
333 27. Juli 1761: B – hStB GehK 1800 nr. 153.
334 1747–1759: B – hStB GehK 1938–1934.
335 Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalender für das Jahr 1764, Bamberg 1764.
336 ein exemplar: BSB 4 Diss. 4509; vD18 14922967-002.
337 27. Juli 1761: B – hStB GehK 1800 nr. 152, 153.
338 29. Juni 1768: B – hStB GehK 1802 nr. 514.
339 looshorn 7/2, S. 484. – anweisung der Besoldung: 16. September 1779: B – a37 

l. 34 nr. 224 (= hStB hofkammer akten und Bände 1272).
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welches amt er bis zu seinem tod ausüben wird.340 erthal entwirft zu seinem 
Dienstantritt eine detaillierte instruktion.341 hepp stirbt am 17. Februar 1790.342 

a d a m  J o s e p h  p a b s t m a n n  (1790–1802)

Jäck, Denkschrift, S. 154. – looshorn 7/2, S. 605. – lang, Fürstbistum Bamberg, 
S. 35.

adam Joseph pabstmann wird am 6. märz 1737 in Kronach geboren. 
Fürstbischof Franz ludwig von erthal ernennt den hofrat pabstmann am 
11. august 1779 zum Geheimen referendar,343 1783 zum Wirklichen Ge-
heimen rat344 und 1790 zum hofkanzler.345 Dabei bedauert erthal dessen 
deshalb nötige entlassung als Geheimer referendar, belässt ihm aber als 
vertrauensbeweis die verantwortung für die besonders wichtig scheinenden 
Staats- Reichs und Kreissachen.346 erthal erlässt zu seinem amtsantritt eine 
instruktion.347 Die Kanzlerstelle wird dabei erstmals ausdrücklich mit dem 
Direktorium von regierung, Kanzlei und archiv verbunden. auch unter 
christoph Franz von Buseck übt pabstmann diese ämter aus.348 1802 wird 
pabstmann in kurbayerische Dienste als Direktor der obersten Justizstelle 
für Bamberg und Würzburg übernommen.349 er stirbt am 31. märz 1804.

340 Jäck, Denkschrift, S. 154; Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalender 1780, 
S. 44.

341 10. September 1779: B – hStB GehK 1785b.
342 B – B 24, 29, S. 3. – looshorn 7/2, S. 602.
343 looshorn 7/2, S. 484.
344 7. august 1783: B – B 24, 27, S. 131.
345 looshorn 7/2, S. 605.
346 22. Juni 1790: B – a 37 l. 34 nr. 77 (= hStB hofkammer akten und Bände 1296).
347 18. Februar 1790: B – hStB GehK 1785c.
348 looshorn 7/2, S. 605. Belegt in den Bamberger hof- Staats- und Stands-Kalen-

dern.
349 Günter Dippold, Der umbruch von 1802/04 im Fürstentum Bamberg, in: Ka 

Bamberg wird bayerisch, S. 21–50, hier S. 30.





A
adam Friedrich (von Seinsheim), Bischof 

von Würzburg (1755–1779) und Bam-
berg (1757–1779) 1, 125, 128, 161, 183, 
185, 214–216, 221 f., 235–304, 310–312, 
332, 338, 361, 364, 373, 428 f., 431–433, 
443, 447, 451 f.

adelsdorf (ö. höchstadt a. d. aisch) 73
d’aguirre, Giuseppe (José Saenz) (1633–

1699), Kardinal 30
aisch (ö. höchstadt/aisch), rittergut 74, 

156
albani, alessandro (alexander) (1692–

1779), Kardinal 181, 186 f., 217, 242 f., 
247, 313–316, 432

– annibale (1682–1751), Kardinal 101
alexander vi., papst (1492–1503) 415
alexander i., Kaiser von russland (1801–

1825) 393
altenbanz (nw. lichtenfels), pfarrei 105
altenbuseck (bei Gießen, hessen), Burg 

371
althan, michael Friedrich Graf von 

(1680–1734), Kardinal 106

althessische ritterschaft 371
altona (hamburg), kath. mission 164 f.
alvensleben, philipp carl von 327
amand (von Buseck), abt (1737–1756) 

und Bischof von Fulda (1752–1756) 
372

amberg (opf.) 44, 260, 404
– regierung 201
amlingstadt (sö. Bamberg), Kirche 408
amöneburg (hessen), amt 176
amorbach (s. miltenberg, ufr.) 452
– Kloster, abt 32
amoß, Johann 160
andreas Josef Fahrmann, Weihbischof 

von Würzburg (1790–1802) 329, 346, 
380

angelis, Jacobus de, Kardinal 416
angers (anjou, Frankreich), universität 

212
anna Stuart, Königin von england und 

Schottland (1702–1714) 40
ansbach (mfr.) 122
– hof 256, 260
– markgraftum Õ Brandenburg

reGiSter

päpste, Bischöfe, reichsfürsten und Dynasten erscheinen unter ihren vor-
namen, alle anderen personen nur unter ihren Familiennamen. außer den 
für himmelsrichtungen und orden gebräuchlichen abkürzungen werden 
folgende abbreviaturen verwendet:

ev. evangelisch
geb. geborene
kath. katholisch
mfr.  mittelfranken
nbay.  niederbayern

obay.  oberbayern
ofr.  oberfranken
opf. oberpfalz
Schw.  Schwaben
ufr.  unterfranken
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anselm Franz (von ingelheim), Kurfürst 
von mainz (1679–1695) 27, 32

anselm Franz (von ingelheim), Bischof 
von Würzburg (1746–1749) 180, 240

antipatris (Judäa, israel), titularbistum 
427

anton ulrich, herzog von Braunschweig-
lüneburg (1685–1714) 65

antonelli, leonardo (1730–1811), Kardi-
nal 407

appiani, Giuseppe 203
arad (palästina, israel), titularbistum 422
arcadiopolis (Kleinasien, türkei), titu-

larbistum 66, 102, 104, 154
argenvilliers, clemens (1687–1758), Kar-

dinal 217, 246
arnsburg, (hessen), Kloster, abt 32
arnstein (ufr.), Kirche 211
arnstein (sö. lichtenfels), pfarrei 149, 158
asam, Franz 292
aschaffenburg (ufr.) 95 f., 238, 426
– Jesuiten 95
– Schloss Johannisburg 365
aspersdorf (niederösterreich) 158
athen (Griechenland), titularerzbistum 

328; erzbischof Õ Giulio cesare zo-
glio

atzenhof (nw. Fürth) 46
auerbach (opf.) 143, 431
auerbach, Johann Gottfried 167–169
aufseß, adam Friedrich Freiherr von, 

Domherr 375, 377, 381, 383
– Friedrich christoph Freiherr von, 

Domherr 372
– Jodok (Jobst) Bernhard Freiherr von, 

Domherr 99, 125
– Karl Dietrich Freiherr von, Domherr 

308
– Karl Sigismund Freiherr von, Domde-

chant 29, 53, 99
augereau, pierre François charles, Gene-

ral 391 f.
augsburg (Schw.) 27, 150, 254, 271, 356, 

423
– Bistum und hochstift 211, 259
– – Bischof 181, 281

– Stift St. moritz 30
– vertrag (1559) 221
augsburgische Konfession 350
augustinis, antonius de 246, 379
auvera, Johann Wolfgang von (van) der 

84, 166, 233
– lukas von (van) der 233

B
Baccari, nunzio de, Bischof von Baiano 

(1718–1738) 441
Bacheberle, placidus, abt von Schuttern 

(1786–1803, † 1824) 351
Baiano (Kampanien, italien), Bistum 441
Baiersdorf (n. erlangen), amt 398
Balducci, Felice 227
Balkan 121
Bamberg (ofr.) passim
– Bistum und hochstift, passim
– – Bischof passim; Õ adam Friedrich, 

christoph Franz, ernst, Franz Kon-
rad, Franz ludwig, Friedrich Karl, 
Johann philipp anton, lothar Franz, 
marquard Sebastian, peter philipp

– – Wappen 89–92, 208, 234, 303 f., 
369 f., 414

– – Weihbischof 63 f., 67, 104, 109, 
145 f., 148, 150 f., 184, 186, 188, 217, 
247, 279–281, 297, 316, 328, 415–435, 
438, 445, 447; Õ Franz Joseph anton 
von hahn, Friedrich Förner, heinrich 
Joseph von nitschke, Johann adam 
Behr, Johann Werner Schnatz

– Diözesanmuseum 88, 300, 366, 368 f., 
429 f.

– Dom (Kathedrale) 58, 65, 76, 82, 84 f., 
109, 138 f., 147 f., 164, 166, 178, 185, 
205 f., 218, 226, 230, 233, 279–281, 286, 
290, 294, 296 f., 314, 317, 341, 345, 358, 
362, 384, 405, 412 f.

– – Bartholomäus-altar 148
– – Dompfarrei St. veit 149
– – Domschatz (-kammer, -kapelle) 1, 

41, 84, 157, 166, 232, 251 f., 254, 297, 
365
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– – Domvikare 26, 67, 96, 149, 309
– – Georgschor (ostchor) 84, 206
– – Gertruden-altar 148
– – heinrichs-und-Kunigunden-altar 

84, 205, 317
– – Kreuz-altar 440
– – marien-altar 233
– – peterschor (Westchor) 245, 298, 377
– – rotenhansche Kapelle 148
– – Sakristeikapelle 148
– – Sepultur 443
– – veits-altar 233
– Domkapitel, passim
– – Domdekanat, Domdechant 29, 64, 

124, 129, 148, 186, 224, 245, 253 f., 256, 
263, 276, 280, 312 f., 440; Õ aufseß, 
Karl Siegmund von; eyb, reinhard 
anton von; Guttenberg, Johann Karl 
Dietrich von; horneck von Wein-
heim, lothar Franz philipp Wilhelm; 
hutten, Joseph Georg Karl von; Ker-
pen, philipp lothar von; Schaumberg, 
Johann philipp anton von; Stadion, 
Franz Konrad von; voit von Salzburg, 
philipp ernst heinrich

– – Domkustorei 265
– – Dompropstei, Dompropst 46, 128, 

148, 194, 245, 313, 399; Õ Guttenberg, 
Johann Karl Dietrich von; Guttenberg, 
otto philipp von; hutten, adalbert 
philipp von; hutten, Joseph Georg 
Karl von; Schaumberg, Johann phil-
ipp anton von; Schönborn, marquard 
Wilhelm von; Stadion, Franz Konrad 
von

– – Subkustos 84, 149
– – Syndikus 34, 46, 126, 128 f., 144 f., 

179, 196, 242, 254, 312
– Geistliche und weltliche verwaltung
– – archiv 1–4, 41
– – Fiskalat, Fiskal 140, 145, 196, 326, 

416, 431 f., 445–448
– – Geheimer rat 52–55, 72, 134, 177, 

179, 213, 224, 310, 393, 397, 402, 422, 
439, 447, 451–453

– – Geistliche regierung 3 f., 121, 133, 
143, 147, 152 f., 185, 199, 223 f., 226, 
279 f., 284, 325, 329, 342, 424

– – Geistlicher rat 3, 64, 68, 144 f., 224, 
276, 280, 284, 296, 328 f., 335, 338, 343, 
345, 416, 422, 427, 431, 437 f., 445–447

– – – präsident 64, 144 f., 179, 279, 376
– – Generalvikariat 1, 29, 63 f., 142–147, 

166, 201, 227, 267, 271, 273, 276, 279, 
282, 284, 325 f., 328 f., 338, 344, 346, 
348, 400, 406–408, 410, 422, 433

– – – Generalvikar 63 f., 144 f., 147, 
179, 196, 201, 214, 227 f., 242, 279, 
287, 312, 338, 376, 405, 417, 422 f., 
427, 431 f., 436–444; Õ Gerber, Groß 
von trockau, von hahn, horneck von 
Weinheim, nitschke, von redwitz, 
Sartorius, Schnatz, Schuberth, Weber, 
von Würtzburg

– – – vikariatsarchiv 4
– – – vikariatsgericht 146, 196
– – – vikariatspräsident 64, 144, 436, 

439, 441, 443 f.
– – hofkammer 1, 3, 49, 53, 129 f., 135, 

146, 197, 253, 263, 268, 330, 410
– – – präsident 27, 32, 35, 240, 267
– – hofkriegsrat 3, 132 f., 223 f., 402
– – – präsident 240
– – hofrat, hofräte 52 f., 55, 96, 134–

136, 198 f., 265, 267, 271, 321, 398, 
402 f., 449

– – – präsident 27, 30, 52, 55, 176, 198, 
442, 450

– – Kanzlei (Geheime), Kanzler 1–5, 
40, 52–55, 63, 72, 133 f., 143 f., 198, 201, 
224, 227, 243, 262, 266 f., 279, 329, 344, 
368, 377, 393, 402, 408, 449–453

– – Konsistorialgericht 223 f.
– – landgericht 53, 55, 225
– – lehenhof 3, 377, 396, 404
– – oberarmeninstitut 337, 363, 433
– – obereinnahme 1, 3, 49 f., 97, 128, 

130, 142, 146, 157, 196, 240, 261, 263 f., 
332, 377, 389 f.

– – – präsident 125, 412
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– – obermarschallamt 3, 51, 123, 225
– – regierung (weltliche) 1, 3 f., 50, 

52 f., 55, 57, 129, 133, 144, 147, 185, 
198 f., 223–225, 258, 266–268, 270 f., 
273, 281 f., 320, 323, 326, 329 f., 333, 
336, 350, 391, 393, 402, 404, 424, 453

– – – präsident 125, 263, 269, 310, 312, 
373, 377, 389

– – priesterseminar (ernestinum) 125, 
141, 146, 179, 200, 276, 344, 354 f., 365, 
419, 422, 425, 428–433, 435, 438

– – Statthalter 53–55, 57, 67, 71, 108, 
213 f., 242, 255 f., 263, 312, 389

– hauptwache 290
– hebammenschule 335
– hofhaltung und residenz 53, 78 f., 157, 

268, 334
– – alte hofhaltung 1
– – altenburg 1, 132
– – Burg (Domberg) 149, 197
– – neue residenz 2, 85 f., 99, 167 f., 

207, 232 f., 290, 296, 298, 300, 316
– – – hofkapelle 79, 84, 139, 147, 157, 

202, 206, 228, 232, 279, 340, 346, 365, 
378, 380, 408, 433

– – – Kabinettskapelle 202, 229
– – – Kaisersaal 36
– Juden 138, 197, 339 f.
– – rabbinatsgericht 340
– Kirchen, Spitäler und Stiftungen
– – antonius-Siechhaus 409
– – aufseesianum 204, 288, 356, 431
– – St. elisabeth 149, 158
– – marien-Kapelle (Friedhof) 409
– – Schnappaufsches priesterhaus 288, 

338
– – Stadtpfarreien 149, 408
– – – St. martin 58, 146, 230, 276, 340, 

346, 409, 415, 417–419, 422, 424, 427–
429, 431–434, 437 f.

– – – – Johann-nepomuk-altar 424
– – – – maria-Schmerz-altar 424
– – – – St.-oswald-Benefizium 416
– – – unsere liebe Frau (obere pfar-

re) 285, 439, 441, 443, 445 f.

– – Waisenhaus 200, 230
– Klöster und Stifte
– – Dominikaner, St. christoph 352
– – Dominikanerinnen zum hl. Grab 

352
– – englische Fräulein 71, 366, 407, 418
– – – mädchenschule 338
– – Franziskaner 276, 352
– – – nepomuk-Bruderschaft 230
– – St. Gangolf, Stift 30, 60, 409, 424, 

429
– – – Dekanat, Dechant 384, 421, 

428 f., 447
– – – immunität 196, 225
– – – Kanoniker, vikare 421, 428, 

437 f., 447
– – – propstei, propst 239
– – St. Getreu, propstei 148, 150, 444
– – – Bruderschaft der allerheiligsten 

Dreifaltigkeit 148
– – St. Jakob, Stift 158, 437
– – – Dekanat, Dechant 213, 437
– – – immunität 126, 197, 225
– – – Kanoniker, vikare 437, 446
– – – leonhardskapelle 177
– – Jesuiten, Kolleg 66, 70, 81 f., 148, 

154, 159 f., 177, 204 f., 229, 232, 256, 
280, 292, 366, 417, 419, 424, 429, 443

– – – Gymnasium 287 f., 309, 338, 384, 
416

– – – Kirche 65, 70, 354, 357
– – – marianische Kongregation 76
– – Kapuziner 352
– – Karmeliten 352
– – St. Katharina, Spital 149
– – Klarissen, St. clara 352, 418
– – – äbtissin 351
– – michelsberg, Kloster 69, 125, 149 f., 

159, 204, 206, 233, 298, 351
– – – abt 152, 188; Õ Brockard, Dietz, 

Geisendorfer, von Guttenberg
– – – Schutzengelbruderschaft 68
– – St. Stephan, Stift 125–127, 289, 416
– – – cellariatsgericht 125–127
– – – Dekanat, Dechant 416, 433 f., 446
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– – – immunität 125, 140, 196, 225
– – – Kanoniker, vikare 418, 428, 431, 

445 f. 
– – – propstei, propst 125, 373, 441
– Krankenhaus 335, 357, 363, 367, 433
– langgasskaserne 79
– lehrerseminar 287, 338
– messe 266, 332
– Staatsarchiv 2, 4, 72
– Staatsbibliothek 8, 299 f.
– Stadt (Bürgerschaft) 31, 40 f., 55–57, 79, 

109, 125, 159, 188, 226, 252, 273, 389, 
403, 412

– – Bürgermeister 109, 225 f.
– – Friedhöfe 409, 434
– – immunitäten 109, 125 f., 128 f., 132, 

195–197
– – Kaulberg 196
– – – mädchenschule 338
– – oberschultheiß 135
– – rat 56, 109, 225 f.
– – Seesbrücke 203, 207
– – vizedomamt 135
– universität, akademie 81, 137, 159, 

176, 199, 204, 256, 287 f., 291, 309, 339, 
343, 345, 356, 372, 423, 443, 446, 448

– – Kirche Õ Jesuiten-Kirche
– zucht- und arbeitshaus 135, 267, 270
Bamberger, Franz ludwig 340
Banz (n. Staffelstein), Kloster 70, 410, 446
– abt 70, 286; Õ Düring, lurz, molitor, 

roppelt, Stumm, Weiner
Barth, ildefons, abt von Weißenohe 

(1740–1757) 151
Bartholomäus, apostel 62
Barthscherer, aegidius, abt von michel-

feld (1783–1799) 351 f.
Basel (Schweiz), 388, 397
– Konzil 278
Batz, helene Õ Schnatz
Bauer von heppenstein, Dr. Gallus hein-

rich, Fiskal 445 f.
– Johann alberich, hofrat 78, 134, 445
Baum, caspar arnold 160, 165
Baumann, F. l. J. 292

Baumgartner, Johann Wolfgang 207
Baunach, ritterkanton 47, 124, 261, 308
Baunach, Johann 302, 367
Bayer, pater Jakob, SJ 82
Bayerische Benediktinerkongregation 259
Bayerischer erbfolgekrieg 256 f.
Bayerischer reichskreis 37, 40, 52, 271
Bayern (Kurbayern) 2, 39 f., 52, 113–116, 

118, 191, 201, 250, 257–260, 325 f., 328, 
337, 377, 387 f., 395, 397, 400, 409, 453

– Kurfürst 258, 328; Õ Karl vii. al-
brecht, Karl theodor, max emanuel, 
max iii. Joseph, max iv. Joseph

– Königreich 337; König Õ ludwig i.
Bayl, Georg 357, 410
Bayreuth (ofr.) 97, 122, 152, 398 f.
– hof 122
– markgraftum Õ Brandenburg
– oratorium (kath.) 152, 158, 201, 276
Beauchois, Du Õ le Bodey
Beccaria, cesare 331
Bechhofen Õ zentbechhofen
Becker, rudolf zacharias 355
Behr, Franz Konrad 433
– Johann adam Õ Johann adam, Weih-

bischof von Bamberg
Behringer, Johann heinrich 204, 230
Bellisomi, carlo, nuntius (Köln 1775–

1785) 359
Bencard, Johannes melchior 68
Benedikt xiii., papst (1724–1730) 59 f., 

62, 104, 107, 109, 136, 138
Benedikt xiv., papst (1740–1758) 118, 

138–142, 146, 162, 180 f., 186–188, 200, 
205, 217 f., 226 f., 240, 244, 246 f., 273, 
283, 427

Benevent (Kampanien, italien), erzbis-
tum 62

Berchmann, pater andreas 429
Berg, Franz, prof. 357 f., 364
Bergstraße (landschaft) 175
Berlin (Berlin), hof 117, 213, 375
– kath. Kirche 201
Bernard, Franz 356
Bernhard, Johann christoph 333
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Bernigeroth, Johann martin 87
– martin 87
Besemer, Johann 85
Bessel, Dr. Gottfried, abt von Göttweig 

(1714–1749) 59 f., 65, 80, 98, 159, 421
– Dr. Johann Franz 60
Bettelberg (nicht identifiziert) 178
Betteljuden 43
Bettendorf, maria eva von Õ erthal
Betz, Kaspar adam 81, 84, 88
Bibra, Franz ludwig Freiherr von, Dom-

herr 311
– Johann philipp Karl Freiherr von 179, 

243
– Karl Joseph Freiherr von, Gesandter 

190 f., 219
– Karl philipp Freiherr von, Domherr 

312, 314
Binis, Johann anton de 109
Birkach (sw. Bamberg) 311
Bissy, henri de (1657–1737), Kardinal 61
Bittl, pater isidorus, oSB 168
Bleidenstadt (hessen), ritterstift 308
Bock, christoph Wilhelm 413
Bodenehr, Gabriel 207
Bodey, le (alias Du Beauchois) 350
Böhmen 45, 111
– König, Krone 34, 43 f., 114, 189, 218
Boineburg, philipp Wilhelm Freiherr von, 

Domherr (Würzburg) 212
– Sophie von Õ Schönborn
Bombelles, marc de, Gesandter 314
Borié, egid valentin Felix Freiherr von, 

Gesandter 250, 321, 323
Bosch, Johann michael von, Gesandter 

258
Bossi, materno 302
Brandenburg (Kurbrandenburg), Kur-

fürstentum 44 f., 97, 191, 213, 327, 359, 
387–389, 396, 398 f.; Õ auch preußen

– Kurfürst 43 f.
– markgraftum ansbach 46, 118, 121 f., 

156, 182, 193 f., 220 f., 251, 254, 257, 
260, 325–327, 389

– – markgraf Õ carl Wilhelm Fried-
rich, Georg Friedrich, Karl alexander

– markgraftum Kulmbach-Bayreuth 45, 
47, 118, 122, 156, 182, 192–194, 220–
222, 254, 257, 260, 325–327, 389, 398

– – markgraf Õ christian ernst, Fried-
rich, Georg Friedrich Karl, Georg Wil-
helm, Karl alexander

Braun, pater heinrich, oSB 282
Braunschweig (niedersachsen), kath. 

mission 164 f.
Braunschweig-lüneburg, herzogtum, 

herzog Õ anton ulrich
Bredel, Johann thomas 379, 384
Breitengüßbach (n. Bamberg), pfarrei 158
Brenzer, Dr. Johann Wilhelm, Syndikus 

34 f.
Breslau (Schlesien, polen), Friede 184
Breuberg, herren von 175
Brockard, Gallus, abt von michelsberg 

(1759–1799) 280, 286, 433
Bruchsal (Baden) 252
Brüssel (Belgien) 26
Bubenhofen, philipp anton von, Dom-

herr 375, 377
Buchheim, Grafen von 155
– Wappen 170–173
Büchenbach (n. pegnitz), amt 31, 48
Bückel, Johann adam Õ Johann adam, 

Weihbischof von Speyer
Bühl (nö. lauf), pfarrei 158
Bulla, Franz 153
Burckhardt, hofrat 179
Burgebrach (sw. Bamberg) 365, 439
Burgellern (nw. Bamberg), Katharinen-

Benefizium 437
Burggrub (nw. ebermannstadt), Franzis-

kaner-hospiz 352
Burgkunstadt (ö. lichtenfels) 347
Burkard, Johann philipp Õ Johann phil-

ipp, Weihbischof von Speyer
Burrish, onslow, Gesandter 222
Buschmann, peter Joseph von 241, 289
Buseck, herren von 371
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– amand Õ amand, abt und Bischof 
von Fulda

– christoph Franz von Õ christoph 
Franz, Bischof von Bamberg

– ernst Johann philipp hartmann von 
371

– leopold christoph von 372, 412
– maria anna Kunigunda Josepha von, 

geb. von Buttlar 371 f.
– Sophie leopoldine charlotte von Õ 

Fechenbach
– Wappen 414
Buttenheim (n. Forchheim), lehen 261
– oberpfarrei 441, 443
– – Frühmesse 433
Buttlar, Daniel von, ot 372
– maria anna Kunigunda Josepha Õ Bu-

seck
Byß, Johann rudolf 74

C
campo Formio (Friaul, italien), Friede 

387
caprara, Giovanni Battista, nuntius 

(Köln 1767–1775) 295
caramé, christoph lorenz, hofkaplan 

289
carl Wilhelm Friedrich, markgraf von 

Brandenburg-ansbach (1729–1757) 
121 f., 202 f., 221, 251, 260

carrara, Francesco, monsignore 276
caspar adolph Schernauer, Weihbischof 

von mainz (1728–1733) 426
catharinen-lehen (russland) 267
cattaneus, pater hieronymus, SJ, rektor 

des Germanicums 416
cavalieri, caietanus de, nuntius (Köln 

1722–1732) 109
chiemsee (obay.), Bischof Õ Ferdinand 

christoph
china 66
christian ernst, markgraf von Branden-

burg-Kulmbach (1655–1712) 40

christoph nebel, Weihbischof von mainz 
(1733–1769) 308, 426, 428

christoph Franz (von Buseck), Bischof 
von Bamberg (1795–1802, † 1805) 269, 
312, 314, 331, 371–414, 453

christoph Franz (von hutten), Bischof 
von Würzburg (1724–1729) 52, 104, 
107, 237, 372

cleen, von, Wappen 208 f.
clemens ii., papst (1046/47) 157
clemens x., papst (1670–1676) 26
clemens xi., papst (1700–1721) 35 f., 58, 

60, 62 f., 65, 98, 100–103, 417
clemens xii., papst (1730–1740) 111, 

113, 138, 152 f., 178, 422
clemens xiii., papst (1758–1769) 273 f., 

277
clemens xiv., papst (1769–1774) 274, 

283 f., 286
clemens august (von Bayern), Kurfürst 

von Köln (1723–1761) 240 f.
cles, Burkhard von, hofrat 182
cobenzl, Karl Graf von, Gesandter 116, 

180 f., 183–186, 189
coburg (ofr.) 391
cöntgen, Bartholomäus anton 88
colloredo, Franz Gundaker Fürst von, 

reichsvizekanzler 360, 373, 375, 381, 
390, 392, 394

– Karl Graf von, Gesandter 215 f.
– rudolph Joseph Fürst von, reichsvize-

kanzler 180, 182 f., 197, 214, 216, 220, 
243 f., 248, 313 f., 318

comacchio (emilia-romagna, italien) 36, 
60, 100 f.

comburg (sö. Schwäbisch hall), ritter-
stift 308, 441

cossiau, Jan Joost van 75

D
Dachsbach (nw. neustadt/aisch, mfr.), 

amt 398
Dacien (Dänemark), Johanniter-Groß-

prio rat 25
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Dalberg, adolph Franz Freiherr von, 
Domherr 314

– Franz eckbert Freiherr von 95
– Karl theodor Freiherr von Õ Karl 

theodor, Kurfürst von mainz
– lothar philipp Freiherr von, Domherr 

237
Damian hugo (von Schönborn), Bischof 

von Speyer (1719–1743) und Konstanz 
(1740–1743), Kardinal 55, 65, 95, 109, 
117, 138, 148, 246

Daniel Johann anton von Gebsattel, 
Weihbischof von Würzburg (1748–
1788) 241, 279 f., 310, 316 f., 373, 428, 
433, 443

Degen, Franz rudolph 60 f., 109, 134
– Johann Kaspar, Domvikar 309
Degen-Gesangbuch 80
Den haag (niederlande) 38, 41, 289
Desmarées, George 298–300
Dettelbach (ufr.), oberamtmann 289
– Wallfahrtskirche 354
Deutscher orden, hoch- und Deutsch-

meister 325; Õ Franz ludwig von 
pfalz-neuburg, ludwig anton von 
pfalz-neuburg

Deutschland 115, 141 f., 177, 360; Õ auch 
reich

Dientzenhofer, Johann 79
– leonhard 78
Dietrichsbrunn (wohl Dittersbrunn s. 

Staffelstein) 178
Dietz, Ferdinand 290
– Franz Konrad, Gesandter 257
– Johann christoph, Kanoniker, ober-

richter 127, 179, 418
– ludwig, abt von michelsberg (1743–

1759) 150, 218, 229, 285
Diez (sw. limburg/lahn) 25
Ditterich, Johann adam von 102
Dlouhovesky von langendorf, Johann ig-

naz Õ Johann ignaz, Weihbischof von 
prag

Dolfin, Daniel, Gesandter 82, 161

Doria, Giorgio (1708–1759), legat, Kar-
dinal 143

Dorn, Kaspar 413
Dotterweich, Familie 285
Drago (Dragobitia, Griechenland), titu-

larbistum 63, 417
Drentwett, abraham 87
Dresden (Sachsen) 97
– Friede 184
Driesen, Georg Wilhelm von, General-

leutnant 252 f.
Drügendorf (nw. ebermannstadt), pfarrei 

69, 158, 285
Düring, Kilian, abt von Banz (1701–1720) 

176
Dyrnhart, Franz von, abt von nieder alt-

aich (1746–1751) 202

E
eberbach (eltville, hessen), Kloster, abt 

32
ebermannstadt (ofr.) 178
– markt 273
ebrach (Fluss) 74
ebrach (sö. Gerolzhofen) 51, 297, 365
– Kloster, abt 352; Õ roßhirt
eck, christian Graf von, Gesandter 28 f.
eckhart, maria margaretha von Õ nitsch-

ke
eder, Johann caspar 367
– marianus, abt von michelfeld (1738–

1783) 151
eggolsheim (n. Forcheim), landkapitel, 

Dekanat 69, 178, 228, 285, 347, 408
– pfarrei 69
ehlen, Dr. David anton Franz 297
– prof. Dr. Johann peter 297
ehrenbach Õ Kirchehrenbach
eichstätt (obay.) 427
– Bistum und hochstift 179, 185
– – Bischof 105, 141, 325, 393; Õ Jo-

hann anton, Johann anton ii.
– – Weihbischof 187 f.; Õ Johann Gott-

fried Groß von trockau
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– Domkapitel, Domherren 212, 442–444
– – Dompropst 95
elisabeth christine (von Braunschweig-

lüneburg) (1691–1750), Kaiserin, Ge-
mahlin Kaiser Karls vi. 65, 111

ellwangen (Württemberg), Fürstpropstei 
243

elsass 38, 41
eltz, philipp Karl Graf von Õ philipp 

Karl, Kurfürst von mainz
emmerich Joseph (von Breidbach zu Bür-

resheim), Kurfürst von mainz (1763–
1774) 278, 282, 308

emser punktation 329
endres, Johann Georg 354
– Johann nepomuk 278
engelhard, Johann martin 32
england 26, 38, 40, 191, 215, 222, 240, 392
engmann, markus antonius 292
epting von, obristleutnant 251
erfurt (thüringen) 87
– universität 426
erlangen (mfr.) 122, 153, 158
ernst (von mengersdorf), Bischof von 

Bamberg (1583–1591) 403
erskine, carolus 379, 384
erthal, Freiherren von 307
– Franz ludwig Õ Franz ludwig, Bi-

schof von Bamberg
– Friedrich Karl Joseph Õ Friedrich Karl 

Joseph, Kurfürst von mainz
– Johann anton, Domherr 99
– Johann christoph, Domherr 28 f., 99
– Johann ludwig christian gen. der 

Schwarze, Domherr 127 f., 184 f., 214–
216, 245, 308 f.

– Johann philipp, Kanoniker 308
– Karl Friedrich Wilhelm, Domherr 245, 

312 f.
– Karl heinrich gen. der Weiße, Dom-

herr 185, 214–216
– lothar Franz, malteser 308
– ludwig Johann nepomuk, Kanoniker 

308
– maria eva, geb. von Bettendorf 308

– philipp christoph 308, 334
– vitus, Komtur ot 372
– Wappen 369 f.
eugen prinz von Savoyen 41, 111 f., 123, 

155
eyb von, christian 372
– maria margarethe Franziska von Õ 

Franckenstein
– reinhard anton, Domdechant 34 f., 

99, 105 f., 176

F
Faber, anton 407
– christoph Balthasar 252
– Johannes hieronymus 422
Fahnenberg, egid Joseph von, Gesandter 

386
Fahrmann, andreas Josef Õ andreas Jo-

sef, Weihbischof von Würzburg
Falkenstein, adalbert von 83, 101 f.
Faust von Stromberg, anna maria eva Õ 

Stadion und thannhausen
– Franz Georg, Domherr 28 f., 64, 99, 

439
– philipp ludwig, Domherr 28 f., 69
Favorite, Schloss (mainz) 80
– Schlosskapelle 104
Febronius, Justinus (pseudonym, Õ auch 

Johann nikolaus von hontheim) 277
Fechenbach, christoph hartmann Frei-

herr von 372
– Friedrich Karl Joseph Freiherr von, 

Domherr (Würzburg) 311
– Georg adam Freiherr von, Domherr 

(Würzburg) 241
– Georg Karl Freiherr von Õ Georg 

Karl, Bischof von Würzburg
– hartmann Friedrich von, Domherr 99
– Johann philipp Karl Freiherr von Õ 

Johann philipp Karl, Weihbischof des 
ritterordens vom hl. Georg

– lothar Franz Freiherr von, Domherr 
376 f., 381, 383, 393, 412
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– Sophie leopoldine charlotte von, geb. 
von Buseck 372

Ferdinand i., Kaiser (1531–1564) 195
Ferdinand christoph, Graf von zeil, Bi-

schof von chiemsee (1773–1786) 259
Ferner von Fernau, Franz ignaz 215, 218, 

248 f.
Fesel, christoph 297
Fichtel, Dr. philipp Bernhard, hofrat 34
Fichtl, Johann Baptist 317 f., 321, 385
Fill, philipp Joseph 294, 356 f.
Finck, Georg paul 152 f.
Finger, agapitus 419
Fini, Francesco antonio (1669–1743), 

Kardinal 109
Fischer, Johann michael 290
Florenz (italien) 26
Förner, Friedrich Õ Friedrich, Weihbi-

schof von Bamberg
Försch, Syndikus 179
Forchheim (ofr.) 1, 31, 110, 143, 176, 188, 

280, 332, 347, 431
– amt, oberamtmann 132, 260
– Festung 132, 251, 271, 395
– – Kommandant 132
– Franziskaner 352
– markt 266, 332
– Stift St. martin 157 f., 178, 206, 280
– – Stadtpfarrei 408
Forster, Johannes Gualbertus, abt von 

Weißenohe (1695–1727) 70
Fracassini, albert, hofrat 392 f.
– Francesco 275 f., 315 f., 342–344, 379, 

405, 407 f.
Fränkische reichsritterschaft 47, 124; 

Õ ritterkantone Baunach, Gebürg, 
odenwald, rhön-Werra, Steigerwald

Fränkischer reichskreis 2, 37–41, 51 f., 56, 
114, 117 f., 120–122, 135, 162, 180, 183, 
192–194, 215, 220 f., 240, 251, 257, 266, 
271, 287, 311, 313, 318, 322, 324–327, 
337, 359, 374 f., 377, 381 f., 384, 388–
390, 395–398, 400

Franckenstein, Freiherren von 175
– Franz philipp, Domherr (mainz) 200

– Johann Friedrich adolph 176
– Johann Karl ernst maria 176, 205
– Johann Karl Friedrich maximilian, ot 

176
– Johann philipp, Domherr 28 f., 48, 176, 

314, 439
– Johann philipp anton Õ Johann phil-

ipp anton, Bischof von Bamberg
– Johann philipp anton christian, 

Domherr 177
– Johann philipp ludwig ignaz, Dom-

herr, ratspräsident (Würzburg) 176, 
178, 187, 189, 242 f., 245

– Karl Friedrich, Domherr 377, 381, 383
– maria catharina Jakobina, Gemahlin 

von marquard carl Freiherr von Gut-
tenberg 176

– maria margarethe Franziska, geb. Frei-
in von eyb 176, 205

– maria philippina, Gemahlin von Wolf-
gang anton Freiherr von münster 176

– Wappen 208 f.
Franken 111 f., 251 f., 295, 322, 326, 359, 

361, 373, 396
– Generalkommissariat (kurbayerisches) 

410
Frankfurt am main (hessen) 35, 37, 39, 

41 f., 97, 114–117, 143, 186, 249, 251, 
265, 374

– St. Bartholomäus, Kirche und Stift 95
– – propst 25
– messe 77
Frankreich, Franzosen 26, 37–39, 41, 113–

115, 120, 191, 264, 321–324, 330, 332, 
386–392, 395, 398, 400, 407

– König Õ ludwig xiv.
– emigranten 402, 407
Franz i. (Stephan von toscana-lothrin-

gen), Kaiser (1745–1765) 113 f., 120, 
163, 165, 180, 182, 184, 189 f., 192–194, 
197, 214–216, 218 f., 221, 240, 242–244, 
247–249, 262, 310

Franz ii., Kaiser (1792–1806, von öster-
reich 1804–1835) 321–323, 361, 374, 
376, 380–382, 384–387, 391–394
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Franz anselm (von ingelheim), Bischof 
von Würzburg (1746–1749) 180

Franz christoph (von hutten), Bischof 
von Speyer (1743–1770) 241

Franz Georg (von Schönborn), Kurfürst 
von trier (1729–1756) 55, 59, 95, 115, 
117 f., 148

Franz Joseph anton von hahn, Dr., 
Weihbischof von Bamberg (1734–1748) 
125, 137 f., 140, 143–145, 152, 177, 179, 
201, 420–425, 427, 438

Franz Konrad (von Stadion), Bischof von 
Bamberg (1753–1757) 70, 108 f., 125 f., 
134, 164, 182–185, 188, 211–234, 237, 
240–242, 257, 331, 428

Franz ludwig (von erthal), Bischof von 
Bamberg und Würzburg (1779–1795) 
72, 245, 249 f., 262, 276, 295, 305–370, 
373 f., 396, 409 f., 433, 452 f.

Franz ludwig (von pfalz-neuburg), 
hochmeister ot (1694–1732), Kur-
fürst von trier (1716–1729) und mainz 
(1729–1732) 32 f., 105 f., 308

Freienfels (n. ebermannstadt), hospiz 
352

Freimaurer 289, 353; Õ auch Wien
Freising (obay.), Bistum und hochstift 

278
– Bischof 393
Frensdorf (s. Bamberg), lehen 261
– pfarrei 285
Frey, Dr. Franz andreas 409
Freyberg, Benedikt christoph von, Dom-

herr 176
– rat 386
Freyberg-hopferau, Johann anton von 

Õ Johann anton ii., Bischof von eich-
stätt

Friedrich ii., König von preußen (1740–
1786) 44, 119, 123, 162, 220, 251, 253, 
256, 260, 315, 319

Friedrich (landgraf von hessen-Kassel), 
König von Schweden (1720–1751) 123

Friedrich iii., Kurfürst von Brandenburg 
(1688–1713, ab 1701 König Friedrich i. 
in preußen) 44

Friedrich, markgraf von Brandenburg-
Kulmbach (1735–1763) 122, 152 f., 221, 
253

Friedrich Förner, Dr., Weihbischof von 
Bamberg (1612–1630) 415

Friedrich august i., Kurfürst von Sachsen 
(1694–1733), König von polen 44, 123

Friedrich august ii., Kurfürst von Sach-
sen (1733–1763), König von polen 123, 
162, 194, 222

Friedrich Karl (von Schönborn), reichs-
vizekanzler, Bischof von Bamberg und 
Würzburg (1729–1746) 25, 33, 59, 66, 
71–74, 77, 83, 93–173, 177, 179, 181–
184, 192, 195, 213, 221, 236, 238, 240, 
267, 270, 283, 320, 421–423, 426, 438 f., 
451

Friedrich Karl Joseph (von erthal), Kur-
fürst von mainz (1774–1802) 214–216, 
245, 309, 311 f., 314, 316 f., 319 f., 329, 
359, 375–377, 380

Friedrich Wilhelm i., König in preußen 
(1713–1740) 44, 122 f.

Friedrich Wilhelm ii., König von preußen 
(1786–1797) 44, 320, 327, 396, 398 f.

Fries, philipp valentin 109
Friesen (n. Kronach), pfarrei 350
Fuchs von Bimbach, charlotte Gräfin 116
Fuchs von Dornheim, christoph ernst, 

Domherr 105
– veit christoph, Domherr 26
Fürstenbund 319 f.
Fürstenerius, caesarinus [Johann Fried-

rich Kayser] 190
Fürth (mfr.) 46, 121, 153, 194, 201, 251, 

260, 398 f.
– amt, amtmann 399
– Frühmesse 416
– Juden 256
Füssen (Schw.), Friede 119
Fulda (hessen), Fürstabtei und hochstift 

307, 371, 379
– abt, Bischof 372; Õ amand, abt und 

Bischof
– Jesuitengymnasium 372
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– universität 372

G
Gaibach (n. volkach, ufr.), Schloss 77–80
– Gemäldegalerie 75
– Kreuz-Kapelle 76, 83, 164
– pfarrkirche 86
– – hochaltarbild 86, 168
Galli, Joseph 182
Garampi, Giuseppe (1725–1792), Kardi-

nal 276
Gast, Johann nikolaus 153
Gebsattel, Daniel Johann anton von Õ 

Daniel Johann anton, Weihbischof 
von Würzburg

Gebürg, ritterkanton 46 f., 124, 261
– Fräuleinstift 352
Gedult von Jungenfeld, Johann edmund 

Õ Johann edmund, Weihbischof von 
mainz

Geisendorfer, anselm, abt von michels-
berg (1725–1743) 68 f., 149 f., 422

Generalstaaten Õ niederlande
Genga, annibale della, nuntius (1795/96 

münchen/Köln, 1823–1829 papst 
leo xii.) 406

Gengenbach (sw. offenburg), Kloster, 
abt 71, 229, 285, 351; Õ rischer, See-
ger, trautwein

Georg Friedrich d. J., markgraf von Bran-
denburg-ansbach (1694–1703) 46

Georg Friedrich Karl, markgraf von 
Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth 
(1726–1735) 122

Georg Karl (von Fechenbach), Bischof 
von Würzburg (1795–1808) und Bam-
berg (1805–1808) 318, 355, 372–385, 
391, 397 f., 410, 412

Georg Wilhelm, markgraf von Branden-
burg-Kulmbach-Bayreuth (1712–1726) 
74

St. Georgs-ritterorden 279
– Weihbischof Õ Johann philipp Karl 

Freiherr von Fechenbach

Gerber, Dr. Johann augustin, stellvertre-
tender Generalvikar (1699–1704) 30, 
437

Gerl, peter, abt von prüfening (1756–
1781) 229

Gern, christian 294
Gerner, Johann, Kaplan 287 f.
Gerolzhofen (ufr.) 379
Gertner, Johann Georg christoph 159, 

204 f., 226, 230 f., 268, 282, 292–294, 
317, 356 f., 434

– michael 331, 411
Giech (nö. Bamberg), Giechburg 132
Giordanus, paulus Bernardus 242
Giraud, Bernardino (1721–1782), Kardi-

nal 315
Giulio cesare zoglio, nuntius (münchen 

1786–1795), erzbischof von athen 
325, 328

Glantschnigg, Josef anton 168
Glosberg (n. Kronach), Franziskaner-

hospiz 152, 352
– Wallfahrt 152, 158
Göb, pater Joseph, SJ 75, 82, 88
Göbhard, tobias 349 f.
Göllersdorf (niederösterreich), herr-

schaft 78, 156, 158, 164
– loretokirche 164, 166
– pfarrei 164 f.
– Spital 164
Gößweinstein (ö. ebermannstadt) 110, 

143, 148, 188, 346 f.
– amt 31
– Kapuziner 71, 352
– pfarrkirche 148
Göttweig (niederösterreich), Kloster 65, 

87, 421; abt Õ Bessel
Goltz, henning Bernhard von der, Ge-

sandter 184
Gottfried langwerth von Simmern, Weih-

bischof von regensburg (1717–1741) 
237 f.

Graff, Johannes, Subkustos 84
Greflinger, Franz ludwig 85
Gregoire, Girard, pater 359
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Gregor vii., papst (1073–1085) 142
Gregor xiv., papst (1590/91) 136
Greiffenclau zu vollraths, Franz Friedrich 

von, Domherr 99
– Johann Gottfried von, Domherr 318
– Johann philipp von Õ Johann philipp, 

Bischof von Würzburg
– Johann philipp von, Domherr (Würz-

burg) 140
– Karl philipp von Õ Karl philipp, Bi-

schof von Würzburg
– maria ursula von Õ Schönborn
Greuth Õ vestenbergsgreuth
Griffen (Kärnten), Stiftspropstei 111
Grilloni, paolo Giacomo, abbate 105, 

140–142
Grimani, vincenzo (1655–1710), Kardinal 

98
Grof, charles de 302
Gropp, pater ignaz, oSB 158
Groß von trockau, adam Friedrich, 

Domherr 375, 377, 383, 389, 393
– anna maria Sidonia, geb. von Gutten-

berg 440
– Johann Gottfried Õ Johann Gottfried, 

Weihbischof von eichstätt
– marquard Wilhelm 440
– otto philipp erhard ernst, Domherr, 

Generalvikar (1753–1765), Domde-
chant (Würzburg) 183, 185, 214–216, 
228, 242, 245, 279, 314, 440 f.

– otto philipp erhard Joseph, Domherr, 
Gesandter 317, 376 f., 381, 383, 386, 
388, 390, 394

– philipp ernst, Domherr, viztum in 
Kärnten 111, 237, 309, 440

– Wolfgang philipp, Domherr 28 f.
Großbritannien 117
Großreuth (nürnberg) 46
Guadagni, Giovanni antonio (1674–

1759), Kardinal 441
Gudenus, christian Jakob von, Domherr 

186 f.
Günther, F. c. 411
Gunzendorf (n. auerbach), pfarrei 158

Gunzendorf (n. Forchheim), lehen 261
Gurk (Kärnten), Bischof 195
Gutberlets, Johann Kaspar 364
Guttenberg (nw. Kulmbach), Schlosska-

pelle 347
Guttenberg, anna maria Sidonia von Õ 

Groß von trockau
– christoph ernst von, abt von mi-

chelsberg (1689–1725) 64, 69
– Johann Gottfried von Õ Johann Gott-

fried, Bischof von Würzburg
– Johann Karl Dietrich Freiherr von, 

Domdechant, Dompropst 214, 245, 
312 f., 318

– Johann Karl Joseph Freiherr von, 
Domherr 375 f., 381, 383

– Johann philipp Freiherr von, Domherr 
183, 185, 214–216, 245, 313

– marquard carl Freiherr von 176
– otto philipp Freiherr von, Dompropst 

29, 46, 99, 440 f.
– philipp anton Freiherr von, Domherr 

377, 381, 383
– philipp ernst von, Domherr 105, 245
– Wilhelm ulrich Freiherr von, Dom-

herr 183, 185, 214–216
Gutwein, Johannes Balthasar 169, 233, 

301

H
haager allianz 38
haan, pater Wilhelm, SJ 417
haenlein, (Konrad Sigmund Karl), Ge-

sandter 397
hafner, Johann christoph 168
hagen, Johann hugo Freiherr von 182
hahn, anna maria von, geb. Savenoy 420
– Franz ignaz von 424
– Franz Joseph anton Õ Franz Joseph 

anton, Weihbischof von Bamberg
– markus philipp von 420
haid, Johann Jakob 86, 301
hallerndorf (nw. Forchheim), pfarrei 149
– Dekanat 408
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– rittergut 74
hallstadt (n. Bamberg), pfarrei, ober-

pfarrei 69, 178, 373, 417, 421, 428
– zollstätte 129
hallwachs, Johann michael 82
hamberger, Joscio, abt von niederaltaich 

(1700–1739) 70
hamburg (hansestadt) 82
hamburg (wohl hannberg bei Waischen-

feld, sw. Bayreuth) 178
hamilton, maria anna von 155
hammelburg (ufr.) 307
hanau (hessen), lehen 73, 123, 155
hanauer, Johann melchior 267 f.
handel, Johann Georg 230
hannover, Kurfürstentum 36, 191, 222
– Kurwürde 28, 35
– mission (kath. Kirche) 36, 164 f.
hardenberg, Karl august Freiherr von 

326 f., 359, 387 f., 398 f.
harrach, Friedrich august Graf von 107
hartig, adam Franz Graf von, Gesandter 

318, 373
hartl, Franz alexander edler von hart-

tenberg 194
hasselhof (abgegangen, Strullendorf sö. 

Bamberg) 178
haßfurt (ufr.) 110
hatzfeld, (Karl Friedrich) Graf von 262
hauck, Simon andreas 179, 228
hausen (s. Forchheim), pfarrei 229
hayl, philipp 231
hebendanz, Franz ignaz von 118
hecht, Johann Georg andreas 356
heckenauer, leonhard 87
heidelberg (Baden) 240
heidenheim (s. aalen, Württemberg) 40
heilbronn (Württemberg), reichsstadt 

40–42
heinrich ii., König/Kaiser (1002–1024) 

92, 173, 209, 304, 370, 414, 423
heinrich iv., König/Kaiser (1056–1106) 

142
heinrich prinz von preußen (1726–1802) 

251, 253 f.

heinrich vi. Graf zu reuß-Schleitz 154
heinrich, pater, ocD 241
heinrich Joseph von nitschke, Weihbi-

schof von Bamberg (1748–1778), pro-
vikar 77, 186, 201 f., 214, 218, 241, 243, 
247, 253, 275–277, 279 f., 310, 425–430, 
431 f., 440

hemmerlein, candidus, abt von lang-
heim (1791–1803, † 1814) 352

hepp, adalbert philipp, Gesandter 397
– Johann Gottfried, Kanzler (1779–1790) 

329, 452 f.
heppenheim (n. heidelberg, Baden), 

herrschaft, Wappen 89–92, 170–173
hermann, maurus, abt von Weißenohe 

(1758–1803) 285
herolt, Johann theodor 81
herrnsdorf (s. Bamberg), pfarrei 69
herzan von harras, Franz (1735–1804), 

Kardinal 373, 378, 381
herzogenaurach (mfr.) 110
– amt 31, 48, 398
hessdorf (n. Karlstadt, ufr.) 178
hessen 191
hessen-Darmstadt, landgrafen 175
hessen-Kassel 73, 155; landgraf Õ Fried-

rich, Karl, Wilhelm
heszlein, abraham Samson 404
– David 404
– Seligmann Samuel 404
hettersdorf, maria eva von Õ von red-

witz
heumann, Georg Daniel 169
heunisch, maria Katharina 424
heusenstamm (s. offenbach/main, hes-

sen), pfarrkirche 161
heuss, Gottlieb 169
heyberger, adam anton 300 f., 367
– Wilhelm Johann 1 f., 253, 291
heyland, Johann Daniel, vizekanzler 

(1714–1731) 449, 450, 451
heys, elias ch. 87
hildebrandt, Friedrich Karl von 422
– Johann lukas von 79
– tobias Jacob 87
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hillenbrand, pater Bonifaz, SJ 205 f., 286
hirschmann, Franz 411
– Johannes 435
hobbhahn, Johann Friedrich 161
hodge, J. l. 292
höchstadt an der aisch (ofr.) 110, 188, 

398
– amt 31
– antonius-Kapelle 432
– Frühmesse 428
– Kapuziner 71, 352
– nikolaus-Benefizium 428
högler, Josef anton 300
– Wolfgang 168 f.
hönicke, pater matthias, SJ 67, 418 f.
höß, creszentia, von Kaufbeuren 349
hoffmann, christoph Friedrich David 

357
holland Õ niederlande
hollfeld (w. Bayreuth) 110
– amt 31
– landkapitel, Dekanat 149, 201, 346, 

408, 446
hompesch, Johann Wilhelm Freiherr von 

395
hontheim, Johann nikolaus von Õ Jo-

hann nikolaus, Weihbischof von trier
horix von, Johann Baptist 349
horn, Georg 356 f.
horneck von Weinheim, Johann Karl Jo-

seph, Domherr 218, 312, 314
– Johann philipp 439
– Johann philipp anton, Domherr, viz-

tum in Kärnten 185, 195, 215 f., 222, 
245, 248 f., 262 f.

– lothar Franz philipp Wilhelm, Ge-
neralvikar (1746–1753), Domdechant 
144, 179, 182–185, 201, 215 f., 227, 242, 
245, 431, 439 f.

– maria margareta rosina, geb. von eyb 
439

hornthal, Franz ludwig 340
hubertusburg (Sachsen), Friede 256, 264, 

274
hübner, Johann Konrad 152

huff, hubert Joseph 204
humpert, henricus 96
hutten von Stolzenberg, adalbert phil-

ipp, Dompropst 214–216, 245, 312 f.
– christoph Franz Õ christoph Franz, 

Bischof von Würzburg
– Franz christoph Õ Franz christoph, 

Bischof von Speyer
– Joseph Georg Karl, Domdechant, 

Dompropst 312, 314, 363 f., 375 f., 381, 
383

– Wilhelm, Domherr (Würzburg) 109
hymerion (mesopotamien), titularbis-

tum 433

I
ickstadt, Johann adam von 115
Innocentiana 47, 99
innozenz xii., papst (1691–1700) 30 f., 

33, 47, 58
innozenz xiii., papst (1721–1724) 59, 106
isaak, moyses, hoffaktor 50
isenbiehl, Johannes lorenz 281
isserstaedt, christian ignaz 82
italien 26, 74, 98, 386

J
Jägersburg (n. Forchheim), Schloss 79
Jagstberg (s. Bad mergentheim, Württem-

berg), amt 176, 371
Jakob Senfft, Weihbischof von mainz 

(1695–1717) 65, 96
Jesuiten 66, 229, 275, 286 f.; Õ auch 

aschaffenburg, Bamberg, Fulda, 
mainz, Straubing, Würzburg

Johann adam Behr, Weihbischof von 
Bamberg (1778–1805) 279, 317, 329, 
340, 343, 346, 351, 378–380, 406, 408, 
429, 430–435, 445, 447

Johann adam Bückel, Weihbischof von 
Speyer (1745–1771) 241

Johann anton (Knebel von Katzenelln-
bogen), Bischof von eichstätt (1705–
1725) 105
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Johann anton ii. (von Freyberg-hopfer-
au), Bischof von eichstätt (1736–1757) 
179

Johann edmund Gedult von Jungenfeld, 
Weihbischof von mainz (1703–1727) 
213, 426

Johann Friedrich Karl (von ostein), Kur-
fürst von mainz (1743–1763) 178, 183, 
205, 427

Johann Gottfried Groß von trockau, 
Weihbischof von eichstätt (1745–
1750), Domherr 125, 183, 185, 188, 442

Johann Gottfried (von Guttenberg), Bi-
schof von Würzburg (1684–1698) 28 f., 
33, 45, 47

Johann ignaz Dlouhovesky von langen-
dorf, Weihbischof von prag (1679–
1701) 416

Johann nikolaus von hontheim, Weihbi-
schof von trier (1748–1790) 277

Johann nikolaus von St. regina, pater 315
Johann philipp Burkard, Weihbischof von 

Speyer (1685–1698) 32
Johann philipp (von Greiffenklau zu voll-

raths), Bischof von Würzburg (1699–
1719) 33, 45, 104

Johann philipp (von Schönborn), Bischof 
von Würzburg (1642–1673), Kurfürst 
von mainz (1647–1673), Bischof von 
Worms (1663–1673) 25 f.

Johann philipp anton (von Francken-
stein), Bischof von Bamberg (1746–
1753) 99, 114, 175–209, 214, 242, 424, 
427 f., 439–442, 452

Johann philipp Franz (von Schönborn), 
Bischof von Würzburg (1719–1724) 27, 
45, 59, 65, 88, 95 f., 98 f., 101, 106, 213, 
237

Johann philipp Karl Freiherr von Fechen-
bach, Weihbischof des ritterordens 
vom hl. Georg 279

Johann Werner Schnatz, Weihbischof von 
Bamberg (1706–1723), Generalvikar 
35, 59 f., 63 f., 66, 177, 415, 416–420, 
437 f., 439, 445

Johann Wilhelm, Kurfürst von der pfalz 
(1690–1716) 44

Johannes Bernhard mayer, Weihbischof 
von Würzburg (1704–1747) 65, 213, 
239, 442

Johannisberg (rheingau, hessen), Klos-
ter, abt 63, 417 f.

Jonas, herbarius 350
Joseph i., Kaiser (1705–1711) 27, 34 f., 41, 

45, 77, 97 f., 100, 103, 105, 450
Joseph ii., Kaiser (1765–1790) 249 f., 

277 f., 310–312, 314, 318–321, 330, 358
Josephus a virgine maria, pater, ocarm 

419
Jourdan, Jean Baptiste, General 389
Juden 50, 56 f., 137 f., 146, 199 f., 266, 

272 f., 284, 339–341, 404; Õ Bamberg, 
Fürth

K
Kärnten 1, 34 f., 116, 124, 146, 194 f., 222 f., 

250, 261–263, 290
– viztum 261; Õ Groß von trockau, 

horneck von Weinheim, Schutzbar 
gen. milchling

Kaiser 30, 44, 60, 84, 101, 110, 120, 127, 
156, 164, 180, 185 f., 190 f., 196, 245, 
250 f., 253–255, 264, 277, 320 f., 359, 
377, 384, 390, 393, 395, 397, 399 f.; Õ 
Franz i., Franz ii., heinrich ii., hein-
rich iv., Joseph i., Joseph ii., Karl vi., 
Karl vii., leopold i., leopold ii., 
matthias

Kaiserhof Õ Wien
Kaiserin 186; Õ elisabeth christine, Ku-

nigunde, maria amalia, maria there-
sia, Wilhelmine amalie

Kapuziner 70 f.; Õ Bamberg, Gößwein-
stein, höchstadt, mainz, pommersfel-
den, vilseck

– provinz Franken 70
Karg (von Bebenburg), eva, geb. Schweig-

ker 449
– Friedrich 449
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– Georg Joseph, Kanzler (1739–1779) 
134, 224, 253, 449, 451, 452

– Georg Karl, hofrat, Gesandter 107, 
111–113, 116–119, 122, 179, 186, 197, 
449

– Dr. hieronymus Karl, Kanzler (1691–
1722) 40, 54, 449 f., 451

– Johann Friedrich, Kanzler (Kurköln) 
449

– maria Kunigunde, Gemahlin von Jo-
hann Konrad Gessel 449

– maria philippina, Gemahlin von Jo-
hann Daniel heyland 449 f.

Karl vi., Kaiser (1711–1740) 35 f., 40, 42, 
47, 61, 74, 77, 83, 106, 108, 111–113, 
132, 155, 162

Karl vii. (albrecht, Kurfürst von Bayern, 
1726–1745), Kaiser (1742–1745) 44, 
113–117, 119–121, 240, 426

Karl ii., König von Spanien (1665–1700) 
40

Karl, landgraf von hessen-Kassel (1670–
1730)

Karl, erzherzog von österreich-teschen 
(1771–1847) 390

Karl alexander, markgraf von Branden-
burg-ansbach-Bayreuth (1757/69–
1791, † 1806) 260, 326

Karl alexander, herzog von Württem-
berg (1733–1737) 123

Karl Friedrich, markgraf von Baden 
(1771–1811) 324

Karl Kaspar (von der leyen), Kurfürst 
von trier (1652–1676) 95

Karl philipp (von Greiffenclau zu voll-
raths), Bischof von Würzburg (1749–
1754) 240, 248

Karl theodor (von Dalberg), Dom-
herr, Kurfürst/erzbischof von mainz 
(1802–1817) 318, 346, 383, 409

Karl theodor, Kurfürst von pfalz-Bayern 
(1778–1799) 260, 325 f., 406

Karpaten 74, 156
Kaschitz, Johann 432

Katharina die Große, Kaiserin von russ-
land (1762–1796) 267

Kaul, Johann Jakob 86
Kaunitz, Wenzel anton Graf von, Staats-

kanzler 245, 251 f., 312, 314, 318
Kayser, Johann Friedrich Õ Fürstenerius, 

caesarinus
Kemmern (n. Bamberg), pfarrei 69
Kempten (Schw.), reichsabtei 102
Kerpen, philipp lothar von, Domdechant 

375–377, 381, 383, 393
Kersbach (s. Forchheim) 158, 347, 438
Kersbach (sö. Schnaittach), Filialkirche 

hl. Kreuz 347
Keyser, Samuel erhard 230
Khevenhüller-metsch, Johann Josef Fürst 

von 155, 162
Kiefer, romanus, abt von prüfening 

(1730–1756) 151
Killinger, Johann melchior von 114
Kirchehrenbach (ö. Forchheim) 178
Kirchlein (s. Kronach), pfarrei 229
Kirchschletten (nö. Bamberg), pfarrei 68
Kissingen, Bad (ufr.), Saline 298–300, 432
Kitzingen (ufr.), ev. pfarrei 161
Klauber, Johann 301
– Joseph 301
Kleiner, Salomon 80
Kleinreuth (nürnberg) 46
Kleist, Friedrich Wilhelm von, General-

major 254 f.
Klietsch, Franz Joseph 231
– Johann Georg 357
Klimmer, maria catharina 292
Kluger, Joseph albert 327
Knauer, Gallus, abt von langheim (1690–

1728) 64
Koblenz (rheinland-pfalz) 278
Kögl, carolus, abt von niederaltaich 

(1695–1700) 70
Köln (nordrhein-Westfalen) 109, 240, 246
– Domkapitel 241
– erzbistum und Kurstift (Kurköln) 191, 

374, 379, 449
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– – erzbischof, Kurfürst 325; Õ cle-
mens august, maximilian Franz

– St. Kunibert, Stift 241
– nuntiatur, nuntius 59–61, 63, 142 f., 

241, 276–278, 328, 417; Õ Bellisomi, 
caprara, cavalieri, della Genga, luci-
ni, oddi, piazza

König, Dr. andreas melchior 424
Königsegg, Joseph lothar Graf von 120
Königsfeld (ö. Bamberg), oberpfarrei 

178, 443
Kohlbrenner, (Franz Seraph), messe 355
Konradinische Schenkung 387
Konstanz (Baden), Bischof Õ Damian 

hugo
– Domkapitel 212
– Generalvikar 351
– Weihbischof 71, 151
Kop, Kanoniker 186
Kraft, otto, abt von prüfening (1693–

1729) 70 f.
Krenauer, ignaz, abt von niederaltaich 

(1775–1799) 351
Kronach (ofr.) 31, 64, 110, 188, 332, 373, 

391, 408, 453
– Festung rosenberg 132, 271, 391, 395
– – Kommandant 132
– Franziskaner 152, 352
– – Kirche 347
– landkapitel, Dekanat 68, 347
– markt 266, 332
– oberamtmann 132
– pfarrkirche 202
– – engelmesse 416
Krufft, peter philipp von 241
Küchel, Johann michael 157, 203
Kümmersreuth (sö. Staffelstein), pfarrei 

149
Künsberg, Georg heinrich von, Domherr 

26
– Karl Dietrich, hofmarschall 267
Kulmbach (ofr.), markgrafschaft Õ Bran-

denburg
Kunckel, Dr. Quirinus 30, 32
Kunigunde († 1023), Kaiserin 141

Kupetzky, Johann 167 f.
Kupferberg (nö. Kulmbach) 51, 158
Kurbayern Õ Bayern
Kurbrandenburg Õ Brandenburg
Kurbraunschweig Õ hannover, Kurfürs-

tentum
Kurköln Õ Köln
Kurmainz Õ mainz
Kurrheinischer reichskreis 37, 41 f., 120, 

180, 193, 251
Kurtrier Õ trier

L
lahngau, adel 371
lahngebiet (hessen) 25
lamberg, Familie von 26
landau (rheinland-pfalz) 97
lang, Georg, pfarrer 285
lang, Karl heinrich ritter von 377
langheim (Klosterlangheim, sö. lichten-

fels), Kloster 149, 151, 227, 229, 352
– – abt 188; Õ hemmerlein, Knauer, 

limmer, mösinger, pitius, Wolff
langwerth von Simmern, Gottfried Õ 

Gottfried, Weihbischof von regens-
burg

lanz, ignaz, abt von niederaltaich 
(1751–1764) 202

laubend (nö. Bamberg) 311
lauf (w. Forchheim) 178
lavant (St. andrä im lavanttal, Kärnten), 

Bistum, Bischof Õ Franz Kaspar
le Boeuf, antonius conradus 81, 159
lehemann, Joseph nathan 273
lehrbach, ludwig Konrad von 386
leibes, Dr. Franz 358, 364
leiden (niederlande), universität 239, 

445
leipzig (Sachsen) 253, 428
leopold i., Kaiser (1658–1705) 28, 30, 

33 f., 37–40, 45 f., 48, 56, 59, 73, 195
leopold ii., Kaiser (1790–1792), Groß-

herzog von toskana (1765–1790) 321, 
330
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Leopoldina 48
lévesque de Burigny, Jean 349
leydll, Gregorius 367
leyen, Franz erwein Graf von der, Dom-

herr 318, 374–376, 381, 383
– Karl Kaspar, Graf von der Õ Karl Kas-

par, Kurfürst von trier
– maria elisabeth Gräfin von der, geb. 

vogt von hunoldstein 25
lichtenfels (ofr.) 31, 110, 188, 292
– zollstätte 129
lichtenfelser Forst 70
liebenau-Steppach (n. höchstadt/aisch), 

amt 74
limbach (sö. haßfurt), Wallfahrtskirche 

164, 290, 296
limmer, Gallus ignaz 358, 365
– malachias, abt von langheim (1751–

1774) 202, 218
lindner, Friedrich paulus 230
lintz, Johann Sebastian, Domvikar 96
lippold, Franz 86, 167 f., 207, 299 f.
lochner, Friedrich von, hofrat 391 f.
lohr am main (ufr.) 308
– pfarrei St. michael 308
– Spessartmuseum 365, 368
london (england) 96, 215
loos, Georg Friedrich 302
lothar Franz (von Schönborn), Bischof 

von Bamberg (1693–1729), Kurfürst 
von mainz (1695–1729) 3, 23–92, 95, 
97–101, 103–106, 108, 111, 121, 141, 
150, 153 f., 156, 166, 176, 213, 229, 237, 
334, 417, 420, 426, 437–439, 445, 450 f.

lothar Friedrich (von metternich), Bi-
schof von Speyer (1652–1675), Kur-
fürst von mainz (1673–1675) 25 f., 95

lothringen 41
lucini, cesare alberico, nuntius (Köln 

1760–1767) 249, 276
ludewig, Johann peter 159
ludwag (nö. Bamberg), pfarrei 149
ludwig i., König von Bayern (1825–1848, 

† 1868) 362

ludwig xiv., König von Frankreich 
(1643–1715) 38

ludwig anton (von pfalz-neuburg), 
hoch- und Deutschmeister (1684–
1694) 28, 31

ludwig Wilhelm, markgraf von Baden-
Baden (1677–1707) 37

ludwigsburg (Württemberg) 123
lunéville (lothringen, Frankreich), Frie-

de 392, 394 f.
lurz, Benedikt, abt von Banz (1720–

1731) 70, 150
– Johann Georg Franz, Fiskal 446
luti, Benedetto 62
luxemburg 38, 324
– Festung 321
lynar, rochus Friedrich Graf zu 154

M
mährenhüll (sö. Staffelstein), pfarrei 149
magdeburg (Sachsen-anhalt) 428
mailand (italien), erzbistum 246
main (Fluss) 118, 265, 391
maineck (w. Kulmbach) 110
mainstockheim (n. Kitzingen), ev. pfarrei 

356
mainz (rheinland-pfalz) 25, 30, 55, 63, 

78, 81, 83 f., 87, 95 f., 108, 212, 214, 238, 
308, 322, 324, 328, 334, 421, 426 f.

– Dom 81
– – Domdechant 318
– – Domkapitel, Domherren 25–27, 

31 f., 83 f., 105, 178, 187, 211 f., 308
– erzbistum und Kurstift (Kurmainz) 

31–33, 37–39, 53, 60 f., 75, 107, 118, 
120, 211, 265, 280, 319, 327, 374, 382, 
387, 394, 426

– – erzbischof, Kurfürst 25, 35, 52, 95, 
119, 255, 387; Õ anselm Franz, emme-
rich Joseph, Franz ludwig, Friedrich 
Karl Joseph, Johann Friedrich Karl, 
Johann philipp, lothar Franz, lothar 
Friedrich, philipp Karl
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– – Generalvikar 33, 114, 178, 205, 287, 
427; Õ Johann philipp anton, Bischof 
von Bamberg

– – Koadjutorwahl 32, 81, 105 f.
– – priesterseminar 30
– – Weihbischof 63, 104, 188, 417; Õ 

caspar adolph Schernauer, chris-
toph nebel, Jakob Senfft, Johann ed-
mund Gedult von Jungenfeld, matthias 
Starck, petrus von Walenburch

– hofrat 81
– Kirchen, Klöster und Stifte
– – St. alban, ritterstift 102, 105, 164
– – St. emmeram, pfarrkirche 95, 426
– – St. Gangolph, hofkirche 66, 104, 

418
– – heilig Kreuz, Stift 426
– – St. ignatius, pfarrkirche 188
– – St. Jakob 421
– – Jesuiten, Kolleg 26, 82, 96, 104, 159, 

309, 419
– – – Gymnasium 26
– – – marianische Kongregation 76
– – Kapuzinerkirche, loretokapelle 32
– – mariengraden, Stift 213, 426
– – St. Stephan, Stift 426
– universität 27, 309, 426
– Wappen 90–92
maitre, heinrich 294, 301
mangold, (Johann michael), hofpfarrer 

(Würzburg) 363
mannheim (Baden) 114
mannhof (n. Fürth) 46
mansfeld (Sachsen-anhalt), Grafschaft 

254
marcellianus von Frickenhausen, pater, 

oFmcap 424 f.
marcus, Dr. (israel) adalbert Friedrich 

335, 340, 353, 357, 364
maria amalia (von österreich) (1701–

1756), Kaiserin, Gemahlin von Kaiser 
Karl vii. albrecht 115

maria theresia, erzherzogin von öster-
reich (1717–1780), Königin von Böh-
men und ungarn, Kaiserin, Gemahlin 

von Kaiser Franz i. 113 f., 116, 121, 
189 f., 194 f., 214, 216, 219–223, 240, 
243, 248–250, 256, 261 f., 312, 314 f., 
428

marienberg (Boppard, rheinland-pfalz), 
Kloster 25

marienweiher (nö. Kulmbach), Franzis-
kaner 352

– Wallfahrt 158
marquard Sebastian (Schenk von Stauf-

fenberg), Bischof von Bamberg (1683–
1693) 27 f., 35, 273, 416, 437, 445

martin, Dr. philipp Joseph, prälat 275, 
343, 356

marum, isaac 340
marx, Salomon 50
mattenheimer, andreas 366, 368, 413
– Joseph 168
matthias, Kaiser (1612–1619) 34
matthias Starck, Weihbischof von mainz 

(1681–1703) 32, 64, 95, 97
mauchenheim gen. Bechtolsheim, anna 

theresia von Õ Würtzburg
– Johann philipp christoph Franz von, 

Domherr 183, 185, 214–216, 242, 245, 
267, 442

max emanuel, Kurfürst von Bayern 
(1679–1726) 43, 45

max iii. Joseph, Kurfürst von Bayern 
(1745–1777) 121, 259

max iv. Joseph, Kurfürst von Bayern 
(1799–1825, ab 1806 König max i. Jo-
seph) 388, 395 f., 404, 410, 412

maximilian Franz (von österreich), Kur-
fürst von Köln (1784–1801) 320, 374

may, Georg Kasimir von 236
mayer, Johann prokop 301
– Johannes Bernhard Õ Johannes Bern-

hard, Weihbischof von Würzburg
mayersche Freikorps 251
melchiori, Joseph 30 f., 59 f.
melk (niederösterreich), Kloster 421
melkendorf (ö. Bamberg) 311
menshengen, Franz christoph edler von 

194
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– pater heinrich, SJ 186
merckendorf (memmelsdorf, nö. Bam-

berg) 178
mergentheim, Bad (Württemberg) 240, 

249, 372
merian, Johann matthäus 86, 167
merlo, Jakob 80
metternich, lothar Friedrich von Õ lo-

thar Friedrich, Kurfürst von mainz
– oberhofmarschall (mainz) 95
St.-michaels-orden 240
michelfeld (w. auerbach), Kloster 140, 

143, 159, 347, 352
– abt 188; Õ Barthscherer, eder, rins-

werger
migazzi, christoph Bartholomäus Graf 

von, Kardinal (1714–1803) 181, 186
miller, Ferdinand von 362
mittelweilersbach (nö. Forchheim) 197
mitwitz (w. Kronach), Schlosskapelle 442
mösinger, Stephan, abt von langheim 

(1734–1751) 151, 202, 422
molitor, valerius, abt von Banz (1768–

1792) 286, 351
– unterrichter 127
moll, Johann tobias 230
montgelas, max Joseph Freiherr von 388
moreau, Jean-victor, obergeneral 390
moritz, Franz 357
moser, Friedrich Karl von 163
mühlberg an der elbe (Brandenburg) 44
müller, christoph 280
– Gabriel 169
münchen (obay.) 238–240, 259, 292, 298, 

325, 328, 342 f.
– Bayerisches hauptstaatsarchiv 2
– nuntiatur, nuntius 325 f., 328, 406 f.; 

Õ della Genga, ziucci, Giulio cesare 
zoglio

– ruhmeshalle 368
münster, lucretia von, verheiratete von 

murach 289
– Wolfgang anton Freiherr von 176
münsterbilsen (Belgien), reichsstift 212
– äbtissin Õ Stadion, Sophia helena von

– Dechantin Õ Stadion, Johanna aloysia 
von

müntzer, Franz, abt von Schuttern 
(1727–1753) 151

mulzer, Johann Baptist 179
– Johann Bartholomäus 267
munkács (ukraine), herrschaft 74, 156
mutschelle, Bonaventura Joseph 206
– Georg Joseph 429, 434
– martin 206, 297

N
nancy (lothringen, Frankreich), univer-

sität 372
nassau, Grafen von 25
nathan, löw, 273
nebel, christoph Õ christoph, Weihbi-

schof von mainz
neiffer, maria Barbara 230
neudorf (bei Weismain, sö. lichtenfels) 

158
neuhaus (an der pegnitz, sw. auerbach) 

110, 347
neumann, Balthasar 79, 146, 149, 157
neunkirchen am Brand (ö. erlangen) 143, 

347
– Dekanat 408
neustadt an der aisch (mfr.), amt 254
neustadt an der Saale (ufr.), amt 442
nicolai, christoph Friedrich 295, 358
niederaltaich (sö. Deggendorf), Kloster, 

abt Õ von Dyrnhart, hamberger, 
Kögl, Krenauer, lanz, pusch, ziegler

niederlande 38, 40, 57, 96, 191, 213, 239 f.
– Spanische/österreichische 26, 239
niederösterreich 31, 155, 164, 222, 404
nitschke, heinrich Joseph von Õ hein-

rich Joseph, Weihbischof von Bamberg
– Johann Georg von 76, 426
– maria margaretha von, geb. eckhart 

426
nördlinger assoziationstag 40 f.
norddeutschland, apostolisches vikariat 

66
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nürnberg (mfr.), reichsstadt 52, 256, 
260 f., 265, 323, 327, 396

– Germanisches nationalmuseum, Kup-
ferstichkabinett 168 f., 366

nussbiegel, Georg paul 301

O
oberbrunn (sw. Staffelstein) 158
oberdeutschland 97
oberfarrnbach (w. Fürth) 46
oberfürberg (w. Fürth) 46
oberhöchstädt (sw. höchstadt/aisch), 

amt 31
oberitalien 442
oberkamp, Franz Joseph von 160, 165
– heinrich von, vizekanzler (1752–1761) 

224, 243, 267, 452
– Johann philipp, Gesandter 397
oberösterreich 222, 404
oberpfalz 121, 147, 201, 257, 328, 347, 400
oberrhein 41
oberrheinischer reichskreis 37, 40–42, 

120, 180, 193, 266, 374, 382
oberrodach (ö. Kronach) 122
oberscheinfeld (nw. neustadt/aisch), 

amt 31, 222
oberthür, Franz 295, 360
oberweilersbach (nö. Forchheim) 197
oddi, nikolaus, nuntius (Köln 1754–

1760) 227, 241, 277
odenwald (landschaft), ritterkanton 175
(öderlin,) Franz, abt von petershausen 

(1685–1714) 71
österreich 39, 73, 101, 113–118, 120 f., 

155 f., 158, 162, 194 f., 220, 222 f., 252, 
254, 256, 320, 322 f., 327, 331, 386 f., 
391; Õ auch niederösterreich, ober-
österreich

– erzhaus (habsburg) 65, 113, 116, 120, 
186, 190, 256, 261, 318, 428

österreichischer erbfolgekrieg 114, 119, 
193

– reichskreis 40, 42, 120

olmütz (mähren, tschechien), Domkapi-
tel 385

oppenheimer, moses michael 50
– Samuel 296
oranien, Dynastie 400
– prinz (Wilhelm Friedrich) 387
ortlieb, pater Franziskus, oFm 349
ostein, anna charlotte von, geb. von 

Schönborn 123
– Johann Franz Karl von, Domherr 28 f., 

63 f., 99, 177
– Johann Friedrich Karl von Õ Johann 

Friedrich Karl, Kurfürst von mainz
ostertag, heinrich Jonas 88
osterwald, peter von 258
otten, ignaz anton Baron von 236

P
pabstmann, adam Joseph, Kanzler (1790–

1802) 319 f., 329, 368, 393, 453
paderborn (Westfalen), Koadjutorwahl 

(1773) 382
pallavicini, lazaro opizio (1719–1785), 

Kardinal 159, 432
pallotta, Guglielmo (1727–1795), Kardi-

nal 343
paolucci, Fabrizio (1651–1726), Kardinal 

417
papius, raymund valentin 441
papst 58–62, 84, 99, 101, 108, 139, 183, 

196 f., 243, 259, 278, 281, 316, 328, 
352, 394, 407, 429; Õ alexander vi., 
Benedikt xiii., Benedikt xiv., cle-
mens ii., clemens x., clemens xi., 
clemens xii., clemens xiii., cle-
mens xiv., Gregor vii., Gregor xiv., 
innozenz xii., innozenz xiii., 
pius v., pius vi., pius vii.

– Kurie Õ rom
paris (Frankreich) 26, 96, 212, 239, 390, 

392 f.
– Sorbonne 96
parmegiani, Gregor 200
passau (nbay.), Bischof 258
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pautzfeld (nw. Forchheim), pfarrei 201
pergen, Johann anton von, Gesandter 215
person, nikolaus 86 f.
peter philipp (von Dernbach), Bischof 

von Bamberg (1672–1683) und Würz-
burg (1675–1683) 55, 128, 269

petershausen (Konstanz, Baden), Kloster, 
abt Õ öderlin, Sautter, Strobel, Weltin

petrus von Walenburch, Weihbischof von 
mainz (1658–1670) 26

pez, pater Bernhard, oSB 421
– pater hieronymus, oSB 421
pfalz (Kurpfalz, rheinpfalz), pfalzgraf-

schaft, Kurfürstentum 97, 266
– Kurfürst, pfalzgraf 43; Õ Johann Wil-

helm
– – Sulzbach 77
pfeufer, Benignus, archivar 72
pfister, Johann Wolfgang Franz 231
pflaum, matthäus, hofrat 329, 331, 363, 

400
pfründin, anna maria 87
philipp Karl (Graf von eltz), Kurfürst 

von mainz (1732–1743) 127, 426
philippsburg (Baden) 38, 42
piazza, Giulio, erzbischof, nuntius (Köln 

1703–1706, Wien 1709–1713) 101, 154
piccolomini, Franz maria, monsignore 

140
pinzberg (sö. Forchheim) 158
pisanus, Karl 160, 165
pitius, Johann nepomuk, abt von lang-

heim (1774–1791) 286, 352
pius v., papst (1566–1572) 281
pius vi., papst (1775–1799) 274 f., 311, 

313, 315 f., 328, 341 f., 373, 378–380, 
400, 404–407, 432 f.

pius vii., papst (1800–1823) 382, 384 f., 
407

pötsch, Gotthard 290
polen 199
polnischer thronfolgekrieg 113
pommersfelden (n. höchstadt/aisch) 74, 

77, 79 f., 84, 114, 122, 143, 155, 161
– amt 74

– Kapuziner-hospiz 352
– Schloss Weißenstein 36, 72, 74, 79 f., 

86 f., 154, 167
– – Gemäldegalerie 74 f., 85
– – Schlossbibliothek 82, 168
– – Schlosskapelle 76, 85, 157
pommersfelden, Friedrich ernst truchseß 

von 74
poppenreuth (w. nürnberg) 46
possek (n. Kronach), pfarrei 68
potschka, Gottfried philipp ernst 55
pottenstein (w. pegnitz) 110
– amt 31
– Burg 132
pottu, pater nikolaus, SJ 417
prag (Böhmen, tschechien) 114, 251, 389, 

398, 416
– Grab des hl. Johannes von nepomuk 

296
– Weihbischof Õ Johann ignaz 

Dlouhovesky von langendorf
praunheim-Sachsenhausen, von, Wappen 

208 f.
preis, pater Johann, SJ 160, 165, 169
premersthal (bei Fürth, nicht identifiziert) 

46
presseck (nö. Kulmbach), pfarrei 351
presson, andreas 80
pretzfeld (nö. Forchheim), lehen 261
– pfarrei 158
preußen 44, 46, 97, 112, 114 f., 118 f., 184, 

191, 220, 251–256, 260, 264 f., 280, 
319 f., 322, 324–327, 375, 377, 381, 386–
389, 396–400, 428

– König 400; Õ Friedrich i., Fried-
rich ii., Friedrich Wilhelm i., Friedrich 
Wilhelm ii.

prié, marchese ercole Giuseppe di 100
pröstler, veit Georg 230 f., 294
pronath, martin, abt von prüfening 

(1781–1790) 351
prüfening (w. regensburg) 221
– Kloster, abt Õ Gerl, Kiefer, Kraft, 

pronath
püls, Georg Friedrich 393
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pusch, marian, abt von niederaltaich 
(1739–1746) 151

Q
Quentel, Johann thomas von 241, 289
Quistorp, Johann christoph 331

R
raab zu rauenheim, Karl Josef von, Ge-

sandter 114–116
rákóczi, Franz 74
rastatt (Baden), Friede 41, 387, 394, 399
rechberg, (aloys Freiherr von), Gesand-

ter 394
redwitz, Franz heinrich Wilhelm Karl 

von, Domherr, Generalvikar (1800–
1804) 375–377, 381, 383, 443 f.

– Friedrich von, General 272
– Friedrich anton von, Domherr 381, 

383, 443
– Johann philipp anton von, Domherr 

(eichstätt) 443
– Johann veit Karl Wilhelm von 443
– Karl theodor ernst von, Domherr 

(eichstätt) 443
– ludwig von, hofmarschall 122
– ludwig Bernhard von, Domherr 314
– maria eva von, geb. von hettersdorf 

443
regensburg (opf.) 215, 236, 238, 394
– Bistum und hochstift 148, 278, 352
– – Bischof 393
– – Weihbischof Õ Gottfried lang-

werth von Simmern
– Dompfarrkirche St. ulrich 236
regnitz (Fluss) 391
reich, hl. römisches 38 f., 41, 73, 98, 112, 

114 f., 118, 180, 190, 223, 313, 320 f., 
324, 359, 385–387, 392 f., 395

reichelsberg (Baldersheim bei aub, s. 
ochsenfurt), herrschaft 73

– Wappen 89–92, 170–173

reichsarmee (reichstruppen) 37, 50, 
251 f., 254 f., 322, 324, 390, 403

reichshofrat (Wien) 25, 28, 46, 69, 111 f., 
114, 121, 150, 182, 192, 261, 310, 317 f., 
321, 385, 407

reichskammergericht (Wetzlar) 69, 121 f., 
126–128, 191 f., 219, 250, 256, 260, 310, 
325, 451

reichskanzlei (Wien) 112, 315, 320, 374, 
381, 397

– reichsvizekanzler 84, 97, 100, 110–112, 
131, 139, 153 f., 163, 183; Õ von collo-
redo, Franz Gundaker; von colloredo, 
rudolph Joseph; Friedrich Karl von 
Schönborn

reichskirche 48, 61, 72, 76, 105, 118, 120, 
137, 191

reichskreise 38; Õ Bayerischer, Frän-
kischer, Kurrheinischer, oberrheini-
scher, österreichischer, Schwäbischer, 
Westfälischer reichskreis

reichsritterschaft 47, 73; Õ auch Fränki-
sche reichsritterschaft

reichstag (regensburg) 35, 113, 116, 118, 
122, 153, 192–194, 220, 250, 253, 255, 
260, 311, 317, 321 f., 324, 386 f., 392

reichsvikar 113, 120, 320
reider, martin, Konsulent 179
reindl, Benedikt, abt von Weißenohe 

(1735–1740) 152
reinhard, Sebastian 86
remela, Johann adam 167
remsberger, Johann Georg 217
renazzi, hercules 227
reundorf (s. Bamberg), pfarrei 285
reuth (ö. Forchheim), Kaplanei 178
rhein (Fluss) 42, 389, 403
rheinufer, linkes 387
rhön-Werra, ritterkanton 308
ried, Joseph Freiherr von, Gesandter 

311–314, 411
rieger, Johann 169
riesing, J. von 367
rijswijk (niederlande) 38 f., 88, 96



register 479

rinswerger, Wolfgang, abt von michel-
feld (1707–1721) 440

rischer, Benedikt, abt von Gengenbach 
(1743–1763) 152, 202

ritter zum Groenesteyn, anselm Franz 
von 79

rodt, marquard von, Domherr 214–216
röttenbach (nw. erlangen), lehen 261
– pfarrei 228
rötter, carl Ferdinand 231, 292 f.
rom (italien) 26, 30, 32, 69, 102, 109, 140–

142, 150, 177, 186 f., 200, 212, 214, 217, 
227, 238, 241–243, 246, 274, 276, 281, 
309 f., 313, 315, 325, 328, 342, 344, 354, 
379–381, 384, 406, 416, 422, 427, 431 f., 
437, 441 f., 444

– heiliger Stuhl, Kurie 33, 36, 58–63, 98, 
100 f., 104, 139, 141, 180 f., 183, 200, 
218, 227, 246, 274–276, 278, 294, 325, 
342 f., 349, 407 f., 417; Õ auch papst

– – Generalvikar 416, 441
– – Konsistorium 100, 102, 187, 217, 

246, 315, 379, 384, 417, 427
– Kirchen
– – St. Giovanni in laterano 62, 142, 

441
– – St. paul 140, 343
– – St. peter 140, 343
– Kollegien und universitäten
– – collegium clementinum 212, 239
– – collegium Germanicum, Germani-

ker 96, 102, 137, 177, 238 f., 241, 309, 
416, 437, 441, 444

– – collegium romanum 177, 238
– – Sapienza 96, 309
– Kongregationen
– – inquisitionskongregation 58
– – Konsistorialkongregation 246, 315, 

379
– – Konzilskongregation 59, 67, 141, 

274, 276, 343
– – propagandakongregation 152, 276, 

405, 407
– Synode 60 f.
roppelt, pater Johann Baptist, oSB 410

– Joseph 357
– otto, abt von Banz (1792–1800) 351, 

410
rosalia, titularbistum 188
rosenbach, philipp ludwig von, Dom-

herr 28 f., 99
roßbach (Sachsen-anhalt), Schlacht 251
(roßhirt), Wilhelm ii., abt von ebrach 

(1773–1791) 352
rotenhan, alexander von 252, 255
– heinrich hartmann von, Domherr 99, 

442
– heinrich Karl, Graf von, Domherr 

(Würzburg) 312, 411
– lothar Franz von, Domherr 125, 183, 

185, 214–216, 245
roth, Johann Baptist 82
– marquard Georg von, Domherr 128, 

185
rothenberg (Schnaittach), Garnisonskir-

che 347
rovereto (trentino, italien) 257
ruck, valentin 204
rücker, Wilhelm chr. 87
rüger, Bonaventura 363
ruele, Johann Baptist 422
rünagel, Johann christoph nepomuk 

292
russland 267, 395; Kaiser Õ alexander i., 

Katharina

S
Saalfeld (thüringen) 391
Sachsen (Kursachsen), Kurfürstentum 

213, 265
– Kurfürst 43; Õ Friedrich august i., 

Friedrich august ii.
Sachsenhausen (Frankfurt, hessen), 

herrschaft 176
Salaberry, louis charles de 114
Salver, Franz 301
– Joannes 87, 168
– Johann octavian 288 f., 291, 301
Salzburg (österreich) 238, 328
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– erzbistum und erzstift 118, 139, 319, 
379, 387

– – erzbischof 258, 328
– – Domkapitel 26
– Kongress 258
– universität 238, 426, 442, 445
Sandrart, Jakob von 86
Sartorius, Dr. Johann, provikar (1723–

1734) 68, 438
Sautter, michael, abt von petershausen 

(1750–1761) 202
Savenoy, anna maria von Õ hahn
Schannat, Johann Friedrich 421
Schaumberg, Johann philipp anton von, 

Domdechant, Dompropst 375 f., 380 f., 
383

Schega, Franz andreas 302
Schenk, petrus 87
Schenk von Stauffenberg, (Johann Franz), 

hofmarschall 224, 281, 316
– marquard Sebastian Õ marquard Se-

bastian, Bischof von Bamberg
Schernauer, caspar adolph Õ caspar 

adolph, Weihbischof von mainz
Scheßlitz (nö. Bamberg) 31, 110, 188
– landkapitel, Dekanat 69, 149, 285, 408, 

434
– pfarrei 68, 149, 178
Scheubel, Johann Joseph 74, 207, 233, 

297–301, 365 f.
Schilbach, christian 86
Schlehlein, Georg albert 367
Schleich, Johann carl 366
Schlesien 184
Schleusingen (thüringen) 255
Schlick, Joseph heinrich Graf von, Ge-

sandter 359 f., 364, 374–377, 381–384, 
389 f., 397, 411

Schlüsselau (s. Bamberg) 31, 447
– Kloster 285
– pfarrei 69
– Strafhaus 345
Schmidt, michael ignaz 360
Schmölz (sw. Kronach) 443
Schmötzer, alexander 411

Schnaid (nw. Forchheim), pfarrei 285
Schnaittach (mfr.) 143, 347
Schnatz, helene, geb. Batz 416
– Johann 416
– Johann Werner Õ Johann Werner, 

Weihbischof von Bamberg
Schnee, Johannes Baptista ignatius 434
Schneid, heinrich Joseph von, Gesandter 

219, 250, 254 f., 317
Schnell, andreas 204
– Johann Jakob 204
Schönborn, herren und Grafen von, Ge-

schlecht 29, 62, 72–74, 77 f., 105, 155 f., 
165, 183

– anna charlotte Õ von ostein
– anna philippina maria Õ von Seins-

heim
– anselm Franz, General 95, 164
– eugen Franz erwein 160, 162, 164
– eva Katharina, nonne (marienberg) 25
– Franz Georg, Domkustos (mainz), 

propst St. Bartholomäus Frankfurt 
25 f.

– Franz Georg Õ Franz Georg, Kurfürst 
von trier 

– Friedrich Karl Õ Friedrich Karl, Bi-
schof von Bamberg und Würzburg

– Johann, Domherr (Würzburg) 25
– Johann erwein 25
– Johann philipp Õ Johann philipp, Bi-

schof von Würzburg und Kurfürst von 
mainz

– Johann philipp, Johanniter, oberst 25
– Johann philipp Franz Õ Johann phil-

ipp Franz, Bischof von Würzburg
– Joseph Franz Bonaventura 164
– lothar Franz Õ lothar Franz, Bischof 

von Bamberg, Kurfürst von mainz
– maria anna Õ von Stadion
– maria ursula, geb. von Greiffenclau zu 

vollraths 25
– marquard Wilhelm, Dompropst 95, 

164, 185, 214–216, 245, 445
– melchior Friedrich, obermarschall 

(mainz) 25, 39, 72, 76, 95, 156, 236
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– melchior Friedrich, Domherr (mainz) 
105, 164

– philipp erwein, hofrat 25
– rudolf Franz erwein, oberhofmar-

schall (mainz) 95, 116, 155, 164
– Sophie, geb. von Boineburg 95
– Wappen 89–92, 170–173
Schönborn (Göllersdorf, niederöster-

reich), Schloss 158
Schönbrunn (w. Bamberg) 178
Schott, Johann 319, 329
Schramm, Johann Sebastian 205, 294
Schrottenberg, Wolf philipp von, hof-

marschall 38 f., 54, 78
Schubert von ehrenberg, peter 87, 169
Schuberth, Dr. Johann ernst, Generalvi-

kar (1684–1705) 63, 417 f., 436 f., 438
– Dr. Johann michael heinrich, Fiskal 

447 f.
Schütz, pater Jakob, SJ 154
Schuttern (s. Kehl, Baden), Kloster, abt 

71, 229, 285; Õ Bacheberle, müntzer, 
vogel

Schutzbar gen. milchling, Franz Georg, 
Domherr 124, 184 f.

– Georg Wilhelm Kasimir, Domherr, 
viztum in Kärnten 29, 34, 99, 439

Schwaben 265
Schwäbischer reichskreis 37 f., 40–42, 52, 

120, 180, 266, 271, 311
Schwarz, paul Wolfgang 413
Schwarzenberg, adam Franz Fürst von 

236
Schweigker, eva Õ Karg (von Bebenburg)
Schweinau (nürnberg) 46
Schweinfurt (ufr.) 121
Schweiz 191, 359
Schwürbitz (nö. lichtenfels) 178
Seckendorff, christoph ludwig Freiherr 

von 260
– Karl Siegmund, Freiherr von, Gesand-

ter 319
Seeger, paulus, abt von Gengenbach 

(1726–1743) 151

Seehof (ö. Bamberg), Schloss 31, 53, 79, 
110, 143, 157, 188, 202 f., 206, 260, 290, 
299, 366, 398

– Franckensteinschlösschen 203
Seeligmann, löw 273
Seemächte 41, 119
Seinsheim, Grafen von, Geschlecht 236, 

261
– adam Friedrich Õ adam Friedrich, 

Bischof von Würzburg und Bamberg
– anna philippina maria, geb. von 

Schönborn 236
– christian Johann nepomuk 236
– Joseph Franz 114, 214, 216, 236–239, 

241, 248, 280, 288 f., 296
– maria antonia charlotte 236
– maria Josepha elisabeth, geb. von 

thürheim 236
– maximilian Franz maria 236–238
– philipp Karl michael Wilhelm, Dom-

propst (Salzburg) 236, 238
– Wappen 303 f.
Seitz, Dr. nikolaus anton 140 f., 180–182, 

184, 186 f.
Sekel, isaak 50
Seligmann, isaac 273
Sellarius, camillus philipp 186 f.
Senfft, Jakob Õ Jakob, Weihbischof von 

mainz
Senftenberg (Gunzendorf, n. Forchheim), 

St. Georg 432
Serény, Franz ludwig Graf von, Dom-

herr (olmütz) 385
Servins, antoine, nuntius 331
Seßlach (ofr.) 110
Seuffert, Johann michael von 353, 361, 

363, 375, 378, 383, 392, 394, 400
Seyfrid, Joannes 81
Sfortia, Franz Graf von 417, 421
Sickingen, Franz peter Freiherr von, 

Domherr 54, 99
– Friedrich edmund Freiherr von, Dom-

herr 28 f., 212
– Friedrich Johann Georg Freiherr von, 

Domherr 99, 176, 212
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– Johann Franz xaver Freiherr von, 
Domherr 245

– Johann Georg Freiherr von 34
– Wilhelm Johann Friedrich Freiherr 

von, Domherr 245
Siebel, Franz anton 368
Siebenjähriger Krieg 219, 251–256, 271
Siebold, prof. Dr. Karl Kaspar von 297, 

364
Sinzendorf, philipp ludwig Graf von 97
Smid, ludolph 87
Soden, Julius Graf von, Gesandter 359, 

398
– Karl august von 358
Somasker 239
Spada, Fabritius (1643–1717), Kardinal 30
Spanien 281; König Õ Karl ii.
Spanischer erbfolgekrieg 36, 40–42, 50, 60
Speyer (rheinland-pfalz), Bischof 65, 

77, 283; Õ Franz christoph, Damian 
hugo, lothar Friedrich

– Domkapitel 212
– Weihbischof Õ Johann adam Bückel, 

Johann philipp Burkard
Spiga (Kleinasien, türkei), titularbistum 

66
Sprenger, Johann philipp 231, 292 f.
St. eusebius, elias von, pater, ocD 315
Stadelhofen (nö. Bamberg), pfarrei 149
Stadeln (n. Fürth) 46
Stadion und thannhausen, herren und 

Grafen von 211
– anna maria eva, geb. Faust von Strom-

berg 211
– anselm Gottfried christoph, Dom-

herr 144, 211
– anton heinrich Friedrich, Graf von 

Stadion-Warthausen 211, 232
– christoph rudolph, propst von St. al-

ban (mainz) 105
– Franz Kaspar, Bischof von lavant 

(1674–1704) 212
– Franz Konrad, Dompropst 95 f., 211, 

233

– Franz Konrad, Domdechant Õ Franz 
Konrad, Bischof von Bamberg

– Franz lothar anton, Domherr (eich-
stätt) 212

– Friedrich lothar, Gesandter 399
– Georg heinrich, Domdechant (Würz-

burg) 28 f., 99, 212
– Johann anton Kasimir, Domherr 

(Würzburg) 212
– Johann hugo philipp 212
– Johann philipp, Domherr 312, 314, 

376, 381, 383
– Johann philipp, oberhofmeister 

(mainz) 211
– Johanna aloysia, Dechantin von 

münsterbilsen 212
– lothar Georg Joseph, Domherr 184 f., 

212, 214–216, 219, 245
– maria anna, geb. Gräfin von Schön-

born 211
– maria anna, geb. Freiin Wambolt von 

umstadt 212
– maria theresia, verheiratete Schenk 

von Stauffenberg 232
– Sophia helena, äbtissin von münster-

bilsen 212
– Wappen 234
Stadtsteinach (nö. Kulmbach) 110, 188, 

347
– landkapitel, Dekanat 229, 408
– pfarrkirche 347
Staffelstein (ofr.) 132, 178, 197
– pfarrkirche 158
Stampart, Frans van 169
Stapff, Johann ulrich 88
Starck, matthias Õ matthias, Weihbischof 

von mainz
Starkenschwind (nö. Bamberg), Kaplanat 

178, 310
Steffani, agostino, Bischof von Spiga 

(1706–1728) 66
Stegaurach (w. Bamberg) 158
– pfarrei 285
Steigerwald (landschaft), ritterkanton 

175, 261



register 483

Stein am rhein (Schweiz), Kloster 71, 151, 
351; Õ auch petershausen

Stein, erdmann Freiherr vom 39
Steinberg (nö. Kronach), pfarrei 68
Steinfeld (nö. Bamberg), pfarrei 149
Steingaden (s. Schongau, obay.) 241, 296
Steinheim (hanau, hessen) 25
Steinlein, caspar Joseph 393
Steinmüller, Sigmund 126
Steinwiesen (nö. Kronach), pfarrei 69
Stenglein, michael 362
Stephan Weinberger, Weihbischof von 

Würzburg (1667–1703) 32, 64, 212
Stern, Johann Baptist, notar 71
– ludwig 365
Stettbach (sw. Schweinfurt) 311
Stiebar von Buttenheim 156, 261
– lehen 289
Stingelheim, Johann Georg Freiherr von, 

Domdechant (regensburg) 190, 219
Stolz, pater philipp Wilhelm, SJ 186, 217
Stoppani, Giovanni Francesco marchese 

di (1695–1774), Kardinal 143
Stranzendorf (niederösterreich), pfarr-

kirche 158, 164 f.
Straßburg (elsass, Frankreich) 38
– theologische Fakultät 281
Straubing (nbay.) 236
– SS. Jakob und tiburtius 237
– Jesuitengymnasium 237
Strecker, Joseph 357
Streitberg (nö. ebermannstadt) 321
Strobel, alphonsus, abt von petershau-

sen (1737–1750) 151
– Georg, abt von petershausen-Stein 

(1761–1786, † 1787) 286, 351
Strudel, paul von 87
Stumm, Gregor, abt von Banz (1731–

1768) 150, 202, 229, 286
Sünching (so regensburg), herrschaft 

236, 288 f., 299–301
– Seinsheim-archiv 237, 288
– Wappen 303 f.
Sulzbach (opf.), pfarrer 325
Sysang, Johann christoph 169

Szentmiklós (ukraine), herrschaft 74, 156

T
tambach (sw. coburg) 391
tannenberg, Georg von, major 361, 411
tastungen von, Johann Konrad philipp 

ignaz 101
taunus 25
telli, Giovanni Battista 246, 274 f., 281, 

294
– Serafino 274 f.
tencin, pierre Guérin de (1680–1758), 

Kardinal 163
teschen (Böhmen, tschechien), Friede 

317
teuschnitz (n. Kronach) 437
thannhausen (Schw.), herrschaft, Wap-

pen 234
theiler, Friedrich 297
thiereck, von 298
von thüngen, adam adolph von, Dom-

herr 28 f., 99
– neithard albert von, Domherr 26
thürheim, maria Josepha elisabeth von Õ 

Seinsheim
thugut, Johann amadeus von, Staats-

kanzler 327, 360, 376, 386
thurn (heroldsbach, sw. Forchheim), 

Schloss 440
toskana, Großherzogtum 331
traustadt (nw. Gerolzhofen) 446
trautenberg, christoph philipp von 301
trauttmansdorff, Ferdinand Graf von 

319 f.
trautwein, Jakob maria, abt von Gen-

genbach (1763–1792) 351
trebitz (sö. Wittenberg, Sachsen-anhalt), 

Schloss 44
trenner, Dr. adam rudolf, Fiskal 139, 

150, 446
treu, Johann nikolaus 299, 365, 432
– marquard 299
– nikolaus 432
– rosalie 366
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trient (trentino, italien), Konzil (triden-
tinum) 67, 136, 186, 276, 315

trier (rheinland-pfalz) 240
– erzbistum und Kurstift 118, 319
– – erzbischof und Kurfürst 25, 119; Õ 

Franz Georg, Franz ludwig, Karl Kas-
par

– – Domkapitel 212, 318
– – Dompropst 55; Õ Franz Georg, 

Kurfürst von trier
– – Weihbischof Õ Johann nikolaus 

von hontheim
trockau (s. Bayreuth), Schloss 440
truchseß von pommersfelden, Friedrich 

ernst 74
– Wappen 170–173
türken 113, 147
tyroff, martin 207

U
Ützing (s. lichtenfels), pfarrei 149
uffenheim (s. Kitzingen) 203
ullheimer, Joseph, hofrat 319, 356
ullstadt (sö. markt Bibart), Gut und 

Schloss 175–178, 202 f.
– archiv Franckenstein 177, 179, 189
umstatt, Joseph, Kapellmeister 290
ungarn 121, 123, 156
untereuerheim (sö. Schweinfurt) 73
unterfarrnbach (w. Fürth) 46
unterfürberg (w. Fürth) 46
unterleiterbach (s. Bad Staffelstein) 158
unterweilersbach (nw. Forchheim) 197
urlaub, Johann andreas 298
utrecht (niederlande), Friede 213

V
valenti Gonzaga, Silvio (1690–1756), Kar-

dinal 181, 187, 217
veith, Franz anton 423
– ignaz adam 423
veitshöchheim (ufr.), Schloss 289, 299 f.

veldenstein (neuhaus, nö. hersbruck), 
amt 31, 440

– Burg 132
venedig (italien), 55, 82, 161, 257, 382, 423
vestenbergsgreuth (w. höchstadt/aisch) 

74
vestner, Georg Wilhelm 89
vierzehnheiligen (s. lichtenfels), Wall-

fahrtskirche 151, 158, 280
vilseck (n. Sulzbach-rosenberg, opf.) 

110, 188, 387, 389
– amt 31, 251
– Kapuziner-hospiz 352
völderndorff, Karl Friedrich Wilhelm 

von, Gesandter 326
vogel, Georg heinrich ludwig 55
– Karl, abt von Schuttern (1753–1786, 

† 1792) 351
vogt von hunoldstein, maria elisabeth Õ 

leyen
voit von rieneck, Karl Friedrich, Dom-

propst (Würzburg) 28 f.
voit von Salzburg, Friedrich ernst, Dom-

herr 375, 377
– philipp ernst heinrich, Domdechant 

245, 263, 269, 312 f., 318
vollerth, Georg anton, hofrat 394
vornberger, Joseph valentin 294

W
Wachenroth (nw. höchstadt/aisch), amt 

31
Wagner, Johann peter 297, 367
Waischenfeld (sw. Bayreuth), amt 31
Waldenfels, von, Gesandter (Kurköln) 374
– Johann Wolfgang Freiherr von, Dom-

herr 237
Walderdorff, Friedrich christoph Graf 

von, Domherr 314, 376, 381, 383
Walenburch, petrus von Õ petrus, Weih-

bischof von mainz
Walldürn (w. tauberbischofsheim, Ba-

den), hl.-Blut-Wallfahrt 76
Wallenfels (nö. Kronach), pfarrei 69, 229
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Wallenfels, Johann Wolf von, Domherr, 
viztum in Kärnten 28 f., 34, 99 

Wambolt von umstadt, maria anna Õ 
Stadion und thannhausen

Wannbach (nö. Forchheim), rittergut 261
Wattendorf (nö. Bamberg), pfarrei 149
Weber, Georg melchior 2
– Johann Jakob, Generalvikar (1683–

1684) 437
Weichenwasserlos (nö. Bamberg), pfarrei 

149
Weigand, Georg Friedrich 88
– Georg Friedrich d. J. 169
Weinberger, Stephan Õ Stephan, Weihbi-

schof von Würzburg
Weiner, eucharius, abt von Banz (1677–

1701) 70
Weismain (sö. lichtenfels) 110, 188, 287
Weißenbrunn (sö. Kronach) 178
Weißenohe (s. Gräfenberg), Kloster 70, 

88, 140, 159, 347, 352
– abt Õ Barth, Forster, hermann, 

reindl
Weißenstein, Schloss Õ pommersfelden
Welsch, maximilian von 79
Weltin, placidus, abt von petershausen-

Stein (1714–1737) 151
Werdenstein, Joseph eustachius anton 

von, Domherr 183, 185, 214–216, 224, 
245, 252–254

Werneck (sw. Schweinfurt), Schloss 116, 
168

– Schlosskapelle 240
Werner, Georg Franz, hofrat 393
– peter paul 89
Wertmüller, valentin, Domvikar 26
Westen, leopold 339
Westerwald 25
Westfälische Friedensschlüsse 39, 350, 376
Westfälischer reichskreis 37, 40, 180
Wetterau (landschaft) 266
Wetzlar (hessen) Õ reichskammerge-

richt
Weyerburg (niederösterreich), Kirche 

164 f.

Widmann, Johann Wenzel Freiherr von, 
Gesandter 189, 191 f., 215, 219, 242–
245, 252, 257, 264

– max 362
Wien (österreich) 27, 32, 34, 50, 74, 96 f., 

100, 103, 106, 108, 110–113, 118 f., 122, 
154, 181–183, 189, 213–215, 219, 222, 
236, 240 f., 251, 254, 257, 260, 289, 310, 
312, 315, 317 f., 320, 342, 364, 373 f., 
376, 381 f., 386, 400, 407, 421 f.

– Freimaurerloge 289
– hofburg 35, 39, 189 f., 249, 319
– Kaiserhof 33, 36, 59, 74, 82, 98, 100 f., 

104, 112, 116, 157, 161, 179, 191, 215, 
219, 240 f., 243, 253, 313, 360, 374–376, 
392, 407

– nuntiatur, nuntius 69, 83, 101, 140, 
328; Õ piazza

– St. peter, erzbruderschaft 148
– Schönbrunn, Schloss 189, 249
– Stadtbank 130, 262
– taxamt 77
– universität 26, 300, 339, 426, 437
Wies (Steingaden, s. Schongau obay.), 

Wallfahrtskirche 241, 296
Wiesen, Franz 368
Wiesentheid (nö. Kitzingen), herrschaft 

73
– Schönborn-archiv 8, 71, 153
Wilhelm, prinz von hessen-Kassel (1682–

1760) 123
Wilhelm, landgraf von hessen-Kassel 

(1764/85–1821) 324
Wilhelm, prof. Dr. Franz anton heinrich 

meinolph 297
Wilhelmine prinzessin von preußen 

(1709–1758), Gemahlin von markgraf 
Friedrich von Brandenburg-Kulmbach 
122, 152, 161

Wilhelmine amalie (von Braunschweig-
lüneburg) (1673–1742), Kaiserin, Ge-
mahlin von Kaiser Joseph i. 35, 111

Wilhelmsbad (hessen), Fürstenverein 324
Windter, Johann Wilhelm 168
Winterschmidt, adam Wolfgang 301
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Wittenberg (Sachsen-anhalt) 44
Wolf von Wolfsthal, philipp Gaston 155
Wolff, Bernhard 160
– christian 159
– martin, abt von langheim (1728–

1734) 70
Wolffs erben, augsburg 80
Wolfsberg (nö. Gräfenberg), amt 31
Wolfsberg (Kärnten) 261
– Schlosskapelle, ulrichsbeneficium 146
Wolfsthal, herrschaft 155
– Wappen 170–173
Wolga (Fluss) 267
Wonsees (n. hollfeld), ev. pfarrer 260
Worms (rheinland-pfalz), Bistum und 

hochstift; Bischof Õ Johann philipp
– – Weihbischof 104
Würgau (nw. Bamberg) 158
Württemberg, herzogtum 52, 123, 191
– herzog Õ Karl alexander
Würtzburg, anna theresia von, geb. von 

mauchenheim gen. Bechtolsheim 442
– Georg heinrich Wilhelm von 442
– Johann Joseph heinrich ernst von, 

Domherr, Generalvikar (1765–1800) 
279, 312, 314, 341, 376, 405, 432, 442 f.

– Johann Karl philipp von, Domherr 
(Würzburg) 139, 422

– Johann veit von, Domherr 183, 185, 
214–216

Würzburg (ufr.) 64, 78, 96 f., 104–107, 
109 f., 133 f., 157, 163, 165, 197, 213, 
217, 238–240, 244, 246, 252, 254, 279, 
288, 291, 293, 296, 301, 309 f., 313 f., 
322, 329, 336, 354 f., 359, 363, 374, 380–
382, 389, 400, 412, 420, 422, 424, 437, 
441, 443, 446, 453

– Bistum und hochstift 31, 33, 39, 45, 
53, 107, 109, 111, 124, 131, 133, 138, 
140 f., 148, 171 f., 182 f., 185, 197, 246 f., 
249 f., 252, 265, 268, 270, 277, 280, 287, 
310 f., 317, 320, 323, 327, 334, 336, 352, 
361, 373–375, 378, 383, 385, 387 f., 392, 
394 f., 400

– – Bischof 109, 121, 183, 241, 278, 283, 
286, 289, 291, 311, 313, 321, 324 f., 374, 
379, 387 f., 393; Õ adam Friedrich, 
anselm Franz, christoph Franz, Franz 
anselm, Franz ludwig, Friedrich Karl, 
Georg Karl, Johann Gottfried, Johann 
philipp, Johann philipp Franz, Karl 
philipp

– – Geistliche regierung 329, 342
– – Generalvikariat 142
– – hofkammer 197, 240
– – Koadjutor 105 f.
– – oberarmeninstitut 363
– – Wappen (fränkischer rechen und 

Sturmfahne) 171–173, 303 f., 369 f.
– – Weihbischof 109, 143, 148, 217, 247, 

280, 345 f.; Õ andreas Josef Fahrmann, 
Daniel Johann anton von Gebsattel, 
Johannes Bernhard mayer, Stephan 
Weinberger

– Dom 160, 164 f., 294, 296 f., 358, 364, 
441, 443

– – Domdechant; Õ Groß von trockau, 
otto philipp erhard ernst; von Stadi-
on, Georg heinrich 

– – Domkapitel, Domherren 25–27, 31, 
45, 48, 81, 83, 95–97, 102, 106 f., 164, 
177, 211–213, 228, 237, 241, 289, 297, 
309 f., 312, 318, 361, 372 f., 379 f., 439, 
441 f.

– – Dompropst 104, 107, 213, 217; Õ 
Friedrich Karl, Bischof von Bamberg 
und Würzburg; Franz Konrad, Bischof 
von Bamberg; voit von rieneck

– – Schönbornkapelle 85, 160, 164, 166
– Großherzogtum 337
– Kirchen und Spitäler
– – St. Gertrud, pfarrkirche 420
– – Juliusspital 45, 291
– Klöster und Stifte
– – St. Burkard, ritterstift 105, 176, 

239, 443
– – Franziskanerkloster, valentinska-

pelle 213
– – haug, Stift 109, 230, 275, 364, 421
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– – – propstei 213, 217, 441
– – Jesuitenkolleg 66, 81, 96, 291
– lehrerseminar 287
– mainfränkisches museum 81, 84–86, 

166, 168, 299–302, 365–367, 369
– marienberg 84, 166, 252, 297, 364
– residenz 165, 168, 298–300, 302, 364, 

366
– – hofkirche 165, 294, 316, 364
– – Fürstengalerie 298 f.
– Staatsarchiv 7, 71 f., 153 f.
– Stadt 358
– universität 45, 96, 137, 213, 238, 295, 

309, 339, 360, 367 f., 372, 420, 437, 442, 
450

– – universitätskirche 104
Wunder, Schatullverwalter 354
Wurmbrand, Johann Wilhelm Graf von, 

Gesandter 106

Y
ypern (Belgien), Bischof 364

Z
zapfendorf (n. Bamberg), Kirche 158

zeder, ignaz 292
zeil am main (sw. haßfurt) 110, 188
zeil, Ferdinand christoph Graf von Õ 

Ferdinand christoph, Bischof von 
chiemsee

zella (nö. Fulda, thüringen), propstei 69
zentbechhofen (nö. höchstadt/aisch), 

amt 31
– pfarrei (Würzburg) 285
zeyern (nw. Kronach), Kirche 347
ziegler, augustin, abt von niederaltaich 

(1764–1775) 286
– Johann lorenz 231, 292
ziesenis, Johann Georg 207
zigeuner 42 f., 257
zink, Johann philipp anton 357
ziucci, emidio, nuntius (münchen 1797–

1800) 406
zobel von Giebelstadt, Friedrich Karl, 

Domherr 377, 383
– Johann anton, Domherr 183, 185, 

214–216
zogenreuth (nw. auerbach, opf.), le-

hensgut 452
zoglio, Giulio cesare Õ Giulio cesare
zwanziger, Friedrich adolph von 390
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