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« v l l 'k l l  l I 'I'N I -l'I'I.l l o i l 11«  l I II I l l l l - i -j

E k r s t r  A t t - r i l » « - .

Mgememer historisch - geographisch - statistischer 
* Umriß des Trauukreises.

I) S in le itu n -.

—------- Wo «ô i»
»ä xlvLAN» doML̂oo

---- Oxoloot» vor»».
(«o». 0»»». L. I. 0cko XVY.)

M k em  P la n  liegt ohnehm offen d a , «nd die Q uellen, 
woraus ich schöpfte,  sind irdeSmahl an O rt und S telle  anqe- 
geben; also liefere ich in diesem Werke keine Borrede. S t a t t  
dieser theile ich aber Verzeichnisse m it, welche mir viele Wie^ 
Verholungen ersparen müssen, und dem Geschichtsforscher ei» 
angenehmer Leitfaden seyn werden. Hier sind sie:

l Me römischen Ktmtthalter tm Bortkum.
t )  PetroniuS , P räses im Ja h re  6« nach Christus.
r )  SertiliuS  Felix, Prokurator 69.
s )  Oppiu» S ab iuuS ; Ju lia n » » , beyde unter Domitian(ür — S6).
» )  Cornelius FuSeu» S i. 
s )  C laudius RestitutuS, P rä se s , L9?
6)  SosiuS Senecio, P rä se s , 108? 

r r  Thl. lte Abthl. (LrannkreiS). A
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r E i n l e i t un g .

7 )  Tib. E l. CandiduS, ä r n  x rov ineise  100 —  »17.

» )  P ätuS  MemmiuS Appolinaris, Prokurator unter Hadrian 
( n 7  —  > ss).

9 )  FuriuS ViktorinuS BassäuS.
i a )  R ufuS , x ro o u rs to r regn! »orioi 161.
11) P e r tin a r , Kaiser im Ja h re  174, wieder 179.
i r )  PolleniuS S ebenuS , P räses 192 unter S ep t. SeveruS.
13) S ab in ius (Nachfolger deö voriaen nach dessen Abse

tzung) unter dem nämlichen Kaiser V alerianuS, unter 
GordianuS M . r a s .  «

14) LieiniuS ValerianuS äu»  xrovinoiav unter DeeiuS r s r  
hiS zu seiner Erhebung r s s .

i s )  M . AciliuS AureoluS, PräfektuS r s s  bis ju r  Erhebung 
Claudius ll. 26s.

i ü )  A urelian, in der Folge Kaiser, unter Claudius U. bis 
zu seiner eigenen Erhebung r?o .

17) Aureliuö P robuS , nachheriger Kaiser, 270 —  275.
i s )  EulasiuS unter Caruö und seinen beyden S ö h n en , der 

M örder S .  M arm ilianS, und sehr ungewiß, ob er nicht 
unter V alerian hinaufgehöre?

19) Aquilinuö, P ra to r  unter Diokletian. Unter ihm g<- 
schah die M arter deS heiligen Florian im Ja h re  so s  
oder so4.

2 0 ) M a rtin ian , P räses im M ittel - Norikum zu L illy , 
,337 —  340.

2 1 )  Norikum unter der prätorischen Präfektur I ta lie n s , wel
cher bald auch das große Jllyrikum zufällt- Sso --- L52.

2 2 ) Tyraninö AnatoliuS, Präfekt S5S.
23 )  FlorentinuS, P räses 39 >.
24) M am ertinuS, P räses 362. .
25) EquitiuS ComeS j- zu Adrianopel 37S.
2 6 ) LeontiuS 373.
2 7 ) EeneriduS, äu» 409 —  4zo
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r s )  P rim utuS , ä «  »46,  Gesandter an Attsta.
2 9 )  9^iuu lu5/  ElUUtA HU 1Ul 3?VNEuUI 455.

H - r m a y r ' S  G e s c h i c h t e  v o n  W i e n  , r  Band 
rteS Heft S eite  172 —  179; und l r  B and zteS Heft 
S e tte  90 —  95).

Die Agilolfinster.
1) D e r  erste Herzog der B ojer w ar G a r i b a l d  oder T o 

n i  b a l d ;  er tritt (insgemein angenommen) s s s  seine 
Keg,er«ng a n . Einige setzen dieß ans s s r ,  554 , ss6 . 
G arw ald schloß S90 mtt den F r a n k e n  ein Bündniß 
5 59s ( W e s t e u r i e d e r ' S  Geschichte von B aiern 
6 r B . j .  6 s ;  Z i r n g i b l ' s  Abhandlung von den bair 
schen Herzogen 20. z. Fol. s s ) .  '

r )  T h a f s i l o  I . ,  ein Agilolfinger, aber aus einer andere«
Lmee, a ls aus jener des Garibald. Thaffilo führte 
zweymahl Krieg gegen die S lav e« ; er 1609 . (k ro tte -a r .
L kro». 0. 28).

r )  G a r i b a l d  II. von 609 —  64 0 , schloß 626 mit den
F r a n k e n  ein freywilliges Bündniß. Unter ihm ge
schah die Einführung des Christenthums in B a ie rn ; un- ^  
ter ,hm erhielten seine Unterthanen das erste Gesetzbuch; ^
er überfiel 631 die 9000 B ulgaren. ( k r s ä s a s r .  L llron. 
e. s s ) .

4)  T h e o d o  I. von 64o —  6ko. Unter ihm kam 649 der 
heil. E m m  e r  a n  nach Baiern. (H ansio . 6 erm . »aar. ^  
U. Vol. s s ) .

s )  T h e o d o  II. von 6üo —  702. E r  ^  nach Einigen uy»
7>6,  nach Anderen 717,  wieder nach Anderen 71«. 
( Z i r n g i b l ' s  Abhandlung Fol. , z s ;  V»avl» »erixt. 
r e r .  ^ n s tr .  I. »63). Unter ihm begab sich 696 der hei
lige R u p e r t ,  und 7»7 der heilige K o r b i n i a n  nach ^  
B aiern. I m  Ja h re  7o r vertheilte Theodo das » a ie r-  
land unter seine s  S öhne : T h e o d o b e r t ,  G r i u -  
w a l d  und T h e o d o a l d .

6)  T h e o d o a l d  erhielt 702 einen Theil des NorikumS oder 
Ostbaiern; er entriß den Thüringern das sogenannte 
bair. N ordgau , und i  7 »r.

A r

E i n l e i t ung .  z
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E i n l e i t ung .

7 )  T h e o d o b e r t  II. von ? i ?  bis 7L4 in N ordbaier«, 
nnd im Norikum.

» S e in  Sohn H u g i b e r t ,  H u g o b e r t  oder - u g b e r t  
wird voa Grinwald nicht zur Regierung gelassen. (S an ,;-, 
vorm. « e r . 1°. H- x. 22.; F a l k e n s t e i n e r  » bair'» 
sche Geschichte 2r B. S .  46; 4rU»o» distvr. krieing. 
L. I. p. ro). H u g i b e r t  fiel im Jahre 725 in einem 
Treffen gegen K a r l  M a r t e l l ;  nach Einigen starb er 
im Jahre 7SS, 736, 737, 73«. 7M- ( A r n b e c k ,  
Z i r n g i b l ,  C o i n t e ,  Meichelbeck,  M e d e r e r  — 
haben jeder ander« Gründe für sich). Um diese Zeit er
scheint der heil. D o n i f a z  in Baiern.

« )  G r i n w a l d  von 724 s  72s in ftänkischer Gefangen
schaft. Von ihm gilt also wahrscheinlich d a - ,  « a -  oben 
von K a r l  M a r t e l l  gesagt wurde.

9 )  H u g i b e r t  von 725 —  737. (B uchinger).
10) O d i l p  oder U t i l o  kam 757 zur Regierung, starb nach 

Einigen 747, nach Anderen 74«. ( S s n i i r .  r .  ll> x. 22 ; 
k an  V. II. x. 66t ,  L ou^ue t r .  II. x. 64- ) ;  nach 
A v e n t i n  erst 76s ;  nach der Chronik von S t .  P e te r  
im Jah re  76 t ( 6 l»rov.l,uvaelLo. k o l. 4 ) . Odilo nahm 
eigenmächtig den Königstitel an. ( W e s t e n r i e d e r ' S  
G e s c h i c h t e  v o n  B a i e r n  t r  B . S .  « » ). K a r l 
m a n n  und P i p i n  griffen zu den W affen, O d i l o  
verlor 743 oder 744 die Schlacht, und mußte glaublich 
längere Zeit an P i p i n ' S  Hofe bleibe», erhielt aber 
nach seiner Zurückkunft im Jah re  744 d a- Herzogthnm 
Baiern wieder; jedoch mit Abhängigkeit von de» frän
kischen Fürsten.

11)  L h a s s i l o  II. geboren 742 , Regent 74«, erklärte fich 
7S7 und 763 als frey und selbstständig; besiegte 772 die

" K arantaner; mußte 7« t K a r l  d e m  G r o ß e n  de» 
Eid der Treue neuerdings schwören; wiegelte die Avaren 

' wider K a r l  d e n  G r o ß e n  au f; daher ihn dieser 
7«« in ein Kloster steckt«, und 794 zu Frankfurt neuer
dings entsetzte. L h a s s i l o  t  794 oder 79s. ( S t e r - -  
z i n g e r 'S  Entw urf der bair. Kirche von 717 bis « 0 0 , 
S e ite  937).

w .  U e - t n t e n  ü b e r  v ie  b a i r  fche  M a r k  d o n  788 d i s  
zu v e n  v rc h rn d e rg e rn  1139.

t )  K a r l  d e r  G r o ß e  ? « « —- « » s ,  Selbstherrscher.
2 )  Dessen Enkel B e r n  h a r t  « is .

n

OooZle



E i n l e i t ung . s

r )  L o t h a r /  S ohn  Kaiser Ludwigs I . ,  von 8>4 —  817.
4 )  Dessen B rudxr, L u d w i g  ll. unter der Vormundschaft sei

nes V ate rS / K. Ludwigs I . /  von 817—  s rs ; von s r s  
L u d w i g  II. Alleinherrscher/ t  2«. August S7ü.

s )  Ludwigs S o h n /  K a r l m a n »  von s ? 6 / ^  22. M ärz vso
5 )  A r n u l p h /  ein B ruder LudwigS/ des Jüngeren / von

«so  —  882. L u d w i g /  d e r  J ü n g e r e  oder HI. 
^  20. Jän n e r s s r .

7 )  K a r l  d e r  D ic k e / von «82 —  »87,
s )  A r n u l p h /  K arlm anns natürlicher S o h n /  von « » 7 / 

ik 29. November «99.
9 )  M arkgraf L u i t p o l d  t  907.
>o) L u d w i g  1^. oder das Kind von 9 0 0 / -t r o .J u n y  91».
> i)  H e r z o g  A r n u l p h  d e r  B ö s e /  S o h n  des im J a h 

re 907 gegen die Hungaru gefallenen M arkgrafen Luit- 
p o ld / . t  r r .  Ju n y  947.

i r )  H . E b e r h a r t  947 / 94s vom K. Otto l. entfernt.
14) B e r t h o l d  I . /  ein Bruder ArnulphS/ ^  24. Nov. 948.
»4) H e i n r i c h  I . /  ein B ruder O t t o -  I. oder he- Große«/ 

t  1, Nov. 9S5,
i s )  H e i n r i c h  I I ./  der Zänker/ von 9SS/ entsetzt 976.
16) O t t o  I ./  bisher Herzog in Schwabe«/ Enkel K. O tto 'Sl./ 

von 976 t  9« r.
17)  H e z i l o /  oder H e i n r i c h  HI,/ der Jüngere / ein S ohn  

BertholdS von 984/ entsagt fteywillig 9»s.
r« )  H e i n r i c h  I?./ d e r  Z ä n k e r /  von 9SH wiederholt/ 

2«. August 99s.
>9) H e i n r i c h  IV ./  S ohn  de- V orige»/ von 99S/ tritt 

1004 Baiern «egen erlangter KömgSwürde ab,
20) H e i n r i c h  v o n  L u x e m b u r g /  seit r i .  M ärz ioo4 

unter dem Namen H e i n r i c h  V . Herzog von B aiern / 
t  t .  S e p t. iv2S.

21) H e i n r i c h  V I., Kaiser Konrad'S II. S o h n /  von 1027, 
tritt wegen seiner Nachfolge im deutschen Reiche Baiern 
im Ja h re  i v4a ab.
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6 Einleitung.

2 2 )  H e i n r i c h  Vl l . ,  ein BruderSfoh» Herzog- Heinrich V. 
von Luxemburg/ von 1040, ^  1047.

2 3 )  K o n r a d  l . ,  ein S o h n  des Grafen Lud'olph von Züphen 
von 1049/ entsetzt iv sz .

2 4 )  H e i n r i c h  V M ., ein S ohn  de- deutschen K önigs/ 
Heinrich l l l . ,  von io s 3 / tritt B aiern io s 6 (wegen er
langten deutschen Throne-) an seinen Bruder ab.

r s )  K o n r a d /  der aber noch io s 6 f .
2 6 )  i s s ?  A g n e s /  die W ittwe K. Heinrichs l l l . ,  Herzogin 

in B aiern. S ie  tritt es ab an
2 7 )  Grafen O t t o  v o n  N o r d h e i m  »o6i ,  der nun der 

zweyte Herzog des NamenS O t t o  in B aiern ist/ iv 7o 
abgesetzt.

28)  Non 1070 W e l f /  ein S o h n  deS M arkgrafen A zo ll.
zu Este/ und Kunigunden'-/ der Erbtpchter des baier'schen 
Grafen Welfen lll. / erhält B aiern unter dem Namen 
W e l f l . /  r  i i o i  zu PaphoS in Cypern auf dem Rück
wege von Palästina. '

2 9 ) W e l f l l - ,  der Gemahl M ath ilden '-/ von i i o i , f  1120 
au f der B urg  Kaufring am Lech.

z o )  H e i n r i c h  IX ./ oder der S c h w a r z e /  B ruder de- 
Obigen von 1120/ r  1126. Ih m  folgte sein dritter 
S ohn .

S i )  H e i n r i c h  X . ,  der S t o l z e ,  im J a h r  1126, wird 
abgesetzt n s s .  (N ach  B u c h i n g e r ,  K u r z ,  H o r -  
m a y r ) .

» Run könnte mit den B a b e n b e r g e r n  fortgefahren wer
den; wir wollen aber auch noch die österr .  M a r k g r a 
fen bis zur Ankunft der Babenberger anfuhren, weil 
Einige davon Grafen über da- T r a u n g a u  waren. 
Hierauf nenne» wir der Vollständigkeit wegen al le  B a 
benberger .  '

lV. Österreichische Markgrafen bi» aus vie An« 
Kunst ver Vabenberger von 79t bi» 988.

i )  791 stellte K a r l  d e r  G r o ß e ,  nach Befreyuug des N o 
rikumS von den Avaren, Gränzgrafe« daselbst a u f , wo
von G u n t r a m ,  W e r i n h a r ,  A l b e r i c h  und T h e o 
do rich (S20) namentlich vorkommen (Lalle» I. i?o )
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r )  s r r .  G o t t f r i e d  ist ein G ränzgraf in Oesterreich, wel
cher nach K a r l  d e s  G r o ß e n  Tod« die passauischen 
G üter unter den Bischöfen H a t t o  und R e g i n a r  be
schädigte (L a lle , Z o n a le , ^.ostriae. 1'. I.)

z )  Ü2Ü. L e r o l ä u »  kaoaon iv i L iioiti» praekeoto» (L al
le ,  I '.  l.

а )  S2Y. U a t l r b o ä a »  ^ u s tr is o  pravkeetu» »vn roarvbio
(L a lle ,) .

s )  S60, 86 t. D er G ränzgraf Rathbod wird entsetzt, wor
au f ihm die B rüder W i l h e l m  und E n g e l s c h a l k  
folgen.

б )  S76. A r i b o  ist G ra f im T raungau— nach einer Urkunde
des Königs K a r l m a n n  (Buchinger l. 90).

7 )  S89. A r i d »  ist nach einer Urkunde K. A r n u l p h S  noch
G raf. (Buchinger I. 9 1 ) . Nach C a l l e ö  ( ^ 0 0 .  
^ » » tr . I.) ist dieser Aribo Nachfolger der B rüder W i l 
h e l m  und E n g e l s c h a l k  geworden, wurde aber von 
ihren S ö h n e n , die gleichfalls W i l h e l m  und E n g e l 
schal k hießen, beunruhigt, und auf einige Zeit ver
d rän g t, bis »92 E n g e l s c h a l k  geblendet, und W i l 
h e l m  enthauptet wurde.

8 ) L u i t p o l d  (L eo p o läu s nepos rvgi» L rn v lx lü )  wird
895 der österreichischen Gränze vorgesetzt (L a lle ,) .

9 )  900. D ie H ungarn verwüsten Pannonien und Norikum
mehrere Jah re  hindurch.

1 0 )  907. L u i t p o l d  fällt im Kampfe gegen die H ungarn , 
und R ü d i g e r  oder R ü d e g a r  v o n  P e c h l a r n  m a g  
f ü r  f e i n e n  u n m i t t e l b a r e n  N a c h f o l g e r  a l s  
G r ä n z g r a f  g e h a l t e n  w e r d e n ,  i n  s o f e r n «  i h m  
d i e  b e s t ä n d i g e n  E i n f ä l l e  d e r  B a r b a r e n  B e 
s t a n d  l i e ß e n .  (Look. L a lle ,).

1 1 ) 916. R üdiger, der Leiter«, 2  und hat (unter obiger 
Bedingung) seinen S o h n , R ü d i g e r  d e n  J ü n g e r n ,  
zum Nachfolger.

> r )  9SS. Mach der großen Schlacht am Lechfeld« gegen die 
H ungarn ist wahrscheinlich R ü d i g e r  v o n  P e c h l a r n ,  
d e r J ü n g e r e ,  wieder a ls  G ränzgraf angestellt wor
den, nachdem er lange durch die Hungarn in seinem 
Wirkungskreise gestört w ar (Look. Lalle» 1?. l ).
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» z )  974. B u r k h a r t  ist M arkgraf in Oesterreich, wie eine 
Urkunde K. O t t o ' -  an P i l a r i n  vem Jahre  97? über 
einige Weinberge in der W achau, in der Markgrafschaft 
B u r k h a r t ' S ,  darthut. (Calles I. Buchinger I. 106). 
S e in  Nachfolger ist 9 -2  L e o p o l d  d e r  B a b e n b e r g e r .

V Die Vaven-erger.
I .  )  H e i n r i c h  G ra f und Heere-fürst der Ostfranken - 66,

Herzog NeustrienS » ss  t  am 2». August - - 6. S eine 
Gemahlin war B a b a ,  eine Tochter de» Sachsen. Erz
herzogs O tto ; von ihr leitet sich der Namen B a b e n 
b e r g  (Bam berg) her.

II. )  A d a l b e r t  v o n  B a b e n b e r g ,  G r a f - 97,  M arkhüttrr
in Ostfranke», durch Hinterust ermordet am 9. S e p 
tember 906.

I I I .  )  H e i n r i c h ,  M arkgraf »97 t  902.
IV . )  A l b r e c h t ,  geb. 90s 1  9 -3 .

Die Vadrnderger, MlsrLgrsfen in Oesterreich »).
t )  L e o p o l d  (Luitpold) l., l l lu s tr i ,, d e r  E r l a u c h t e ,  geb. 

9 3 3 , G ra f  im D onaugau , 9-2  in der Ostmark, -j- «0. 
Ju l»  994. (Nach dem Lehrbuche der europ. S taaten* 
geschichte. ite Abth. Wien 1-22 irrig von 9 -4  bi» 996 
regierend).

r )  H e i n r i c h  l . ,  k e d e l l i , ,  der A u f b r a u s e n d e ,  geb. 
96» r  am 22. Ju u y  »01s.

») Der T i t e l  der  B a b e n b e r g e r  a u f  Oester reich grün»

thun» wollt« ihn mit grimmigen Tatze« und Zähnen erhaschen. 
I n  diesem Augenblicke stürzte Leopol d ,  ein Sohn Adalbert«, 
de« Grafen von Ammerthal herbey, und reichte ihm seinen Do
gen dar, da«selbe zu erlegen. Der Kaiser erstaunte über de« 
Jüngling« Geistt-gegenwart, nnd schwur: » Da «  nächst« se i
ner königl ichen Lehenhand he i mfa l l ende  Ge b i e t  
so l l  sei» seyn.!» Zum Wahrzeichen gab er ihm den zerbro
chenen Dogen, hiemit wie mit Brief und Siegel vor ihn zu tre
ten, und zu ermahnen. Leopol d  in allen Kriegen de« Kaiser« 
kampfbewahrt, erhielt bald ein« Grafschaft im Donauthale.
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dm S i e g h a f t e ,  reg. von i n i s  j- rS .
M ay »osö.

4)  L e o p o l d  I I . ,  der S t a r k e ,  ged. l o r r  t- io4Z noch vor 
seinem V ater und vor der Belehnung, w e ß w e g e u  er  
v o n  v i e l e n  g a r  n i ch t  g e z ä h l t  w i r d .

s )  E r n s t ,  der T a p f e r e ,  geb. »027 5  9. Juny  1075.

6 )  L e o p o l d  m . ,  der S c h ö n e ,  ged. I0S1 t- »2. Okto
ber 1096.

7 )  L e o p o l d  IV ., der H e i l i g e ,  ged. -9. Septemd. 1073
t  »5. Novemd. 1136.

d )  L e o p o l d  V . ,  der F r e y g e b i g e ,  (I-orgu») geboren 
» .J ä n n e r  n o s ,  w i r d  1139 s t a t t  H e i n r i c h  d e »  
S t o l z e n ,  H e r z o g  i n  B a y e r n ,  t  »«. Octob. »»4» 
(ken . I. ^30).

E i n l e i t ung .  9

» i e  v s d e n - r r s e r .  V e r z o - r  t»  O e s te r re ic h .

9 )  H e i n r i c h  I I . ,  J a s o m i r g o t t ,  geb. r . April »»»4 ,  
M a r k g r a f  in der O s t m a r k  und H e r z o g  i n  B a  i -  
e r n  »14»;  a m  7. S e p t .  » i s 6 e r s t e r  H e r z o g  i n  
O e s t e r r e i c h ,  5  »3. Jä n n e r »177.

»0) L e o p o l d  V I., der T u g e n d h a f t e ,  geb. i»S7, E r b e  
d e r  S t e y r m a r k  1192, 5  31. Dezember »194, der 
Held von Ptolom ais (k e r .  I. 2Ü» —  302).

» » ) F r i e d r i c h  I . ,  der K a t h o l i s c h e ,  geb. 26. Dezember 
»174,  5  16. April »19s.

i r )  L e o p o l d  VH«, der G l o r r e i c h e ,  der V a t e r  d e »  
V a t e r l a n d e s ,  geb. i s .  Oetob. 1176, 5 am r y .J u ly  
»rzo zu S t .  G erm ane, aber nicht zu Rom.

Später aber, al» O t t y  I- schon 10 Jahr« todt, «ad O t t o  H. 
ans dem Thron« war, fiel B u r k h a r t ,  de« Ostlandr» Mark
graf, in der unglücklichen Seeschlacht wider die Araber an der 
»eapolitaaischen Küste, nnd Leopold trat mit »erbrochenem 
Bogen vor den Kaiser: »jetzt sey d e r Augenbl ick w ü r 
digen Lohne« da,« und der Kaiser gedachte au« seiner J u 
gend jene« Ereianiffe« seine- großen Vater«, und gab die Ost
ma r k  dem Ba b e n b e r g e r  Leopold.  ( K o n r a d  von 
Wi t z e n b e r g ;  H o r m a y r ' «  Geschichte W i e » ' « ,  2 rB . 
Ite« H. G . ISS und IS9).
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iS) F r i e d r i c h  I I .,  der S t r e i t b a r e ,  d e r  l e t z t e  B a 
b e n b e r g e r ,  geboren zu Neustadt i s .  Ju n y  1211, 
Herzog 1230, soll den K önigs-T itel erhalten 1139, 
5  am i s .  Ju n y  1246 vor Neustadt im S iege  über 
» e la  IV.

io

Vi. Oesterreichs Legenten nach de« Vsven- 
bergern.

t )  1246 G ra f  von Eberstein I S ta tth a lte r  von Kaiser
2 )  1^47 Herzog Otto von B a ie rn ) Friedrich II. aufgestellt.
L ) 1249 nahm H e r r m a n n  v o n  B a d e n  den Titel eines 

»Herzogs von Oesterreich a n ,  5 am 4. Oetob. 1250. .
4 )  1250^— 1252 drang sich Herzog O t t ö  v o n  B a i e r n  

ein. Anarchischer Zustand.
s )  1252 verjagte ihn O t t o k a r ,  der 1254 Oesterreich re.
. » förmlich bekam, »S aber 1276 abtrat. O t t o k a r  siel 

in der Schlacht von S tillfried am 2s. August 127s (nicht 
1277, wie P r e u e n h u e b e r  in seinen A n n a l e n  v o n  
S t e y r  S .  s s .  meynt).

6 )  1276—  i 2 ü i  Rudolph v. H absburg, Reichs-Verweser.
* Hier, eigentlich 1282 schließt sich da» sogenannte Inter» 

regnum.
7 )  i2 S t A l b r e c h t  I . ,  Rudolphs S o h n , Reichsstaathalter; 

am 27. Dezemb. 12s 2 und 29. Jän n er i2 « r  nebst sei
nem B ruder Rudolph, H e r z o g  v o n  O e s t e r r e i c h ;  
vom 1. Ju n y  » r s s  Alleinherzog in diesem Lande, wurde 
129s römischer Kaiser (Kurz'S O t t o k a r  und A l 
br ech t  I. 84 —  86).

8 )  Herzog R u d o l p h  von »298; i s o 6 König in Böhm e«,
s- 1307.

- )  F r i e d r i c h  d e r  S c h ö n e  von i s o 6 —  1322, wo er 
in der Schlacht b e y M ü h l d o r f  gefangen w urde, und 
von 1325 —  1330 w ieder, wo er s .

10)  O t t o ,  A l b r e c h t  und H e i n r i c h  von 1322 —  1325.
11) O t t o ,  oder lu cu n äu » , der F r e u d i g e ,  und

A l b r e c h t  I I , ,  der W e i s e ,  von is s o  bis i s s s ,  wo 
Otto t .  .
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e r )  A lb re c h t  I I . ,  der L a h m e ,  der W e i s e  von i2 s s  («lach
Horm ayr'ö Wien re. s r  B . von 1339 a n ) ,  ^  20. Ju ly  
13SS. - ^  "

e s )  R u d o l p h  IV ., der G r o ß m ü t h i g « ,  von i z s s  dis
26. J u ly  1365. ( E r  schrieb sich in einer Urkunde für /  
F r e y s t a d t  im I .  i s ö s .  » E r z h e r z o g  v o n  S e s t e r 
r e i ch« Preuenhued. Ann. s s ,  »7).

14)  H e r z o g  A l b r e c h t  III. m i t  dem  Z o p f e  u n d  L e o 
p o l d  d e r  F r o m m e ,  von 126s bis 1279 mitsammen.
3 « diesem 3 ahre theilten sie aber di« österreichischen Län- /  
der. A l b r e c h t  behielt Ober - und Unterösterreich, di«
Feste und S ta d t  S t e y r ,  H a l l s t a t t  u n d d a S J s c h l e r -  
l a n d ;  daher

i s )  von 1Z79 an H . A l b r e c h t ,  Alleinherr in Oesterreich.
E r s  am i s .  S ep t. 129s (Preuenhueber 6s ,  70).

1 6 ) A l b r e c h t  IV. und fein V etter W i l h e l m  von 139s 
bis 1404 mitsammen. Albrecht t  am r s .  August 1404
im 27. Ja h re  seines A lters in der Belagerung von Znaim ^  
an einem vergifteten Trünke (Preuenh. Ann. ?s).

17)  Herzog D i l h e l m  von 1404 allein, f - 1406.
1 5 )  L e o v o l d  und E r n s t ,  B rü d e r, a ls Vormünder A l 

b r e c h t s  V- von I40Ü —  I4I I .
* S tatt 17 und iS setzt H o r m a y r  (M en 2r D. SteS tz. 

Albrecht V., ql» Kaiser II., von 1404 — 1439).
1 - )  A l b r e c h t  V. vo« 1411, 5  1439,  wurde i 4s s  röm.

Laifer unter dem Ramen Albrecht II.
r o )  L a d i ö l a n S  oderL aS  l a ,  ein S ohn  Kaisers Albrecht ll., 

geb. am 21. Febr. 1440. Vormund Herzog F r i e d r i c h  
von Oesterreich, erwählter römischer König. i 4s i  ver
langten die S tände  die Entlassung deS L a d i S l a  tr 
au - der Vormundschaft, welche endlich in feinem 13.
Jah re  erfolgte. L a d i s l a u s ,  Herzog von Oesterreich,
König von H ungarn und Böhmen am 22. November 
I4S7 nach Einigen an G if t, nach Andere« an der Pest 
( P r e u e n h u e b .  A n n .  9s, 9 9 ,1 0 1 , 110 und Kü r z ' S  
Friedrich IV. i r  B d. 194).

r i )  Herzog A l b r e c h t  V I., Bruder Kaiser Friedrich- IV ., 
vo» 14S7 F r i e d r i c h  IV ., A l b r e c h t  V I., und S i -  
g i - m u n d  über ganz Oesterreich mitsammen; von i4ss

Ei n l e i t un g .  r»
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an  aber A l b r e c h t  V I./ der V e r s c h w e n d e r i s c h e  
genannt/ über da- Land ob der EnnS allein/ -j- am
r .  'D e j .  i 46s ( K u r z  -  Friedrich IV. I. 20 9 , II. ü z , 
wodurch P r e u e n h u e b .  verbessert ist).

22)  Kaiser F r i e d r i c h  IV. von 1464 an allein. E r  bestä
tigte i 4s s  den Herzogen von Oesterreich den e r z h e r 

. z 0 g l i c h e n  T ite l/ 5 z« Linz am 24. August 149s.
2L) M a x i m i l i a n  I. von 149» au / 4° am 1 2 .Jän n er 1519 

zu Welö in der B urg  (Preuenhueb. An«. i s 6 . 207).
24)  F e r d i n a n d  I. Erzherzog zu Oesterreich/ König und 

Kaiser von 1519 / tra t 1520 die Regierung wirklich «N/ 
wurde i s s s  römischer Kaiser/ 5  am 2s. J u l i  i s 64 im 
61. Ja h re  seine- A lter- ( P r .  Ann. 272/ 277).

2 s )  K. M a x i m i l i a n  II. von 1564/ -kam 21. O ktoberIS76 
zu R e g e n - b u r g .

2 6)  R u d o l p h  II. von 1576 bis 160S/ tra t am 24. Ju n y  
1608 seinem B ruder M a t h i a S /  H ungarn / M ähre« / 
O ber- und Unterösterreich ab / der auch da schon zum 
Könige von Böhmen desiguirt wurde ( P r .  Ann. s r s ) .  
R u d o l p h  s  am 20. Jä n n e r 1612 zu P ra g .

2 7 ) Erzherzog M a t h i a s  von Oesterreich/ König zu Huu- 
aarn  und Böhm en/ als römischer Kaiser gekrönt am 24.

.  Jän n e r i 6 i 2 /  regiert von 160s, j- am 20. M ärz 1619 
im 6r .  Jah re .

2 5 )  Erzherzog A l b r e c h t /  S taa th a lte r  der Niederlande/ 
der letzte S ohn  M a x i m i l i a n -  I I ./  resignirt 1619 zu 
Gunsten F e r d i n a n d  -  II.

29)  F e r d i n a n d  I I ./  geb ,zu Gräz am 9 . J u ly  1S7S , t j »  
Wien am 1 s. Febr. 1657.

s o )  F e r d i n a n d  U I./ geb. zu Gräz am i s .  Ju ly  160s / t  
am 2. April i6S7.

s i )  L e o p o l d  I ,/  geb. zu Wien am 9. Ju n y  1640/ i  am
s. M ay 170s.

4 2 ) J o s e p h  I . /  geb. am 26. Ju ly  i6 7ü / t  am 1?. Apn'l
1711.

s s )  K a r l  V I./ geb. am 1. Oktober 1740/ errichtete am 19. 
April 171S die p r a g m a t i s c h e  S a n k t i o n /  welch» 
am 6. Dezember 1724 öffentlich bekannt gemacht wurde 
(Schwach -  Biographie K arl VI ).
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34)  M a r i a  T h e r e s i a ,  geb. iz .  M a -  1 7 ,7 , vermählt 
mit dem Herzoge von Lothringen, und Großherzoge von 
Toskana, F r a n z  S t e p h a n ,  am 12. Febr. 1736; er
klärte ihren Gemahl am r i .  November 1740 zum M it
regenten, welcher am 4. Oktober t ? 4s zu Frankfurt 
als deutscher Kaiser gekrönt wurde. 1763 geschah die /  
Gründung einer österreichische» Sekunda - G enitur im 
Großherzogthume Toskana. M aria  Theresia starb am 
29. November i 78o.

s s )  3 - s e p h  II., geb. am s . M ärz 174,; zum M itte-enten 
von M aria  Theresia am Todestage ihres Gemahle- 
( i 8. August t 7ö s) erklärt, 5 1790.

36)  L e o p o l d  I I .,  geb. am s . M ay 1747, -s 1. M ärz 1792.
37)  F r a n z  I . ,  geb. am i r .  Febr. 1768; erließ am l i .  Au

gust 1804 das Pragmatikalgesetz, worin er sich F r a n z i . ,  
Erbkaiser von Oesterreich, nannte; ertheilte am 2ü. Dez. 
i« o6 seinen Brüdern den T ite l: » K a i s e r l i c h e  H o h -  
h e i t e n . «  D er seit »7SS eingeführte T itel: » K ö n i g ,  
l iche H o h e i t «  blieb nur mehr der Tertio - Genitur von 
Oesterreich-Este (Horm. Wien s r  B . iS. H. S .  147).

iS

VH. «trafen. Markgrafen und Herzoge hon 
Ateyr.

" Schon unter Ka r l  dem G r o ß e n  erscheinen TrLnzgraftn, 
aber ihre Bezirk« waren nicht sogenau bestimmt. Unter 
den GrLnzgraftn standen die Graft«. Ueber die erste» 
Grast» und Markgrafen von Steyr gibt e« .viele Dartan
te», die Schriftsteller werden erst mit Ottokar UI-, dem 
Stifter von Garsten, mehr ein» unter sich.

1 ) A l b e r o ,  G raf von S te y r ,  lebte um 9Ü0 (Preueuhueb.
8 i»t. Lornit. ä s  8t^r.)

s )  O t t o k a r  o d e r  O e z o  (U l.) nach der üblichen Z äh lartl., 
9 70 , 9 9 l ,  99s G raf im T raungau , angeblicher Erbauer 
von S t e y r  ( P r .  Ann. 12. Höh. HI. so s). ^

s )  O t t o k a r  II. (IV .), erster M arkgraf. E r lebt« unter 
Otto dem Großen, erhielt von Konrad II. um t 030 EnnS, - 
^  um 1038 zu R om — der tapfere Besieger der H ungarn ' 
(H ist. äuLiun Styriao. Vom Jesuiten - Collegium in 
Graz , 728. S . - . )
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4 )  O t t o k a r  HI. (V .) zweyter M arkgraf/ der S tif te r  von
G a r s t e » /  batte mit seinem B ruder/ A d e l b e r o ,  d e m  
W a l d g r a f e n  v o n  E n n S  u n d  G a y ß w a l d  (Goi- 
sernwald) Zwist« / welche sich nach der Traditio» nur m it 
dessen Morde im 1 . ,0 7 2  a) endeten (Höh. U. 509)4-, os».

5 )  O t t o k a r  IV. (V I.) / der zweyte S tifte r  von Garsten und
M itstifter von Gleink/ wurde am r s .  N ovem ber,122 
auf der Ja g d  von einem Eber zerrissen.

S )  L e o p o l d  d e r  S t a r k e /  M arkgraf zu S te y r /  4- am 
26. Oktober 1 ,29 .

7 )  O t t o k a r  (V. VII.) nabm i >47 das Kreuz, kehrte »,49 
zurück, 4- , , S 4 (Nach Anderen 4 auf dem Kreuzzuge 
zu Fünstirchen am 2 , .  Dezench. , , 64).

L ) O t t o k a r  VI. (V W .), der letzte L raungauer, geb. am
19. August l i 6 3 ,  H e r z o g  v o n  S t e y r  , , ü o ,  über
gibt , , S6  am Georgenberge vor EnnS all sein Land und 
Eigen seinem D ette r , L e o p o l d ,  dem T u g e n d h a f 
t e n ,  auö dem Geschlechte der B a b e n b e r g e r ,  -kam
S. Ma y  , , 9 2  am Aussätze (Ilis to r. äuo. 8 t^ r. S .  2ore.)
* Di« Besitzer und Herren vor den Grafen von Steyr, wie 

sie I , » r i » » gab, werden von P r e u e n h u e b e r  ( tliot. 
eom. <1e Stvri» I1. Zg5) und anderen Geschichteforschern 
als blos willkührlich zusammengestellt, verworfen.

VW. S i e  A a lin e n  - V o r s te h e r  tm  » a i f e r l .  K önigs. 
A a lM m m e r g u te .

» Die älteste Geschichte der Salinen de» Lande» ob der Enn» 
ist in ein große« Dunkel gehüllt. Zwey kleinere Stämme 
der Celten: die 8 - v a o e ,  und l l a l l a n n i  bewohnten 
wahrscheinlich die Gegend des Salzkammergute», und die 
ferner und näher gelegene Gegend an den Seen. Schon 
der Name: H a l i o n e a  macht un» darauf aufmerksam, 
daß sich diese mit der Erzeugung de» Salze» beschäftigten. 
(Kurz» Friedrich der Schöne S . 429 - 449, «ot. 4u ,tr. 
nötig, re. 202, 2Y4 , 295). Daß bey dem fühlbaren 
Mangel an Nachrichten über die Hauptsache auch di« S a 
linenvorsteher, besonders Anfang», nur theilweise gelie
fert werden können, liegt klar am Tag«.

, )  ,262 geschieht in einem Befehle des Königs O t t o k a r  
die erste Erwähnung von einem S a l j  Meister  ju 3 !chel 
an seinen Mundschenk D o b r a  (c k ro n . lounnelae. i s r ) .

s)  Nach Anderen auch AlarelttH 1074, 1075» erschlagen um 108S 
bey Leoben.
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r )  E l i s a b e t h  s Diplome vom Ja h re  i s r i  «nd i z i z  spre«
che» von Amtleute« re. zu H a l l s t a t t ,  ohne NamenS- 
angab« (v ix lo m . V arste« ; K u r z ' s  F r i e d r i c h  d e r  
S c h ö n e ) .

2) Unter der Regierung A l b r e c h t  s II. wird izzg  die 
erste M eldung von eine« Salzam tm anne zu Gmunden 
gemacht (Dicklberger'S M anuscr. 121).

4)  1279 w a r  eS Georg WeiKpöck (Höh. HI. s r i ) .
s )  i s - l  S t e p h a n  K r a f t ,  Salzam tm ann (H0H.III.214.)
6 )  1296 Friedrich K raft (Höh. M . 214).
7 )  W o l f g a n g  F r e y t a g  i 4s o ,  heurathete 147« ,  lebte

noch um 1509 (H öh. UI. iss ). » )
5 ) A n d r e a -  P e r l e n r e u t e r  i 46o.
9 )  H a n n S  v o n  P e r g ,  Pfleger zu WolfSeck.
10) H a n n S  O e d e r  (erhielt mehrere Güter 1494. Höh. ll.

10 ). .
1 1 ) H a n n S  W i n t e r  (vor 1522. Höh. M . S4r ) .
12 ) 1496 G e o r g  S p i l l e r z u  M itterberg.
iS ) i s o s W o l f g a n g  O e d e r  (kommtaber auch schon 1496 

a ls  xraetevtu» (Amtmann) zu Gmunden vor (kavdm a^r 
282 und Höfer I. 2«).

1 4 ) 1514 S e b a s t i a n  H o f e r .  (Unter F e r d i n a n d  I. er
schien 1524 dir erste refvrmirte AmtSordnuug des S a lz 
wesen- zu Gmunden und Hallstatt).

1 5 ) 1526 H a n n S  W u c h e r e r ,  Steyr'scher Landmann, 
Einnehmer und Pfleger zu Wildenstein.

16) is s o  G e o r g  S p i l l e r  zuM itterberg, k. R a th , ftüher 
Verweser zu Hallstatt und M autner in Ausser, t  1571 
(Höh. UI. 696).

17)  1S62 G e o r g  N e u h a u s e r  zu »Pluem bau und 
Stadlkirchen«, österr. Landmann. (1562  kam das zweyte 
ReformationSlibell,oder die umständliche «nd verbesserte 
SalzwesenS-Ordnung heraus). Höh. 2r B . S .  4so.

E i n l e i t ung .  ,5

« )^ n ig e  sehen vor W o l f ^ a u g  F r e y t a g  eine» W o l s g a u g
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»6 Ei n l e i t ung .

iS )  »§6y C h r i s t o p h  H a y d e n  zu D o rf, Andach und J n -  
zerstorf, österr. Laudmann, kaiserl. R ath. (Hoheneck 
i r  SS. S .  27S ).

»9) 1600 V e i t  S p i u d l e r  von Hofeag und Waldbach, 
beyder Rechte D oktor, österreichischer Landmann und 
Laridrath kn Oesterreich ob der E nn-. (Hoheneck r r  B .
S .  463).

2 0 )  iS lS  M a t h i a s  G ä r t n e r ,  ehevor Verweser in Äussre 
und Amtmann ju  Borderuderg, kaiserl» Rath.

2 » )  »62s J o h a n n  v. S S e y r h o f e n ,  R itte r , früher Grä» 
zischer H ofkam m er-Secretär und Verweser in Aussee.

r r )  »62s G e o r g  P r u g l a c h n e r  v. S b e r r e i t e n a u ,  
vormahls kurvai'rfcher Hofkammerrath «nd S aljw e- 
senS - Kommissär.

2 3 ) »6S3 A chatz v o n  S e e a u  a u f  E b e n z w e y e r ,  
H i l d p r e c h t i n g  und T h a l h a m ,  oderösterr. Land
m ann , -t »673. (Hoheneck r r  SS. S .  3- 7 ). —  (» 6 s s  
wurde die letzt« Reform ationS-Ordnung des S a ljw e- 
senS angefangen, und »6s6 geendet).

r 4 )  »673 G e o r g  E h r e n r e i c h  S c h i f f e r ,  Freyherr 
von F rey ling , Lichten««, Gallheim und Tarberg, legte 
die SalzamtmannSstelle »688 wegen hohen Alters nie
der. (Hoheneck r r  SS. S .  s s s ) .

r s )  »68- J o h a n n  F r i e d r i c h  F r e y h e r r  v. S e e a u ,  
am ry . M ärz »6-7 in den Reichsgrafenstand erhoben.

» Nachdem schon Fr i edr i ch  IV. dem Lande-Hauptmann«, 
G o t t b a r t  »on S t a r h e m b e r g  1487 und 1488 die 
Verhinderung de» fremden Salzhandels befohlen hatt«, 
wnrde l?o6 die Einfuhr de- Ausländer Salze» ganz 
»erbothen. (Kurz  » H a n d e l ;  Di c k l b e r g e r  » G e 
schichte der  S a l i n e n  ob der  E n n »  im M a n u -  
scr ipte) .  Di» 1724 stand da» Salzamt Gmunden un
mittelbar unter der Hofkammer; »on 1724 unter der Mi- 
nisterial - Bankodeputatton, und »on 1782 unter der Lei
tung der Hofkammer im Münz - und Bergwesen. (Schulte
re B. G. 184, 18S).

r ü )  »?3o F e r d i n a n d  G r a f  v o n  S e r a « ,  »742 außer 
Aktivität gesetzt.

r ? )  »742 Gegenhandler G e  risch  von Aussee, Saljkam - 
« e rg u t-  - Administrator.
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Ei n le i t ung . 17

r s )  1742 J o h a n n  G e o r g  F r e y h e r r  v. S t t r n b a c h  
mit Pension in den Ruhestand gesetzt. ( U n t e r  i h m  
w u r d e  d a -  S a l z a m t  zu  G m u n d e n  1745 z u m  
S a l z o d e r a m t e  e r h o b e n ;  dem Salzoberamtmanne 
wurde für jede Hauptmanipulation» - Abtheilung ein 
Salzoberam t-rath a ls  Referent derselbe« ,  und da» 
nöthige Kanzleypersonale beygegeben).

2 9 )  i 7üs F r a n z  V i n z e n z  v. S c h a e f f ,  1769 a ls  Hof
rath und Referent des SaliaevwesenS nach Wien be
fördert.

2 0 )  1770 L u d w i g  F e r d i n a n d  G r a f  v o n  H a r s c h ,
k. k. Kämmerer (der berühmte Reisende); 1774 wegen ^  
Kränklichkeit mit dem ganzen Gehalte in den Ruhestand 
gefetzt. .

21 )  177S J o s e p h  B a r t h o l o m ä u s  E d l e r  von  R i e 
t h a l l e r ,  k. k. HofkommisflonSrath, diente dem S ta a te  
42 Jah re  mit R u h m , am s . Fevr. i»o2.

r r )  i s o r  J o s e p h  W e n z e l  F r e y h e r r  v o n  V e r n i e r ,
k. k. G ubernialrath und Salinenvorsteher in Wieliezka, 
erhielt a ls  Salzoberamtman« zu Gmunden de» Hof
rath» - Charakter; starb zu H all in Tyrol a ls  dahin 
geschickter E inrichtung-- «nd Hof-Commiffär im J a h 
re 181Ü.

22)  i s i 6 J o s e p h  L e n o b l e  ». E d l e r S b e r g ,  k.k. Hof
ra th , vorher Salzoberamtman» in Auffee, erhielt i s i 7 
daS Ritterkreuz de» kaiserl. österr. LeopoldöordeuS, feyerte 
im April i s r r  sein fünfzigste» Dienstjubeljahr, t  am 
LS. August 1822.

24)  1824 H r. F r a n z  R i t t e r  v. S c h i l l e r ,  k. k. Hof
rath und Salzoberamtmann (Manuseripte).

lx. Vir Legierunffsräthe imv Lreirhsuptleute ve» 
LrmmLrrife».

1 ) 1782 F r a n z  v. S o u n e n s t e i » !
2 )  1792 G r a f  A l b e r t  v. K l a m m .
2 )  iso 2  F r e y h e r r  ». E y s e l S b e r g .

2r Thl. ite Abths. (Traunkrei»). »
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4 )  i s o 6 H r. J o s .  J a k o b  a ( S .  T . L . K .) , KreiShaupt- 
man» ju  W els.

s )  i s l ü  H r. F r a n z  R i b i s c h ,  k. k. Regierung-rath in 
B rün».

5 )  i « l 6 H r. J o h .  N e p o m u k  E d l e r  v. D ö r n f e l d /
der k. k. österr. Erblande R itter und Landmann in Oester
reich ob der EnnS.
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K) »efchichte vr» T rau »  . L re if r»  a ,th  
» re s  V rriovea.

E r s t e  P e r i o d e .

» )  U r g e s c h i c h t e  d i e s e »  K r e i s e »  d i »  a u s  K a r l  
d e n  G r o ß e n .

- ^ i e  ältesten Bewohner de» Traunkreise» waren C e l t e n  
an» verschiedenen Stäm m en. S ie  zogen sy l vor Christ«» 
unter ihrem Anführer S e g o v e s t  über den Rhein an die 
D onau .

D er Traunkrei», in welchem sich die Celten auch nie» 
verließen, gehörte zu dem N o r i k u m .  Diese» machte vor 
Ankunft der Römer einen S ta a t  für sich au» , und wurde 
durch eigene Könige regiert. Von ihnen sind aber n u r V o e i o  
and K r i t a s i r  zuverlässig bekannt. Die Schwester de» /  
ersteren war die Gemahlin de» berühmten Ar i ov i s t .  Unter * 
K r i t a s i r  wurden die bey den Tauriskern wohnenden Bojer 
vom B e r ö b i s t a » ,  dem Könige der D acier, i. I .  §s vor 
Che. geschlagen (Lneonr äe  Kella OsII. l. I la z n i not. ^u»r. 
on». er m eä. 1'. k  o» r .  k e r . I. k,. III. Fnvsvia z». 7 ).

D ie Noriker, in der ältesten Zeit T a u t i ' S k e r  ») von 
ihren G ebirgen, später N o r i k e r  von ihrer Lage gegen N ord "

«) Sie wohnten an den hohe» Gebirgen in Kr a i n ,  Kä r n t h e » ,  
S t e y r  und S a l z b u r g ,  zum Theile auch im Land« ob der 
San«, (krenonli. diät. vom. äv »tvr. ZZ4).

»  r
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ro Geschichte.

genannt ( » a n , ; -  6 e rm . «acr. I. 2 ) , behaupteten ihre Unab
hängigkeit bis auf die Zeiten de» Kaiser» A u g u s t »  S , wel
cher im 3 - 29. v. Chr. Alleinherrscher de» römischen Reiche» 
wurde.

D a  sie sich sehr unruhig betrugen, und öfter« S tre if 
züge in» obere Ita lien  vornahmen, so eröffneten D r u su »  
und T i b e r i u »  i. 3. »z. den Feldzug gegen die anwohnen
den Alpenvölker.

A uf den Fall R h ä t l e n »  und V i n d e l i e i e n »  folgte 
sehr bald , und wie e» scheint, noch im nämlichen Som m er 
(nach Einigen i. I .  »». ,  nach Anderen i. I .  i s )  die Unter
werfung Norikum». S o  »vurde diese» eine römische Provinz 
und die D onau ein Gränzfluß de» römischen Weltreiche». «)

Kaum hatten die Römer da» neue Land in Besitz genom
men, so bekam e» eine ganz andere E i n t h e i l u n g  «nd 
G e s t a l t .

ES entstand gleich Anfang» die P rovlnzen-Ausscheidung 
,'tt N o r i k u m  und P a n n o n i e n ,  und zur zweyten Hälfte 
de» dritten Jahrhundert» (um 292) jene in da» U f e r - N o ,  
r i k u m  (N oricum  rip ease ) und in da» M i t t e l - N o r i k u m  
(N oricum  m eäitersueum ). D a»  erstere begriff da» Dlach- 
land an der D onau vom 3 »nstrome bi» zu den Cetischen 
Bergen hinab in sich. D ort auf jenen Bergjöchern, welche 
heute noch da» Land Oberösterreich von der S teyrm ark schei
den , fing da» M i t t e l - N o k i k u m  a n ,  und erstreckte sich 
bi» au die südliche Alpenkette hinab, alle» Hochland der Al
pen , die obere S tey rm ark , K ärnthrn , einen großen Theil 
S alzburg  » und de» östlichen Lyrol'S in sich fassend; daher 
e» auch geradeweg da» H xrgland, da» gebirgige Norikum 
(Ilou ienum ) hieß. (Muchar'S Norikum l. 7, 90).

Von A u g u s t  a n ,  und unter dessen besseren Nachfol
gern ( D e s p a s i a n ,  T r o j a n ,  H a d r i a n ,  M a r k  A u r e l ,  
A l e x a n d e r  S e v e r u » ,  P r o b u ö ,  D i o k l e t i a n ,  K o n 
s t a n t i n ,  V a l e n t i n i a n ,  G r a t i a » )  »vurde auf die 
G r ä n z h u t h  (au f den G r ä n z l i m e » )  an der D o n au , au f

») vsnudius liwv« inter Vvtuauo« et verdarb« »d ^Ugurto 
e»t evurtitutu». (Kusus).
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AstangSwerke, Standquartiere sehr viel verwendet (ll'scit.
lll. 246). An solchen Orten wurden besonder- S oldaten  mit 
große« Kosten unterhalten. (L u - ip p . »eor. X X X ). soo 
Ja h re  stand die dritte Flotte im Mittelpunkte de- norischeu 
l-ünv» in einer Donaubucht (Enghafen oder EnnShafen, ^  
jetzt Enghagen genannt) nahe bey dem alten Laureaeum 
unter einem krueleotu» clsssium  (diot. imp. ooo. p. 129 
bi» i r r ) .

D ie jung« norische Wehrmannschaft verkaufte man au f 
den M ärkten I ta l ie n » ;  die Kinder wurden zu neuen S o ld a 
ten gebildet.

M a n  lies t von der I-Vgio p rim s R v riv o ru m , von der 
Oollor» prim a Ilo rio o ru m , von der in riv ta  eokor» 1 'auria- 
co rm u ; -»bestanden l.ao eearü  l.au reaoen»ss , lililites au ri- 
liare» l-au reaveaaes, eine zweyte Legion zu l^aureacum  
( 6 r n t e r 448,  S ä t ,  S48ete.» l- inda rt I  Thl. p. Z7Z; lio tit. 
imp. o rien t. p. Z4 , Z9, 4 l e tv .; Irin. ^ u to u . I '.  II. p. 593)- 
Zu L orch  gab K. Constan» die Gesetze I-eg. 10 Ooä. lit. 69,
1̂ 0«. I. Ooel. I 'k e o ä . , l .eg . r r  l i r .  l  äe  kleeurion. I.- 51; 
zu L orch wohnte in der ersten Halste de» 5. Jahrhundert» 
der Präfekt der zweyten Legion; zu Lorch w ar auch eine 
römische Waffenfabrik, ohne Zweifel, weil auch d a »  n o r i 
sche E i s e n  sehr berühmt war (I.am dec. io m m en t. L ibl. 
e » e ,. Vinäot». I-. 2. c. 8. K u r z  ll l .  7).

Je n e  Landestheile, welche feindlich gesinnt schienen, 
mehr offen, an den Gränzen den Anfällen der Barbaren bloß 
gestellt w aren, «nd nicht sicher genug der V erw altung 
jährlich zu verändernder Obrigkeiten anvertraut werden konn
ten ,  behielt schon AugustuS Unter eigener Oberaufsicht. Diese 
Länder hießen daher k rov ineiae Im pera to rum , jLaesarum; 
die R om  näher gelegenen überließ er der V erwaltung de»
S en a t»  (k rov ineiae  8enatoriav ete.). I n  erstere Provinzen 
schickteer eigene, unmittelbar höhere Obrigkeiten, Lande»- 
Provinzenverwalter, S taa th a lte r mit vielen untergeordneten 
M agistrat-personen. S ie  hießen I-egati O aeaari, p ro  Oon- 
»u le , Oonsulare» logati, I-egaki (allein), Oonaulea, k ro -  
eonaulare», k ro v u ra to rv s , k raekev ti, k rae to re» , k ra e -  
to r i i ,  später k raea iäe , (M uchar I. 102). D a »  V e r z e i c h 
n i ß  d e r r ö m i s c h e n  S t a a t h a l t e r s i m  N o r i k u m  w ur
de in der Einleitung ( I . )  so vollständig gegeben, al» man r» 
di» jetzt kennt.

rr
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D ie Römer fetzten sich allenthalben in die S tä d te , Wecken 
und Burgen der Ureinwohner, erweiterten und befestigten 
sie, und führten römische K o l o n i s t e n :  verdiente K rieger, 
oder verarm te, unruhige B ürger dahin. Auch die Celtenstadt 
L orch  (l-orakko) wurde j«  einer römischen Kolonie erhoben; 
allein der Im pera to r, welcher eS th a t, bleibt ungewiß, wahr
scheinlich war e- M a r k  A u r e l ,  welcher >6y —  i r s  neue 
Kolonisten in die Provinzen entsendete (Hormayr'S W ien, 
M uchar I ,  > s z , ' 63, l6»). Fast in jeder S ta d t  waren aych 
eigene H andwerker-und K ünstler-Innungen , «nd zwar 34 
in den volkreichen Munieipien. (blot. imp. ovvick. x . s. in
»ppenä ).

Außer den Kolonien hatten di« Römer auch da- übrige 
norische B erg - und Binnenland nach allen Richtungen durch
drungen. I n  allen Theilen Norikum- fand man ächt römi
sche'Antiken, und inschriftliche Denkmahle originel-römischer 
Personen und Familiennamen (Eichhorn ll. 75.) S elbst, a ls  
O d o a e e r  nach 4S8 das Norikum seinem Schicksale überließ, 
blieben im Hochlande, und im Ufer-Norikum  noch b i- in
M ittelalter herab viele O riginal-R öm er ruhig au f ihren 
Behausungen. S puren  von der Anwesenheit der Römer 
trifft und traf man zu A nz s e i d e n ,  S t .  L a u r e n z ,  E n n - ,  
S t .  F l o r i a n ,  E g g e n d o r f ,  K r e m - m ü n s t e r ,  A l t 
m ü n s t e r ,  am B r r n n b ü h e l  bey A l t m ü n s t e r ,  zu 
J s c h e l ,  H a l l s t a t t ,  G o i s e r n .  re.

W a - die Römer nicht selbst benutzten oder bebaute«, 
überließe» sie anderen für Zins (8 trsd o  IV.).

S ie  lobten sich einen guten Landbauer, einen guten Ko
lonisten (V a rro ) , Handwerke, Künste und andere nährende 
Beschäftigungen: J a g d ,  B i e n e n z u c h t ,  S c h a a f -
zucht  re ., forderten aber Abgaben von Viehweiden, von 
Zehenten, vom Zoll, von Ersen-, S i lb e r - ,  G old- und 
Salzbergwerken (v. P a l l h a u s e n  -  N a c h t r ä g e  zu G a -  
r i b a l d  S .  3» ,  r s  re. Muchar l. 196, 19?).

I m  Gefolge der römischen Heere waren immer große 
Kapitalisten, welche eroberte S täd te  und Landstriche m it 
allem Inbegriffe lebendig und todt ersteigerten. <6se». äv  
bell. 6aU  ü . zz). Auch große Pächtergesellschaften (pnd- 
liesn i) folgten den Feldherren au - den angesehensten H äu
sern (O «e,«r m . L .), halfen denselben mit fteywilligen oder 
gezwungenen Lnlehen a u - ,  und erhielten dafür im eroberten 
Gebiete S ta a t-ä m te r , Bergwerke, Zölle, Steuerkaffen,
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L äudereyen  rc . > Dadurch wird erklärbar, wie mau an Denk
steine« d ie  N am en  der edelsten Geschlechter: der J u l i e r ,  
V a l e r i e » ,  E l a u d i e r ,  F l a v i e r ,  M a r o i e r  re. finden 
kann, w ovon  u n s. G r u t e r u S ,  L a z i u S ,  H o h e n e c k ,  
^ p a U h a u s e n ,  K u r z ,  H o r m a y r ,  M ä n n e r t ,  K l e i 
m a y r  n rc. die herrlichsten und mühsamsten Aufbewahrungen 
hinterlassen haben.

U nter den Anstalten der R öm er, wodurch fie ihren 
Waffe« so schnellen und glücklichen Fortgang verschafften, 
waren die H e e r s t r a ß e n  sehr wesentlich, welche sie durch 
ihr Reich «nd in den Provinzen anlegten,  um freye Comu- 
»ikation zu haben. A u g u s t ,  K l a u d i u S ,  D e f p a s i a n ,  
T r a j a n ,  H a d r i a n ,  C a l i g u l a ,  S e p t i m i u S  S e v e -  
r u - ,  C a r r a e a l l a  und G e t a  ließen sich die Herstellung 
und Verbesserung der öffentlichen S traßen  besonders ange
legen seyn (Pallhausens p o joariae  l'oxograx llia  UomLno- 
O eltica zr. 6. 7. re ). Nach dem A n t o n i n i s c h e n  R e i s e 
b u c h e  «nd der P e u t i n g e r ' s c h e n  T a f e l  kennen wir vom 
Traunkreife folgende O rte , wodurch sich römische HeereS
straßen zogen: l-av resouw  (d a- alt« Lorch), M aborjaoo 
(von Bielen für Lorch gehalten, aber wahrscheinlich ein von 
diesen verschiedener O r t ,  etwa Anzfelden? weil eS bey P eu- 
tinger eigen- vorkommt), Veroniani» (Pettenbach), 1'arr»- 
rio oder besser 1'n tstio  (K lan-), Li-nolstia (S p ita l am P y rn )  ») 
(M uchar l .  2 67 , 26» , 27r rc.)

D a -  Norikum w ar auch von vielen Nebenwege» durch
schnitten, alle H auptthäler und UebergangSpunkte in. dem 
Blachlande an der D onau sowohl als oben auf den waldigten 
Höhen de- kalten GebirgSlandeS waren bekannt, und wur
den vov den Römern vielfach durchwandert. V erbindung-
straßen und Seitenwege im Traunkreise, a u ß e r  dem Jtine- 
rarium  und der Peutinger'schen Tafel erschließen wir über 
den P-tschey herab nach J s c h e l  auch durch den dort vor
handenen römischen Denkstein (M uchar l. 276, 292 —  2y6) .

Die Römer hielte» sich im Norikum fast soo Jah re  lang 
fest, «nd h a tten ,n  dieses auch ihre Gewohnheiten und S it-

rr

a ) Da jedoch ^ber diese Ort« unter de» G^e^rten noch immerhin

Daten'm^der^Geschichte'deS Mittelalter» urkundlich nochmahl 
erscheinen lassen, um desto sicherer gearbeitet j« haben.
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te n , ihre S prache , ihr Geld «ad ihre Religion gebracht. 
J a  einem so große« Zeitraume mußte sich natürlich im  Lande 
ftlbst, and auch mit den Nachbarvölkern vieles Wichtige 
«gebe».

I m  Jah re  6 nach Christa- rüstete sich TiberiuS gegen 
M a r b o d .  Dieser hatte aber ganz J lly r ie n , Daeien und 
Pannonien gegen die Römer in Waffen gebracht, w orauf
K. A u g u s t  wieder Friede machte. I m  Ja h re  s flohen die 
von den Markomannen a u S B o j o h e m u m  verjagten B o j e r  
j«  den Römern ins Norikum herüber, a)

D o m i t i a n  i. I .  s i  von den Markomannen und Gua» 
den geschlagen, hält doch Triumphe.

i ü i ,  »öv,  I 7S mußte M a r k  A u r e l  Kriegelgegen 
die Markomanne» führen; 162 rückten diese, die Gnaden 
vnd Ja jygen  über die D onau herüber, streiften durch da» 
Norikum , und beschäftigten den Kaiser bis an seinen Tod 
i. I .  i 8o (luvsv!» 79).

a n  focht Caraealla (mit dem Beinamen GermanikuS) 
an der D onau und am Rhein mit Glück, 2»4 mußte er aber 
von den G e r m a n i e r n  den Frieden erkaufen (Sxsriüm ).

2SZ (nach Anderen um 25?) befand sich der herumwan
dernde Bischof (regionariuo) M a x i m i l i a n  unter K. Vale- 
rian j«  L orch (Invavia 7 i .  k e s  I. 12-9.)

r o r  —  zo4 begann D i o k l e t i a n  die Verfolgung der 
Christen. I n  diese Jah re  fällt die M arter des heil. F l o 
r i a n  zu Laureaeum.

D ie Verehrung dieses M atyrerS ; feine Grabstätte in 
der Nähe seines Todes w ar die Ursache der Entstehung des 
alten Klosters S i .  Florian (H anois I. 41 rc.; K urj lll. 49).

s r s —  SL7 wurden die Vandalen »on C o n s t a n t i a  
in s Pannonien aufgenommen. Diese» Ereigntß gab der 
römischen M acht den ersten S to ß .

wird die Eroberung de« Norikum 'irJahreT'ün'd die Vertreib 
duna der Do,er 10 Jahre v o r  Chr i s t »«  gesetzt. Auf solche
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SSV —  s s r  w ar E o n s t a n t i u -  Alleinherrscher. V on 
na» an  lag  alle Hauptstärke Rom -  in den barbarischen H ilf-, 
v-lkern, welche stet- eifersüchtig auf Rom s Größe hinsahen, 
jede Gelegenheit zur Schwächung ergriffen, und nicht» sehn, 
licher wünschte«, a ls  da- gänzliche Dahinfinken desselben.

25S —  SS7 mußte C o n s t a n t i u »  wider die Gnaden 
n n d S a rm a trn  an der D onau kriegen, S7S V a l e n t i n i a n  l. 
schon wieder gegen dieselben Völker.

Unter G r a t i a «  wandern 275 —  S7ü die H u n n e n  in ^  
E uropa rin. ^

D a -  war die vorzüglichste Veranlassung der a l l g « .  
» e i n e n  g r o ß e n  V ö l k e r w a n d e r u n g ,  welche die Un
terwerfung der römischen Provinzen zur Folge hatte.

29» theilte der große L h e o d o s i u - d a »  Reich zwischen 
seinen beyden Söhne» A r k a d i u »  «nd H o n o r i u S  in d a - » 
öst l i che und w es tlic h e . Diese Theilung schwächte di-.'rö- >  
mische Weltherrschaft neuerdings. /

a o r ,  4os drang der Gothe A l a r i c h  plündernd über 
die Alpen nach Ita lie n . N ur fein Tod i. I .  41l hinderte 
feine Ueberfahrt nach Afrika (Orofiuö I. 7).

» s i  beunruhigte der berühmte röm. General A e t t u -  
(vom «icht»würdigen V a l e n t i n i a n  Hl. 4S4 ermordet) da
von dev Juthungen bewegte Nörikum und Rhätien.

4s i brach A t t i l a  mit seinen Hunnen gegen den Rhein .  
ans. Nachdem er die Schlacht gegen A e t i u »  verloren, * 
drang er über da- Norikum bis Aquileja vor, und kehrte mit 
großer Beute nach Pannonien zurück ( l le rm is n u ,, lR ce , 
p b o ra » , d sllie tu» , Ä gebv rtu» , 6s»»ioäoru», Jo rnunäe» , 
kanlu» Viaconu»).

4SS verfiel da- oecidentalische Kaiferthum immer mehr. 
T h ü r i n g e r ,  A l l e m a n n e n , - S u e v e n  zogen als B un- 
de-brüder durch Norikum und Rhätien nach Ita lien . Um 
diese Zeit tra t der heil. S e v e r i n  a l-  ein schützender Genius 
iw Norikum auf. A ls F e l e t h e u S ,  der Kömg der Rugier, 
um Beute «nd Sclaven zu machen, mit seinen Truppen 
-egen L orch  zog, ging ihm S e v e r i n  entgegen, und be
wog ihn durch Bitten und Vorstellungen, daß er sein V or
haben au fgab , Lorch verschonte, und nach R u g i e n  zurück
kehrte. E in  andereömal rettete S e v e r i n  die Einwohner 
L o rch»  von einem nächtlichen Ueberfalle der Barbaren da-

rr
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durch, daß er die Einwohner ermahnte, auf den M auern 
zu wachen, damit sie und ihre Habseligkeiten dem Feind« 
nicht zur Beute würden. D ie Sorglosen entgingen ihrem 
Untergang« dadurch, da- sie auf vieles Zureden gehorchten 
(keil »vrixtora» re r . I, 66 —  ÜZ. Kurz Ul. S t ,  52,
54,  s s  re.).

D a  457 die A l l e m a n n e n  durch Rhätien streifend bi» 
I ta lie n  drangen, wurden sie vom römischen Feldherrn B u r e a  
geschlagen.

46i rückten die O s t g o t h e n  in Pannonien eia.
46s drang O d o a e e r  mit H erulern, S cy reu , Rugiern, 

Lnreinligern nach Ita lien  vor. -
47o —  472 nahm F e l e t h e u »  die auf dem rechten 

D onau-U fer noch vorhandenen römischen Plätze w eg, und 
zog daö Volk von Lorch »ach F a b i a n «  (jetzt W i e n ) .

4 75 kam Romulu» Augustu» durch feinen V ater Orestes 
auf den Thron.

,  476 machte Odoaeer, Anführer deutscher Truvpen im
'  /  römischen S o ld e , dem römisch - occidentalifchen Kaiserthume 

ein Ende; er entsetzte den Romulu» Augustu» de- Throne», 
ließ ihn in einem Schlosse in Campanien a ls Gefangenen 
verwahren, und w arf sich selbst zum römischen Könige in 
I ta lie n  auf (Kurz lll. 67).

4S? endigte Odoaeer die Herrschaft der R ug ier, und 
stellte die alte ReichSgränze an der D onau wieder her. 
Auf Befehl de» Sieger» führte sein B ruder A o n u l p h u »  
im Ja h r  4SS alle Röm er, die sich an der befestigten Gränze 
de» Reiche» befanden, mit sich nach Ita lien  ab. Zugleich 
wanderten die meisten Einwohner der von den Römern errich
teten Gränjfestungen nach I ta l ie n , um den Barbaren zu 
entgehen, die sich immer mehr und mehr nach Norikum her- 
zndrängten. Die Castelle ließ O d o a e e r  wahrscheinlich selbst 
niederreiffen, damit sie den Barbaren zu keinem sicheren 
Aufenthalte dienen konnten (Kurz lll. 6y).

S o  ward N o r i k u m  ganz der Willkühr der Barbaren 
überlassen, die dasselbe besetzen oder verwüsten würden.

D a» Letzte geschah auch bald nach der Auswanderung 
^  der Römer mit Lorch (Lugipxus. c. 26) wahrscheinlich durch 

die A l l e  m a n n e n ,  welche nach Severin» Tod« (4S2) alleut- 
halben losbrachen-

26
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4»y zog der Ostgothe T h e o d o r i c h  gegen I ta l ie n ,  er. 
hielt sich al» S ieger bey Aquileja, nahm §yz den O d  o a c e r  V  
m Ravenna gefangen, tödtete ihn ,  und gründete da- R e ic h  
d e r  O s t g o t h e n  in I ta lien .

Indeß  nähert« sich der Zeitpunkt, wo die B o j  » b a r e n  
(B ojoaren , B ajoarier, B o je r, B aiern) im Norikum und in 
beyden Rhätien erscheinen. J o r n a n d e »  (schrieb um s s r )  
und A e n a n t i u S  F o r t u n a t « -  (lebte um s6v —  600) 
machen die erste Erwähnung davon. T h e o d o r i c h  nahm —  
sie wahrscheinlich in die entvölkerten Provinzen auf ,  uuge- 
fähr so , wie C l o d o v ä u S  oder C h l o d o w i c h ,  König der 
Franken, im J a h r  496 nach der Schlacht bey Z ü l p i c h  (da
alte 1'oU»»onm im Herzogthume Jü lc h , 10 Meilen von 
Köln) die überwundenen Allemannier in Rhätien vom oberen 
Lech bis an die Hochgebirge (L nuoäius in  kauoM r. x . u z ) .

S o  lange T h e o d o r i c h  in Ita lien  herrschte, mußten 
die B a j o a r i e r  im Norikum seine Bothmäßigkeit anerkennen 
(O assioäor. I. exisr. 2 ,  lll. ex. s o ,  V ll. exist. 4).

Die Nachfolger von ihm hatten aber seinen Geist nicht 
geerbt. Kaum war er 526 von dieser W elt gewichen, so 
«rmuthigte dieß den a u s t r a f i s c h e n  K ö n i g  T h e o d o r i c h .
E r griff zuerst die Thüringer a n , und setzte nach ihrer B e
siegung festen Fuß in Vindelieien,  Rhätien Und im N ori
kum (Mascov'S Geschichte der Deutschen §. »27, §. 242) . S o  
wurden die Bajoarier den F r a n k e n  unterthänia; so hörte 
um di« M itte des ü. Jahrhunderts der Name N o r i k u m  
für Oberösterreich s)  ganz auf ,  und e- entstand dafür die 
Benennung B a j o a r i e n  oder B a i e r n ;  da- heutige Unter
österreich aber besetzten die L o n g o b a r d e n  (Franz Dischen- 
dorser» kritische Staatsgeschichte von Oesterreich ll. 121 re. 
Zauner-Chronik von Salzburg l ,  10). A ls diese ( s 6S) nach .

») S tatt de» Au»druSe»: S r z h e r z o g t h u m  Oesterreich 
ob der Enn»  ist nun die Benennung: Oberös t e r r e i ch  üb
licher geworden, und so kommt sie hier und auch in der Folge 
öfter» vor.. Wegen Verschiedenheit der Leser wird aber ange, 
merkt: »Da» Erherzogthum Oesterreich, nach geographischer 
Eintheilung Riederös ter reich,  wird auch da» Land ob und 
u n t e r  der  Enn» genannt .  Theile von Jnnerbster reich 
stad: Da» Herzogthum Steyrmark, Kärnthen und Krain. Die 
gefürstete Grafschaft Tyrol ist Oberös t er re i ch.  Man rech, 
net hiezu auch di« Grafschaft Feldkirch im Doralbergischen.« 
<Kleiasorg'» Abriß der Geographie G. 272 — 27S).
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I ta lie n  abzogen, überließen sie ihre Wohnsitze in Pannonien 
und im Norikum den A v a  re u  bis an die E nnS, welche bald 
hierauf mehrere Streifzüge in die näher gelegenen »der ent
fernteren Länder vornahmen. Diese Streifzüge hörte« erst 
mit den blutigen Niederlagen au f, welche ihnen K a r l  d e r  
G r o ß e  beygebracht hatte.

87» schlugen die A v a r e n  die Franken; 8-6 eroberten 
sie den größten Theil von D alm atien; 752 fielen sie über die 
Kärnthner und Baiern her, von welchen sie aber überwunden 
wurden. D ann ruhteq sie b i- 756 oder wahrscheinlich bis 
757,  wo sie vom Neuen losbrachen, a ls sie den Tod de- 
Herzog» H u g i b e r t  von B aiern erfuhren, dessen Tapferkeit 
sie fürchteten. Aber gleich hierauf gingen sie über die EnnS, 
zerstörten das alte L orch  und verheerten die ganze Gegend 
( S t .  F l o r i a n  re.) vom Grund« aus. (k e r .  »oripr. r e r . 
A ostr. II. r r s ,  Kurz lll. 9 6 , 9 7 , io o , r o i ) .  I n  diese 
Zeit fällt die Flucht des Bischofes V i y i l o  von Lorch nach 
P a ffau , bey welchem BiSthume der kirchliche Sprengel über 
Oberöstreich bis i 7S4 blieb.

Nach den letzten Verheerungen der A v a r e n  genoß un
sere Gegend einige Jah re  hindurch R uhe, wobey man sich 
wieder erholte. Diejenigen, welche diese Ruhe im Lande 
ob der EnnS genossen, waren nach dem Gesagten B a j o a 
r i e r .  Ueber diese hatten die australischen Könige au» dem 
fränkischen Geschlechte der A g i l o l f i n g e r  Herzoge gesetzt, 
denen sie die Landesverwaltung nebst besonderen Vorzügen 
übertrugen, sich aber die Oberherrlichkeit vorbehielten. (I-eg. 
v s jo a r. II, 0. ra . r». 5 ; Z auners Chronik von S alzburg !, to ).

W ir kennen die A g i l o l f i n  g e r ,  welche über Baiern 
gestellt w aren , bereits auS der Einleitung U r o . !!.

L« Geschichte.

Z w e y t e  P e r i o d e .

b )  Ge s c h i c h t e  d e»  M i t t e l a l t e r s  v o n  K a r l  d e m  
G r o ß e n  b i -  a u f  d i e  R e f o r m a t i o n -

Die A v a r e n ,  noch wilder al» alle Völker seit A t t i l a  
in P annon ien , wollten die Gränzen ihres Reiche- immer 
mehr ausbreiten; sie standen daher vom Krieg« nie ab. S o
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«urden die Ufer der EnnS zuletzt menschenleer, und dienten 
wilden Thieren zur Wohnung (Vir» 8. Lm vram i o. ü).

E in glückliches Ereigniß für unsere Länder ergab sich 
endlich wieder dadurch, daß K a r l  der G r o ß e  77« Allein
herrscher de- Reiche- der Franken wurde. Dieser einsichts
volle , thätige Regent «nd Oberlehenöherr BaiernS erfüllte 
die W elt nicht nur bald mit seinem Namen und mit seinen 
T haten , sondern w arf auch die Feinde des Friedens und der 
Ordnung zu B oden, und hemmte die Verbindungen mit den 
A vareu, welche die Herzoge von B aiern zur Behauptung 
ihrer oft versuchten Unabhängigkeit angeknüpft hatten.

I m  Jah re  74« bekam T h a s s i l o  II. den HerzogSstuhl 
iu Baiern. Unter diesem Herzoge treffen wir die ersten S p ü 
ren der Kultur deS TraunkreiseS in U r k u n d e n  a n , und 
erfahren nun durch dieselben und durch die Aufzeichnungen 
bewährter Schriftsteller immer mehrere Orte und Begeben
heiten von dem Kreise.

T h a s s i l o  U. stiftete 777 K r e m - m ü n s t e r ,  und stellte 
778 (keineswegs also 772) den S tiftb rief feyerlich darüber 
an-. I n  diesem kommen folgende noch heut zu Tage dem 
Lraunkreise zugewiesene O rte , Bäche «nd Flüsse vor: 
K r e m - m ü n s t e r  selbst, L e o n b a c h ,  S i p b a c h ,  H a l l  
am S u l z b a c h e ,  S i r n i n g ,  A l b u r c h  (vielleicht S te iner
kirchen?), P e t t e n b a c h ,  E b e r s t a l l z e l l ,  die beyden 
J p f e n ,  der A l b e n s l u ß ,  daö Bächlein T o d  ich«. A schach 
und A l k o f e n ,  welche in diesem Stiftbriefe ebenfalls genannt 
werden, gehören jetzt zum HauSruckkreise. T h a s s i l o ' S  
S tistb rie f macht auch von S l a v e n  E rw ähnung, welche 
dam als im Traunkreise zerstreut waren (U ettenxaober 24 —  
27, k so llm s^r 4 , s.).

788 verwies Karl der Große den abtrünnig gewordenen 
T h a s s i l o  in ein Kloster, und theilte die herzogliche Ge
walt unter mehrere Gränzgrafen, die sich weniger heraus
nehmen konnten, dem Könige Widerstand zu leisten, und 
doch sehr geschickt waren, an den äußersten Gränzen de- 
Reiches "(hier die EnnS und D onau) alle Bewegungen der 
Nachbarn zu beobachten, und dem Könige davon Nachricht 
zu ertheilen (Kurz lll. 142,  isz ) . Ueber diese Gränzgrafen 
vergleiche m an die Einleitung vlro. l l l ;  einige Gaugrafen 
aber werden w ir noch beyder E i n t h e i l u n g  d e -  K r e i s e s  
nennen.
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Indeß  fielen die A v a r e n  mehrere»«!« in B aiern »e. 
ein ^w urden aber immer zurückgeschlagen.

790 schickten sie Gesandte zu Unterhandlungen nach 
W arm». M an glich sich nicht au» ; K a r l  beschloß daher 
den Krieg gegen sie, und eröffnete ihn 791 mit s  Armeen. 
Diese zogen auS I ta lie n ,, aus Böhmen, und am rechten 
Donauufer gegen die Feinde, verfolgten sie bis Raab in 
P annon ien , und endeten den Feldzug m s r  Tagen »). S o  
bekam der S ieger ihr Land bis auf ihre Ringe.

796 fiel E ric h  der Herzog von Friaul und Istrien über 
die Avaren her, and erbeutete ihre geraubten Schätze.

799 waren die A v a r e n  völlig unterworfen (L g indarä  
in  vit» 8. Osroli. kr»)? ^ o n s l. U nnuvrum  er ^ v s r . x. 269). 
I h r  Name verschwand aus der Geschichte, und jener der 
H u n g a r n  erscheint dafür.

Ueber das Land, welche» K arl der Große 791 —  799 
den Avaren abgenommen hatte, «nd welches nun in den 
Urkunden unter dem Namen der ö s tlic h e n  M a r k ,  A v a -  
r i e n ,  H u n n i e n  oder auch P a n n o n i e n  vorkömmt, sehte 
er ebenfalls G ränzgrafen, welche Aro. IV. in der Einleitung 
zu finden sind.

Oberösterreich aber hieß von dieser Zeit an die »blarolü» 
Vavsrica.«

Unter K arl dem Großen und seinen Nachfolgern hob sich 
der Wohlstand des Kreises bi» zum Jahre  900 bedeutend. 
ES geschahen durch die Regenten und andere Große deö Rei
che» mehrere Schenkungen, welche un» auf die Zunahme 
der Ansiedlungen und auf die Beförderung der Kultur die 
richtigsten Schlüffe machen lassen.

S o  erhielt da» Kloster Mondfee im J a h r  77S zu H ö r -  
s c h i n g ,  sos zu O f t e r i n g ,  S09 i" L a u f e n ,  s i r  zu 
R o r b a c h ,  S24 zu P u c h h e i m  mehrere Güter in dem sehr 
ausgebreiteten T r a u n  g a u  (Cliron. l.un»vl»e. 26 , » 0 , 4 l ,  
a s ,  öo).

Nach A r n o »  Saalbuch der ältesten S tiftungsgüter von 
Salzburg  bekam da» Lrzstift unter diesem seinen ersten Erz-

a) Umständlicher wurde hievon in der Geschichte de» Mühlkreiser 
gesprochen.
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Bischöfe und Lieblinge K arls des Großen zwischen 7gs —  »21 
da» Landgut P a c h m a n i n g  nebst i o  Huben zwischen Offen» 
Hausen «nd Lambach, G r ü n b a c h  zwischen W els und Lam
bach an der T ra u n , «nd A l b i n S v e l t  (Feldham) an der 
Alben (von Pallhausen » Nachtr. zu Garibald; Fuvsvia z s o ;
Dipl. Anhang dazu S .  44).

825 schenkte K. L u d w i g  seinem treuen O t a g e r u »
(auch Oatageru» und P a tag eru S , sehr wahrscheinlich der X  
S tam m vater der steyr'schen Ottokare) die V illa G r a n e s «  
d o r f ,  (Kronstorf) in Gerold » Grafschaft (Aon. Vvie. X l, 
i a 6 ; 8 unä. i le tro p . 8aIi»I». ll. 8).

82y stellte L u d w i g  d e r  F r o m m e  eine Schenkung»« 
urkunde für da» Kloster Mondfee au». Hiernach erhält da»« 
selbe einen Bezirk am O b e r s e e  vom Ursprünge de» Z in  - .
k e n b a c h e »  bi» zum D i n d l b a c h e ,  und zu jenem P latze , 
wo die J s c h e l  in die T raun fließt (O kron. L.un»ei»c 7» ,
7i , Onllv» I. 176). Dieser Distrikt macht den jetzigen Bezirk 
der Staat-Herrschaft S t .  W o l f g a u g  au». Die I f c h e l , 
der Z i u k e n b a c h  «nd W e i s f e n b a c h  werden schon in der 
Stiftung-urkunde de» Kloster» Mondfee (748)  al» Gränz« 
paukte davon genannt (Obige» Okronicoo 4).

876 gab König K a r l m a n n  dem Priester E n g e l m a -  
r u »  (nach A v e n t i n  W ernulf genannt) 4 Huben im Orte 
W a l a h o f e l d  in Aribo's Grafschaft im Lraungau (^ v sn r. 
L xeerp t. kssssv . sp . Ovkelv ««ript. re r . L aie. l. 704; B u- 
chingrr I. 90).

887 bekam Kremsmünster vom K. A r n u l p h  ein Gu t  
zu N e u h o f e n ,  «nd ein andere» zu P a p i l i n d o r f ,  »a» 
aber ganz Neuhofen nebst 3 Herrenhuben an der S a  la  bey 
D e i s s e n b e r g  in Aribo's Grafschaft. Die Urkunde wur« 
de am 1. April 888 im Kloster S t .  Florian unterschne« 
beu. (U ettenxavk . 3ü —  3 9 ; kacluo. r i , r z ;  S traffer
I. ro 6>

888 verlieh K. A r n u l p b  dem Abte S u e l p e r o  von 
Krem-münster da» G ut kleriloseli ( N e s s e l b a c h )  an der 
Krem» nebst Z e i t !  h e i m  bei Weiffenberg, und im nämli« 
cheu Ja h re  dem Kaplan Z a z e  0 G üter bey W  e l » zum lehen»- 
läuglichen Eigenthume (U aitenpscli. I. 4 1 ; kackm sxr
23 , 24).
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SSY drangen die Hungarn bi- an  die E nn - vor (Prenen- 
hneb. steyr. Annalen 3 ). «9 , und S92 rief sie A r n u l p h  
gegen Z w e n t i b a l d  selbst herbey (S u r ; lll. 19s).

S9Z überließ K. A r n u l p h  dem S tifte  Krem-münster, 
für welche- er auch am z. M ay 6S9 j» N i e d e r n e u k i r c h e n  
einen Schenkung-brief über r  Huben ausgestellt hatte , 
E b e r - b e r g  und alle G üter der zwey östlichen, treulos ge
wordenen M arkgrafen W i l h e l m  und E n g e l s c h a l k  (kek- 
renpsol». I. 43 ; S tra ffer I. 2oü; Kurz -  M ilit. Verfass. 19s).

S99 starb A r n u l p h  und hinterließ L u d w i g  da» Kind, 
einen Knaben von 7 Ja h re n , a ls seinen Nachfolger. D a 
machte die H ungarn kühn (Kurz lll. 19s). S ie  schickten im 
J a h r  900 Gesandte an K. Ludwig, da» Land auszuspähen, 
ob man sich in Baiern zum Kriege rüste. D a  sie keine An
stalten sahen, fielen sie O b e r h u u g a r n  und U n t e r ö s t e r 
re i ch höchst verwüstend an. D ann rückten sie über die EnnS, 
und verheerten einen S trich Lande- von mehreren Meilen. 
K r e m - m ü n s t e r  und S t .  F l o r i a n  wurden zerstört und 
verbrannt, die Einwohner getödtet oder vertrieben (Supp, 
k u lä . s ä  »ml. 900 ; kvttvnxavl». lc>9, 1 lZ).

Schlägt man die Jahrbücher der Geschichte auf ,  so 
setzten -ie  H ungarn ihre Raubzüge von nun an in den Jah ren  
- o r ,  9vL , 904, 907,  S o» , 90 9 , 9 t » ,  9 t 2 ,  9*3,  Yt7 , 
- r ü ,  9S6 ,  937,  944,  9SS und 9S4 bi- 955 fort.

Wie viele- Unglück hat nicht damals unser V aterland 
getroffen! Allein man verlor bey den harten Schlagen de- 
Schicksals den M uth nicht. M an  dacht« auf Schuhwehren 
und Zufluchtsorte; man stellte sich dem raubgierigen Feinde 
entschlossen entgegen, und benutzte die Schenkungen, welche 
entweder au - frommen S in n e , oder für geleistete Dienste 
gemacht worden »varen, zum Emporkommen de-Kreises.

Gleich nach dem ersten Abzüge der Hungarn (im  Jah re  
900) wurde die Festung E n n S b u r g  (die heutige S ta d t  
EnnS) erbaut (Kurz III. roü).

y o r und 90z erlitten die Hungarn Niederlagen in B aiern. 
(SchelS IV). 903 verlieh K. L u d w i g  seinem getreuen V a 
sallen Z w e t b a c h  s Huben im Thale O liuxeexurvk in 
Aribo» Grafschaft, wo sich jetzt S c h l i e r b a c h ,  K i r c h -

zr Geseichte.
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d o r f  rc. befinden (Hormayr'S Archiv für Süd-Deutschland
ll. Theil. luvsviL  rü r) .  -

Ebenfalls 90s vertauschte der Ehorbffchof M a l v i n u »  
be, W olfeöwang in Aribo's Grafschaft einige G üter an da» 
Hochstift P affau  (Buchinger I. roo).

Um 90S ordnete L u d w i g ,  das K ind, zu R a f f e l s t ä t -  
t e u  die Zölle auf  der D o n a u ,  T r a u n  «nd E n n S  wieder 
so a n ,  wie sie zu den Zeiten L u d w i g s  «nd K a r l m a n n 
gewesen (X vent. p. 4 7 9 ; Oekvle I. 7»«).

906 erbaute S i e g h a r t  G r a f  v o n  S e m p r a ,  ein - F  
Sohn de- Markgrafen Rathold von K arantanien , die Feste '  '  
E b e r S b e r g  an der T raun. D er Edle fiel schon im Jahve 
907 im Kampf« für das Vaterland gegen die H ungarn; mit 
ihm der tapfere M arkgraf L u i t p o l d  an der E nn - (als» 
nicht bey P reßburg ), und der unerschrockene J s e n r e i c h ,  
nebst mehreren Grafen und Bischöfen. Nach der verlornen 
Schlacht floh L u d w i g  von EnnS nach P a ffa u ; die Hungarn 
durchplünderten hierauf ganz Oberösterreich (Zauner l. ö s).

Am 29. Febr. 909 gab L u d w i g  dem Grafen A r i d »  
und dem Erzbischöfe P i  lg  r in  von Salzburg au f ihre Lebens
dauer die königl. Abtey T r a u n k i r c h e n ,  welche früher die 
beyden deutschen A l p k e r  und G r u n d p e r c h t  besessen z« 
habe« scheine» (Horm. Tafchenb. für vaterl. Gesch. »«rr. S.
»9; Oesterr. Plutarch ly r  B d. S .  s o ;  Juvav . Lnh. 121).

912 schlug K. K 0 n r a d  die H ungarn am I n »  so, daß 
nur ro  davon entkamen. Al» dieser deutsche König 9»s ^
starb, folgte ihm H e i n r i c h  der V  0 g l e r .  Unter ihm muß
ten die H ungarn einen Waffenstillstand bi» 924 eingehen 
(Kurz lll. 220).

927 vertauschten die B rüder D i  » b a l d  und O t t o k a r  
ihren Besitz zu T h a l h a m  an den Erzbischof Adelbert ll .
»on S alzburg  (^uvovio ,  v ix l . Anh. 127), «nd Y4» kommt 
»Lentpold« von V o l k e  n s t o r f  zuerst vor (Höh. lll . 774).

9LL forderten die Hungarn wieder T rib u t, erhielten 
aber keinen. M au  war gefaßt, sie zu empfangen, und sie ^  
wurden auch bey M e r s e b u r g  geschlagen.

A ls 9Lü K. H e i n r i c h ,  und YL7 Herzog A r n u l p h ,  ^  
der Böse, gestorben w aren, begannen die hungarischen Ein
fälle wieder.

2r Thl. ite Abthl. (Traunkreit). E

LZ
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-44 »ahme» sie einen neuen VerheerougSzng vor. 
B e r t h o l f ,  ei« Bruder A rnulph», zog ihnen entgegen, 
und brachte ihnen zwischen W e l -  u n d D o r c h d o r f  eine 
solche Niederlage bey , da- sie einige Jah re  «ufere Gegenden 
nicht mehr betraten ( k o -  l. s s » ;  S tra ffer I. r i « ;  Kurz 
UI. r r r ) .

-54 ging ihr Zug gleichfalls durch B a ie rn ; sie kamen 
mit großer Beute durch I ta lie n  nach Hause.

- s s  zogen sie wieder aus. D a  schlug sie O t t o  d e r  
k G r o ß e  am Lage de- heil. Laurenz aus dem Lechfelde, und 
Deutschland w ar für immer von den Einfüllen der Hungarn 
frey (VViticbinü l . .  U). M an  findet seit -SS nicht m ehr, 
daß die H ungarn noch über die EnnS gestreift Hütten. (Kurz 
w .  r s 4).

Nachdem man -ss den Hungarn die von ihnen besetzte 
Landesstrecke abgenommen hatte , wurde dieselbe unter den 
Namen O s t m a r k  oder O s te r ic h e  ») von neu aufgestellten 
M arkgrafen verwaltet. Oberösterreich oder die blnrekis L s- 
vnrie» gehorchte überhaupt baier'sche« Befehlen, aber auch 
di« Grafen von W e l »  und L a m b a c h ,  die Bischöfe von 
P a s s a u  und andere Edle besaßen Landestheile davon. D er 
Bezirk am Traunfluffe gehörte den Grafen vom T raungau , 
welche mau nach erweitertem Distrikte später »on dem erbau
te« Schlosse und der S ta d t  S tey r  » G r a f e n  v o n  S t e y r «  
nannt«. W ir wollen nun sehen, w as sich unter diesen V er
hältnissen neuerdings ereignete.

B i s c h o f P i l g r i n  von Paffau (reg. - 7i —  - y l )  schenkte 
dem Kloster K r e m ö m ü n s t e r  die Zehente von der S c h a r 
t  e » (in derP farre  B o r c h d o r f )  bi» z u m P y r n  (kaokun. za).

Um - s s  (C a  l l  eS glaubt I. r ?6 richtiger um - s » )  wurde 
gegen die Einfälle der H ungarn da» Schloß S t e y r  erbaut, 
und um -SS erhob sich am Fuße der Feste auch die glrich-

») Der Nam« Ostei-riclie kommt das lehtemahl in der Urkunde 
K. Heinrichs IV. 1074 an den Markgrafen Ernst; der Rame 
X u s t r i a  da» erstemahl in der Stiftung» - Urkunde des Klosters 
G t .  - t i k o l a  durch Bischof Altmann im Jahre io7ü »or. 
(Hormayr's Beytrag zur Geschichte Tyrvl« t r  Band 2te Ab
theilung G . LSS; dlou. Loic. IV. ryz).
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G e s c h i c h t e  ZS

«) (Preueuhueb. strpr. A m ,.; Ju sp ro g g erll. 
-7; L .  004).
. . . 2 "  d « «  unter dem paffauischen Bischöfe P i l g r i n  ver« 
^p teu  R o t t e l  der Zehente, welche um 934 »der 98S zur alte» 
Kirche L o rc h  gehörte», kommtauch G a r s t e n  vo r, also fast 
u»o J a h re  früher , a ls  dort «in Kloster gestiftet wurde (Eal» 
l«S l . r ? 7 ; Kurz ll. 472; Hauam 6 erm« 8sc r. 1. 227).

An einem Äertrag« de- Bischofes C h r i s t i a n  von P a s 
sau mit dem Grafe» A r n o l d  vo n  L amb a ch  e rh ie ltK rem S - 
M ü n s t e r  im J a h r  9SS Besitzungen in S t e i n f e l d e »  «nd 
R i e d ,  den oberen H a r t  (zwischen KremSmünster und Stei« 
nerkirchen), einen « a l d  um T e u e r w a n g  (beyVorchdorf), 
de» Forst zu E g e n s t e i n  (bey Pettenbach), Biehweiden am 
" E h a s i p e r g .  re. Hiezu schenkte Bischof P i l g r i n  nm 
1063 S c h ü t z i n g  und D i e t h a l m i u g ,  und Abt A d e l r a m  
lauschte von dem Herzoge W e l f  in Baiern um 109s da
G u t S t e i u p a r z  e iu , welche- wir heut zu Lage nicht mehr 
» iffea  (k.vluw»z-r 36,  48, 62).

I n  einer weitern Tauschurkunde de- Bischofes T h r i »  
s t i a n  von P affau  mit dem Grafen A r n o l d  v o n  L a mb a c h  
Werden außer mehreren bereit- genannte» Ortschaften und 
Gegenden um 999 auch S t o c k h a m ,  W älder um P etten- 
dach re. angeführt (Kurz ll. 432,  433).

io s 9  überfielen die Hungarn unter König P e t e r  die 
Länder Heinrich- unter einem eitlen Aorwaude.

»04 , bis ,o s 3 litt auch der Trauukrei- sehr viel von 
den Durchzügen der Truppen de- Kaiser- Heinnch ll l .  gege» 
die H ungarn (Kurz lll. 264 —  268).

io s 6  fiel der vchu Kaiser abgefetzte Kourad von Laien» 
i» Oesterreich ei» und verheerte e- (Schel- lV ).

io 8o verwüstete H e i n r i c h  IV. wegen Treulosigkeit de- 
HerzogS W e l f  da- Baierland (S chel- IV).

io 8S kam W a r t b e r g  unter dem (»2 te« ) Abte T h e o «  
d o r t c h  durch de« Grafen A r n o l d  mit der Bedingniß 
au  Krem-münster, daß da eine Kirche gebaut werden soll 
(k e tto u p . 1L7 ; kaodm . S6>

» ) 3 »seph G r a s  über Levbea  (1824 Veit« IS) gibt das 
HÄr 960 hierüber an, beweisrt aber nicht-.

T r
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Albrecht !V ia d«S Land o b  «yd u n t e r  der E n n »  abge
theilet w urde, » ie  wir beym Mühlkreise ( S .  »2) hörten.

D er abgekommene Edelflh A m h y f  gehörte dem T e- 
schlechte dex P  a n h a l m ,  wovon Konrad und Hang um r» -o  
zu S t e y r  lebten (Höh. l l l , , XXVH- 77r ) .

»»8» wurde G m u n d en  eine Landstadt, später eia« 
lande-färstljche (Steyr. Annalen -» ) .

»»so stiftet» O t t » ,  Bischof von S am berg , d a - S p i t a l  
am  P y r u  (k o r  I. Ü92).

Dieser S tiftu n g  folgte »re? bie Einführung der Mi, 
p o r i t e n  zu E n n - ,  » 4 7 2 -er D » m i n i k a y e r  und »617 
der K a p u z i n e r  zu S t e y r ,  »622 der J e s u i t e r  zu 
T r a u n k i r c h e » ,  «nd lüzo  der nämlichen Orden-glieder 
zu S t e y r ,  »S»6 der K a p u z i n e r  zu G m u n d e n ,  »646 
der E ö l e s t i n e r i n u e n  zu S t e y r ,  und »762 die Errich« 
tung eine- Poiesterhanse» in E n n -  ( J n s p r u g g e r  ll . 86 
di» s s ;  W rndt von Wendtenthal a r  T heil, ? r  B and S e ite  
72^ - 176).

1192 schenkte Herzog L e o p o l d  von Oesterreich dem 
Kloster G a r s t e n  62 kleine Salzstöcke in J s c h e l ,  und 
eben so viele in A u sse e . Diese Salzwerke bestanden abe« 
schon vor »lS2 (D iplom . Qoret. S s ,  72), N u r de» wichti
gen Salzerzeugnug ist e - sehr wahrscheinlich zuzuschreiben, 
vaß die Gegend de» heutigen Salzkammeraute» da» I  sch , 
l e r l a n d  hieß, (K urz- Friedrich -e r Schön?, 442, 444; 
Llrpvn. I ,an re ise , 1S2).

Zwischen »lyz und 119s hatten di» B rüder: F r i e d e «  
»ich d e r  C h r i s t l i c h e ,  und L e o p s l d  Vll .  der G l o r 
r e i c h e ,  di» Lande-rrgierun- getheilt. Friedrich herrscht» 
über S t e y r ,  Leopold über Oe s t e r r e i c h .  L l-  aber Friede
rich »»98 oder »»ss starb, fiel auch S t e y r  wieder «a 
Leopold (Preueuhueb. An». 22).

»»Sü erhielt K r e m - m ü n s t e r  durch Bischof W o l f k e r  
die P fa rre  K i r c h h a m  (PfarrSqrchiv).

D ie Hayden von D o rf, nach Einigen schon » r»7 be
kannt, sollen bereit- »260d a- Schloß D o r f  besesseu haben
(Höh. I. 272).

Unter mehreren Gütern hatten die Hayden auch I u z e r -  
s t o r f  m d  - i n d a c h  (Höh. l. 2 -2 ).
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» L » 7  gehörte P e r n s t e i «  noch de» H e r r e n  v o n  
P e r u s t e i n  (H öh. I. S4). Von diesem Geschlechte wird 
M g re n n  v o n  Pernstein um io z6 a ls  B ogt de- Kloster- 
^ rem -m ü n ste r  genannt, (kae lirna^ r, lloneupaoli. >46).

U m  ,2 2 0  schenkte Erzbischof E b e r h a r t  von S alzburg  
d e«do rtigen  Kloster S t .  P e t e r  den W ald in de» » G o fach« 
welcher ab e r in der Folg« so sehr gelichtet wurde, daß nur 
mehr ein Theil davon am Geschütz steht ( s te t ig e r ,  stier. 
8aü»b. r .  4. v. 21. k o l. 42t) .

Ueber die Kapelle in H o f k i r c h e n  wurden »227 «nd 
1232 Streitigkeiten entschieden (Kurz IV. 44 L).

1231 durchplünderte Herzog F r i e d r i c h  d e r  S t r e i t 
b a r e  ganz Oberösterreich. W a- er verschonte, verwüsteten 
im nämliche» I a h "  die Baiern zwischen der T raun «nd 
EnnS (H ö h .!. i s z ;  Preuenhueb. Ann. 27),

1245 thaten dieß die B -iern  wieder (Höh. 1. 13S),
A l t m ü n s t e r  wird in den dortigen Pfarrschriften schon 

1238 „emtiguiooinui xsroviti»  M0va»t«mon»i» "  genannt, 
und besorgte 1120 S t .  G e o r g e n  i m L t t e v g a u  (P fa rr-  
fchristen).

»237 zog Kaiser F r i e d r i c h  mit einem großen Heere 
gegen Herzog Friedrich den S tre itb a ren , uad bestätigte zu 
E n a -  die Freyheiten de- Fürstenthum- S t e y r .  H ierauf 
beseht« er das Land und die S ta d t  S te y r ,  stellte Aufang- 
den Bischof von Bamberg a ls  S taa th a lte r  van Oesterreich, 
dann aber den Otto von Eberstein a l-  solchen au f, und kam 
12SY wieder »ach E n n -  und S t e y r .  1241 erfolgte die 
Au-söhn«ng zwischen dem Kaiser vnd dem Herzog« (Prouenh. 
A ua. 27,  2«).

D a  es höchst wahrscheinlich ist, daß das lla tianarium  
^ u o tr ise  vor 1248 verfaßt wurde (staaob. ll. 2) ,  so führen 
wir nun au - demselben jene Orte «nd Gegenden a n ,  welche 
(bisher zweifelhaft, oder nicht genannt) au» dem T raun
kreise in demselben vorkommen. Folgende sind e» : X bslitvu 
»der ^stillten , ^äe lvagow  » ) , s t^ a b e lä o r t , s ta l le n , O r t ,

») Schon von 1222 an bis 1230 «ar aber ein B e r n h a r t  von  
Ac h t e l t en  Prälat »on Krem-münster; war A d e l w a g e n  
betrifft, werden wir bey der Detailbeschretbung ein« Dermuthung 
-udeustgS »on I2«2 aufstellen. I n  der Schenkung» - Urkunde 
Ottokars lV  , wodurch di« Kirche Haselbach an da» S tift Sar-
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Vinräork, in  k ru o l ,  k a v ll^ v rz e , Vanmtvü» (Ramingstein), 
N am ao re , 8teinl»a»a, 8ieinvnircI»eQ etc . (kaucl» fl. 97 ,  
7» , 9« , 99,  »7,  S t ,  99, " 2 ,  73,  111 —  112, 9 4 , 96,
29 , 72).

Nachdem F r i e d r i c h  d e r  S t r e i t b a r «  1246 gefallen 
w a r, unterlag ganz Oesterreich bis i r 4S vielen Verheerun
gen durch die G roßen, und durch die regierenden Fürsten.

Außer den in der Einleitung genannte» Regenten oder 
S taa tha ltern  Oesterreichs führen wir hier noch a n , daß 1247 
U l a d i S l a « S  v o n  M ä h r e n  eine kurze Zeit Oesterreich 
besaß; daß sich diese- 1252 O t t o k a r  v o n  B ö h m e n  unter
w a rf, aber trotz der Belehnung R i c h a r d -  v o n  E n g l a n d  
am 7. August 1262 in Aachen im Jahre. 127Ü verlor (n au c l,
l l .  247, 24« , r6 6 ; Preuenhueber 2 9 , 2 0 , 21 berichtigt).

1252 erhielt D i t t m a r  v o n  S t e y r  vom Könige O t 
t o k a r  in Böhmen die Herrschaft L o s e n s t e i n ,  und nannte 
sich auch seit dieser Zeit H err von L o s e n s t e i n  (Höh. I. 12). 
ist. 512); indeß erscheint in einem Stiftbriefe des Kloster
Garste« schon U s o  ein O r t y l p h  v o n  L o s e n s t e i n  unter 
den Zeugen (Höh. lll . 366).

1254 stellte König O t t o k a r  2 Landrichter zwischen der 
EnnS und der T raun auf (K urz- Militärverfassung 323; 
Preuenhueb. hist. Cat. 44).

D er verfallene Burastall » S i n z e n d o r f «  gehörte der 
ruhmwürdigen Familie S i n z e n d o r f ,  von welcher K o n 
r a d  v o n  S i n z e n d o r f  um 1270 lebte (Höh. ll. 424,
m. xxvl.).

1270 und «272 war H e i n r i c h  v o n  H a g ,  von wel
chem da- Geschlecht der Freyherren von A s p a n  zu  H a g  
abstammt, x ro cu ra io r c irca  ^n aau i» , und 1273 J e r n -  
f r i e d  Pfleger ob der EnnS; worin aber da-A m t beyder be
stand, weiß man nicht (Preuenhueb. hist. C at.).

A ls 1276 R u d o l p h  v o n  H a b s b u r g  gegen den 
ränkesüchtigen O t t o k a r  zog, kam er mit 700 Rittern nach 
E b e r s b e r g ,  und schlug sein Lager vor EnnS a u f , welche-

sten kommt» erscheint dann «Mer den Zeugen bereit» ein U a « r t  
I» iä « , ä e  Or t .  Kurz  setzt dies« Urkunde zwischen 1092 und 
1111. (Kurz 2r B . .S . 47«). S o  kommt auch Aicli e l ä a r k  
1112 in einer Urkunde Ottokar» IV. für da» Kloster Garsten zur 
Sprache, (v ip l. Varel. 25).
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Hm A o n r a d  v o n  S o m m e r a u  übergab t^b ro » .
»ä « u a . 1276; Kurz II. s s s ;  Preuenhueb. Cat. 48).

1276 verboth K. R u d o l p h  die Erbauung neuer B u r
gen in  Oesterreich, und schon nu alten österreichischen Land
rechte hieß e - , daß Niemand auf eine Meile seinem Nachbar 
«in neue- Schloß hinbauen darf; ist dawider gehandelt wor
den, so soll da- Gebäude niedergerissen werden. I m
14. Jahrhunderte konnte der Herzog den B a u  einer B urg be
willigen (LambacherS Interregnum  S .  119; Senboyberg 
Soleci» ju ris  IV. 2SS; Kurz -  M ilit. Vers. 26s).

127S befaß P h i l i p p  v o n  P ö l h e i m  die Feste 
S c h o r n s t e i n  (Höh. L s s ) .

D a -  abgekommene Schloß W o l f s t e i n  gehörte 12S2 
dem » A s p a n «  und W o l f e l i n  v o n  W o l f s t e i n  (Höh.
1. 270). <

Am 1. Ju ly  1282 übergab A l b r e c h t ,  Reichsstaathalter 
von Oesterreich, auf Befehl K. R u d o l p h s  l. dem A l b e r o  
vo n  P u c h h e i m  zur Belohnung seiner Verdienste da-S ch loß  
K l a u s  (K u rz '- , Ottokar und Albrecht!., i r B .  S .  84,  2 rB .
S .  199).

1288 ist v .  O t t o  H ä u s l e r  a ls ältester Besitzer von 
L i l d e u s t e i n  bekannt. Diese- Schloß war lange Zeit der 
Sitz der Pfleger im J s c h e l l a n d e  (Diklberger'ö Geschichte 
der S a lin en  0. d. E . im Manuskripte; Höh. III. 266).

D on  den S c h a c h n e r u  zu E b e n z w e p e r  wird D itt- 
« a r  von Schachen 1292 zuerst a ls  Zeug« m einem Kauf
briefe de- » H e r b a r d  v o n  S t a i n «  angeführt (Höh.
lll . 622).

1292 ließ Herzog Albrecht I. auf österreichischem Grunde 
and Boden ein Salzwerk erbaue», dessen benutzte Quelle 
Erzbischof K o n r a d  IV . von Salzburg für einen Ausfluß 
feine- i m K ü c h e n t h a l e s )  an den Gränzen zwischen Oester
reich und Salzburg gelegenen Salzbergwerke- ansah, sich 
hierüber beschwerte, und die Einstellung de- neuen S a lz -

») Der Name Küchent ha l  war noch im 16. Jahrhundert« üb
lich ; jetzt ist di« nämliche Gegend unter dem Namen » Go s a u -  ^  
t h a l »  bekannt. Eine unbedeutende Salzquelle stießt dort noch 
heut zu Tage au« dem Galzgebirg« von Hallstatt hervor. ( Kurz » 
Friedrich der Schön« S . 444).
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werfe- verlangte; allein Herzog A l b r e c h t  heharrt« a u fd e «  
Gebrauche seine- Rechtes.

Als sich 129s ein Gerücht verbreitete, daß A l b r e c h t  
an beygebrachtem Gifte gestorben sey, rückt» Erzbischof Ao n »  
r a d  «nvermuthet mit 2000 Fußgängern und roo M ann z« 
Pferde au -H alle in  und Salzburg herein, zerstörte mit diesen 
da- Städtchen E r o c h n a u ,  L r a n a u  »der T r a u n a «  
(jetzt Hallstatt oder der S a g e  nach bey S te g )  l  nebst den ihm 
verhaßten Salzstätten.

S obald  Herzog A l b r e c h t  genese« « q r ,  ließ er sein« 
Salzwerke wieder Herstellen, und behandelte dagegen da
Erzstift Salzburg auf alle mögliche A rt feindlich. Erst 1297 
gelang e- der Gemahlin A l b r e c h t - ,  beyde erbitterte Theile 
zu friedlichen Gesinnungen hinzulenken, worauf s i c hAl br ech t  
und K o n r a d  am 24. S ev t. 1297 feyerlich verglichen, nnh 
in der » G e s a «  kein S a lz  mehr gesotten wurde (Zauner'- 
salzb. Chronik P . 41« —  4r - ; Kurz'- Friedrich der Schöne 
44- ) .

M e s s e n b a c h  und H o c h h a u -  haben da- altbaier'sch« 
Geschlecht der » M ö s s e n b ä c k e r «  zu G ründern , wovon 
Fräulein E u p h e m i a  r i s o  a ls Gemahlin de- Ul r i ch  v o n  
P o l h e i m  und W e r n h a r t  v o n  M ö s f e n d a c h  »29s a ls 
Oberhosmeister de- Erzherzog- Albrecht von Oesterreich vor» 
kommen (Höh. lll . 4 2 i) .

A l l e r s t o r f ,  welche- um ?Sv im O droa. Günsel»« 
(k'ol, 13.) vorkommt, wird von Mehreren für da- heutige 
O h l s t o r f  gehalten, welche- nach alte» Dokumenten 130a 
bestimmt die P fa rre  von Gmunden war.

W e y r ,  unweit von L e o n b a c h ,  w ar d a -S ta m m h a u - 
der M o s e r  a m W e y r .  Von ihnen wird H e i n r i c h  M o 
se r  i s o -  zuerst genannt (Höh. lll. X X V lll, 43 -). D ie 
Moser besaßen auch die Landgüter E g g e n d o r f ,  W e i t t e r -  
s t o r f ,  S c h m i d i n g  re. (Höh. Ul. 437).

W e y r  in der P fa rre  K e m a t e n  kam übrigen- >596 
durch H eurath an die F e n t z l ,  und um die nämliche Zeit 
baute A b r a h a m  v o n  R o r b a c h  da-  Schloß W e y r  a m  
T r - n n s e e  ne« ans (Höh. l, 9 a , »ar und lll. -09 ).

Zwischen >306 und >3>5 kamen die L o l l a r d e «  oder 
A d a m i t e u ,  ein Zweig der französischen A l b i g e n s e r  in 
da- Land oh der E n« -. S ie  hatten zu E a a - ,  S t .  F l 0-

4
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, , « n ,  « t - n i n g ,  « e i - k i r c h - n ,  K e m a t e n  u n b N e « .  
h » f e  n  re. sogar sogenannte Schulen . Endlich wurden sie 

K ' e m S  entdeckt, «nd diese Sekte durch Verbrennung 
chre» A n fü h rer-, L o l l a r d  Wa c k e r ,  im Jah re  i s r r  zu Köln 
unterdrückt ( W e i - H a c h e r -  Geschichte d. L .y .d .E . S . y r ;  
H o f« "  echmol. Wörterbuch II. i - s ;  allg. hist, geogr. Ser.
4 Tyl, T .  S0 L).

D ie Königin E l i s a b e t h ,  eine Tochter M e i n h y r t S I I .  
von k y ro l und G örz, hatte im Ja h re  t r s o  von ihren? Ge» 
mahle, dem Herzog« A l b r e c h t ! . ,  das  S a l j k q m m e r »  
g u t  zur Mvrgengaye erhalte«.

D a  diese erhaben- Frau  in ihren drey Urkunden vom »>. 
Jau n er i s i i  von einem schon bearbeiteten Saljberge und 
v,u einem bereit- erbauten Pfannhause zu H a l l  s t a t t  M el. 
bang macht, so muß man nothwendig annehmen, daß der 
Anfang z« diesen beyden Dingen in dem Jahr«  1 ,0» oder 
»so- gemacht morde« sey. (K urz- Friedrich der Schöne 
S .  4S I). -- ^

» s» r beschenkte E l i s a b e t h  mehrere Kirche», Klöster 
»nd S p itä le r  de- Landes ob der EnnS mit ansehnliche« S a lz . 
abgaben von i  oder r  Zeile«. (Line Zeile bestand aus so  
Fudern).

Dieses jährlich abzugebende Salzquantum  nannte maq 
S o t t e - z e i l e n ,  später da- G o t t e S h e i l f a l z  (v ix l. 
Huret, k o l. 74 —  7S ; Kurz -  Friedrich der Schöne. 44S).

I n d e m  Kriege zwischen F r i e d r i c h  d e m  S c h ö n e »  
von Oesterreich und L u d w i g  von Baieru wegen streitiger 
Fürstenwahl ( i z l 4 —  r z r r )  litt der Trqunkrei- durch W er- 
bang, Durchzüge und Coutributiouen ungemein viel, iS t 
auchte Jederm ann von seinem Vermögen ly  Pfennige steuern 
(Prenenh. An«. »7) . * '

Z» E g g e n b e r g ,  welche- » s ,ü  drey Brüder «nd zwey 
Schwestern besaßen, wird , s i r  H an - Eggenberg a l-  »vö-  
ster  R i t t e r  u n d  H e r r «  bezeichnet (Höh. III. n s ) ,  Z« 
E g g e n b e r g  hatte aber K r e m - m ü n s t e r  schon um N 4S 
einige Dienstlente (rad m ru ^ r. 776^.

t s r o  hatt« R itter Heinrich von Oedt die Schwester de
Albett von L a u t e r b a c h  zur Ehe (Höh. II. s) .

Abt G r i p h o  v o n  L a mb a c h  ließ i r r s  auf der söge- 
«aantea B a u ra »  Au (Bauern««) fü r so  Saljfertigerknechte
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H ü tte« , S tuben  und S ta d e l bauen. Dieß der Ursprung 
vom heutigen S t a d e l ,  unweit welchem sich 1727 die schöye 
B a u r a k i r c h «  erheb ( D i k l p e r g e r  «nd M anuskript von 
L a m b a c h ) .  ,

132« war » H a n s  v o n  P e r k h e i m , «  l a n d e - f ü r s t -  
l ich e r  B urggraf der Feste Spielberg (Höh. II. 787).

M ü h l g r u b  oder G r u b ,  unweit vonKremömünster, 
besaß i r r -  Ä o n r a d  v o n  A s p e r g  als-ein KremSmüuster- 
sche- Lehen (Höh. ll. 361, 362).

Um 1338 lebte H a n S  P i n t e r  zu der A u  (Höh. M  
s r 8>  ' ^  - '

1347 vermachte O t t o  v o n  V o l k e n s t o r f  dem B " .  
t h o l d  und D i t t m a r  v o n  L o s e n s t e i n  die Hälfte seines 
Schlosses und der Herrschaft G s c h w e n d t ,  worauf dies« bis 
zum Auösterbe« der L o s e n s t e i u e r  bey diesem Geschlechte 
verblieben (Höh. UI. züö).

1355 wurde das Schloß S c h l i e r b a c h  in ein Nonnen
kloster verändert; aber schon 1096 lebt« ein » L u d w i g  v o n  
S c h l i e r b a c h «  (Höh. ll. 358).

Die M i l w a n g e r .  wovon Eberhart 1356 Stadtrich- 
t t r  in S te y r  w a r , besaßen damals und später auch da
Schloß M ü h l w a n g  (Preuenhueb. 54).

D er Edelsih P a t e r n o s t e r s »  gehörte dem stevr'schen 
Geschlechte der P a t e r n o s t e r e r ,  von welchen » W o l s h a r t «  
um 1357 lebte; indeß wurden die Aeltesten dieses Stam m eS 
schon beym Entstehen -e r S ta d t  S t e y r  ju  den R ittern davon 
gezählt (Höh. lll. XXIII. und 487).

1359leb te » R e ic h a rd  S t a d l e r  z u  S t a d l k i r c h e n . «  
Die S tad le r  werden 1284 zuerst a ls  Zeugen in den Schrif
ten der Volkenstorfer gefunden (Höh. lll . 702).

Al meck  wird 1360 durch W o l f g a n g  A c h l e i t n e r  
ein Eigenthum seiner Gemahlin E l i s a b e t h  G e y m a n «  
(Höh. l. 423). .

Di?se» Schloß kam aber schon i ip ö  a n  K r e m - y l ü n -  
s t t r  (llaobmaz». 100).

D a s  Stammschloß der » T h a l h a m m e r  zu T h a l h a m «  
besaß 1361 U l r i c h  h e r  T h a l h a m m e r  (Höh. lll. 7 2 -).

,4».
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I n  dem  Kriege, welcher i s 6r  und 136» zwischen Oester
reich « n d  B arern  wegen Tyrol geführt wurde, litten die 
S ta d t E n n S ,  daS Kloster S t .  F l o r i a n ,  K r e m S m ü n 
ster und die Umgegend große D rangsale; denn die Truppen 
de» Herzogs R u d o l p h  IV. von Oesterreich betrugen sich in 
ihrem eigenen Lande der S it te  des rohen M ittelalter» ge- 
«äß aus «ine Weise, die dem Benehmen rauhsüchtiger Feinde 
nicht ungleich war (Kurz'» Rudolph IV. S .  r i r ;  rac lu u ax r.
II. iy»).

is s o  oder höchsten» 1Z8i (also nicht l 37y oder 1388) 
wurde Leons t  « i n , diese für unüberwindlich gehaltene Burg, 
dem R aubritter, W i l h e l m  R o r e r ,  vom Herzoge Al b r e c h t  
v o n  O e s t e r r e i c h  weggenommen. Drey M onate dauerte 
die Belagerung. Hierbey zeichnete sich ganz vorzüglich Rit- ^  
1er Z a c h a r i a s  H a d e r e r  au». Herzog A l b r e c h t  ließ .  
die Festung ausbrennest, und die M auern umstürzen, is» 2  
kaufte Herzog A l b r e c h t  dem W o l f g ä n g  R o r e r  jenen 
Lutheil a b , den er noch von der zerstörten Festung besaß.
Bey der Belagerung hatte man sich bereit» de» F e u e r g e 
schütz«» bedient (Höh. l. 230 , l l . 229; Preuenhueb. Ann.
7 1 ; Kurzes M ilitärverf. 363, 366).

Um l 3S» stiftete S e y b o l d  vo n  V o l k e n s t o r f  zpr 
Pfarrkirche P u c k i n g ,  die aber schon viel älter ist (Höh.
III. 778).

Di« Ruine T h a a u ,  unweit von Stadlkirche», gehörte 
den N e u n d l i n g e r n ,  welche von >38» bis i s r »  in Ober
österreich lebten (Höh. l. 73. lll. » ss ) .

N u ß b a c h  war 1389 ein Eigenthum de» Friedrich Bud- 
mayer (Annalen von Schlierbach, und G u g l b e r g  »3y l  
eia lande-fürstliche» Schloß (Höh. lll. XIX.)

1392 erhoben die Galzarbeiter zu H a l l s t a t t  und L a u 
f en  au» unbekannten Ursachen einen Aufstand; aber di« Ein- V  
wohner von I s c h e l  verharrten in der pflichtmäßigen Treue,
«nd bewiesen ihrem Landesfürsten einen unwandelbaren Ge
horsam. Zum Lohne der Treue verlieh Herzog A l b r e c h t  
den I schl « r n  städtische Freyheit der Gewerbe und de» H an
del» (Kurz'S Handel S .  8» , 8s) .

Den halben Theil von H u e b ,  da» nun mit E g g e n d o r f  
vereinigt, «nd ein Bräuhau» am Sipbache is t, bekam «398 
E b e r h a r t  d e r  M i l w a n g e r  von H a n n S  v o n  V o l -  
k ens t o r f  zu Lehen (Höh. ll. 8»2).
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P e r u a u ,  daö S tam m hau- der Herren veu P e ru s « ,  
verkaufte J o a c h i m  v o n  P e r u « »  i 4oS an  die Anhänger 
(Höh. ll . 474).

F e p e r e c k ,  welche- I4vs an E b e r h a r t  v o n  S k u -  
z e a d o r f  kam, gehörte ftnher den A n h ä n g e r « ,  wovon 
wir von dem Ersten diese- Geschlechte- (von D ittm ar im 
Ja h re  i i p y )  deym Jnnkreise mehr erfahren werden (Höh. II. 
4so ; l l l .  2 2 , 24).

1420 geschah unter H . A l b r e c h t  lV . di« Eröffnung de» 
FeldjugeS gegen die H u s s i t e n ,  woju auch der Traunkrei- 
da- Seinige beytrug (Preuenhueb. Anu. 76 ); 1426 erging 
dann da- erste förmliche Aufgeboth gegen die Hussiten (K urz
Landwehre l. S4).

i 45S besaß L a n d o r e c h t  A f p a n «  v o n  H a a g  da
Schloß » W i n s p a c h «  (Höh. ll. »97); K u r ,  ( ll. r r s )  ver
muthet aber, daß da- alte lVirinexael» da- heutige W i m - -  
bacy sey, welche- Erzbischof Eginhart von Wurzburg im 
J a h r  110 s  dem Kloster Lambach schenkte.

H a u t z e n b a c h  gehörte den Hautzeubeckeru, wovon 
» H L r t l  d e r  H a u t z e u b e c k  1440vorkommt (Höh. ll l . ,  XX. 
vnd 245).

D a-verfallene Schloß W a l d b a c h  erhielt 144l W o l f 
g a n g  F r e i t a g  von der Aebtissin B a r b a r a  in Traunkir
chen ,u  Lehen (Höh. l l l . , XXVll. «nd i s s ) .

S t .  P a n k r a z  a m  L e i c h e l b a c h e  wird 1445 zuerst 
urkundlich genannt (Urkunde» von S p ita l) .

N e i d h a r t i u g  zwischen der Traun und Albe gehörte 
14S4 den M i l w a n g e r n  (Höh. ll . sy s ) .

14K6 wurde di« S ta d t  «nd da- Schloß S t e y r  von 
H e i n r i c h  v o n  L i c h t e ns t e i n  auf Befehl de- König- L a -  
d i - l a n -  P o s t h u m « -  mit Gew alt eingenommen, und 
mit Truppen besetzt (Preueuh. Laet. 8 t / r .  6 0 ; hist. E at. s s ) .

i 486 bekamen H a r t u e i d  und F l o r i a n  v o n  L o f e n -  
s t e i «  vom Könige L a d i - l a n -  L o s e n s t e i u l e i t e n  (ehe- 
vor L e i t e n  genannt) zu Lehen. F l o r i a n  und R u d o l p h  
v o n  L o s e u s t e i n  theilten da- H au - Losenstein in zwey 
Linien, und zwar in jene von L o s e u s t e i n  z u G s c h w e n d t ,  
«nd in jene von L o s e u s t e i n  zu  L o s e n s t e i u l e i t e n  (Höh.
ll l .  575).
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»4 L? kam  K r e m s e c k /  welche» « « l ä i r d i e  » R o t h e n «  
s e tz e n ,  durch Heurath an die G r i e u t h a l  (Höh. I. s s ,  
lll. a r o ) .

2 »  den H ändeln, welche unter F r i e d r i c h  IV. des 
Aufschlage- «nd der geringen Münze wegen ( S c h  in  d e r -  
l i n g«  genannt) entstanden, streifte i 46i böhmische- KriegS- 
velk unter dem Hauptmanne Watzlau von Herzogenburg au» 
öfter» bis an die S tadtm auern von S t e y r ,  «nd verheerte 
alle» mit Feuer und Schwert (Preuenhueb. Ann. t» 4).

1466 sah e» besonders im Lraunkreise der innerlichen 
Kriege «eg en , welche W i l h e l m  v o n  P u e c h h e i m  und 
G e o r g  v o n  S t a i n  re. im Laude führten , übel au». 
P lünderung der Bauernhöfe, Gefangennehmung und Fort- 
schleppuug der Leut« um S t e y r ,  um G a r s t e n ,  W e y e r ,  > 
A i e r b e r g ,  S c h i f f e r e c k ,  B o l k e u s t o r f  und K r ö n -  /  
s t o r f r e .  waren an der Tagesordnung. S t e y r  wurde »467 
ftir F r i e d r i c h  genommen, aber G e o r g  v o n  S t a i n  er
oberte e -  doch nach dem achten S tu rm e wieder, und breitete 
sich im Traunkreise au». D a»  S t i f t  S t .  F l o r i a n  mußte 
eine große Brandschatzung erlegen, und wurde M t  mitge
nommen. I n  K i r c h d o r f  wurden von S ta in  und seinen böh
mischen S öldnern  unter B  i kt o r i n »  Anführung 200 Bauern 
erschlagen; von S t e y r  bl» G m u n d e n  ließ S t a i n  alle» 
ausplündern, und M ord und Brand begleiteten seine Rän- 
bechorden (Kurz Friedrich IV ., II. 79 , und dessen Landwehre
I. 74). Erst 1468 wurde diesen Uebeln durch Unterhandlung 
mit S t a i n  und P u e c h h e i m  ein Ende gemacht; große 
Geldsumme« mußten an sie bezahlt werden; S te y r  wurde 
durch Ul r i c h  F r e y h e r r n  v o n  G r a v e n e g g  wieder für 
de» Kaiser erobert (Preuenhueb. Ann. i r r ,  dessen hist. Cat.
94 —  96 ; Kurz » Friedrich IV ., II. »0).

1466 überfielen die B ürger von S te y r  den Freysitz .  
S c h i f f e  reck a) bey Kronstorf, wo sich R itter O r t o l p h  
G e y m a n ,  ein geschworner Feind der S ta d t  , mit seinen 
Verbündeten aufhielt. Zwey Jah re  dauerte die Fehde, in 
welcher die S tey re r mehrere Gefangene machten, und in 
ihre S ta d t  führten (Preuenhueb. hist. Cat. 9 » , dessen Anu.
»07; Höh. I. i s s ,  i s 6). '

») Gehört« früher den F e u c h t e r « ,  von welchen O t t o  Feuch
t e r  1Z7S Landrichter tu der S l i e dmar k  war. (Höh. 2t Band 
Seite 166.
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Ebenfalls 1466 ließ T h o m a s  P ü r c h i n g e r ,  Besitzer 
-e r  Schlösser D i e t a c h  (früher ein KremSmünster'scheS Lehen) 
und Z i e r - e r g  mehrere B ürger der S ta d t S te y r  in da» 
Schloß Z i e r - e r g  in Gefangenschaft führen, «nd sie ab
schätzen. Die S tey rer fingen dagegen einige Bauern P ü r-  
chingerS «nd schätzten sie gleichfalls ab. Diese Händel muß
ten durch kaiserliche Befehle beygelegt werden (Höh. lll. s s 4).

Al» man i 48i  einen Einfall der Hungarn in da- Land 
ob der EnnS besorgte, zog sich d a - Aufgeboth zusammen, und 
versammelte sich in E n n S  (Preuenh. hist. Cat. io r ) .

Am 12. Oetober i 4Si drang Z e l e n e ,  der Anführer 
der H ungarn , über die EnnS vor, und brach in das S t i f t  
S t .  F l o r i a n  e in ,  woraus sich seine Truppen erst am dritte« 
Lage wieder entfernten, nachdem sie allenthalben viele G rau
samkeiten verübt, «nd dem S tifte  zzo Goldgulden B rand
schatzung abgefordert hatten (K urz» Laudwehre I. 79 , dessen 
Friedrich IV. ll. i s s ,  1S9).

I m  nämlichen Ja h re  rückten die H ungarn auch über 
E r n s t h o f e n  vor, schlugen eine Brücke über die EnnS, und 
bauten auf beyden Seiten  des Flusses große Schanzen, welche 
von ihrem Anführer, W i l h e l m  T e t t a u e r ,  die T e t t a u e r -  
S c h a n z e  genannt w urde, wovon sich noch bis jetzt Ueber- 
bleibsel erhalten haben.

D am als streiften die Feinde öfters bis an die S tad ttho re  
von S t e y r ,  und wollten 1484 nach W e y e r  eine Besatzung 
w erfen, welche aber vertrieben wurde; auch eroberten sie 
1487 S c h i f f e r e c k ,  «nd verheerten und plünderten in der 
Gegend von H a r g e l S b e r g ,  N i e d e r n e u k i r c h e n  und 
P i r c h h o r n  alle». D a  sie sich zu S c h i f f e r e c k  nicht lange 
halten konnten, so zündeten sie daS Schloß a n ,  und zogen 
sich wieder in ihre Schanzen an der EnnS zurück. H ierauf 
ertheilte K. F r i e d r i c h  den B efehl, die Schloßmauern von 
S c h i f f e r e c k  ganz zu zerstören, damit sie dem Feinde zu 
keiner Schutzweyre dienen konnten.

Schon war M a t h i a s  C o r v i n u »  von H ungarnam
6. April 1490 zu Wien gestorben, und Friedrich IV. am
19. August in seine Hauptstadt wieder eingerückt, und doch 
blieb die T e t t a u e r  S c h a n z e  noch immer von den Hun
garn besetzt, au» welcher sie häufige Streifzüge unternahmen, 
und mit den Landleuten äußerst hart verfuhren. Endlich nach 
s Wochen langem Widerstande vertrieb sie G o t t h a r t  v o n
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Starhemberg am io . Oktober da rau s, w orauf er die 
Schanzen schleifen ließ. (K u rz -  Landwehre I. s r ;  dessen 
Fnedr. I V . ll. i s o ,  r o o ,  201; Preuenh. Ann. i z s ,  iztz, 
i»7 ,  »4 8 ; dessen hist. Lat. L74; ke«  II. z»4).

»4S4 erhielt S tephan Geymann von K. Friednch O b e r 
w eist zu Lehen (Höh. l. >ss).

»487 waren G e o r g  v o n  L o f e n s t e i n  und K o n r a d  
H i r n  H a m m  er  M ertelhauptleute zwischen der D onau und 
dem Trauufluffe (Preuenh. hist. Cat. io s ) .

»488 mußte dem Könige M a t h i a s  von Hungarn von 
der Landschaft in Oberosterreich ein Schuldbrief über 8voo fl. 
hnagarifcher Dukaten für die Huldigung «nd R o ba th ,c . in 
di« T e t t a u e r  S c h a n z e  ausgestellt werden (Höh. U. z r8 ) .

1489 wurden dem Traunkresse zur Verlängerung deS 
Waffenstillstandes mit dem König« M a t h i L S  von H ungarn 
27S i P fu n d , s Schilling, 20 Pfennig« S teuerbeytrag auf
gelegt (Kurz'S Friedrich IV. ll . 19 t ) .

Um diese Zeit plünderte » N a b u c h o d o n o f o r  A n k e n -  ^  
r e u t h e r , « Inhaber von S e i s e n b u r g ,  die dortige Ge- ^  
gend. U l r i c h  H a f e n d o r f e r  v o n  P e t t e n b a c h  bezwang 
aber den Räuber nach einer langwierigen B elagerung, und 
nahm ihm 1489 sein Schloß weg. (Höh. ll. s r ; Preuenhueb.
Ann. 12z).

D a -  älteste D atum  der P fa rre  S t .  L e o p o l d  i m V o r 
d e r s t o d e r  ist vom 17. August iso ? . (Manuskripte von S p i
ta l am P y rn ).

Hof eck  gehörte is o s  dem » Ul r i c h  P e r k h e i m e r «
(Höh. lll. X X I; Preuenh. Ann. 280).

Bey dem Aufgebothe gegen die Venetianer wurden i s o s  
G e o r g  B o r s t e r  z u m  S t a i n ,  und L a z a r u s  A s p a n «  
z a  W i m s p a c h  zu Viertelhauptmänneru im Lraunkreise be
stellt (Preuenhueb. hist. Latal. 118).

Ober dem Eingänge der Kirche zu M a g d a l e n a b e r g  
steht man die JahreSzayl i s i s  (Annalen von Schlierbach).

Die nun au-gestorbeneu V o r s t n e r  besassen i s i s  auch 
H o h e n b e r g  (Höh. ll. S .  ÜS8).

2r Thl. it« Abthl. (Traunkrei«). D
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öS Geschichte.

e )  G e s c h i c h t e  d e r  n e u e s t e n  Z e i t  v o n  d e r  R e f o r 
m a t i o n  d i -  a u s  u n s e r e  L a g e .

G o  standen die Sachen im Traankreise, al» ein gewal
tiger S tu rm  von Außen loödrach.

M a r t i n  L u t h e r ,  Doktor «nd Professor der Theolo
gie tu  W i t t e n b e r g ,  hatte dort am s i .  Oktober i s i ?  seine 
Theses gegen den Dominikaner T e tz e l öffentlich bekannt ge
macht, und dadurch den ersten S to ß  zu einer Kircheuvevolu« 
tion gegeben, deren Folgen sich bald auch im Trauußreife 
jeigten.

D i r  stellen nun zur Vermeidung »ou Wiederholung hier 
gleich dasjenige' rufammen, w as von der Einführung de- 
P rotestanti-m b- in diesem Kreise > von den Bemühungen an
gesehener M änner zur Unterdrückung desselben; vom Wieder
aufleben der neuen Lehre; von Abschaffung derselben durch 
landesherrliche B efehle, und von der abermahligen Derbrei- 
tnng de-Lutherani-m u- seit dem Toleranzedikte J o s e p h s  ll. 
bas Wesentlichste ist.

tS 24 führte K a s p a r  S c h i l l i n g  Luther- Lehre zu 
G n t « n d e n , und bald darauf auch zu E n n  -  e in ; l S24 und 
1S2S thaten dieß der Franziskaner C a l i x t u S ,  der Benedik
tiner M . M ich . F ö r s t e r  und H a u n -  W e i u b e r g e r  zu 
S t e - r .  i S25 hatten bereit- verschiedene Herren und R itter 
lutherische Prediger auf ihren Gütern. Vorzügliche Beför
derer de- Protestantism us waren die damals reich begüterten 
J ö r g  e r  (W ald au s Geschichte der Protestanten in Oester
reich I. 33,  r s ,  44, s s ) .

Am 24. M ärz und am 20. August » » ? ,  am 20. und 
r s . J u l y  1528, am 17. Nov. de- nämlichen Ja h re -  erließ 
K. F e r d i n a n d  I. geschärfte Befehle wegen V ertilgung der 
lutherischen Lehre; aber die Großen übten dieselbe doch im 
S tillen  fort (W a ld a u l . ,  4s ,  4S, 48, s o ,  8s ,  SS).

Nach vielen B itten der S tän d e  ( lS 32,  tS4 l ,  iS4r ,  
IS4S, i s s z ,  i s s s )  «nd au f die Grundlage de- Passauer 
V ertrage- (errichtet und ratifizier am 2. August 1 s s r )  gestat
tete K. M a x i m i l i a n  ll . i. I .  i s ö s  de» Evangelischen freye
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R elig io ttßübung , «nd bewilligte sie i s 6y äuch de» S täd te«  >  
T u n  - ,  ^ t e y r  und G m u n d e n ,  ^eren Einwohner sich V  
schon v iele J a h r«  j«m Akatholizitzmu» bekannten und lutheri
sche P re d ig e r  aufgenommen hatten (W a ld au l. s ä ,  SS, 79, 
n a ,  i r r ,  i s o ,  1S I ,  i r r ,  i s s ,  1S4 , lö s ) .

1 5 7 7 , i S ? » ,  187-  widerrief R u d o l p h ,  l l . die Edikte 
M a x i m i l i a n  s, und befahl den Protestanten wieder ka-  ̂
cholisch zu werde»; man wollte aber der einmahl angenom- ^  
menen Lehre vielfältig nicht mehr entsagen, nud so entstan
den bald die schlimmsten Händel.

i s - s  erhob sich i «  M ü h l k r e i s e  ein heftiger B auern
aufstand. D «  Empörer verlangten freye Religion» Übung, 
und geringere Lasten von ihren Grundherr««. Nachdem aber 
zwey Rädelsführer im Schlosse S t e y r  hingerichtet w urden, 
begaben sich die übrigen M euterer ruhig nach Hause (Preuen- 
hueb. AN», s  i s).

S egen  das Ende von t s -5 und zu Anfange de» Iah te»  
i »-6 rotteten sich bey ro ,ooo B auern  um P e t t e n b a c h ,  
K i r c h d o r f ,  W ä r t b e r g ,  S i r w i n g  re. zusammen ; sie 
verabredeten sich, weder Korn »och Vieh, oder andere M ktua- 
lien mehr in die S täd te  Nnd Märkte zu führen ,  mißhandelten 
die kaiserlichen Beamten an verschiedenen O rten , und setzten 
mehrere protestantische Prediger mit G ew alt ein» W i r t h  
L a s c h  vän P e t t e n b a c h ,  und J o h a n n  S a l l l g ,  »in 
Krem-müaster'scher Ünterthan, hatte« sich a» die Spitze der 
Empörer gestellt. L asch  Märschirte zur Rache der zwey 
Hingerichteten noch iw Dezember is y s  gegen S t e y r ,  «m 
sich mit s,o»o Empörern i» Untetösterreich zu vere,Nisten» 
S a l l i g  bedrohte da» befestigte K t e m S m ü n s t e r .  Nach
dem e» dem Abte S p i n d l e r  durch freundschaftlichen Zn- 
syrnch gelNngen w ar, die Rasenden von den M auern seme» 
Kloster» zu entfernen, zerstreuten sie sich, und fiele» den 
herumstreifenden Soldaten  in die Hände. D er Anführer dre- 
ser B auern  büßte zu Wel» durch den H enker(kaebm a^r. i s o ) ,  
und L a sc h  am iü . Dezember iS - -  auf einer vor dem R a th 
Hause errichteten Bühne zu S t e y r  dürch da» Schw ert 
(Preuenhueb. Ann. SL7). D ie Reuigen erhielten Gnade» 
aber die Prädikanten maßten überall weg (W aldau l. s s s ,
SSÜ, SL7).

1S-7 reifete der La«de»häupttnann Freyherr v o n L - b t  
vo» einer weggenommenen P fa rre  zur andren , und^udergav
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sie mit bewaffneter Mannschaft den katholische« Kirchenherren. 
Sogeschah e- anch in de» S täd ten  E n n S ,  S t e y r  «ad 
G m n a d e n .  3 « eine« M onate standen überall katholische 
Priester (W aldau l . 357).

»syg und 1599 ergingen wiederholte Befehle, daß alle 
protestantischen Pastoren in den dem Kaiser eigenthümlichen 
Orten binnen 8 Tagen das Land räume« sollten.

Siebe» evangelische P fa rre r  in der Näh« von G m u n 
d e n  waren di» ersten, welch« sich j«m katholische« Glauben 
bequemten. Weil «S aber deßwegen Händel gab , so wurde 
der bisherig« evangelische S alzam tm aan , Freyherr von H a y -  
d e n ,  abgesetzt, «nd ein katholischer, V e , t  S p i u d l e r ,  
kam an seine S telle . Andere Orte in diesem Kreise: A l t 
m ü n s t e r ,  T r a u n t i r c h e n ,  Lckusen,  J s c h e l ,  G e i 
s e r n ,  H a l l s t a t t  re. mußten nach einigem Widerstände die 
kaiserliche« Befehle befolgen (W aldau I. 545).

iüoo verjagten die H a l l s t ä t t e r  ihren neuen katholi- 
'  scheu P fa rre r , und wollten einen protestantischen dafür. D ie 

Rädelsführer wurden aber inS Gefängniß geworfen,  und der 
katholische Geistliche wieder in sein Amt eingesetzt.

I m  Ju ly  und August lüo i wurde die Unruhe größer; 
eS sammelten sich aus s Orten de- Saljkam m ergute- einige 
tausend Bewohner; der Salzam tm ann mußte sogar nach 
J s c h e l  entfliehen, wo er den Lumultanten entkam, welche 
dann den AmtSgegenschreiber, D a n i e l  H o f m ä n d l ,  miß
handelten. Hierüber mußten aber am r i .  August r s  Aus
schüsse dem Kaiser R u d o l p h  ll . in Wien fußfällige Abbitte 
leisten, die LoSlaffyng des H o f m ä n d l  geloben, und Friede 
versprechen. DaS durch diese Tumulte in V erfall gerathene 
Salzw eftn wurde wieder hergestellt, und alles ging an seine 
gewohnten Geschäfte (W aldau ll . r r .  r s ) .

Als zu Ende des Ja h re s  itzai der Marktrichter J o a 
chim S c h w ä r z e l  von I s c h e l  den kaiserlichen Befehlen zum 
Trotze die protestantischen Pastoren in J s c h e l ,  H a l l s t a t t ,  
L a u f e n  und G o l f e r n  re. wieder Herstellen wollte, rückten 
am 25. Febr. t 6o r ganz unvermuthet salzburgische Truppen 
in das K a m m e r  g u t  ein. Darüber waren s Hauptleute 
gefetzt: Oberhauptmann H a n n -  K a s p a r  v. S t a d i o n  mit 
tzoo S o ld a ten , P a i l l a n d  mit ist» R e itern , G r i m i n g ,  
A u e r ,  A m b s p e r g e r ,  W a l t h e r ,  P e r n e r  «nd F u c h s ,
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«vvo« jed er >on di» »so M an»  theil» SandeSvolk, theil» 
geworden« Knechte unter sich hatte. D a  sie schon im Be
griff« w a r e n ,  in den M arkt J s c h e l  einjuziehe«, kamen ihnen 
einige hundert Rebellen mit Trommeln und Pfeifen und 
fürchterliche» Geschrey entgegen. S t a d i e n  ließ hierauf 
einmahl un ter sie feuern. Nachdem 6 B auern  niedergestreckt 
w aren , ergriffen die übrigen eiligst die Flucht- D rey H äu
ser der aufrührerischen B ürger wurden niedergerissen, und 
«in Hochgericht an ihre S te lle  gebaut. V ier der Hauptre- ' 
bellen wurden hingerichtet: einer zu H sc h e l, zwey in  H a l l 
s t a t t ,  «nd einer in der G ö s a u .  H ierauf blieb d>e Erek
tion noch einige M onate im Lande. D ie Ruhe w ar wieder 
hergestellt, die katholische. Religion wieder angenommen 
(Raupxach erk. evavg. Oesterreich l .  H. s r .  Fol. 2 1 s , 219; 
Metzger» faljb. Geschichte 0. »». Fol. ü so ; W aldau ll. 2 s ,
26; Aauyer'S Chronik von S alzbu rg  7. B . S .  76 —» so).

»60z, 1607, »60s hatten die oberösterreichischen S tände  
drmgende Vorstellungen um Belastung und Wiederherstel- -  
lung der protestantischen Religion eingereicht, «nd dieselbe 
im letztere» Ja h re  an einigen Oyten bereit» wieder eingeführt 
(Waldau II. »7 ,  s » , 6 » , ö s ,  64,  6s)^

Am r» . August 160s ward da» protestantische ReligionS- 
Ererzitium schonwirderz« S t e y r  und G m u n d e n  ernchtet. 
Bsschof L e o p o l d  von Passau erließ hierauf ein Edikt dage
g en , wodurch besonder» G m u n d e n  sehr beunruhiget wurde 
(W a ld a u l l . ,  70).

Am 20. April »609 bat W o l f g a y g  F r e y H e r r  v on 
I ö r g e r  den König M a t h i a s  von Linz für die B ürger in ^  
J s c h e l  und andere Flecken im Salzkam m ergute, daß. »hnen 
da» über 60 Jah re  ungehindert ausgeübte und vor 9 Jah ren  
m it Gewalt entrissene Religion» - Ererzitium wieder erlaub t,
»der wenigsten» vergönnt werden möchte, außer ihren W ohn
orte« neue Bethäuser zu errichten. Rach mehreren Traktaten 
von 160s und »6»9 sicherte M a t h i a s  am  »2, M«ch »609 
die Religionsfreyheit zu (W aldau ll . »S7) .

»6>»,  »6l2 wendeten die P rä la te n  von S t .  F l o r i a n ,  
G a r s t e n ,  G l e i n k  und K r e m ö m ü n s t e r  alle ihnen zu G e
bote stehenden M ittel zur Unterdrückung de» «»gerissenen 
P rotestantism us a n ; aber ihre Bemühungen waren größteu- 
theils eben so erfolglos, wie jene der Jesu iten , und so er» .  
hielten die Evangelische» im I .  »6 t 7 eine eigene Kirchen- x  
agenda (W aldau  ll . »90, 2 0 s ,  211).
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D a  ein Theil de» S tände  Ober - Oesterreich- katholisch, 
der andere protestantisch « a r ,  so sucht« sie Kaiser M a t h i a s  
durch «ine eigene Kommission jq  vereinigen; aber sei« Tod 
(an» ro . M ärz iö ,9 )  vereitelte die Unterhandlungen, und 
bereitete für F e r d i n a n d  -  Regierung große V erwirrungen, 
für dq- Land großen Schade» (W aldau l l . ,  r a s ,  r ü s ) .

l üLa mußten die evangel, ober-sterr. S tän d e  dem Kaiser 
F e r d i n a n d  II. huldige», und fich hierauf dem Herzoge 

M a x i m i l i a n  von B arern , a ls Pfaudm haber de- Lande- 
nnterwerfen (W aldau ll. r ? s ) ,  worauf bald ernstere M aaß
regeln zur Aufrechthaltung der katholischen Religio» genom
men wurde». Zur nämlichen Zeit wurden auch die G üter 
der J ö r g e r ,  des E r a S m p S  L s c h e r u e m b l ,  de- A n 
d r e a »  U n g n a d  re. eingezogen; aber »ür? verlieh K .F e r 
dinand dem H a n n »  J o r g e r  doch die zuvor konfi-zirte» 
G üter seiner unruhigen Vorfahren wieder (Kurz I. ü s , i r r ) .

iS rz  wurde den Unterthanen der Herrschaft O r t ,  
G m u n d e n ,  E u n »  und allen Protestanten in Oheräster- 
« ich , welche sich bisher z»r protestantischen Gemeinde gehal
ten hatten , die Religion-übung scharf verboten (W aldau v .  
2SS). -

Nachdem alle evangelische» Prediger und Schulmeister 
in ganz Oberösterreich a ls  Aufwiegler des gemeinen M anne» 
wider di« Obrigkeit und a ls  Lästerer der katholische» Religion 
geschildert morden w aren , mußten sie quf Befehl vom 6. Ok
tober i 6ra  binnen » Tagen überall abgedankt werden, und 
quS dem Lande ziehen. Ih re  S tellen  konnten kaum in einem 
Ja h re  mit katholischen Individuen besetzt werde» (W aldau ll.
r s s ,  L -i) .

Am 10. Oktober >6r s  wurde in Ober-fterreich da» R e -  
f o r m a t i o u S p a t e n t  bekannt gemacht, die Uebung der 
protestantisch«« Religion gänzlich verbaten, und befohlen, 
sich entweder gleich oder längstens bis Ostern u i r ä z u r  katho
lische» Religion zu bekehren. W er dieß nicht wollte, konnte 
stine G üter verkaufen, und mußte dann da» Land räume». 
Z u Reformation-kommissären wurden der S taa th a lte r  G r a f  
v o n  H e r b e r s t o r f ,  Dr .  J o h .  B a p t .  S p i n d s e r  und 
Freyherr C o n s t a n t i a  v o n  G r u n d e m a n n  ernannt 
(W aldau ll. r g r ,  rg z ).

I m  M ärz »627 erging ein neue» B efeh l, daß all« Amt
leute u»d Civilbediente entweder katholisch werde», oder
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nmerhckN d rey  M ouateu aus Oesterreich jieheu sollen (Wal-- 
da» l l .  sr»S).

» S r?  und »647 wurde« zur Aufrechthaltung solcher B e
fehle ErekutioqStrnppea i«S S a l j k a m Ä e r g u t  verlegt 
(Chronik v. Goisern).

L «  r s .  Fedr. »6s»  wurde den Protestanten der letzt« 
Termin au f »4 Läge entweder zur Bekehrung »der ju r Aus
wanderung gegeben ( v r .  L i l me t z  steyr. Annalen im M a
nuskripte S .  l o z).

I m  M ap »hss erhob«« die Bauern zn M ö l l n  «ine Re
bellion ; sie versammelten sich au f deu B erge« , und verram
melten die Passe, damit kein S o ld a t hineinkommen sollte. 
Die Ursache w ar hie Reformation. D ie Vorstellungen kluger 
Beamte« halfen nicht-. Endlich schickte man bey sso  S o l 
daten hinein. Diese führten 6 Rädel-führer der B auern 
heraus, und blieben hierauf so lange im Q u a r tie r , b i- alle 
wieder katholisch wurden (Tilmetz S .  » o r ,  »04).

E - ist oft behauptet worden, d a - man den Auswande
rer« nicht Z eit ließ, ihre Sachen in Ordnung j«  bringen; 
allein D a l d a «  sagt deßhalb (U. soS) etwas Richtigeres:

» B is  l ü r ü  erhielte» sowohl di« vornehmen a ls  geringen 
Erulanten aus Oesterreich die E rlaubniß, nochmahl in ihr 
V aterland zurückzukehren,  und die Einkünfte ihrer G üter in 
Empfang zu nehmen. D ann  aber durfte vermög kaiserl. 
Verbothe» nicht da» Geringste «eh r verabfolgt «erden. R u r  
die Güte» jener Protestanten, welche bis »SrokoufiSkirt wa
re n , blieben verloren.«

Nachdem im J a h r  »644 die Unterhandlungen beym w<st* 
phälischen Friedenskongresse begonnen hatten , reichten die 
Deputirten von den evangelischen S tänden  am »s.N «o . >645 
«ine Schrift wegen Beybehaltung ihrer Religion ein , worauf 
am s. M ärz »647 die kaiserliche Aeußerung erfolgte,, daß 
die Protestanten in feinen S taa ten  noch bis »6s s  geduldet 
worden, dann aber auswandern sollten (W aldau ll. Zro re.)

Von »657 bi- 17S» sind nur wenige Nachrichten aufge- 
jeichnet worden. Die katholische Religion war sowohl au f 
deu D ie se r» , a ls  in S täd ten  und Markte» eingeführt; eS 
durfte sich N iem and zur evangelischen Lehre bekenne», den 
Herren - und Ritterstand ausgenommen —  (W aldau ll. L5L);

Geschichte. 5s
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aber im S tilleu  übte doch auch der gemeine M au«  deu P ro -  
testatttismuö fort.

1727 erfuhr m an , daß diese Protestanten heimlichen 
Büchervorrath baden, den sie sorgfältig verwahrten. S ie  
versammelten sich auch öfter- in Häusern, W äldern , Höhlen, 
«nd besuchten nur au - Furcht den katholischen Gottesdienst; 
denn öffentliche protestantisch« Bekenner mußten au-wandern. 
Solche Lu-«auderungeu geschahen theil- nach H u n g a r n  
und S i e b e n b ü r g e n ,  theils auch nach N ü r n b e r g  «nd 
A m e r i k a ,  besonder- au - dem S a l z k a m m e r g u t e  nach 
vielen fruchtlosen Vorstellungen, und selbst nach militärischen 
Einquartierungen in den Jah re»  1733,  1734,  i ? 3d ,  i 7SS, 
1739 und 1740 (W aldau II. 3S5,  s s s ,  3Ü3 ,  36- ,  372).

Endlich söhnte die fortschreitende Kultur de- Geiste- die 
verschiedenen Religion-parteyen miteinander a u - ,  und machte 
sie zn gu ten ,  willigen und gehorsamen Unterthanen.

T h e r e s e u S  Regierung bereitete ihre Untergebenen durch 
viele Anstalten j«  einer W ohlthat vor, die ihnen ihr großer 
S o h n  verleihen sollte. W a - die F e r d i n a n d e ,  « a -  L e o 
p o l d  und K a r l  der Umstände und ds- Zeitalter- wegen 
nicht thun konnten, da- konnte J o s e p h  zu S tande  bringen. 
Verschwunden waren die Besorgnisse, daß sich protestantische 
Landstäude herausnehme» würden, die geheiligte Person de- 
LandeSfürste» anzutasten, oder sich mit seinen Feinden zu sei
nem Untergange zu vereinigen; verschwunden war der Geist 
de- Aufruhrs de- protestantischen Pöbel» gegen einen katho
lischen M onarchen, «nd die Unerträglichkeit gegen ander
denkende N achbarn; verschwunden war die unselige P e r-  
folaungösucht -e r  Katholiken gegen di« Protestanten. D a  
diese Hindernisse der nothwendigen Verträglichkeit zwischen 
den Unterthanen eine- Lande» hinweggeräumt w aren , hob 
J o s e p h  ll. die alten Gesetze gegen die Protestanten auf ,  
und führte am i i .  Ju n y  i ? s i  allgemeine D uldung ein 
(Kurz l .  122, 123).

H ierauf entstanden am 23. Ju ly  i732  zu G o i s e r n ,  
am 23. Ju n y  1733 zu K e m a t e n ,  «nd am 2ü. Febr. und
12. Ju ly  1734 in der G o s a u  Bethhäuser für die Protestan
ten de- Traunkreise» (M avuser. «nd W aldau l l .457- 4-9).

N un müssen wir aber rückwärts blicken, um zu erfah
re n , w a- sich auch in vieler anderer Hinsicht in diesem Kreis« 
Merkwürdige- ereignete.

sS Geschichte.
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U m  » s r «  «ahme» die Herren von L o s e u s t e i n  und 
K a n f e n e e k ,  G e o r g  v o n  W e i ß b r i a c h  und einer von ^  
B e r w e e k  a n  den Straßeuräubrreyen des R itters Z e l l e r  ^  
»»» S c h w e r t b e r a  Antheil. W ir erzählte« sein tragisches 
<d»de beym  Mühlkreise (Preuenh. Ann. 217).

M rich  P r a n a u e r  (von 149s i s 24 Adt von G ar 
sten) ha tte  die Kirche S t .  Mrich am »Lamperg« gebaut; 
aber der W a ld  am »Tannberg« w ar schon iov2 zu Garsten 
gekommen (Preuenh. Ann. 2 2 1 , 329).

i s r s  entstand der bekannte allgemeine Bauernkrieg 
(durch den berüchtigten Schw ärm er T h o m a s  M ü n z e r  
veranlaßt) i «  deutschen Reiche, der auch unser V aterland ^  
erreichte. Die B auern wollten die ihnen aufgelegten Schul- ^  
digkeite« mit Gewalt abschütteln, sie wurden aber überwun
den , «nd zur S tra fe  ihres verübten Frevels mit noch schwe
reren Lasten belegt, a ls  sie zuvor getragen hatten (Kurz'S 
Landvehre I. S .  s s ) .

In d eß  w ar die M ü n z e r ' s c h e  Sekte laußer boshafter 
Rebellion sich auch mit der Wiedertaufe beschäftigend) doch 
nicht ganz unterdrückt. S ie  zeigte sich gleich 1527 wieder 
durch J o h a n n  H u t  iü und um S te y r , und is6S  durch Ab
gesandte aus M ähren unweit von S irn in g , in «nd um S tey r , 
nahm aber jedesmahl ein trauriges E nde; denn iS 2S w ur
den nach geschehener Untersuchung 13 M änner mit dem 
Schw erte hingerichtet, ein Weib ersäuft, «nd dann die 
Leichname verbrannt, is6S  aber die angesteckten B ürger durch 
d a s  S tadtgericht S t e y r  des Lande» verwiesen (S te y r. Ann.
S .  221 —  229; Alexander Roß von alle» Religionen re .)

A l- man 1526 nach der Schlacht bey V a r n a  einen 
E infall der Türken in Oesterreich befürchtete, wurden im 
Trauukreife E n n S  und S p i t a l  a m  P y r «  a ls  Zufluchts
orte fü r Weiber und Kinder bestimmt. D am ahls mußte je- 
derma«« über 12 Jah re  wöchentlich i  P fennig (den söge- /  
»annren Leibwochenpfeunig) entrichten; Kirchenschätze und 
ander« Kleinodien wurden eingeschmolzeu (Preuenhueb. hist.
C at. 12» und dessen Annalen 229).

152S verkaufte das Kloster Garsten daS Schloß » P i -  
b e r b a c h «  an die Hager von M eutsteig (Höh. l. 269).

1529 lagerte sich S u l t a n  S o l i m a n  vor W ien , «>ch ,  
entsendete gegen Oberösterreich und Steyrm ark ein S tre if- 
korp» von s o ,000 M ann.
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Gleich wurden alle S te lle n , a« f «elchev d t»  Türke« 
eia Uebergang über de« EnnSfkch möglich gewesen w är«, 
«ater dem Anführer der Landtruppen, H a n n s v o n  S t a r 
H e m b e r g ,  durch Verhaue und Schanze« gesichert, und se 
der Feind zurückgeschreckt (Kurzes ksindwehrel. 90),

D am ahls befanden sich» H a n  -  S t a d l e r «  und » A d a m  
S c h w e i f l v e k , «  Pfleger zu EH-rSberg, unter de« Piertes- 
hauptleuttn (Preuenhueb. Annalen S .  r a r ) .

i s r r  drang L a s s a «  v a f f a  mit so ,000 M ann wirk
lich durch die bewaffnete, aber zu sehr ausgedehnte Cordons« 
linie mit voller Uebermacht über die E n n S  «ach Oberöster
reich von A lles, w as sein Zug berührte, wurde a u f  eine 
fürchterliche Weise verheert; Greife «nd Kinder wurden er
mordet; diejenige« ,  welche;« Selavendienste» tauglich schie
nen , mit Stricken an die Pferde gebunden «nd fortgeschleppt, 
CS fiel eine Aktion bey der Brucke zu E n n S  vor. Am s . 
Septem ber sah man in S t e p r  in der Entfernung einer V ier
telmeil», jenseit- de- R a m i n g b a c h e S ,  die Häuser auf
brennen. Wassermangel iu der EnnS erleichterte der türki
schen Reiterey de» Uebergang bey E r n s t h o f e n .  Sogleich 
zertheilte sich diese über G l e i n k ,  D i e t q c h ,  S t a d l k i r 
chen nach W o l f e r n  und L o s e n s t e i u l e i t e n .  D i e t a c h  
«nd S t a d l k i r c h e n  wurden gevlündert, uyd in die Asch« 
gelegt, L o s e n s t e i u l e i t e n  durch die Entschlossenheit eine
Jä g e r-  gerettet. Bey rooo  Bewohner HberösterrejchS wur
den in der G egend, welche hie Türken durchstreiften, da
Opfer wilder Grausamkeit.

H ierauf ging ihr Zug über R a m i n g ,  N e n s t i f t  
und W e y e r ,  wo sie den M ark t, sammt der Kirche in Asch« 
legten. Als sich einige Türken gar zu weit in die Berg« 
( i n - S a t t e l h a g  re .)  w agten , fielen die ergrimmten Ge- 
birgSbauern in den Engpässen über sie her, «nd schlugen all« 
tod t, welche ihnen in di« Hände fiele«. I n  der Folge wnr- 
de C a s s a «  B a s s a  bey L e o p o l d - d o r f  mit feinem ganzen 
Korps aufgerieben (P reuenh . Ana. r a y ;  dessen hist. Cat. 
r r - u n h  «so ; Kurz'S Landwehr« I. g ü - S -«  r o i ,  r a r ) .

I 55S wurde das Schloß H i l d p r e c h t i n g ,  früher den 
schon lang« genannten T h a l  H a m e r n  gehörig, dnrch N i 
k o l a u s  K o l n p ö c k  »0» den Herren von Aelking gekauft 
( H o h l , ,  s r o ;  lll, XX).
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»L7 T » ,s»s, 1S-4 ,  , 5-S , ,8 6 1 , »87«, I? o s , 17Sö 
«w 17V7 l i t t  da» S a l j k a m m e r g u t  durch Hochwasser 
«che« s c h a d e »  (Chronik von Geiser« uud Manuskripte v -q  
Wunndea). .

»S77 w urde E y n - e c k  von G e o r g  G i e n g e r  erbaut, 
vvdim nämlichen Jah re  T r a u o e c k  voM Kaiser R u d o l p h l l .  ^  
zu einem Edelsitze erhoben (Höh. II. 7 -9 ;  Höh. I. r s ) .

Am P e te r  und P au l-ta g e  des J a h re -  > ssv  entstand ein 
Erdbeben, dessen Wirkungen man im Kloster K r e m - m ü n -  
f t er  park bemerkte (kackm -z^  256). '

A ls man 159a einen Einfall der Türken im Traunkseife 
besorgte, bestimmte man j« Kreidenfeuern und Kreid-nschüffen 
deu S r .  D a l e n t i « » b « r g ,  den S p e r n s n g  bey K la u - , 
den L n g k o g e l  unter S p ita l ,  den « e rg  bey P e r n s t e i n ,  
E o n » ,  K r o n s t o r f ,  da-  Schlaft S t e y r ,  S t e i n b a c h  
and S p i t a l ;  a ls  Zufluchtsorte aber für Weiber und Kin
der E n a - ,  S t .  F l o r i a n ,  W r i s s e n b e r g ,  S t e y r ,  
K r e m - m ü n s t e r ,  G s c h w e n d t ,  K l a u -  «nd S p i t a s  
<Preuenhueb. Ann. 210). Z ur nämlichen Zeit w -r  O t t -  
H e i n r i c h  v o n  L o s e n s t e i n  Diertelhauptmana im T raun
kreise (Höh. 1 ,2 8 ,1 1 1 . 286).

r s -7  »urde M o i t h  am Trannfee von K. M a r i m i -  
l i a u  II, zu einem Freysitze erhöbe« (Horm ayr -  Archiv I. 
and  v .  H . is rs  S .  s s  nnd so ro.; litterar. Anzeiger » s r r
S >  71 l ) .

Gegen das End- Dezember- i ü i o  fi-l d a - vom Kaiser ^  
R p d o l p h  j«  Paffa« angeworbene, sogenannte P a s s a u e r -  
v y l k  ««vermuthet in - Land, drang von W e l  -  gegen K r e m s 
M ü n s t e r  yo r ,  jüydete Hort 4 Häuser a n , zerstreute sich in 
H a l l ,  S i r n i o g ,  K i r c h d o r f  und W a r t b e r g ,  br-nnte 
nnd mordete überall. D er zusammengeraffte Haufe wollte 
unter Oberst L a m e  «b-r deu P y r n  nach Steyrm ark vor
d rin g en ; aber L u d w i g  v o n  S t o r c h  zu K l a u -  verschsoß 
ihm mit seinen Unterthanen und »000 Krieg-knechten, welche ^  
ihm  q u -  S teyrm ark zu Hjlfe kamen, die Pässe, «nd s- 
Mußte sich Oberst L am e bey L a m b - c h  wieder über die T raun 
-nrütkziehen, worauf er über Li nz  nach Böhmen gbmarschirte 
(P reu -u h . hist. Cat. S .  i a h ;  dessen An«, S .  s a s ) .

1622 verspsitte man im S a l j k a m m e r g y t e  ein P«7- 
ke- Erdbeben,
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iS r r  siel dort eine große Theurung e in , und datierte 
3 Jah re  lang. M an  hatte rtzrs allerley Beere» gebacken,  
um sich vor Hunger zu re tten , «nd itzrs z« übermäßigem 
Obstgenuffe feine Zuflucht genommen, worauf jedesmahl im 
Herbste eine fürchterliche Epidemie entstand, welche in der 
G o s a u ,  r« G o i s e r n ,  L a u f e n ,  J s c h e l  «nd H a l l s t a t t  
viele Menschen wegraffte (Chronik von Goisern S .  143 und 
144) .

Am 17. M ay i ü r 6 brach der unselige Bauernaufstand 
im Hau-rnckkreise au». D er S ta a tb a lte r , G r a f  v o n  H e r -  
b e r s t o r f ,  befand sich eben auf seiner Herrschaft O r t ,  wo 
er von den baier'schen Räthen die Nachricht von dem Vorge
fallene« erhielt. E r marschirte dann am 20. früh von L i n z  
gegen die Rebellen (Kurz » I. 134), «urde aber schon am 
r i .  bey P e  «« rb ach  von ihnen zurückgeschlagen. D ie B au 
ern rückten hierauf immer weiter vor. Am 26. kamen sie 
nach K r e m S m ü n s t e r ,  und hauseten dort fürchterlich. Al» 
sie besoffen in der Rüstkammer da» dort aufbewahrte P u lver 
anzündeten, tödtete dasselbe 16 Bauern. Voll übermüthigen 
Stolze» ließ sich ihr Oberkommandant, S t e p h a n  F a d i n -  
g e r ,  feine Wohnung in den Kaiserzimmern anweisen (Kurz »
l . ,  i 4 i) .  Indeß  plünderten die B auern da» Schloß O r t ,  
und «rbeuteten mehrere Kanonen. Von O r t  zogen sie nach 
G m u n d e n ,  wo ihnen Abgeordnete huldigten, und die B a u 
ern wieder zurückzogen (Kurz l . ,  14s).

Am 2S. M ay kamen Schaaren von ihnen nach S p i e l 
b e r g  um Waffen (Obige» Werk l. 159). An eben diesem 
Tage flohen die erschrockenen Mönche von G a r s t e n ,  weil 
die B auern viele von ihnen m ißhandelt, und eine umge
bracht hatten. Am 29. kam F a d i n g e r . m i t  40 M ann nach 
S t e y r .  Am r i .  Abend» 6 Uhr erschien.dort der ganze 
Schwarm  von K r e m S m ü n s t e r ,  «nd schlug beym G ottes
acker von S t e y r  da» Lager auf. D ann  besetzten sie G a r 
s t e n ,  und nahmen alle» weg. S o  machten sie e» auch in 
G l e i n k «  bey der Herrschaft S t e y r ,  und im Pfarrhofe zu 
S i r n i n g .  Am 1. Ju ly  wurde der Bürgerschaft von 
S t e y r  der Eid abgenommen, am 2. ein'kranker kroatischer 
Reiter von den Rebellen in die EnnS geworfen, am 3. er
hielten sie einen P räd ikan ten , am 5. brach F a d  in  g e r  ge
gen E b e r S b e r g  und S t .  F l o r i a n  auf ,  nachdem er E n n »  
am 1. und 3. »ergeben» zum Bunde aufgefordert hatte 
(Kurz I . ,  477 und 4»o).
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A m  6 .  J u n y  lagerten sich die Bauer« zwischen E b e r s -  
der g  u n d  L i n z  in einem Wäldchen. Ebenfalls am 6. über

A usschuß der Bauern aus dem Feldlager S t .  F l o 
r i a n  (w elches besser als andere S tifte  durchkam), eine V or
stellung a n  die Kommissäre (Kurz I . ,  174,  ,76 ). Indeß  
«erlegte F a d i n g e r  sein Hauptquartier nach E b e r s b e r g ,  
»»hin auch der Bauernausschuß von W e l s  kam, und W i l 
he l m v. S t a r h e m b e r g  durch F a d i n g e r  am s. einen 
Geleit-brief nach P a f s a u  erhielt (K .1 .197). Am lo .J u n y  
erließ der Ausschuß der B auern einen Befehl zu Gunsten deS 
L a  mm  e r g u t e - ,  und der Salzbergwerke (Kurz I . ,  ,« 6 , 
4»9 —  499). Ajn ls . Ju n y  um 4 Uhr Nachmittag- wurde 
der kaiserl. Kommissär, D r. H a f n e r ,  sammt einem Aus
schüsse von E b e r s b e r g  entlassen, um sich nach W i e n  zu 
begeben, die 5 anderen Kommissäre (und sie waren doch vom 
Hofe zu Unterhandlungen und zu Untersuchung der Beschwerden 
der B auern geschickt) wurden durch i aa Bauern nach S t e y r  
begleitet, und dort im Schlosse bewacht (Kurz'S l. 192)! 
N un erließen die kaiserl. Kommissäre, und die S tände  wie
derholt mehrere Aufmahnungsbefehle zur Niederlegung der 
W affen, zur Freylassung der Kommissäre und zur Fortsetzung 
der Unterhandlungen; allein die Bauern schloffen nichts desto 
weniger die S ta d t  E n n S  immer mehr ein, und bedrohte» 
auch Linz rc., wovon wir beym M ü h l kr e i se  das Nähere 
«zählten. S o g a r  alle Unterhandlungen wurden abgebro
chen, und von F a d i n g e r  allerley Drohungen gemacht (Kurz 
2 01 , 2 ,3 ) . Am ra . Ju n y  verließ der größte Theil von B au 
er« das Lager zu E b e r S b e r g ,  und kam um t Uhr Abends 
zu Linz an. Am 2s. erging von F a d i n g e r  eine Aufforde
rung wegen Linz re.; am 27. verlangte er vor Linz die A us
lieferung de» S taa th a lte rs  (K u rz !., 223 , 226, 229). Dem 
Hauptm ann W o l f g a n g  W u r m  wurde die Eroberung von 
E n n S  aufgetragen. Dieser fing a n , die S ta d t  vom nahe- > 
gelegenen Aichberge mit Kanolien zu beschießen, und ließ da
hin«,«fließende Wasser abgraben; die kaiserl. Kommissäre in 
S t e y r  wurden noch schärfer bewacht, und nur durch viele 
gut« W orte konnte der Abt von Lilienfeld sein Leben erbitten - 
(Kurz l . ,  23 r ,  232). Am 2s. Ju n y  um s Uhr Abends ^  
wurde F a d i n g e r  vor dem Landhause in Linz verwundet. '' 
Nach seiner Verwundung traten ständische Kommissäre zur 
neue» B erathung über die Abhlife der obwaltenden Uebel in 
S t e y r  zusammen. Am 2 Ju ly  erließen die kaiserl. Kom
missäre ein neue- P a te n t, und ritten nebst vielen anderen 
zum Beginnen der Traktatiou in E n a -  ein; aber die Bauern
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suchte« diese untre allerley Äorwand hinauszuschieben. S o  
standen die Sachen dis zum 5. Ju ly . D a  unterzeichnet« F a 
d i n g e r  zu E b e r S b e r g  das letzte Schreiben an den S ta a t
halter , «nd starb dort am nämlichen Lage an seiner Wunde 
(Kurz l . ,  r z 6 , 24» , 2 49 , a s o , r s s ) .  Nach ihm wurde 
W ie  k l i n g  e r  Oberhauptmann, und am s. Ju ly  Übergabe» 
endlich die B auern ihre Beschwerden auch schriftlich. Don 
jetzt an wurden die ständischen Sitzungen und Derhandlun- 
gen mit den Bauern in S t e y r  immer merkwürdiger. J a ,  
die B auern nahmen sogar den Abgeordneten de» König» 
C h r i s t i a n  von D änuem ark, Namen» S k u l t e t u »  in 
S t e y r  gefangen, de» aber M a d l s e d e r  entfliehen ließ 
(Kukj l .  26S , 2 6« , 272) .

Am >2. J u l - Abend» wurden die Kommissäre nach lan
gen Unterhandlungen zwischen den S tänden  und den Bauern 
in Freyheit gefetzt, worauf die S tän d e  ihre Sitzungen in 
S t e y r  auch bald abschlössen (Kurz I. 274).

Nach dem l s. Ju ly  erließen die Rebellen ei« neue» Auf
geboth an die Bauern. Al» der Anführer der Empörer 
( H o t z e n b ä u e r  genannt), die Bauern um N e u s t i f t  mit 
G ew alt zwinge« wollte, ihre Häuser zu verlassen, Und in» 
Lager zu ziehen, widersetzten sie sich, und verjagten »hn sammt 
seinem Anhange. B i» zum 2 l .  Ju ly  hatten sich die Bauern 
bereit» de» ganzen Lande», E n n S  und L i n z  ausgenommen, 
bemeistert (Kurz l. 2»2 , 294). Am 23. Ju ly  aber kam da» 
kaiserl. Fußvolk unter Oberst Löb l  EnnS gegenüber a n ,  
stellte die Brücke über die E n n S  wieder her, setzte Nacht» 
unerwartet darüber, benutzte die Garnison vor E n n » ,  welche 
einen Ausfall machte, fiel am 24. J u ly  früh wieder unver
hofft in die 2 B aueralager h inaus, tödtete mehr ak» So» 
B a u em , schlug die anderen m die F lucht, und nahm ihnen 
4 Stücke weg (Kurz I . ,  z o s ,  soS).

Al» die B auern  von E n n » ,  welche» sie nie eroberten, 
zerstreut w aren , schickte L ö b l  einige Abtheilungen seiner 
Truppen fo rt, um S t .  F l o r i a n  und andere O rte z« be
setzen ; Lest P roviant nach E n n »  führen, und hin und wie
der ansehnliche Häuser «nd Bauernhöfe in B rand stecken, 
damit ihnen desto mehr Furcht eingejagt wurde. Am 26. 
nahm er den M arkt und da» Schloß E b e r S b e r g  e in , töd- 
tete mehrere B auern , postirte sich dann an der Lraunbrücke, 
«nd in E nn» , und schickte Anfang» die Gefangenen nach
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' .  e n t l i e ß  sie a te r  shättr mit der Angelobung, sich der 
»eveu w n  z u  eutschlagen, und ruhig zu Hause ju  bleiben (Kurz 
u, E in e  Abtheilungen kaiserl. Soldaten  weudet« sich
«a» 2b . gegen  S t e y r .  Auf dem Marsche dahin legten die 
Soldaten F euer a n ,  raubte«, mordeten und quälten die 
Weiber nnd  Kinder der B auern. D a  aber die Bauern dieses 
auch an denjenigen thaten , die e- nicht mit ihnen halte« woll 
teu, so sah es damahls in ganz Oberösterreich fürchterlich 
aus. N u r  ein P a ten t der kaiserl. Kommissäre vom 2». Ju ly  
ließ h inüber bessere Hoffnung schöpfen. Am 29. Ju ly  kam 
W i e l l i n g e r  mit 2000 schwarzen B auer« vom Lager au» 
tier W e i b e r a u  zu S t e y r  a n , verließ die S ta d t  um 3 Uhr, 
nachdem sich etliche B ürger und Kellner an ihn angefchlosien 
ha tten , und kam «m >1 Uhr Nachts j«  S t .  F l o r i a n  vor 
da- Kloster, worin aber bey 4a S oldaten  lagen, welche her
ausschösse«, und die B auern « i t  Gew alt vertrieben. I m  
Abzüge plünderten die B auern einige H äuser, und brannte« 
de« M ark t bis au f die Hälfte ab. Aon da begaben sie sich 
durch einen Umweg nach N e u h o f e n ,  ohne etwas Merk
würdige- verrichtet zu haben (Kurz I. 320). Am 2. August 
plünderte« die B auern G a r s t e n ,  da- kaiserl. Schloß in 
S t e y r ,  die Pfarrkirche, d a -P re d ig e r  - u n d  Kapuzinerklo- 
sier, zerrisse« alle vorgefundene« B riefe, und verließen hier
au f die S ta d t ,  um den größeren Haufe« nachzuziehen. S ie  
»ahmen auch den M a d l s e  d e r  gefangen, weil er ohn« ihr 
Dorwissen de« S k u l t e t u S  entlassen hatt« , «nd verurtheil- 
tea ihn zum S tra n g « , thaten ihm aber nickt». Am 4. bega
ben sich 20 Ausschüsse der B auern durch E n n S  nach M ö l k  
zu den kaiserl. Kommissären zur Traktation (Kurz l . ,  329). 
Am nämlichen Tag« mußten die Schmide in S t e y r  den 
B auern  eine groß« Kette machen —  nach Anordnung M a d l -  
f e de r t »  «00 Klaftern la n g , und jede-G lied 20 P fund  schwer. 
D a»  Eisen mußte di« Gewerkschaft dazu geben. Die Kette 
wurde nach Aschach zur Donausperre hinaufgeführt (Kurz l. 
543). D a  die Bauern den Waffenstillstand nicht hielte«, 
»nd die D ona« auch nicht öffneten, so verschanzte sich Oberst 
L ö b l  in E b e r S b e r g .  S eine S oldaten  gingen fleißig auf 
Beute a«S , nnd quälte« die B auern (K. 1. 34s). W i e l l i n 
g e r  hingegen ließ seinen Zorn diejenigen Bauern in der Ge
gend von K r e m S m ü n s t e r  empfinden, welche sich im Lager 
der Rebellen nicht mehr einfinden w ollten; er ließ s P farren  
plündern, und das Vieh wegtreiben, deu P fa rrho f zu P e t -  
t e a b a c h  und N i e c h t w a n g  abbrennen (Kurz I . , S4ö). D a  
er sich aber E b o r S b e r g  mit der an sich gezogenen Verstär-
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kung doch nicht anzugreifen getraute/ «endete er sich wieder 
nach N e u h o f e n  und G s c h w e n d t .  Löbl  ihm auf dem 
Fuße folgend, lagerte sich am 16. Abend» zwischen N e u k i r 
chen und L n  » s e l b e n ,  brach am »7. noch vor T agesan
bruch a u f , griff die zoo Bauern bey K r e m - d o r f  a n ,  und 
machte ro  davon nieder, die übrigen flohen in eine» W ald. 
N e u h o f e »  wurde von den B auern geplündert. W i e l 
l i n g e r  stand mit 2000 Bauern und den Holjknechten von 
W e y e r  unweit dem Schloss; G s c h w e n d t .  Hier stieß er mit 
den kaiserl. Truppen zusammen. Die B auern verschossen 
sich aber ba ld , kamen in die M itte der Reiterey und de» 
Fußvolke», und so blieben mehr al» «ovo B auern todt. Nach 
der Aktion sammelte L ö b l  seine Truppen in N e u h o f e n  
wieder, schickte die Gefangenen nach W ien, ließ 200 M ann 
Besatzung in N e u h o f e n ,  und kam Abends nach E b e r S 
b e r g ,  wo er gleich über die Brücke fetzte, mehr al» 700 
B auern auf derselben erschlug, in die Traun w arf, und die 
übrigen au» dem Lager an der EberSbergerbrücke verdrängte. 
W i e l l i n g e r  entritt mit einem in der linken Hand empfan
genen Schüße von G s c h w e n d t »  und kam nach S t e y r ,  
»po ihm der S tadtbader die Kugel herausschnitt (K. I. z so ). 
Indeß w ar e» N e u m ü l l e r ,  W irth von Lahkirchen, wel
cher rohe M ann in der Gegend von S t e y r  die Leute au f 
alle Art quälte, und H u r t e r ,  der sich nebst den Seinigen 
in Gmunden durch Plünderung bereicherte, «nd durch wie
derholte Aufgebote alle ohne Unterschied in da» Lager ab
forderte (Kurz l. 358) ;  aber am 22. August um 9 Uhr V or
mittag» kam Oberst Löbl  unvermuthet mit seinen Truppen, 
und etlichen Stücken auf dem T a b o r  vor S t e y r  a n ,  und 
forderte die S ta d t  au f, die sich nach einer S tunde Bedenkzeit 
ergab. D ie hier befindlichen soo B auern entflohen nach 
allen Richtungen. Die Hauptleute N e u m ü l l e r ,  P l a n k  
« . a. wurden in der S ta d t  versperrt (K . I. 366) ,  welche 
Oberst L ö b l  um >0 Uhr besetzte. S eine Soldaten  brannten 
in  die R a m i n g  hinein einig« Bauernhöfe ab , und machten 
viele Beute. Die Häuser der entflohenen B ürger wurden 

. geplündert; dem Kommandireuden mußten gleich soo Reich»- 
thaler erlegt werden, Löbl  zog wieder nach E n n »  zurück, 
«nd von da nach W  e l»  re. (K. I. sü7).

Bey den glücklichen Fortschritten der kaiserl. So ldaten  
kamen die kaiserl. Kommissäre am 3. S ep t. in E n n »  a n , wo 
sich auch Deputirte der S tände  von Li nz  «nd W e l s  einfan
den, um die Waffenstillstand»-Unterhandlungen von Neuem

»4
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A n s e t z e « ,  welche auch am 7. S e p t. dort von den Au-« 
'Aussen un terzeichnet wurden. G u t w ar dieser S c h ritt , denn 
mr B a u e r n  ha tten  sich schon wieder bey G m u n d e n  ver« 
U m w elt, den  S tudenten  zum Hauptm ann gew ählt, und 
schienen sich L a m b a c h  und W e l s  demeistern zu wollen, 
welches aber unterblieb, a ls  die Kommissäre die Waffenstill« 
KandSartikel in allen 4 V ierteln bekannt machen ließen, und 
durch P a te n t  vom 16. Septem ber verlangten, daß die B auern . 
de- LraunkreiseS alle W affen , W ehren, Stücke und M uni
tion nach S t e y r  bringe», durch 2s Auserlesene Abbitte 
thun, und einen schriftlichen Revers ausstellen sollten, dem 
LqndeSfürsten neuerdings getreu und gehorsam zu seyn (Kurz 
l . ,  ZS5 , 290 , 391). D a  das Nämliche auch für die übrigen 
Kreise befohlen w a r , so schien der Aufstand vollkommen ge
stillt zu seyn, a ls  am 22. S e p t. ganz «»vermuthet baier'sche ^  
Truppen in- Land rückten, wodurch jede FriedenStraktation 
über de» Haufen geworfen wurde (Kurz l . ,  s - s ) .  Ungeach
tet diese- verdrießlichen V orfalles thaten die Abgeordneten 
des LraunkreiseS in E n n S  dasjenige doch , w as oben ver» 
laug t w urde, worauf die Kommissäre im Namen des Kaiser
eine allgemeine Amnestie bekannt machten, von der nur die 
R ädelsfth rer ausgenommen waren. W o l f g a n g  M  a d  l -  
f e d e r ^  S tad trich te r, und L a z a r u S  H o l z m ü l l e r ,  D«S-  ̂
to r in S t e y r  wurden hierauf zu E n n S  ohne Verzug gefan-  ̂
gen genommen, a b e r S c h w a n n e n s t a d t ,  Vö c k l a b r u c k un d  
G m u n d e n  blieben deöungeachtet noch immer von den B au 
ern besetzt (Kurz l . ,  4v i ,  402 , 4 i i ) .  Auch verübten die 
B au ern  vom HauSruck zwischen dem »2. mW >6 . Oktober in  
L a m b a c h ,  S t a d e l ,  S c h m i d i n g ,  H a i d i n g  so viele 
U ebel, und wurden nach einem S iege über die kaiserl. T rup
pen bey G m u n d e n  so übermüthig, daß sich die kaiserl. 
Kommissäre in E n n S  gleichwohl gezwungen sahen, alle 
baier'sche Truppen, worüber der berühmte G eneral, H e i n 
r i ch G o t t f r i e d  v o n  P d p p e n h e i m ,  das Kommando 
führte , von den Gränzen vorrücken zu lassen (Kurz l. 4 i 4).
S ie  brachen eiligst nach Oesterreich auf. P a p p e n h e i m  
rückte über S c h ä r d i n g ,  L i n z ,  E f f e r d i n g  nach Zurück- 
schlagung der B auern gegen G m u n d e n ,  und traf dort am
13. November ein. T ags darauf griff er in Verbindung des > 
Obersten Lö b l  die B auern a n , schlug sich 4 S tunden  mir 
ihnen, und brachte ihnen nach einer verzweifelten Gegenwehr» 
eine Niederlage von 4000 M ann bey. Viele kaiserl. und 
baier'fche Truppen wurde» verwundet, aber wenige getödtet 
(Kurz I. 427).

2r Thl. ite Abthl. (TraunkreiS). E
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D ie Schlacht bey G m u n d e n  fiel nicht bloß in den 
S tad tm au ern , sondern noch weiter herum vor, w as der so
genannte Bauernhügel unweit von P i n S d o r f  (eine halbe 
S tund«  von Gm unden) anzeigt. D o rt wurden die erschla
genen Bauern begraben, und der S tadtrichter (nicht B ürger
meister) Z i e p e l  von G m u n d e n  ließ zum Andenken diese- 
Vorfalles bey seinem zweyten Hause am Graben »6r s  eine 
steinerne S ä u le  aufrichten (Kurz 1. 4so ).

Nachdem durch noch zwey andere Schlachten im HauS
ruckkreise, dann durch die Auslieferung der Rädelsführer 
in den Schanzen bey P e  u r b a c h  die Bauernrebellion geen
det w a r , blieb P a p p e n h e i m  bey G m u n d e n  und Lö b l  
in E n n S  re. (K. I. 454). .

H ierauf ordnete der Kaiser eine Untersuchungskommission 
a n ,  bey welcher nebst anderen ro  B ürger von S t e y r  a ls  
schuldig angegeben wurden, die man plötzlich gefangen nahm 
and eraminirte (Kurz I. 44»).

Aber im Jä n n e r  »627 wäre beynahe ein neuer Aufstand 
ausgebrochen, »oo B aiern wurden nach W e y e r  in - Q u a r
tier gelegt, welche die Leute muthwillig quälten, brandschätz
ten und plünderten, worauf sich di« Bauern versammelten, 
den M a r  L u k n e r  zu L o s e n s t e i n  in eigener Behausung 
tödteten, in die Enn» w arfen , sich verschanzten und eine 
neue Rebellion erweckten! Fast einen M onat lang wären die 
B auern  aufrührerisch; man besänftigte sie in G ü te , und 
quartierte die S oldaten  aus W e y e r .  Nach einem halben 
Ja h re  führte man bey 5o Rädelsführer nach S t e y r  in 
V erhaft. Einige davon wurden hingerichtet, andere aus 
dem Landgerichte verwiesen, andere nach langer H aft frey 
gelassen (K urz I. 445). D ann gingen die Erekutionen 
vor sich.

D ie erste geschah am r 6. M ärz »627 zu Linz .
Bey dieser fielen a u -  dem L r a u n k r e i s e  durch da

Schw ert:
» )  D er S tad trich ter, A n d r e a -  W o l f  M a d e l s e d e r ;
r )  L a z a r u s  H o l z m ü l l e r ,  ein D oktor;
s )  A n g e r h o l z e r ,  vorher Bäcker, hernach Hauptm ann 

der rebellischen B auern —  Alle 3 aus S t e y r .
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w u rd e n  geviertheilt und ihre V ertheile  a u f  de» 
v o n  L i n z  und S t e y r  aufgesteckt. D ie Köpfe de» 

M a d l s e d e r  und H o l z m ü l l e r  brachte der Scharfrichter 
nach S t e y r ,  wo sie vor dem Rathhause beym P ran g er auf 
r  Spieße gesteckt wurden a).

Am 2S . A pn l de» nämlichen Jah re»  wurde die zweyte 
Exekution vorgenommen.

H iebe, fielen durch da» « e i l  de» Heuker» uochmahl vom 
Lraunkreiser

1) H a n n » H i m m e l b e r g e r ,  S ta d tk ä m m e re rz u S te y r , 
welcher eine Zeit lang auch da» Amt eine» Stadtrich» 
terö versah; sein Kopf wurde zu S t e y r  aufgesteckt, 
der übrige Körper ehrlich begraben;

2 )  T o b i a »  M e y r  v o n  G m u n d e n ;
2 )  W o l f  W u r m  von D o r f  b e y  S c h l i e r b a c h ,  wel» 

cher EnnS belagert hatte.
D er Kopfde» Letzteren wurde auf dem Thurme zu E n  n S , 

seine Vertheil« in der S ta d t ,  und au f dem A i c h b e r g « ,  
wo er die Schanzen ha tte , auf Spieß« gesteckt. Ander«, 
die sich m it der Rebellion vergriffen, sind theils nach den 
G ränzhäusern, theil» in den S tadtgraben zu W ien , und 
theils zu einer Geldstrafe verurtheilt worden. D ie übrigen 
B a u e rn , welche um P ardon  bathen, erhielten Verzeihung 
mit dem Bedinge, daß sie sich zur katholischen Religion begue» . 
wen sollten (Kurz l. 447, 44L , 449).

Gemäß kaiserl. Befehls vom ,9 . April ,622 mußte die 
M a d l s e d e r  v o n  S t e y r  an GerichtSunkosten für ihren 
M anu  s s r  fl., di« H o l z m ü l l e r  220 fl-, di« H i m m e l »  
b e r g e r  240 fl. bezahlen, und erst nach Erlegung dieser 
Sum m en sollte jeder wieder da» Ih rige  eingehändigt werden 
(Tilmetz 72).

Am 22. August 16 rs  durste der Kovk de» M a d l s e d e r ,  
und am 12. Dezemb. jener de» H o l z m ü l l e r  von der S ä u le  
i u S t e y r ,  auch durften ihre auSgesteckten V ierte lin  L i n z  
von den Spießen abgenommen werden, weil sich die Frauen 
dieser M änner zur katholischen Religion bekehrten (Tilmetz 7»>

Geschichte. - 7

») Rach Li lmet z  (G . »4) wurde an diese« Tag« auch der Re» 
bellen - Anführer H ö r z e n b a u e r  von  Losenstein gevpst 
und geviertheilt. ,

E r
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Unter taufend Gefahren zeigten aber viele ihre Anhäng
lichkeit an den LandeSfursten, und ihre Liebe zum V ater
lande au f eine lobenSwerthe Weife. Die s t eyr ' s che  C h r o 
n i k  enthält mehrere schöne Handlungen von B ürgern zu 
S t e y r ,  die sich vom allgemeinen S trom e des Aufruhres nicht 

, fortreiffen ließe«. V or allen übrigen bewies der R athsherr 
< Z e t t e l  seine T reue, die ihn aber auch öfters den äußersten 

Lebensgefahren aussetzte. WaS er litt , haben die meisten 
von den wenigen katholischen B ürgern zugleich mit ihm ge
litten (Kurz l . ,  4s r ) .

D a  Oberösterreich im J a h r  1629 durch die Theurung 
hart mitgenommen w urde, erließ F e r d i n a n d  II. am 
r . J u ly  »629 eine eigene Verordnung zur bessern Verprovian» 
tirung des S a l z k a m m e r g u t e S  (Diklberger).

1632 brachen die G r e i m b l i s c h e n  Unruhen im HauS
ruckkreise aus. D er Landeshauptmann, G r a f v .  K u f s t e i n ,  
ließ hierauf E n n S  mit kaiserl. Soldaten  besetzen; auch ge
lang es dem Fürstbischöfe von W ien, dem rühmlichst bekannten 
Abte, A n t o n  W o l f r a d t  v o n  K r e m S m ü n s t e r ,  durch 
nachdrückliches Zureden und durch eine seltene Freygebigkeit, 
einige tausend getreue Unterthanen zu sammeln, und sie in 
einem Lager zu A lm  eck aufzustellen, um den Aufrührern 
den Uebergang über die T r a u n  zu verwehren. H e i n / i c h  
W i l h e l m  v o n  S t a h r h e m b e r g ,  und sein llnterkom- 
m andant, A n d r e a s  S c h m i d b e r g e r -  Pfleger zu W ild
b erg , wußten die patriotisch gesinnte» B auer» mit einem 
solchen Geiste zu beleben, daß sie mit voller Bereitwilligkeit 
die ertheilten Befehle vollzogen, alle Ungemächlichkeiten mit 
Frohsinn überwanden, und den Traunfiuß gegen die Aufrüh
rer vertheidigten (Tilmetz 9 s ,  Kurz'S Landwehre I . ,  n s ) .

töZv durfte aus dem Traunkreife kein. Getreide ausge
führt werden (S tä n d . Archiv in Linz).

I m  S c h w e d e n k r i e g e  waren eS besonders die Ja h re  
iSzy, 1641 und i 64S, wo der TraunkreiS theils durch Q u ar
tiere, theils durch Rekrutirungen, Aufgebothe, Durchmär
sche der kaiserl. Völker und Landesanlagen ziemlich erschöpft 
wurde. Aüfgebothe für den TraunkreiS ergingen i 64i und 
i 64S. I m  letzteren Jah re  wurde A n z f e l d e n  zum S a m 
melplätze bestimmt, und H a u n S  R e i c h a r t  v o m  S t a h r 
h e m b e r g  als Oberkommandant über den TraunkreiS ge
setzt. Als solcher erhielt er vom Erzherzoge L e s ?  0 ld  W t l -

SS Geschichte. ,
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h « l m  d«y7 A u f tra g , E n n S  zu befestige», yud m it »p« Rei- 
irrn j »  -«fetzen, beym Ausfluss« der E n n S  in die D onau 
eine g roße  S chanze, behm Schieße S p i e l b e e g  wenigstep- 
«ine sichere W ohnung für dse Wache h«rzust«llen, bey E rn s t 
Ho f e n  L  Hauptschanzen, Pedouten und Laufgräben auszu
werfen, a u f  den Anhöhe« von S t e y r  die alten Schanze» 
in gute« S ta n d  zu bringen, und Robathen aufzubiethen re. 
Die S ie g e  de- Erzherzog- L e o p o l d  retteten damahls Ober
österreich (Preuenh. hist. C at. r s z ;  Kurz -  Landu-ehre I . ,  
i r r ,  r s s ) .

1663 verbreiteten sich beunruhigende Nachrichten über 
da- V ordringen der G u r k e n  aus H ungar». S o fo rt rückte« 
im M onate August und September Truppe» auS dem Aufge
bothe deS Landes an die E n n S .  Von E n n S  bis S t e y r  
wurden unter dem Oberkommissar des LraunkreiseS, dem 
F r e y h e r r «  v o n  H a g e r ,  die verfallenen Schanzen wieder 
hergestellt (Kurz Land«. I. r i r ,  r i ü ) .

D i r  sagten eS schon beym M ählkreise, daß diesmahl 
M o u t e c u c o l i  der Retter der österreichischen Monarchie 
war.

»6S3 lagerte sich d a - türkische Heer unter dem Groß- 
vefier, L a r a  M u s t a p h a ,  in der Vorstadt S t .  U l r i c h  
u m W i e n .  D a  tra f  mack im J u ly  eilend- alle Anstalten 
zur Vertheidigung de- V aterlandes. Die B a ie rn , die Schw a
ben, die Franken, die S achsen, di« Pohlen strömten unt»r 
den Befehlen ihrer LandeSfursten nach Unterösterreich, um 
sich mit der kcnserl. Armee zu vereinigen. I n  die S ta d t  
E n n S  und S t e y r  wurde« Truppen gelegt, die E n n S  bis 
nach S t e y r  verschanzt, und  von dort bis an di« GebirgS, 
päss« allenthalben Verhaue und Schanzen hergestellt. D ie  .  
Vertheidigung deö EnnSfluffeS w ar den Herren K a t z i a u e r  
und W i e l l i n g e r  aufgetragen (Kurz Landw. l., r r s ,  rrst). 
D er Kaiser befand sich eben zu S t .  W o l f g a n g  a m  A b e r -  
f e « ,  a ls  er die Nachricht erhielt, daß seine Hauptstadt (am  
i r .  S e p t.)  glorreich entsetzt, und der Großvesier tief nach 
Hungarn zurückgeworfen wäre. D a  begab sich der erfreute 
Monarch eilends nach W ien (Weißbacher »?s, »so).

r ü - r  steuerte der kaiserl. H of der eiugerissene« N oth im 
S a l z k a m m e r g u t e  durch wohlfeil« Kornpreise. D er M e
tzen Korn w urde den Salzarbeitem  um r f l .  übrrlasseu (Dikl- 
oerger).

§j>
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I m  s p a n i s c h e «  E r b f o l g e k r i e g e  stellte - e r  T raun
kreis gleich beym Ausbruche desselben zur österreichischen 
Landwehre gegen die B aiern eine beträchtliche Anzahl von 
Scharfschützen. Während de- erwähnte» Kriege- dauerte 
d a - Aufgeboth vom 22. Noo. 1702 bis 28. Jän n er i 7o r. 
(K u rz - L andw ehren ., 8,  12/ ioü ). B e y m Hauöruckkreise 
»erden wir von diesem Kriege mehr sprechen / und die getra
gene« Lasten von 1702 —  i 704 bey der allgemeinen Ge
schichte der s Kreise anfuhren.

170L «nd i 70ä suchte man da- S a l z k a m m e r g u t  
m it einer Garnison von So bi» 200 M ann vor einem haier'- 
schen Einfalle zu schütze»/ und errichtete auch Verschanzungeu. 
Nebst W e i s s e n b a c h  eigneten sich hiezu der Goff und der 
Engpaß Sonnenstein. M an  kam aber dießmahl mit bloßer 
Furcht davon (Hormayr'S Archiv J a h r  iS 24 S .  L4 i ) .

I m  November und Dezember 1731 erging ein Aufge
both an jene Herrschaften/ welche S a lzburg - Gränzen am  
nächsten lieg««/ die Zugänge de- Kreise- durch hinlängliche 
Wachen zu decke»/ damit die salzburgischen Rebellen/ welche 
sich bald nach L u t h e r s  Reformation im S tillen  verbunden, 
und nach «nd «ach gewaltig vergrößert hatte» / keinen S tre if 
zug in da- Land unternehmen konnten. I m  Jä n n e r 1722 
hörte diese- Aufgeboth wieder auf/ weil man durch ein« hin
längliche Zahl de» kaiserl. M ilitär»  beschützet und gesichert 
wurde (Kurz » Landwehre ll . 1 2 7 ,12s).

Kaiser K a r l  VI. ging am 20. Oktober 1740 mit Tode 
ab. P r e u ß e n  und B a i e r n  wünschten sich einen beträcht
lichen Theil der österreichischen Monarchie anzueignen. F r a n k 
rei ch unterstützte Baiern» Forderungen mit 20000 M an». 
D a  sich die Feinde in größter Eile rüstete»/ so geschah diese» 
auch von S eite  Oesterreichs. D a -  erste/ w as im Lraun- 
kreise geschah/ war 1741 die Entbietung des AufgebotheS/ 
wozu der Kreis 2 Kompagnien zu 219 M ann stellte/ über 
welche J o s .  W i e l l i n g e r  v o n  d e r  A » /  und J o s .  v o n  
E c k h a r d  a ls  Musterung--Kommissäre aufgestellt/ und fol
gende S tationen  «nd Hauptleute bestimmt worden waren. 
I n  S t e y r ,  J o s e p h  E c k h a r d  v o n  d e r  T h a a n ;  --- in 
K r e m - m ü n s t e r /  J o s .  v o n  E y s e l s b e r g ;  —  in N e u «  
H o f e n /  K a r l  S t a n i s l a u s  v o n  T r o s t ;  —  in K i r c h 
d o r f /  F r i e d r i c h  v o n  S t i e b a r  (Kurz» Laudwehre l l - ,  
14» / 144) .
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D a -  zw eyte, wofür die S tän d e  sorgen mußten, waren 
d ieR eV onten  zu S p i e l b e r g  und in S n g h a g e n .  D er 
R edoutenbau w ar zu End» August vollkommen zu S tande  . 
gebracht) eine groß« Kette zur S perrung  der D o n a u , P ö l-  
ler und  Holzhaus«» re. in aller Eile bereitet worden.

D a  jedoch der Feind mit Uebermacht herbeyrückte, so 
zog sich der Kommandirende in Oesterreich, General P a u l  
K a r l  G r a f  v a n  P a l f y  a u f E n n « ,  und ließ die lange 
Brücke zu E b e r - b e r g  nach seinem Abzüge anzünden; auch 
«ußteu die kostspieligen Redouten und Schanzen zu S p i e l ,  
b - r g  und E n g h a g e n  eingeriffeu werden (K u rz - Land» 
«ehre I I . ,  rso ).

Am r r .  Septem b. besetzten die B aiern da- Land. Nach, 
dem der Kurfürst am rs .  darauf in Linz eingezogen w a r, 
wurden einige tausend M ann abgeschickt, um die S tä d te  
E n n S ,  S t e y r ,  und auch die Gebirgspässe bey S p i t a l  
zu besetzen. Am r s .  tra f  der Kurfürst <n E n n S  e in , und 
«ahnte im damalige» Trautsohn Äschen Schlosse EnnSe ck .  
Am r . Oktober ließ sich der Kurfürst al» Erzherzog von Oester
reich huldigen.

In d eß  tr a f  K h e v e u h i l l e r a l l e  Anstalten zur Berthe«, 
diguog W ie n - , und zahlreich kamen Truppen a u -  H ungarn 
herbey, um ihrer geliebten Königin jenen feierlichen Schw ur 
durch die T hat zu beweisen, wie sie ihn mit Enthusiasmus 
am « i. September i n P r e ß b u r g  ausgerufen hatten.

Nach eiyem am 24. Oktober zwischen K r e m -  «nd 
M a u t e r n  vorgefallenen Gefechte wurden mehrere hundert 
»erwundete Franzosen und B aiern nach E n n S  gebracht, und 
theils in das L e r c h e n t h a l ,  theils in d a - Minoritenkloste» 
verlegt. (Kurz Land«. I I . ,  r s s ) .  '

Am L. November befahl General S e g ü r ,  welchem der 
Kurfürst daS Oberkommando über ganz Oesterreich anvertraut 
ha tte , S t e y r  und E n n S  nach Möglichkeit zu befestigen. 
ES wurden die «nuöthigen Auögänge in beyden S täd ten  
verm auert, Linien gezogen, und neue Schanzen aufgewor- 
feu .'(O big tS  Werk 157).

D a  aber di« gerechte Sache der Kaiserin M a r i a  T h e 
r e s i a  bald  eine sehr glückliche Wendung nahm (w ir haben 
daS N ähere hievon beym M ü h l k r e i s e  erzählt), so streif, 
ten K h e  » e n  h i l l e r ' S  Rorpesten »ach D erjagung der Fein, 
de aus Unterösterreich schon in den ersten Lagen de- Dezemo
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der d i- an die E n n » .  Zweyhundert Husaren hatten sich in 
E n n S d o r f  einquartiert, «nd beunruhigten ohne Unterlaß 
die gegenüberstehenden Wachen and Schanzarbeiter. S ie  
hatten vier kleine eiserne Kanonen aufgeführt, und am 7. den 
sehr beliebten franjösischen M ajor C lairm ont getödtet. Um 
sich vor ihnen Ruhe zu verschaffen, erhielten am 9. zweytau- 
send M ann B efehl, von E n n S  aufzubrechen, über den 
Fluß zu sehen, und die dortige Gegend von den H ungarn zu 
reinigen. Die Husaren scharmuzirteu zwar ziemlich lange 
mit dem Feinde, sahen sich aber zuletzt genöthiget, ihre Ka
nonen zurückzulassen, und E n n S d o r f  zu raum en, w orauf 
der Feind die Häuser anzündete, damit sie nicht neuerding
den Hungarn wieder zur W ohnung dienen könnte».

West die Baker« aber zu gleicher Zeit au - dem M arkte 
W e y e r  vertrieben wurden, so sina man für die S ta d t  
S t e - r  zu fürchten a n , und S e g u r  befahl, die dortigy 
Besatzung mit einem Kürass ier -und In fan te rie -Regiment» 
zu verstärken. Dessen'ungeachtet wurden 20a Bagagew äge» 
zur größeren Sicherheit auö S t e y r  und E n n -  nach Linz 
geschafft, und am 23. Dezember sogar nach P a s s a u  ab
geführt.

Diese Vorsicht de- Feinde- w ar nicht unnütz; denn am
20. Dezember führte K h e v e n h i l l e r  feine Armee an die 
E n n -  vor, und tra f  gleich Anstalt, über den Fluß zu setzen. 
Unweit vom sogenannten Brunnhofe hatte man eine S te lle  
entdeckt, auf welcher e- der Reiterey möglich wa r ,  über den 
Fluß zu setzen, »veil da- Wasser bey der großen Kälte einen 
fthr niedern S ta n d  hatte. D a  diese- am frühen M orgen ,  
»och während der Finsterniß, geschehen m ußte, verfehlten 
manch« die gehörige Richtung, und t 3 Reiter fanden in der 
E n n S  ihr Grab. Zu gleicher Zeit wurde auf mehreren 
Schiffen In fan terie  über Len Fluß geführt, welche schon 
früher den Feind beschäftigte, a ls noch die Schiffbrücke beym 
Schlosse D o r f  hergestellt »var, au f welcher dann die Artilk 
lerie und die übrigen Truppen den Fluß pafsirten. Noch frü
her glückte eö dem Feldmarschall-Lieutenannt, G r a f e n  v o n  
M e r e y ,  bey Lose «s t e i n  über die E n n S  zu fetzen, und 
die Feinde zu zwingen, daß sie die Nerschanzungen zu T e r n -  
b e r g  und D a m m b a c h  verließen, welches er bloß mit sei
ner Kavallerie bewerkstelligte, der er den Gebrauch de- 
Schießgewehres untersagte, um desto gewisser unter dem 
Feldgesthrey: M a r i a  T h e r e s i a ,  mit dem S äb e l i« der

?r
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8«lst ir» M öglichster Eile -ie  Feinde z«ze»st«»m  M acht«« 
sch die österreichischen Trappen bereit- in einer betrachtllchen 
Lijahl a u f  dem  linke« Ufer der E n n -  gesammelt hä tten , 
beorderte d e r  G en tra l B e r n k l a «  eine Abtheilung gegen 
S t e y r ,  d ie  ü b r ig e n .fü h r t-e r  selbst gegen die Schanze», 
«eiche d ie  F einde  läng- dem Ufer, aufgeworfen hatten. Doch 
et bedurfte  keine- S tü rm en -, den» der Feind begab sich bey 
A nnäherung unserer T ruppen, gleich in die Flucht, «ad 
Oberst M  e n z e t  mußte eilen, ihn mit feine» H usaren tzoch 
einholen zu können, wo er denn auch viele G efangene/ «nd 
eine ansehnliche Beute an Bagagewägen machte. D ie Be
satzungen von E n n S  und S t e y r  hielten eS nun auch für 
bester, ohne Verweilen nach Linz aufzubrechen. D ie  erst 
neulich erbauten Schanzen in E n n S d o r f  wurden vetlässtw, 
und die Brücke über die EnnS angezündet, aber doch noch 
von den Herbeyeilenden österreichischen Truppen gerettet. D ie 
Besatzung von S t e y r  müßte sich schon auf Abwegen über 
S t .  F l o r i a n  «ach E b e r s b e r g  und L i nz  zurückziehen, 
w eil die ordentliche Landstraße bereits von den Oesterreicher» 
besetzt w ar. M ehr als 40vo B aiern kamen am späten Abend 
d e»  z i. Dezember im M arkte S t .  F l o r i a n  a n ,  und waren 
eben  mit der AüStheiluNg des Q uartiers beschäftiget, ä l -  die 
N achricht einlief, daß da- «ine halbe S tan d e  entfernte Dorf 
A s te n  bereits von den Husaren besetzt worden sey, w orauf 
d e r  General M i n u e c i  gleich Befehl zum Ausbruche gab , 
u n d  den Marsch nach Linz fortsetzte. Nach drey S tunde»  
la n g te n  wirklich schon Husaren im M arkte a n ,  und suchten 
d en  Feind auf.

D er Feldmarfchall K h e v e u h i l l e r  eilte, die gute Zeit 
zu  benützen, und sich der errungenen Vortheile bestmöglichst zu 
bedienen. General B e r n k l a u  wurde beordert,  mit seinem 
K o rp s die Feinde aus dem S a l z k a m m e r  g u t e  zu vertrei
b e n ;  General F r e y h e r r  v o n  M o l k  mußte zur nämlichen 
Absicht auö S t e y r m a r k  vorrücken; der berüchtigte Oberst
lieu tenant T r e n k  erhielt den B efeh l, mit seinen Truppen 
die Pässe bey K l a u s ,  S p i t a l  und W i u d i s c h g a r s t e  n  
za erobern; der übrige Theil der K h e v e n h i l l e r ' s c h t  n 
Armee eilte der S ta d t  L i n z  zu. WaS hier und in der Um
gegend vorfiel, wurde theils in dem W e r k «  v o n  L i n z ,  
theils in jenem über den M ü h l  k r e i s  umständlich berichtet.

W ährend Wan Anstalten zur Belagerung von L i n z  
m«chte, liefen allenthalben gute Nachrichten von verschiede-

rs
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«e» Gegend»» anftre» Lande- ein. T r e n k  eroberte da» 
Schloß K la  u»  mit »so M ann  Besatzung und s  Kanonen. 
I n  S p i t a l  und W i n d i f c h g a r s t e »  nahm er s r 4 M ann  
gefangen. S e r n k l a u  rückte vor die S ta d t  G m u n d e n ,  
»« welcher der M a r q u i s  d e  G r a v i s i  kommandiere, und 
forderte sie fmchtlo» zur Uebergabe auf. Als aber G r a f  
G a i S r u c k  mit einer Grenadier-Kompagnie heranzog, «nd 
Anstalten zum Angriffe macht«, ergab sich G r a v i s i  am 
» .J ä n n e r  mit der Besatzung von 468 M an n ; er hatte 4 Ka
nonen bey sich. (Kurz Land«, l l . ,  »59 —  »64).

Am 24. und 2S. Jä n n e r  war Oberösterreich von den 
Feinden befreyt, und am »s. Febr. mußte sich bereits die 
Hauptstadt M ü n c h e n  an die Oesterreicher ergeben (Obige» 
Werk 169 und 170).

Zw ar wurde e» nöthig, am ro. Oktober l7 4 r ,  und bey 
wiederholter Annäherung der Feinde da» Aufgeboth, wovon 
sich di« Mannschaft vom Traunkreise in F r a n k e n m a r k t  
versammeln mußte, neuerding» zu erlassen; allein der am 
r s .  April >745 unterzeichnet« Friede zu F ü s s e n  machte end
lich diesem Krieg« ein Ende, und enthob die getreuen Oester
reicher der damit verbundenen Lasten. (Obige» Werk l l . ,  z?9, 
Lüs ,  196).

»?6r ,  »764 uud »76s fiel im S a l z k a m m e r g u t e  
kein S chnee, und »?6s entzündete sich dort eine große Ku
gel am Firmamente. (Chronik von Geisern »46,  »47).

»77» und »772 drückte di« Theuerung aller Lebensmittel 
auch au f den TraunkreiS, und »784 —  »7»6 theilte derselbe 
mit anderen die TheurNng de» Brode». (Manuskripte).

Bey den s feindlichen Einfällen von »8oo, »8os und 
1S09 w ar der TraunkreiS im Jah re  »soo vom »8. Dezember 
bi» zu Ende des M onats M ärz »so» von den Franzosen, 
und in der Folge auch von ihren Verbündeten besetzt. ES ist 
schrecklich,  wa» dieser Kreis schon beym erste« Einfalle zu 
dulde» hatte.

G eneral L e c o u r b e  führte unter M o r e a u ' »  Oberbe, 
fehl einen Theil des rechten französischen Flügels von etwa 
»rooo M ann durch G m u n d e n  gegen S t e y r .  Al» er am 
»y. Dezember in aller S tille  von G m u n d e n  über K irc h -  
h a m  nach M e s s e n d  ach zog, wollte ein Bauersm ann in 
der Abenddämmerung sehen, w a- vorgehe, und wurde «<-
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gen M ichG eantw ortung  de» ihm ünbekelnkten ftanzöflfche« 
W achrufes u n te r  seiner HauSthüre erschoffen.

A n eben diesem Lage brannten die Oesterretcher di« 
Lraunbrücke bey L a m b a c h ,  welche schon zuvor mit Faschi» 
nea, Schw efel und anderen brennbaren M aterialien versehe» 
w ar, nach einem hitzigen Gefechte ab- .

G leichfalls am »9. Dezember um » Uhr Nachmittag
hatte d a - Regiment Szekler Husaren am Kirchfelde bey 
W i m - b a c h  abzukochen angefangen, a ls plötzlich ein Kano
nenschuß daS S ig n a l zum Aufbruche gab. Alles stieg zu 
P ferd« . B ald sah man die Heu - und Strohm agazine hinter 
dem W ald« brennen, wo jetzt die kaiserl. königl. T r a u n »  
z u g S  - R e g i e g e b  Lü de  stehen. D rey  B ataillons Roth* 
m än tler, und andere kaiserl. königl. österreichische Truppe« 
pellten sich zu Anfange der B a c h l a c h e r h ö h e  auf ;  ihre 
Flanken deckte Kavallerie. V on 2 Uhr bis s Uhr Nachmit
tags machten die Oesterreicher den Vorrückenden die Streck« 
im W alde zwischen L a m b a c h  und W i m s b a c h  streitig, und 
verursachten dem rasenden Feinde besonder- durch daS Kar
tatscheu-F eu er vielen Schaden. Demungeachtet drangen die 
an M ehrzahl überlegenen Feinde vor, eroberten beym Schloff« 
W i m S b a c h  r  Kanone», und stürzten von W uth und Ge» 
tränken berauscht, über die schuldlosen Einwohner her. Viel« 
flohen, aber viele von denen, welche in ihren W ohnungen 
blieben, büßten ihr Leben ein. Kranke wurden von de« 
Franzosen aus den Betten geworfen, um versteckte- Geld z« 
suchen; viele wurden entsetzlich gepeinigt, und dann gemor
det. B rand  und P lünderung suchten ihr traurige- Recht 
geltend zu mache«.

Am ro . Dezember gegen io  Uhr M orgen- fetzten die 
Franzosen bey Al mr ck  über die Albenbrücke, die österreichi» 
schen Vertheidiger der Linie längs de- Bergrückens amAlbeu- 
fluffe h inauf, mußten sich nach einem kurzen Gefechte zurück» 
ziehen, weil L e c o u r b e  von G m u n d e u  über K i r c h h a n t  
«nd D o c h d o r f  vorrückte, und die Oesterreich«« abzuschnei
den drohte. D ie Häuser wurden verlassen,  und vom durch» 
ziehenden Kriegsvolke geplündert. .

E benfalls am 2a. Dezember überschwemmten französische, 
von der O rdnung  «nd Pflicht abgerissene Krieger, und Nach
zügler «ach einem stundenlangen Gefecht« zwischen S t e i -  
« e r k i r c h e »  «nd F i s c h e l h a m  die Gegend, plünderten di«
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H äuft» , i»tßha»b»ftk« die w ehrlvsenL «»te, «w dqvälten  
manch« zu todt. I o  der.Ortschaft O h r n  H a r t i n g  wurde» 
die anwesenden B auern auf da- Feld hinausgeführt; die 
Republikaner machten um die Geängstigt«« eine« K reis, zo
gen ihre Gewehre a n ,  und forderte» von den Leuten Silber» 
geld. D a  sie wegen damals gehäuften Papiergelde- viel» 
leicht keines hatten , oder es nicht anzeigen wollten, mußten 
sie sich ordentlich zum Tode bereiten. Nach langen Aengsti- 
ansitzen wurden sie endlich entlassen; aber der Kirchenprobst 
von ihnen fürchterlich herumgestoßen, geschlagen, und dann 
in seinem eigenen Häüst au f der Ofenbank erschossen.

Am nämlichen Tage zogen die Franzosen unter General 
R i c h e p a n s «  gegen K r e m - m ü n s t e r ;  General G r o u c h y  
folgte ihm zur Unterstützung und L e e o u r b e  kam von Vorch- 
dorf, Pettenbach und Nied heran. Die Oesterreicher hatten 
an der ersten Anhöhe de- G u s t e r b e r g e S ,  am K a l v a -  
r i e n -  und D i e n e r b e r g e  Kanonen aufgeführt. ES ent
stand zwischen beydeN Theilen ein hitziges Gefecht, d a - au f den Feldern des K alvarien- und Dienerberges lebhaft fort
gesetzt wurde. Hierdurch würde der Feind von 4 bis 6 Uhr 
Abend» aufgehalten, und die Retirade der Oesterreicher ge
deckt. D ie Franken bemächtigten sich dann des Klosters und 
des M arktes K r e m - m ü n s t e r ,  und nahmen nach ihren B e
richten nach Eroberung von s  Kanonen rro o  M ann gefan
gen , worunter rao  Reiter.

D ie Brücke v o n E b e r S b e r g  w ar zum Theile abgetra
gen worden, der französische General L e g r a n d  ließ sie am 

. 20. Dezember wieder Herstellen, und machte zuvor zoo M ann , 
welche nicht mehr hinübersetzen konnten, z« Gefangenen.

Am t l .  darauf rückte General G r e n i e r  ü b e r E b e r S 
b e r g  an der Heerstraße nach E n n S  hinab, und ließ dort 
die von den Oesterreichern verbrannte Brücke wieder her
stellen.

An eben diesem Tage kam der französische General D e »  
e a e n  mit seinen Truppen in N e u h o f e n  a u ,  und zog von 
da nach K r ö n s t o r f .

Gleichfalls am 21. Dezember rückte G eneral R ic h e -  
p a n f e  mit der Avantgarde gegen S t e y r  vor, «nd ließ di» 
von den Oesterreichern zerstörte EnnSbrücke gleich wieder 
herstellen.

r«
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A U eS seufz te  unter der Last de- K riege-,  a ls  der am 
rs. D e z e m b e r  zu S t e y r  abgeschlossene Waffenstillstand die 
gehreßte B r u s t  wieder etwa» erleichterte, aber nun folgten 
statt kriegerischer Aktionen bald andere Uebel.

D u rch  zu übermäßige Quartierslasten war die Gegend 
ma G m u n d e n  zu Anfange Jä n n e rs  »so» und auch nach 
der Hälfte desselben von Lebensmitteln ganz aufgezehrt.

D a  die Feinde da- Aerarialfalz um das Meistgeboth 
selbst ausländischen Juden verkauften, so fehlte es bereit- 
am i .  J ä n n e r  iso»  in den Distriktökommissariaten E n n S ,  
S t .  F l o r i a n ,  G a r s t e n ,  H a l l ,  H o c h h a u s ,  L e o n 
s t e i n ,  L o s e n s t e i n ,  P e r n s t e i n ,  S c h a r n s t e i n ,  S e i 
f e n  b ü r g ,  S i r n i n g  re. an S a lz ;  später in einige« an 
Taback, Fourage und Fleisch, weil man von M a u t h h a u -  
se n  re. wegen gesperrter Kommunikation eine Zeitlang nicht» 
herüber ließ.

Am 6. Jän n e r flohen die M üller in und um E b e r s 
b e r g  vor entsetzlichen Plackereyen aus ihren H äusern, wo
selbst die H auptstadt L i n z  deS GemalterS wegen in große 
Verlegenheit brachte.

Am 7. Jä n n e r  griffen Drehkrankheiten um sich; am i r. 
w ar im DistriktSkommissariate K r e m - m ü n s t e r  das Nerven
fieber auSgebrochen.

I n  E b e r S b e r g ,  E n n S  und S t e y r  hatte man kost
spielige M agazine angelegt, in welche alle Leitungöbehörden 
Le» Kreises ihre «mrepartjrten Lieferungen bringen mußten, 
und doch requirirten die Feinde in I s c h e l  noch eigen- Heu 
und S t r o h ,  was der M arkt gemäß seiner Lage unmöglich 
liefern konnte, j a ,  General G r o u c h y  nahm zu G m u n d e n  
sogar zweymal daS Hofkorn und die Gerste», welche fü r  die 
armen Arbeiter deS SalzkammerguteS bestimmt w aren , in. 
Beschlag. DaS Nämliche geschah auch zu G r o ß r a m i n g  
mit allem zur MagazinSlieferung bestimmten Hafer (1669 M e
tzen) und noch am 2Ä. Febr. machten französisch-pohlnische Le
gion--Kommandanten in den Distrikt-kommissariaten W i Mör
b ach , H o c h h a « » ,  L i n d a c h ,  S t e i n h a u s  u n d K ^ e m S -  
« u n s t e r  eigenmächtig neue Requisitionen. ^

Die S t a d t  E n n -  hatte von den französischen Trappen 
schon am 10. Jän n e r «ine Beschädigung von iäo ,d o » fl. er
litten, und G m u n d e n  noch am iS . Februar ein bedeuten
des M ilitärsp ital.
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W eil die Franken daS S a l z k a m m e r g » r l  und den B e 
zirk von W e y e r  (dieser M arkt hätte allein isooo  fl. bezahle« 
solle») al» einen zu Oberösterreich nicht gehörigen Landestheil 
betrachteten, so hatten sie für diese Distrikte wieder eigene 
Requisitionen ausgeschrieben, welche aber nach den eklatante
sten Aufklärungen der kaiserl. k5nigl. Landesregierung nach
gesehen wurden; auch vom Berggerichte in S t e y r  wurde 
eigen», aber erfolglos, Geld requirirt.

D en M arkt H a l l ,  da» DistriktSkonimiffariat O r t ,  
mehrere abgelegene Dörfer hatten die zügellosen Soldaten  
selbst während des Waffenstillstandes rein ausgeplündert.

B i» iv . M ärz betrugen nur die Artillerie-Requisitionen 
kn S t e y r  allein 13067 fl.

2 n E n g  H a g e n  waren alle Schiffe und SchiffSrequisi
tionen in Beschlag genommen worden. M an mußte sie dem 
Feinde um r z r s 2  fl. 17 i / r  kr. wieder ablösen.

Zum großen Schaden de» S a l z k a m m e r g u t e S  wurde 
auch der ausländische Salzhandel erlaubt.

Außer der allgemeinen Kontribution von ganz Oberöster
reich (man seh« den MühlkreiS S .  ?o ); außer obigen nur in 
Kürze berührten Erpressungen, waren di« Feinde unerschöpf
lich an Requisitionen aller A rt: Beinkleider, B orden, B ran n t
w ein, B ro d , Charpien, Decken, Feilen, Fleisch, Gersten, 
H a fe r, H eu , H olz, Hufeisen, H ufnägel, Kalbsfelle, Ka- 
simiere, Kerzen, Korn,  K uhhäute, Leinwänden, M ä n te l, 
M ehlfässer, N adeln , Ochsenhäute, Reitpferde, Röcke, S ä 
belscheiden, Schaffelle, S chuhe, alle Spitalerforderniff«, 
S ta n g e n , S tangeisen , S t ro h ,  Teppiche, Tücher, B er- 
schlagnägel, W e m ,  Weizen, Westen, Zwetschen, Zwirn
bänder re. mußten in sehr großer Q uantität herbeygeschafft 
»verden. (M anuskript).

S o  schlug endlich die S tunde de» lang ersehnten Frie
den», und bald darauf auch jene de» feindlichen Abmarsches. 
<Vergl. MühlkreiS S .  70).

Durch besondere Uebereinkunst vom 23. November i 8v r  
kamen die passauischen Herrschaften E b e r S b e r g  (landeS
fürstlich) und S i r n i n g  (donlkapitlisch) schon vor dem 
ReichSdeputationSschlusse (2 s. Febr. 1S05) an da» Kaiserhaus 
Oesterreich. (B uchingerl., 44,  S 2 j .I l . ,  4 5 9 ,4» o ; der M ühl
kreis S .  7 i) .  ^
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I n d e r «  d e r  Friede zwischen Frankreich und Oesterreich 
«egen N a p o l e o n s  gewaltigen Umsichgreifen im I .  »sos 
eicht m e h r  bestehen konnte, begannen am 12. August die stär
k n «  Truppenm ärsche aus Böhmen und M ähren nach Ober- 
bstrrreich u n d  I ta lie n .

Am s o .  August erhielt die ganze, gegen England de» 
B o u l o g n e  versammelte französische Landung-armee plötzlich 
Befehl, in  foreirten Märschen theils an den R hein, theils 
»ach I ta l ie n  zu marschiren.

Am i r .  und 20. Oktober ereigneten sich fü r die 
österreichischen Armee Unfälle in und um U lm . Am 2z. zo
gen sich die dem V aterlande zu Hilfe herbeygeeilten Ruff«« 
von dem I n n  nach der E n n S  zurück. '

Am 31. drangert die Franzosen und ihre Verbündeten 
nach L a m b a c h  vor. General M e e r v e l d t  kommandirte 
die österreichische A rriergarde, welche bey «000 M ann stark 
w ar. Auch dießmal entschied di« Uebermacht der Feind« gegen 
die Russen und Oesterreicher. Am 2. November kam M u r a t  
zu Li nz  a n ,  und befahl die abgeworfene Brück« zu E d e r s 
b e r g  wieder herzustellen; am nämlichen Tage zog der fran
zösische Marschall D a v  0 « st mit seinem Korpö über die T raun, 
drückte die Vertheidigung-linie am A l b e n f l u s s e  zurück, 
plünderte die verlassenen W ohnungen, und rückte am ä. in 
S t e y r  ein , nachdem die Oesterreich« ihre ausgestellte» 
Posten nur Schritt vor S chritt zurückgezogen hatten.
' Dießmahl war im Traunkreise keine Haupt-Aktion vor

gefallen ; aber verschiedene Geldbeyträge, die Beschlagnahme 
der Aerarialvorräthe, die Einstellung de- SalzsiedenS im 
Kammergute, die Hemmung der Wochenmärkte (zu G m un
den re .), Lieferungen aller Ar t ,  S p itä ler (zu EnnS und 
KremSmünster); Durchmärsche (besonders von Eber-berg 
und Umgegend bi- EnnS hinab, durch Steinerkirchen und 
Neuhofen re.), Quartiere (vorzüglich Kavalleriequartiere um 
S t .  F lo rian), Vorspannen und dergleichen Krieg-plagen er
schöpften fast alle Kräfte der Einwohner diese- Kreise-. Ueber- 
baupt litt Oesterreich in diesem Kriege so viel, und harkte 
dabey doch so standhaft a u - , daß eS selbst dem Feinde B e
wunderung abdrang (Manuskripte und kleine Chronik von 
Europa). A uf die große Schlacht bey Austerlitz (2. Dezemb.) 
erfolgte am 27. Dezember die Unterzeichnung de- P r e ß b u r -  
g e r  F r i e d e n - .

Geschichte. , 7 9
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so Geschichte.

Am 4. Jä n n e r  r - a 6 begannen die Rückmärsche der fran
zösischen T ruppen; sie endeten am  r .M ä rz .

D er W inter d e - J a h r e -  iso y  ging zu E nde, und mit 
ihm verschwand vollends die ohnehin geringe Hoffnung der - 
Fortdauer deS Friedens.

Am 9. «nd 19. April ging unsere Armee über die G rän
zen Baiernö. Am »s. deS nämlichen M o n a t- half bereit- 
d a - vierte Landwehrbataillon des LrauukreiseS die Festung 
O b e r h a u s  zu P a s s a u  einschließen; allein die Unglücke 
bey A b e n - b e r g  und E c k m ä h l  am 20 . und r r .  April 
machten, daß diese Belagerung aufgegeben werden mußte. 
Unsere Landwehr« zog hierauf zu Wasser abw ärts. Zw ar 
hatte sich H i l l e r '  ö KorpS in dem Gefechte zu N e u m a r k t  
vielen Ruhm erworben; aber es mußte sich vor der Ueber- 
macht zurückziehen, und rückte dann (zwischen 27. April bis 
r .  M ay) auf 2 S tra ß e n : nämlich von E f f e r d i n g  und 
W e l s ,  unter fortdauernden kleinen Gefechten immer näher 
an die T raun.

W ir sahen nun zum drittenmal« feindliche Truppen durch 
unser Land heranstürmen, aber so viel Jam m er, so große

. Unglück folgte zuvor nie ihren S ch ritten , wie dießinahl. 
(Kurz'ö Landw. n . » 2 2 1 ,  2 2 2 , 2 2 4 , 242).

Am 3. M ao schlug für den unglücklichen M arkt E b e r 
b e r g  die fürchterliche Todesstunde. Durch M a s s e n « ' -  
wüthendes Andringen kam eö hier beym Uebergange über die . 
lange Traunbrück« (von den Unsrigen von 10 Uhr M orgen- 
bis l2  Uhr M ittag - muthig vertheidigt) und in den nahen 
Umgebungen deö M arkte- zu einem äußerst mörderischen (von 
den Unsrigen fünfmahl erneuerten) Treffe», reich an herrli
chen Zügen der Truppen von den Regimentern L i n d e n a u ,  
S t u a r t ,  B e a u l i e u  «. s. w. sowohl, a ls  der W iener 

^  Landwehre unter K ü f f e l  und S a l i S .  H irt siel L eo v o n  
S e c k e n d o r f ,  ein früherer Körner. D er Feind büßte bey 
Erstürmung der Brücke und deS M arktes gegen 6000 M ann  
«in;  die Division C l a p a r e d e  war beynahe völlig vernich
te t ,  a ls  H i l l e r  den Befehl zum Rückzüge gab. (Allgem. G e
schichte der neuesten Zeit. D ritter Bänd vom Freyherrn von 
H orm apr S .  234).

Dl« Fraurosen, durch die Tapferkeit unserer T rappen , 
und durch de» sehr bedeutenden V erlust, den sie bey E d e r s 
b e r g  erlitten hatten , abgehalten, verfolgten die Unsrigen
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,  Uhr N ach ts in den B rand steckte. * "

W § M Z ^ W
chren Häuser» entfernt ha tten , und die übrigen sich in Ge- 
Wölbern und Kellern verborge» hielten, um ihr Leben zu ret
te » , so war au kein Löschen zu denken. Von den «7 H äu
sern, au s  welchen der M arkt bestand, brannten So mit der 
« rc h e  a b ,  nur die weiter entfernten im Vormarkte entgingen 
diesem traurigen Schicksale. 1500 Gefangene erlagen der 
W uth des Feuers. (K u rz - Landwehre II., rz g , r s s . —  Klei
ne Chroutk von Europa S .  137).

N a p o l e o n  hatte von einem Widerstande bey E b e r S -  
d - r g  kaum Nachricht erhalten, so brach er gleich a u f , und 
begab sich mit den Divisionen N a n s o u t y  und M o l i t o r  
von W els über We i K k i r c h e n  auf dem rechten Traunufer 
ebenfalls dorthin. Dadurch wurden die Oesterreicher im 
Rücken bedroht, was die Retirade vom Kampfplätze be
förderte. , "  *

N a p  0 le  0 n übernachtete am z. M ay in einem Bauern» 
haus«, daü B  a u m g a r t e u g u t  genannt, eine Viertel S tunde  
von Eb-rSberg entfernt, wo ihm auch ^un frühen M orgen 
erne Deputation der S tände  ihre Aufwartung machte. E r 
verfugte sich hierauf nach E n n S ,  wo er im fürstlich AuerS- 
^ r g  scheu Schlosse En n S e c k  seine W ohnung aufschlug, uub 
Befehle ertheilte, die^von den Unsrigen zerstörte Brücke ohne 
V erzug wieder herzustellen. D ie französische Armee lagerte 
sich theils auf den Feldern zwischen E b e r S b e r g  und E n n S ,  
theils ,n den «ahe gelegenen Märkten und Dörfern.

D a  sich sehr viele Bauersleute entweder freywillig ober 
auch nothgedruugen von ihren Häusern geflüchtet hatten , so 
wurden dieselben von den feindlichen Soldaten vollkommen 
m Besitz genommen; die G erätschaften und das Vieh schaffte 
wa» in daS Lager fort ; der noch übrige Theil w urde, leideri 
ul sehr vielen O rten zertrümmert, und unvrauchbar gemacht.

2r  Lhl. ite  Abthl. (Traunkrei-). F
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D a -  Säger bey E n n -  brach nach z Tage» a u f , und 
die Feinde eilten nach W ien ; dessen ungeachtet wurde unsere 
Gegend an der Landstraße noch mehrere Woche» hindurch 
durch beständige Durchzüge sehr hart mitgenommen, und de» 
P lündern - auf dem Lande wollte kein Ende nehmen. (Kurz» 
Landwehre l l . ,  246).

Nach der Schlacht von E b e r - b e r g  mußte yoq de» 
Kommissariate« eine bestimmte Anzahl Leute dahin gesollt 
werden, um die vielen Todten zu begraben, und dje Ver
wundeten, die eine sehr große Anzahl au»machten, »ach L in ,  
in die S p itä ler zu bringen. >

Am 8. M ay wurde für die S ta tio n  E n n S  unmittelbar 
durch den G eneral-In tendanten  der französischen Atme«, 
G r a f e n  v. D a r » ,  eine starke Requisition gemacht; sie be
stand au» 20,000 Metzen M ehl, 2000 Metzen Hülsenftuchten, 
12,000 M aaß Branntwein und 6000 Laib B ro d , welche 
letztere täglich bis auf weiteren Befehl dorthin abgeliefert 
werden sollten. D er TraunkreiS erhielt den A uftrag , alle 
Kräfte aufzubiethen, um dieser Forderung Genüge zu leisten.

Zur Aufrechthaltung der Ordnung wurden am 12. M ay 
in jeder Kreisstadt 200 M ann aus der Bürgermiliz zu F u ß , 
und ein berittenes Korps von 2s M ann a ls  PolizeykorpS be
stimmt, was also auch für S t e y r  galt.

Am i s .  M ay mußte in der S ta d t  E n n S  ei» M ilitä r
spital eingerichtet werden.

Am i s .  M ay  erging der Befehl rücksichtlich der Liefe
rungen nach Wie»». Die meisten Vorspannwägen kamen nicht 
mehr zurück.

B is  20. M ay  mußten alle Beamte dem Kaiser N a p o 
l e o n  den e r p r e ß t e n  E i d  d e r  T r e u e  schwören, bis 2S. 
die Einlieferungen aller Waffen beendigt seyn.

Indeß  wurden die Schlachten von A s p e r n  und E n -  
z e r S d o r f  ( a m 21. und 22. M a y )  geschlagen, wovon die 
französischen offiziellen Berichte gerade daS Gegentheil von 
dem sagten, w as wirklich geschehen ist.

Am 4. Ju n y  schickte der In tendan t ä«  blstro^ einen 
Abgesandten nach G m u n d e n ,  und ließ die dortige S a lz 
kassa hinwegnehmen. Die öffentliche S a g e  gab eine sehr be
trächtliche Summe a n , di« der Feind dadurch erhalten hatte. 
D a s  Traurigste dabey w ar, daß , von diesem Lag« angefan-

OooZle



Geschichte. SS

gen, d ie  S alm en-A rbeiten  gänzlich eingestellet w aren , wo
durch die dortigen ohnehin armen Leute, welche bloß vom 
Lergbaue leben, in da- äußerste Elend versetzt wurden. ,

I n  S t e y r  langte der Kommissär Ordonateur L a S -  
e a u x  m it einem am 17. Ju n y  erlassenen »«fehle a n ,  daß 
man demselben alle jene Leben-mittel und Fourage, die er 
begehren w ürde, gleich erfolgen lassen solle. '

Am y. 3 «ly stürmte ein Theil de- S c h e i b l e r ' s c h e n  
S treifkorps (vergl. Mühlkreis S .  7Ü und 77) die Schanz« 
der B aiern im L a b o r  unweit von E nn -. Viele B aiern 
büßten ihr Leben ein , 22 wurden zu Gefangenen gemacht, 
eine Haubitze und mehrere Pferde erbeutet.

D aS  war die letzte Heldenthat de- Keinen K orps, wel
che- S c h e i b l e r  kommandirte, wovon wir beym M ü h l 
k r e i s e  mehr zu sagen Gelegenheit hatten.

D e r  am 12. Ju ly  abgeschlossene Waffenstillstand machte 
dem weiteren Blutvergießen ein E nde; am »4. wurde er im 
Lande offiziell bekannt gemacht, und die D onau a l-  frey und 
offen erklärt.

V on den ungeheueren Lieferungen, von der übertriebe
nen Coutribution, von wiederholten Requisitionen nach 
M ä h r e n  und W i e n  re. haben wir ohnehin auch schon beych 
M ü h l k r e i s e  da- Betreffende gesagt.

D ie  unglaubliche Anzahl der Kranken «nd Verwundeten 
wachte auch im LrauNkreise neue S p itä le r  nothwendig. D eß
wegen wurde jm S tif te  S t - F l o r i a n  ein S p ita l au f isoo« 
im Schlosse T i t t y ö b u r g  eine- auf soo M anu und ein dritf 
te- zu K r e m - e c k  errichtet.

Zu diesen und anderen großen Unkosten kam noch eine 
fürchterliche Epidemie, von jber die meiste« Krankenwärter, 
die in a n  au - dem Landvolke dazu aufgebothen hatte , befallen 
wurden. B ereit- angesteckt kehrten sie wegen besserer und lie
bevollerer Pflege zu ihren Familien zurück, und verbreiteten 
a u f  diese A rt «in bösartige- Nervenfieber immer weiter, des
sen Opfer Taufende im Lande wurden.

Am 20. August durften alle bey der Landwehre angestell
ten Individuen ungehindert zu ihren Familien zurückkehren.

D a  am  S. S ep t. von W ien über Passau nach S traßbu rg  
eine telegraphische Linie hergestellt werden mußte, so wurden

F  r
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deßwegen von E n n ö  bis E b e r S b e r g  s S tationen erachtet, 
wo man für die aufgestellte Wache eine Hütte bau te , und sie 
mit einem O ft»  und den nöthige» Geräthschaften versah.

D ie Frieden-unterhandlungen nahten sich dem Abschlüsse. 
D ie Franzosen machten also Anstalten, daß sie auf ihrem Zu
rückmarsche in den E tapen-S ta tionen  hinlänglich mit Lebens
mitteln versehen «nrden. Um diese- zu erreichen, ergingen 
am 22. S e p t. folgende Requisitionen: Nach E n n S  und 
S t e y r  mußten 351 Centner Fleisch an lebenden Ochsen ge
liefertwerden.

Am 23. S ep t. wurde der T ran-port der Leben-mittel 
auch vom Traunkreise in den Mühlkreis verbothen.

Zu Ende Septembers wurde die Herstellung einer neuen 
Landstraße vom Vormarkte in E b e r S b e r g  angefangen bis 
zum Schiltenberge betrieben, um künftig jene Hohlwege zu 
vermeiden, welche den Franzosen am 3. M ay mehrere tau-" 
send Menschen gekostet haben.

Am >6. Oktober erhielt endlich die Landeskommission die 
frohe Nachricht von dem am »4. vom Grafen v. C h a m -  
p a g n y  und Fürsten von Li ch t en  s te in unterzeichneten Frie
den ; am iS . wurde dies« erfreuliche Bothschast der LandeS
kommission offiziell mitgetheilt, worauf auch die Publikation 
au  die 4 Kreisämter erfolgte.

Am i s .  November rückte die französische Kavallerie, 
,2000 Pferde stark, in de« TraunkreiS e in , wo sie die Q uar
tiere bezog. DaS waren trübe T a g e d e n n  die Forderungen 
an die Q uartierträger waren trotz aller Befehle deS Gouver
neur- wieder ungeheuer. '

Am 3. Dezember brach die B agage de» dritten franzö
sischen Armeekorps von S t .  P ö l t e n  a u f , und nahm ihreü 
Abzug über E n n S ,  L a m b a c h  re. D ie Artillerie folgte 
ihr au f dem Fuße nach.

Am >6. Dezember setzt« sich das KorpS deö Marschalls 
D a v o u s t  im Viertel Oberwienerwald in M arsch, und bezog 
bis zum 4. Jä n n e r i s i o  im Traun-  und HauSruckkreise die 
Quartiere. ES bestand aus 4üo.oo M a n n , wozu 9000 schwe
re Reiter kamen. DaS sächsische KorpS, welche- zugleich mit 
einrückte, betrug bey 170V« M ann.

I m  Traunkreise kantonirten in diesem letzten Termine 
r6000 M ann und 10000 Pferde. Selbst im gebirgigen
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S a l z k a m m e  r g n t e  müßten wegen Menge der Soldaten 
r  Regimenter Kavallerie eingelegt w e^en.

Am 17. Dezember begann die vom französischen M ilitä r 
selbst ohne Mitwirkung des Landmanne- unternommene De» 
melirung der zu E n n S  und E b e r S b e r g  re. «ährend d«S 
Kriege- «nd  Waffenstillstandes angelegten V erschalungen. 
Io  E b e r S b e r g  wurden au f Befehl de- Marschalls die P a l 
lisaden den verunglückten B ürgern geschenkt.

Am 4.  Jä n n e r  i s i o  war  der E v a k u a t i o n - t e r m i n .  
(Korz'S Landwehre II. Bd. S .  334, 336,  3 4o , 343,  344 , 
346,  349,  354,  356,  SS«, 36 3 , 364,  3 6 s ,  3 6 6 , 36s ,  
L7l ,  373,  37S).

Name, Lage, Gränze». -s

S) K  a m r.
Der T r a u n k r e i S ,  L'runen»!» ^ o a ä ra n » , hat seinen 

Nawen vom  Traunsiusse.
D ie dieser Kreis allgemeineren Namen untergeordnet 

erscheint, und wann er den Namen T r a u n g a «  erhielt und 
verlor, werden w ir bey der p o l i t i s c h e n  E i n t h e i l n « -  
näher erörtert finden. D ort werden wir auch erfahren, wel
cher Bezirk mit dem Namen S a l z k a m m e r g u t  bezeichnet 
wird.

4 )  L  »  g  e .

D er T r a u n k r e i S  breitet sich im Ost und S ü d  des 
HauSruckkreiseS größtentheil- zwischen der E nn- und dem 
Trauufiuffe a« S , wovon er gleichsam eingeschlossen ist.

5) Sk r  S n k r ».
Gegen O st die EnnS und der Ramingbach, gegen S ü  d

o st der westliche Theil de- V iertels Oberwienerwald, gegen 
S ü d  Obersteyrmark, gegen S ü d w e s t  S a lzb u rg , gegen
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»« Gränze»».

W est der südöstliche Theil deS Hauöruckkreifeö, -egen N o rd  
und N o r d w e st  die Traun und die Donau.

D aS interessante S a l z k a m m e r g u t ,  eigens ausge
schieden, gränzt gegen N o r d  an das HanSruck, gegen 
N o r d o s t  an den L raunsee, gegen S ü d o s t  und S u d  an 
Odersteyr, gegen S ü d w e s t  an S a lzb u rg , und gegen W est 
abermals an das HauSruck.

Bey dieser a l l g e m e i n e n  G r ä n z b e z e i c h n u n g  
sichren wir folgendes a ls besonders wesentlich a n :

l. Ueber die Gränzlinie zwischen Oesterreich und S tey r
mark gab eS von 1456 bis 1774 Differenzen. S ie  betrafen 
hauptsächlich: » )  D i e  o b e r e  K l a u s e ,  K l a u s  oder den 
T h u r m  a m  P y r n ;  b )  die W i l d b a h n  d e s  S t i f t e s  
S p i t a l ;  v) die- H i n t e r s t e i n e r  A l p e .

Zu »). J m J a h r e » 4s6 wurde der T h u r m  a m  P y r n  
von der Herrschaft Wolkenstein an daö S t i f t  S p ita l um 
4o P fund  Pfennige abgetreten, i 46s aber abgebrochen, und 
die Erbauung einer K l a u s e  a m  P y r n  a ls  Schuhwehre 
angeordnet, welche als au f österreichischem Territorium er
baut erachtet wurde. Rach 100 Jah ren  wurde dies« Klause 
sehr baufällig, und deßwegen i s s i  neu gebaut. Diese Klause 
stritt nun Steyrm ark für sich a n , und behauptete, sie wäre 
au f steyrmärkischem Grunde. D a  tra t der Probst von S p i 
ta l am P y rn  a u f , und erwies durch sein Gabenverzeichniß, 
daß diese Klause auf österreichischem Gebiethe stehe. »ü4S w ar 
S i g i s m u n d  F r e y h e r r  v o n  S a l b u r g  Inhaber des 
Passe- K laus.

Zu b ). 1699 stritt S teyrm ark die W i l d b a h n  von 
S p ita l  am P y rn  bis z u r  K l a u s e  i m T h a l e  an »). D ieß 
wurde jedoch vom S tifte  nicht zugegeben, weil selbst die 
o b e r e  K l a u s e  schon auf österreichischem Territorium liege. 
Dagegen behauptete da- S t i f t ,  daß sich die Gränz« der 
S teyrm ark nur bis au den R a b e n  s t e i n ,  bis an die H i n 
t e r s t e i n e r  A l p e ,  bis an den T h u r n b e r g ,  und bis 
S t a l l e c k  erstrecke. 17 > o wurde der S tre it  beygelegt, und 
an daS S t i f t  S p ita l die W i l d b a h n  im E n n S t h a l e  v o n

») Diese un t e r «  Klaus« ist eine Stund« von Spital entfernt, 
liegt gegen die Straße aber doch auf einer Anhöhe, «nd wurde 
1697 vom Stifte Spital sammt den dazu gehörigen Gründe« um 
3<x> st. auf Erbrecht »erkauft. ( Manuskript).
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Gränze«. «7

Siezen bis an den P y r n  abgetreten. S o  blieb eö bis 
l7S4 re.

Zu  «).  Da ß  die H i u t e r s t e i n e r  A l p e  de- S tifte s  
Spital nicht in Steyrmark, sondern in Oesterreich liege, wurde 
durch eine StiftSfassion von »749 erwiesen. Am iz . Iu n y  
1772 erhoben das S t if t  A d m o n t ,  G ra f v o n  T r a u t «  
m a n u - d o r f  «Nd G ra f v o n  S e e a v  neu« Beschwerden.

Am r s .  Ju ly  1774 tra t deßwegen eine Kommission zu
sammen, w orauf Ruhe «nd das Resultat ausgesprochen 
wurde: » D i e  G r ä n z e n  S t e y r m a r k -  e r s t r eck en
sich b i s  a u  d i e  H i n t e r s t e i n e r  A l p e ,  b i s  a n  d i e  
ödere K l a u - ,  u n d  b i s  a n  den  L h u r n b e r g . «  (A r
chiv der S tä n d e  in Linz).

I n  unseren Tagen kam dieser Gegenstand wieder zur 
Sprache.

II. D a -  an der Gränzlinie zum Theile in Oesterreich, 
zum Theile in Steyrm ark liegende Gütchen Hasseck von 
Spital wurde bey der angeordneten Rektifikation i? so  zum 
Laude ob der EnnS gezogen. (M anuscpt.).

HI. Z m  K o p p e n -  oder K n o p p e n w a l d e  findet man 
dea G ränzstein, welcher Steyrm ark und Oberösterreich schei
det. U nter diesem Gränzstein« sind die bemooßten Reste dev 
Verschanzungen, durch welche die A u s s e e r  den Baiern daS 
Eindringen m die Steyrm ark (1741) zu verwehren suchten. 
(Salzkammergut von SchulteS I. 50).

IV . Gemäß ReeeffeS vom 22. Oktober i s 6s  zwischen 
Oesterreich und hem Salzburgischen Erzbischöfe J o h a n n J a 
kob K u e n  v o n  B e l a s y  wurden für die S alinen  in H a l l 
stat t  mehrere Waldungen in der A b t e n a u  vorbehalten, 
und zugleich über die beyderseitige Lande- - Riegung (Lan- 
d«S-Reihe, A d e l u n g )  Beschau vorgenommen. Nach ei
nem weitern Vertrage zwischen Oesterreich und S alzburg  
unter Kaiser R u d o l p h  II., und Erzbischof W o l f D i e t r i c h  
von R a i t e n a u  am 6. Dez. i sy?  wurden dieSalzburgischen 
Schattau- und R ueßberg-W aldungen, welche an die Gosau 
gränzen, zum Salzsieden für J s c h e l  überlassen. ( D i c k l -  
d e r g e r  S s y s t e m a t i s c h e  Ge s c h i c h t e  d e r  S a l i n e n  
O b e r ö s t e r r e i c h s  a>

») Diese öfter« citirte Geschichte ist 2 Bände stark, und noch Manu
skript. D er erste Band enthält di» Geschichte; der zweyte 127 Ab
schriften von Urkunden, welche dies« Geschichte begründen.
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L» F l ä c h e u r a « m , H ä n g e ,  B r e i t e .

V. Am i .  August i»2o  und am »7. Aügust i s r r  tra t
F ü r s t  v. W r e d e  die von jeher sogenannten r e s e r v i r t e n  
M o n d s e e i s c h e u  W a l d u n g e n  an das Salinenoderam t 
Gmunden ab. Diese- erhielt daher im ersten V ertrage: den 
Wildeneckerwald, daS Bergetschwandtner-, K reith- oder 
Schweibererholz; daS Riedberg- oder Konradholj, d a -L eb - 
w inkel-und Achsenhaltholz, den K rö n -, G ollauer-, Huev- 
und Scheiberwald, das A uer-, O berleitner-, O rtner- und 
Laurergrabenholz nebst dem Schober» und GrieSbergerwalde, 
welche jusammen r r s s  Jo c h , 106 29 /26  Quadratklafteru im 
Flächenmaaße haben. I m  zweyte« V ertrage bekam das 
Salzoberam t: daS Buchscharten-, T iefgrabeu-, W uhr- und 
FuchSleitenholz, daS H aisberg -, B ram er- «nd Aichndlholz, 
den Lackenbergwald «nd daS Fangholz. D er Flächeninhalt 
dieser Waldstreckeu beträgt r s a  Jo c h , r r s s  r v / r ü  Q uadrat
K laftern. >

VI. V o r z ü g l i c h e  G r ä n z p u n k t e  u n d  G r ä n z -  
o r t e  gegen Ost und Südost sind: die S ta d t  EnnS, Kron
storf, G leink, S te y r ,  S t .  Ulrich, Behamberg, N eustist, 
W eidhofen, Gaflenz und Weyer re .; gegen S ü d  und S ü d 
wes t :  der PyrgaS  oder P y rg iS , der BoSruck und P y rn ,  die 
Spltzm auer, der Rabenstein, der Mittagökogel, der W il
densee, der R in n er-, Scheibling- und Wildenkogel, der 
rauhe Schwarzenberg, der S an d lin g , die Pötschenhöhe, die 
Ortschaft Obertraun (bey S a rto ri öfters mit T raundorf ver
wechselt), der P fa lz -  und Napfenkogel, daS hohe Kreuz, der 
Dachstein,  dir zwey Gosau S e e n , und der P a ß  Geschütt; 
gegen W e s t, N o r d  und N o r d w e s t :  der B re tt- , Jäg er-  
«nd Bergwerkskogel, S tro b l uud S t .  W olfgang, von dessen 
S e e  d e r D i n d e l b a c h  scheidet, der Falkenstein, die B urg 
w an d , der Hochguyf und G ahberg, der Aurachbach, Lah- 
kirchen, Lindach, Lambach, W els und Thalham sich gegen
über, daS Schloß T rau n , Kleinmünchen und EberSberg, die 
D ona«.

6) Msrhenrsum. Länge. Vrette.
Der Flächenraum dieses Kreises wird sehr verschieden 

angegeben. Wir treten hier den neuesten offiziellen Messun
gen bey, und führen nun folgende an:
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Karten.

N «ch S e  l,üou  ( i r  B . S .  >99) und S a r t o r i s  R e i 
ßen s i r  B .  S .  2»6) hätt« der TraunkreiS 92 ; nach Liech» 
t tn s te r n  <1. 217) 9» 6 7 /1 0 0 ; nach B l u m e n d a c h  
by tzy /100 ; nach den v a t e r l ä n d i s c h e »  B l ä t t e r n  
(Zahrg. i s i o ,  S .  446) 73 10 /100; nach dem kaiserl. 
königl. Q u a r t i e r m e i s t e r s t a b e  7S 2 /1 « ; »ach den neue» 
stea Vermessungen für den stabilen Kataster 74 i / i o  Q ua
drat-M eilen.

Eben hiernach liegt der TraunkreiS zwischen 47 G rad 
4aM in u te n , und 48 G rad i s  M inuten ö s tlic h e r  L ä n g e ;  
zwischen 31 G rad s M inu ten , «nd S2 G rad 25 M inuten 
n ö r d l i c h e r  B r e i t e ;  da» S a l z k a m m e r g u t  allein hat 
eia« n ö r d l i c h e  B r e i t e  von 47 G rad 29 M inute» bi» 
47 Grad s i  M inu ten , und die ö s tlich e  L ä n g e  von Li 
Grad s  M inuten bis 21 Grad 20 M inuten.

«9

7) K - r t r » .
Ueber diesen interessante» Kreis kennt man bi» seht nur 

äußerst wenige Speoialkarten, «nd doch möchten w ir ihm 
gerne eigene L a n d g e r i c h t s » ,  D i s t r i k t S k o m m i s s a 
r i a t S » ,  P f a r r »  «nd F l u r » ,  oder S t e u e r g e m e i n d e 
k a r t e n ,  genaue F l u ß k a r t e n ,  G r ä n z - ,  B e r g - ,  S t r a 
ßen» und auch F o r s t k a r t e n  wünschen. Specialkarten de» 
TrauukreiseS sind:

1) D ie Kreiskarte vom Traunviertel, bestehend in bey 
B lättern von R i e d ,  L i n z ,  G m u n d e n ,  W i n d i s c h g a r -  
s t e n , ' W e i d h o f e n ,  H a l l s t a t t  « n d S p i t a l a m  P y r n .  
12 fl. C. M . I m  B ureau de» kaiserl. königl. G eneral»Quar» 
tiermeisterstabeS.

2) D a-T rau n v ie r te l von J o h .  H e i n r i c h  M ä r t i n  
in F u h r m a n n s  a l t »  u n d  n e u e n  O e s t e r r e i c h ,  und 
in J u s p r u g g e r ' S  ^ n n lria  mnxxi« geogrsxkici» ä i- 
»Vincis.

3) D ie unter der Leitung de- Hallstätter BergmeisterS 
M i c h a e l  M o ß h a m m e r  aufgenommenen Distrikt»- und 
Sektion»» Karten von i 7ys bis I8vs über den Hallstätter 
und Ischler Salzberg sowohl, als über die W aldungen von 
Zschel, S t .  W olfgang und M vndsee, bey den VrrweSäm» 
teru Ebensee, Ischel und Hallstatt.

OooZle



9» Prospekte.

4)  D ie geographische Karte de- ob der ennfifche» S a h -  
kammerguteS, herau-gegeben von J . B .  S t e i n e r ,  gezeich
net von I .  B . G r e i u e r ,  lithographirt bey J o s e p h  F r a n z  
K a i s e r  i n  G r ä z .

s) Die GebirgS - Höhen «ach der Traanströmung von 
obigen.

8) P rospekte.
Von den s Kreisen de- Lande- ob der EnnS wurde nach 

jenem von S a l z b u r g  der Traunkreis, und von diesem be
sonder- daö S a l z k a m m e r g u t ,  am vielfältigsten in neue
rer Zeit von mancherley Künstlern und Gelehrten bereiset. 
M an  findet daher über diesen Kreis (außer viele« Wieder
holungen , grellen Widersprüchen Und doch sehr merkwürdi
gen Weglassungen) auch eine große Anzahl verschiedenartiger 
Prospekte, nämlich:

i )  die Ansicht der S ta d t  S t e y r  vom Gpldfchmido 
W o l f g a n g  H a u s s e r ,  und seinem Sohne um r s s 4.

r )  Die Kirche von K r e m - m ü n s t e r ,  gezeichnet vom dor
tigen Benediktiner P .  B . S c h n e p f  zu R e t t e n p a c h e r S  
A n n a l e n  von 1677 mit mehreren F iguren , von B . K i 
l i a n  als Litelkupfer gestochen.

s )  Eine Abbildung von K rem -m ü n ster  in P a c h -  
m a y r.

4)  Eine andere vom dortige» Zeichnung-meister I .  G . 
R i e z l m a y r ,  welcher nebstdem mehrere KremSmünster'schie 
Pfarrkirchen zeichnete und ätzte: A d e l w a n g ,  S t e i n 
h a u s ,  S t e i n e r k i r c h e n ,  S i p b a c h z e l l ,  h e i l i g e »  
K r e u z ,  F i s c h e l h a m  re.

s )  K rem S m ü n ster  von C o lo m a n n  F e in e r ,  vo» 
dem wir auch die Ansicht des L r a u n fa l le S  und ein P aar  
Wahlfahrtsbilder von diesem Kreise: M a r ia  in  S c h a u 
erS b erg  und O h ls to r f  besitzen.

6)  I n  Z e i l l e r ' S  T o p o g r a p h i e  v o n  O e s t e r r e i c h  
( lll. B . vom Jah re  1649) die 17 Prospekte: ») von E n n S ,  
l») von G m u n d e n ,  0) vom F a l l e  a m  L r a u n f l u s s e ,  
ü)  von J s c h e l ,  v) von H a l l s t a t t ,  1)  von den dortige»
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Prospekte.

S a l z p f a n n e n ,  g ) vom Bergschlosse K l a n - ,  L)  von der 
S t a d t  S t e y r ,  i) vom Markte W e y e r ,  b)  vom Schlosse 
S s c h w e n d t  nächst Neuhofen, I) vom Schlosse P e r « -  
stein,  n») vom Markte K i r c h d o r f ,  » ) vom M arkte 
E b e r - b e r g ,  o)  vom St i f te S t .  F l o r i a n ,  x)  vom St i f t e 
K r e m S m ü n s t e r ,  g)  vom A b e r -  oder S t .  W o l f g a n 
ger S e e ,  r )  von der Feste S p i e l b e r g .

?)  I n  F u h r m a n n -  a l t -  u n d  n e u e n  Oes t e xr e i c h  
(l. B.) eine Abbildung von H a l l s t a t t  nebst einem Prospekte 
d e - W a s s e r f a l l e s  a n  d e r  T r a u n .

») E in ige , ,792  nur unter Beamte vertheilte, und eben 
'deswegen selten gewordene A n s i c h t e n  d e s  S a l z k a m 
m e r g u t e -  v om U n t e r b e r g m e i s t e r  S t e i n k o g l e r z u  
H a l l s t a t t  gezeichnet, und vom ehemaligen Bergmeister, 
D a n i e l  K e ß l e r ,  zu Jschel gestochen. Diese Ansichtey 
sind in der Zeichnung richtig, aber nicht fein im S tiche; 
sie lieferten: ») den G o s a u z w a n g ,  b )  den W a l d b a c h f  
strnb, o )  die 2 W a s s e r f ä l l e  b e y m  K a i s e r  F r a n 
zens B e r g h a u s e  zu  J s c h e l ,  ä )  de» M ü h l b a c h  bey 
Ha l l s t a t t .

y) S ech s B lä tte r der B a u r a k i r c h e  bey W olf in 
Ang-burg von Z o h .  Aug .  C o r v i n u S  geätzt.

10) Wom zu frühe verstorbenen S c o t t i  bey E d e r  i n  
Wien erschienen: ») die A n s i c h t  a u f  G m u n d e n ,  ,b) der 
K o r b a c h - W a s s e r f a l l  i n  d e r  E i s e n a u ,  v) T r a u n 
ki rchen,  ä )  der T r a u n s t e i n  a m  G m u n d n e r  S e e .

11) I n  v r .  M a d e r S  R e i s e  d u r c h  d a s  ob d e r  
«nnsische S a l z k a m m e r g u t  ( i s o ? )  der M ü h l b a c h  
bey Hallstatt. ( P r a g  is o y ) .

i r )  Die A n s i c h t  d e s  S t i f t e s  S t .  F l o r i a n  a ls 
Titelviguete bey S arto ri'S  Reise«, (M . B . Wien i s i i ) .

iL ) D er G o s a u z w a n g  in S a r t o r i ' S  S a l z k a m -  
» e r g u t e .  (Wien i s i r ) .

14)  D er G o s a u z w a n g a l S  Titelkupfer in der voxago
pinoresgve en Xuti-iclie psr I« eomte ^lexanäer l.s-
boräe. (P a r is  bey Didot 182t).

15) I n  S c h u l t e -  R e i s e »  d u r c h  d a s  S a l j k a m -  
» e r g u t  außer vielen Abdrücken dort vorhandener Maschi

s»
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Prospekte.

n en , Wehren re. ») D er G o s a u z w a n g ;  K) der M a r k t  
H a l l s t a t t  m i t  f e i n e m  S e e ;  e)  der W a l d d a c h s t r n b  
b e y  H a l l s t a t t ;  ä )  die d e y d e n W a s s e r f ä l l e  a m  J s ch-  
l e r  S a l z d e r g e  rc. gezeichnet von M a r i a  L a m e r ,  ge
stochen von D u t t e n h o f e r .

16) P e r s p e k t i v i s c h e  A n s i c h t  d e -  S a l z k a m 
m e r g u t e S  in S t e i n e r  -  Reisegefährten durch da- öster
reichische Salzkammergut. ( r s r o ) .

17) V ier Ansichten de- M arkte- I s c h e l  und mehrerer 
M ärkte diese- Kreise- im lithographischen Institu te von 
T r e n s e n - k y  i n  W i e n .

i« )  Lithoaraphirte A n s i c h t  v o n  J s c h e l  im W erke: 
J s c h e l  u n d  s e i n e  S o h l e n b ä d e r .  (W ien rs rS ) .

19) Zwey sehr schöne Zeichnungen mit Oelfarben voa 
L e d e r w a s c h ,  welche da- S t i f t  S p ita l  in einem dortige» 
Gastzimmer von steyrmärkischer und österreichischer S eite  vor
stellen. (W endt v. W endtenthal!V . Lhl. 7r B d. S .  92 —  9 s).

ro )  Eine große M enge illuminirter oder nicht illuminir- 
ter Kupferstiche in der Kunsthandlung de- F. T . S tö c k l  in 
W ien , wovon Einige von J a s s e k k y ,  die Meisten aber von 
Skunk unk Z i e g l e r  gezeichnet und geätztwurden: S p i t a l  
a m  P y r n .  —  K r e m S m ü n s t e r ,  auf r  B lättern . —  An
sicht de- regulirten Kollegiatstiste- S t .  F l o r i a n .  —  S t e y r  
u n d  E n n S .  —  F ünf B lä tte r vom L r a u n f a l l e .  —  Di « 
Ansicht de- S a l z t r a n S p o r t s t a d e l -  nächs t  L a m b a c h  
und die E i n f a h r t  i n  d e n  K a n a l  d e -  T r a u n  f a l l e - . —  
D rey B lä tte r von G m u n d e n .  —  Der  T r a u n s e e  und 
die G r a f s c h a f t  O r t  bey Gm unden, —  D er K o r b a c h 
w a s s e r f a l l .  —  Zwey Ansichten von dem L a m b a t h f e e .  
—  Der h o h e  S t e g  über  d i e  L a n i b a t h ,  di e  H u f 
s c h m i e d e  und die dortigen S a l z  - P f a n n e n . — G e r  
M arkt J s c h e l ,  —  H a l l s t a t t  und die z we y  K e s s e l  in  
der Nähe davon. - -  D e r  M arkt S t .  W o l f g a n g  re.

21)  Von de» v o r z ü g l i c h s t e n  A n s i c h t e n  d e »  
k a i s e r l .  k ö n i g l .  S a l z k a m m e r g u t e »  u n d  d e s s e n  
U m g e b u n g e n  erschienen i s r a  im lithographischen In s ti
tute in Wien vom Landschaft-mahler J a k o b  A l t  folgend« 
z r  B lä tte r: D ie b e y d e n  S c h l ö s s e r  O r t  a m T r a u n 
see. —  G m u n d e n  und O r t .  —  G m u n d e n .  —  A l l 
g e m e i n e  A n s i c h t  v o n  G m u n d e n  und dem T r a u n 
see, —  - l t m ü n s t e r .  —  T r a u n k i r c h e u  m i t  d e m

-r
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P r o s p e k t e .  - z
O

T r a n n s t e i n .  —  T r a u n k i r c h e n .  —  G m u n d e n  - o m  
L e g e  « a c h  Lamb ach .  —  Die K o r b a c h m ü h l e  a m  
r r a u u s e e .  —  L a m b a t h  u n d  E b e n s e e . — Der  R i n d »
»ach - W a s s e r f a l l  kt  S t .  von Ebeufer im Gebirge).
Der H i n t e r e  L a m b a t h f e e .  —  Die S o h l e n l e i -  
t u n »  a n  d e r  W i e s e u b a c h m ü h l e ,  r /4  S tunden von 
Ebemee. —  J s c h e l  vom  S o p h i e n p l a t z e .  —  Eine 
poept« Ansicht von J s c h e l .  —  D er W o l f g a n g e r s e e  
v o n  S t r o b l  a u » .  —  Die n e u g e b a u t e /  i m p o s a n t e  
» r ü c k e  a u f  dem W e g e  z u r  C h o r i n S k y - K l a u s « . —
Die T h o r i n ö k y  - K l a u s e .  —  H a l l s t a t t  v o m  S e e  
au» . —  D er M ü h l b a c h  - W a s s e r f a l l  m i t t e »  i n 
H a l l s t a t t .  —  A n f i c h t  v o n  H a l l s t a t t  a m  F u ß e  
des  S a a r s t e i u ' S .  —  A n s i c h t  v o n  H a l l s t a t t  g e 
gen d e n  S a a r s t e i n .  —  O b e r t r a u n  a m  H a l l s t ä t 
t e r  S e e .  —  D er G o s a u z w a n g  a m  K l a p s t e i n ,  -i- 
Der R u d o l p h s  T h u r m .  —  Die B e r g h ä u s e r  a m  
H a l l s t ä t t e r  S a l z b e r g e .  —  Der  W a l d b a c h s t r u b .  —
Das D orf G o s a u .  —  Der  v o r d e r e  G o s a u s e e .  —
Der T r a u n  - F a l l .  —  Der  T r a u n  - S e e  v o n  G m u n 
d en  a u s .

r r )  D e r  P fa rrh e tr ,  G e o r g  M a t t h ä u s  B i s c h e r  ^  
von L e o n s t e i n ,  welcher sich ,669 durch seine K arte über 
Oberösterreich re. verewigte, hat um 1674 in seiner » ^ o x o -  

'  gropbis ^usti-iov »nxerio r»«  nachstehende Ansichten hin
terlassen : . A c h l e i t e n .  — A l m e c k .  —  A u  a n d e r  
T r a u n .  —  B e r n a u a n d e r  T r a u n .  —  P e r n s t e i n . —  
» i b e r b a c h .  —  K r e m S m ü n s t e r .  —  Die Feste 
K l a u s .  —  K r e m - e c k . ^ —  D i e t a c h .  —  D o r f .  —  
E b e n z w e y e r .  —  E b e r - b e r g .  —  E g g e n b e r g .  —  
E g g e u d o r f .  —  L n g e l ö e c k .  —  E n n S .  —  E n n S e c k . —  
F e y e r e g g .  —  S t .  F l o r i a n .  —  K l o s t e r  G a r s t e n .  —  
G l e i n k .  —  G m u n d e n .  —  G r u b  o d e r  M ü h l 
grub. —  G f c h w e n d t .  —  H o c h h a u s  zu Vorchdorf. —  
Hueb .  —  J n z e r S d o r f a m  Fuße deS EbenhöhbergeS oder 
der Größlinggaffe. —  Leombach.  —  L e o n s t e i n .  —  Li n-  
dach. —  L o s e n s t e i n .  —  M ü h l w a n g ,  ( in  neuerer 
Zeit von R i e z l m a y r  als V i s i t k a r t e  gestochen). —  
Me s s e n b a c h .  —  O b e r w e i ß .  —  O r t .  —  O t t s t o r f . —  
P e t t e n b a c h .  —  S c h ä f e r l e i t e n .  — S c h a r n -  
- r i n .  —  S c h i f f e r e c k .  —  S c h l i e r b a c h .  —  Ho c h-  
u u d N i e d e r  - S e i s e n b u r g .  —  S p i e l b e r g  — S p i -  
t«L — S t a d l k i r c h e n .  —  S t e i n h a u s . — S t e y r .  —
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T i l l y ö b u r g .  —  T r a u n e c k .  —  T r a u n k i r 
chen.  —  W e i s f e n b e r g .  —  W e i t e r S d o r f .  —  W e y e r  
a m  T r a u n  - S e e .  —  W e y e r  b e y  K e m a t e « .  —  
W i m S b a c h .

Diese V i s c h e r ' s c h e n  P r o s p e k t e  w arm  bereit» 
äußerst selten geworden, und so ließen fi« die löblichen S tä n 
de de» Landes ob der EnnS iv r?  für die gemeldeten Abon
nenten um einen äußerst billige» P re is  abdrucke«. Noch 
müssen wir

> r r )  von den schönen Federzeichnungen Erwähnung ma
chen, welche der Hautboist R a b l  i s r o  von folgenden G e
genden geliefert hat: G m u n d e n .  —  O r t .  —  J s c h e l .  —  
L a u f e n »  —  Der  T r a u n f a l l  g e g e n  Ost.  —  Der  G o -  
s a u z w a n g .  H a l l s t a t t .  —  K. F r a n z e n s  B e r g 
h a u »  a m  J s c h l e r  S a l z b e r g e .  —  T r a u n d o r f . —  
G e i s e r n .  —  T r a u n k i r c h e n .  L a m b a t h  (aberke i- 
neSweg- ein M ark t). —  D er K e s s e l .  —  Der  H i r s c h 
b r u n n e n  b ey  H a l l s t a t t .  —  S t .  W o l f g a « g .

24)  D ie Prospekte, welche von S c h l o t t e r b e c k ,  
C o n t i ,  K a i s e r ,  S c h m i d t  « .  über Gegenden au» dem 
Lraunkreise erschienen, trifft man im W e r k e  v o n  L i n z  
S .  14 bis i».

9) K l i m  >.
Ueberhaupt genommen genießt der Kreis einer s e h r  

r e i n e »  u n d  t r o c k e n e n  L u f t ,  welche die Fruchtbarkeit 
und Gesundheit ungemein befördert. Nachdem aber die Ober
fläche de» Bodens im L r a u n k r e i s e  sehr verschieden ist, so 
kann in demselben auch das nämliche Klima nicht anzutreffen 
seyn, so kann nur eine beträchtliche Ungleichheit herrschen.

A ls HaoptbeobachtungSregel g ilt, daß , je näher ein 
Distrikt den Gebirgen lieg t, auch das Klima desto kälter ist.

Schon eine S tunde außer S t e y r  (von EnnS h in ) , ob
wohl beynahe südlich gelegen, wird das Klima a u f s a l l  e n d  
r a u h .  .
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S e h r  r a u h  weht die Lust in den ostsüvlichen, in den 
sidlichsteu, »nd  in de» südwestlichen Gegenden des Kreises, 
«o sich auch die steilsten Gebirge erheben: I n  W e y e r ,  
T a s t e n ; ,  S c h a r n s t e i n ,  v o n  M i c h e l d o r f  b i s  a n  
d e n P y r n ,  i n i S t .  W o l f g a n g e r S e b i e t h e  « n d  i m  
S a l j t a m m e r g n t e .  D a  trifft man «n M onate S e v -  
t emb e r  meistens schöne W itterung an. D a  ist e» i n H a l l 
s t a t t  am  kältesten:

Ein Theil des H i n t e r s t o d e r  T h a l e s  wird im W in
ter »VN den S trah len  der S onne gar nicht beschienen, weß- 
»egen die Kälte ü b e r a u s  h e f t i g  is t ,  dagegen erhöhe sich 
die Hitze im Som m er auf r 4 und mehrere Grade des Rean- 
mur'schen Thermometers, so daß , wenn, auch die bedeutende 
Schneemaffe erst mit Ende Aprils im Thal« verschwindet, 
doch altes «ngemein und so schnell vegttirt-' daß das Ernte
fest schon in jene Zeit fä llt,  in welcher es im Flachland« 
gefeyert wird. M itten im Som m er wehen oft kalte Schnee
winde; R eif und H agel, ja sogar Schnee sind »st die B e
gleiter der fürchterlichsten G ew itter, welche man auf de» 
Alpe« von t i / r  S tunden Höhe schon unter sich hat. (Oester
reiche- B ürgerblatt N ro. ao. vom Jah re  r s r z ,  und M anu- 
ferqrte).

D er nahen Hochgebirge und Waldwäffer wegen wird 
d a -  k a l t e  K l i m a  im Distriktökommiffariate Le on  s t e in  
vorherrschend. K a l t  ist eS auch im Distriktökommiffariate 
L o s e n s t e i n ,  und in der P fa rre  K irch  H a m,  wo oftmalige 
Frühliugöfröste, häufige Hagelwetter wiederkehren.

E w i g e r  W i n d  bläßt in der P fa rre  he i l .  K r e u z  b e y  
K i r c h d o r f ,  und größtentheils h e f t i g e r  S ü d w e s t  im 
N i e c h t a u e r t h a l e ,  wo jede vierte Aernte «in Raub de- 
Hagels wird. Am iS . Ju ly  i s r o  verursachteein Hagelwet
ter einen Schaden von 90,000 fl.

W i n d i g  ist eS ferner in den Gegenden um R i e d ,  
A i e c h t w a n g  und E b e r s t a l l z e l l  re ., wo sich gleich
falls oft Hagelwetter entleeren, m i t t e l m ä ß i g  w a r m u n d  
k a l t  um S i p b a c h z e l l ,  k ä l t e r  aber b e y d e m  g r o ß e »  
S c h a c h e r w a l d e  von KremSmünster, wo die angränzen- 
deu Felder durch heftigen W inter Schaden leiden; e t w a -  k a l t  
iu der P fa r r e  V o r c h d o r f  re ., weil die nahen Gebirge des 
SaljkammerguteS die warmen Südwinde aufhalten ; k ä l t e r
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«SS j . B . in Linz, aber doch z i e m l i c h  g e m ä ß i g t  ln  den 
P fa rren  K r e m S m ü n s t e r ,  P f a r r k i r c h e » ,  H a l l  und 
S i r n i n g ,  wo man öfters gleichzeitig,'öfters um -  T age 
später a ls  in der genannten Hauptstadt ärn tet; g e m ä ß i g t  
in den P fa rren  S c h l i e r b a c h ,  W a r t b e r g ,  S t e i n b a c h ,  
S t e i n e r k i r c h e »  und W i m s b a c h  « . ,  wo jedoch auch 
öfter« heftige Gewitter niedergehen; s e h r  g e m ä ß i g t  hin, 
gegen in den mittleren Gegenden nächst den Hauptfiüffev 
de« Kreise«.

Vorzüglich gesunde O rte sind wegen hohe», trockener 
Lage, wegen Umgebung rascher Flüsse, wegen frischer reiner 
Lust die S ta d t  E n n S ,  der M arkt K r e m S m ü n s t e r ,  und " 
alle jene O rte ,  welche mit ihnen gleiche Lage haben.

G m u n d e n  hat größtentheils w e i c h e ,  mitunter aber 
auch r a u h « ,  und doch g e s u n d e  S e e l u f t .  D er tiefste 
Thermometerstand nach Reaumur ist dort »r —  e s  u»- ! 
ter o ,  der höchste ungefähr 20 —  r r  über 0 ,  der mittlere '  
2 6 "  ü " /  P .  M . ?

V on den übrigen Kesselgegenden: wie von K i r c h d o r f ,  
S t e y r ,  M o l l n ,  W i n d i s c h g a r s t e n  darf man überhaupt 
das Eigenthümliche annehmen, daß sie im W inter sehr k a lt, > 
im Som m er sehr heiß sind. (Manuskripte).

I m  S a l z k a m m e r g u t e  verdient da« Klima von 
A sche! wegen gebirgiger, trockener Lage vor den meiste« 
dortigen Thälern den V orzug, indeß ist eS in J s c h e l  doch 
etwas kälter a ls auf dem flache« Lande von gewöhnlicher 
Breite. (Jschel und seine Sohleobäder. Wien bey S tra u ß  
1Ü26, S .  2L und 24).

D ie v o r h e r r s c h e n d e n  W i n d e  sind der N o r d ,  
W e s t  «nd N o r d w e s t .

F ü r Freunde der W i t t e r u n g s k u n d e  werden in bey
gedruckter Tabelle die s j ä h r i g e n  m e t e r e o l o g i s c h e n  
B e o b a c h t u n g e n  aufder S ternw arte zu K r e m S m ü n s t e r  
mitgetheilt. Diese Tafel dürfte um so höheres Interesse gewäh
re», da sie bisher nirgend« erschien, und in den übrigen Kreisen »)

») I n  Oberistcrreich erreichte di« Kälte l7ÜS den 20., den 10. Ze- 
bruar lS27 den 21. Grad.
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Lefchafserrhrit des Bodens V7

za solchen Beobachtungen auch keine S t e r n w a r t e  vor» 
Handen «st. .

10) Vefchaffrnheit ves Vovens.
Die e i n s t i g e  Beschaffenheit des B aden- in diesem Kreise 

erfahren wir bey den G  e w ä s se r  n.
Betrachtet man die j e t z i g e  Beschaffenheit des vor «nS 

liegenden Kreises in feiner F o r m a t i o n ^  so ist der kleinere 
nördliche Theil davon meistens eben, nur mit Hügeln und 
niedrigen Bergen besetzt; der größere südliche Theil hinge
gen ein wahres Helvetien, voller Berge und Hochgebirge, 
zwischen welchen sich viele, größtentheils nicht sehr breite 
ihäler öffnen. ..........

I n  Hinsicht auf die v o r k o m m e n d e n  E r d a r t e n  ist 
der Boden ebenfalls wieder von verschiedener Beschaffenheit: 
na südlichen Theile meistens kalkartig, gegen N ord zu mehr 
thonig, und in der M itte abwechselnd sandig und thonartig.

W ir beweisen nun die aufgestellten Behauptungen.
Rücksichtlich der G e s t a l t u n g  ist der Boden e b e n  und 

f r e u n d l i c h  von EberSberg bis Neuhofen und W artberg; 
vom Schiltenberg« bis Enghaae«; von EnnS bis S t .  Flo
rian und S te y r ;  von S te y r  bis G arsten; von der B au ra  
bi» Obenveiß; in den P fa rren  Eberstallzell und Steinerkip- 
chea; von Michelsdorf bis zur Feste KlauS.

K l e i n e  F l ä c h e n  u n d  H ü g e l  wechseln in den P fa r 
ren WimSbach, R oitham , Lindach, Sipbachzell, H a ll, 
Pfarrkirchen, Adelwang, Vorchdorf und Cggendorf. S o  
zu sagen w i n k e l i g  ist die P fa rre  Fischelham. B e r g e  und 
H ü g e l  breiten sich zum Theile an dem Kremöfluffe, an den 
beyden Ip fe n , größtentheils an der EnnS und T rau n , in den 
P fa rre n  KremSmünster, Viechtwang, Kirchham, Christkin
de!, G arsten , Ternberg, und in der bisher so unbekannten 
» P e r n z e l l «  aus.

Diese liegt ganz in der P fa rre  G rünburg, «nd beschreibt 
eioeu D istrik t, der sich von Grünburg längs der S te y r  s i / r  
S tu n d e n  in der Länge bis gegen » A l t - P e r n  s t e i n«  hinauf
z ieh t, und von da über Berge und Thäler zwischen Nußbach 

re  Thl. tte Abthl. ( Traunkreis). G
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«nd Leonstei« wieder bi» Grüaburg jmtcklLuft. D e r  Hanpt« 
puaktder genannten » P e r n z e l l «  ist der L a n d - b e r g .

S e h r  g e b i r g i g ,  m i t u n t e r  u n w i r t h b a r ,  a b e r  
auch ö f t e r »  m i t  f r u c h t b a r e «  E b e n e n  a b w e c h 
s e l n d ,  ist e» um Pernstein , Schornstein, Losenstein, Leon
stein, M ö lln , G roßram ing, S teinbach, Weyer und G as
lenz; g r ö ß t e n t h e i l s  h o c h g e b i r g i g  vom Schlosse K laus 
bis zum Passe OberklauS am P y rn ;  im V order- und Hin 
terstoder, in der Diechtau, um Gmuuden, Altmünster, 
Lraunkirchen, Ebeusee, im ganzen Salzkammergute, und 
im S t .  W olsgaager Gebiethe.

I n  Bezug au f die v o r k o m m e n d e n  E r d  a r t e n  trifft 
man g r ö ß t e n t h e i l s  z u s a m m e n g e b a c k e n e n  K i e s 
s a n d  m i t  v i e l e »  K a l k t h e i l e n  v e r m i s c h t  bey Eders
berg, Spielberg und in vielen anderen Orten an der EnnS 
und Traun re. Um Anzfelden, KremSmünster, und von 
Asten bi» EnnS ist zum Theile L e h m ,  zum Theile S c h o t 
t e r ,  vom Schiltenberge aber bis Asten, von Spielberg weg 
gegen S t .  Florian , HargelSberg und bis zur Ebene von 
Kronstorf hin Le hm m i t  D a m m e r d e  vermischt, worauf 
wieder der S c h o t t e r  beginnt. D er 'Boden um S t .  Florian 
zeigt sich ü p p i g  u n d  f r u c h t b a r  m i t  e i s e n h a l t i g e n  
T h o n .  E r enthält in der Liefe von z —  4 Klaftern M e r 
g e l ,  und höchst wahrscheinlich sind S t e i n k o h l e n l a g e r  
darunter; denn das Erdreich ist aufgeschwemmt. Um N eo- 
hofep, Kematen, Wrissenberg re. findet man theils t h o n i -  
g e ,  h i e r  « n d  d a  m a r s c h i g e  ( fe tte , feuchte), s u m 
p f i g e ,  g r o b -  « n d  f e i n s a n d i g e  E r d a r t  m i t  B r e e -  
e i a  und K i e s e l n  vermischt. M e i s t e n »  L e h m g r u n d  
ist in der Gegend um Allhäming, H all und Pfarrkirchen, 
Lehm und S c h o t t e r  bey Eberstallzell, v i e l  L e h m ,  a b e r  
e t w a s  S c h o t t e r  um S irn in g , wo sich jedoch der westliche 
Bezirk minder fruchtbar zeigt; g r ö ß t e n t h e i l s  L e h m 
g r u n d ,  h i n g e g e n  m i t  s c h w a r z e r  E r d e  um Adelwang 
und W artberg. Von G m unden, wo eS z i eml i ch  s a n d i g  
ist, bi» Lambach oder W els zu reiset man g r ö ß t e n t h e i l s  
ü b e r  M e r g e l r ü c k e n  u n d  S c h o t t e r .  Höchst mittel
mäßiger Boden kommt im Wolsgangerländchen zum V or 
schein, indem er g r ö ß t e n t h e i l s  m i t  K a l k s t e i n  u n d  
S c h i e f e r s a n d  vermengt ist. O e d  u n d  s t e i n i g  blickt 
uns die Gegend um Laufen an. Hier und da ist der Acker
boden im Salzkammergute f r e y l i c h  schöne s c h w a r z e ,  
durch b e l e b e n d e n  K a l k s t e i n  a u f g e l o c k e r t e  D a m m -
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e r d« ;  aber öfter- ist er vom Uebermaß« de- Schutte» grau, 
erwartet vielen D ünger und zuweilen ist er bloß mehr oder 
weniger rother und gelber Lehm, und fordert außer dem 
Dünger Kalkerde,  die hier a ls Schlier ( hiervon im Hauü» 
ruckkreise m ehr!) angewendet w ird , wenn man sie irgendwo 
u-thig findet.

K a r g e r  B o d e n  kommt bey Obertraun zum Vorschein, 
wo kein Halm Getreide» gedeihen kann; wo d as  wenige F u t
ter, da» man nöthig ha t, um eine Ziege zu überwintern, 
nur mit unaussprechlicher M ühe gebaut werden kann.

Um Schlagen, in der P fa rre  Gm unden, ist eS meisten» 
s u m p f i g ,  und eben so die Gemeinde MooS in der P fa rre  
Vorchdorf. M oore gibt eS auch am P y rn ,  um Ebensee, 
Ebenzweyer, um Jschel, um den Laudachsee re.

Die Berge sind größtentheils mit W aldungen beseht. 
Zwischen den Bergen breiten sich (w ie gesagt) gewöhnlich 
mehr kleinere als größere Thäler aus. W ir werden hiervon 
eigen- sprechen, und die merkwürdigsten alle namentlich an
fuhren; aber folgendes muß hier noch gesagt werden: I n  
den T h ä l e r n  besteht der Boden größtentheils aus sehr gu
ter Erde; daher trifft man in denselben wohl viele bewässerte 
Wieögründe, aber wenige Hutwejden an. (M anuskripte, 
Autopsie, M ader'S , S a rto ri 'S , S te in e r '-  und Schulte» S a lz 
kammergut; Jschel und seine Sohlenbäder; Liechtenstern).

LL) V erge und T h ä le r.
Betrachtet man die Gletscher und Hochgebirge in den 

Kommissariate« von S p i t a l  und K l a u s ,  S c h a r n s t e i n ,  
P e r n s t e i n ,  S t e i n b a c h ,  L e r n b e r g ,  W e y e r ,  O r t ,  
E b e n s e e ,  J s c h e l  und W i l d e n s t e i n  gegen die obgleich 
manchmal beträchtlichen Berg« in den DistriktSkommissaria- . 
ten G a r s t e n ,  H o c h h a u s ,  K r e m S m ü n s t e r  re., so hat 
m an immer nur die Vergleichung zwischen den Zwergen und 
Riesen.

D a  erhebe« sich im Distriktskommissariate S p i t a l  a m  
P y r n  s)  majestätisch in die Wolken: r )  der g r o ß e  P y k -  -----

») 8 u b  v v r »  (Rauch rr  Bd. S .  ZS); nach einer Messung im 
Stifte Spital 74g- Fuß über dem Meere. — P y r n  ei» 
Hochgebirge, auf di« P y r e n ä e n ,  nicht aber auf den P y r r «  
h u -  mahnend.

G L

OooZle



100 Berge und Thäler.

g <-  u n d  d e r  G c h w a r z b e r g  in der P fa rre  ̂ S P i t a l ,  
ersterer io«4,  der zweyte y ry  Wiener Klafter« über die 
Meeresflüche »). D ie nördliche S eite  deS großen P y r g i S  
macht die Gränze zwischen der Gemeinde S p i t a l  «nd F a h 
r e n d  e r g ,  die südliche gehört zu S teyrm ark; am südlichen 
Ende deS S c h w a r z e n b e r g e S  liegt der S e e  s te in  in der 
Gemeinde G leinftrau. 2) DaS W a r s c h e n e c k i «  der P fa rre  
V o r d e r s t o d e r ,  nordöstlich in der Gemeinde R o ß l e i  
t e n  99s Wiener Klaftern hoch; r )  der D a m b e r g  in 
den P fa rren  B o r d e r f i o d e r  und S t .  P a n k r a z ,  rin g s
um von einer Kette von Bergen umgeben, so? Wiener K laf 
tern in der Höhe ; 4) daS Hoch eck ( h o h e  Eck,  H o  
haneck)  in der P fa rre  W i n d  i s c h g a r s t e n ,  975 Wiener K laf
tern messend. D ie südliche S e ite  deS h o h e n  Eckeö gehört 
zur Gemeinde R  a d i n g ; die nördliche zur Herrschaft S t e i n 
dach in der P fa rre  M o ll» ; 5) die Ho c hs e n s e  oder das 
h o h e  S e n s e n g e b i r g e  in der P fa rre  S t .  Pankraz 
mit 9SS Wiener Klaftern Höhe. Die südliche S eite  der 
H o c h s e n s e  gehört zur Gemeinde P a n k r a z ,  die nördliche 
zur P fa rre  M o l l n ;  6) der H e b e n k e e S  in der P fa rre  
H i n t e r s t o d e r ,  992 Wiener Klaftern hoch. D ie westliche 
S eite  vom H e b e n k e e S  gehört zu S teyrm ark; ? ) der g r o ß e  
u n d  k l e i n e  P r i e l ,  ebenfalls in der P fa rre  H i n t e r s t o 
d e r ,  ersterer >124,  der zweyte 997 Wiener Klaftern über 
dem Meere. Vom g r o ß e n  P r i e l  gehört di« westliche 
S eite  zur Herrschaft S c h a r n s t e i n .  —  P r i e l ,  P r ü e l ,  
P r o i l  bezeichnet einen Z w inger, wo wilde Thiere einge
sperrt werden, einen Thiergarten. ( v. Pallhaus. v o j. ll'op. 
S .  >4o ). Auf dem g r o ß e n  P r i e l  dauert die Nacht im 
Hochsommer kaum z S tu n d en ; der k l e i n e  kann in 4 S tu n 
den vom H i n t e r s t o d e r  T h a l e  leicht erstiegen werden, 
und wurde eö auch am 27. August i s i y  vom Erzherzoge 
L u d w i g  von Oesterreich. W ährend die benachbarten hohen 
Gebirge um den k l e i n e n  P r i e l  oft Wochenlang ihre stol
zen H äupter in Nebel verhüllen,  steht dieser Berg rein und 
hell da. Von seiner östlichen S e ite  rollen von Zeit zu Zeit^ 
gleichsam als  gingen im In n ern  desselben geivaltige Erschüt
terungen v o r, Felstnmaffen mit donnerähnlichen Getöse die 
Höhe herab. (Oesterr. Bürgerblatt Nro. L i. von iL 2r). D e r

») Zur Basis der hier angegebenen Höhenmessungen diente die 
Schul t er i sche  Messung vom Kloster  Ad mo n t  i n  
G t e y r m a r k  mit einer Hohe von Soü Wiener Klaftern über 
da» Meer.
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Berg? und Thäler»

g r o ß «  P r i e l  wurde - r  G r u c h e r ' S  H v la x d .^ u to .  f l .  r .  
x. 2 4 ) .  so besungen: . .

^  nunc Sininet o rs
^ l t ! ö r ,  Lnetriaos« m ontis 8iil» imsAÜ»e te r ra e  
kevt«»  ^ t l a s ,  oom sa d»»»it fu n ä e  la ts t)  k r ie lli .

S) D er K  ä s e b e r g  (ek as ib e rg )  i» der P fa rre  K l a n s ,  
A is W iener Klaftern hoch. D er westliche uild südliche Theil 
des sogenannten K a > a ö b e r g e ö  liegt in der Gemeinde 
S t e y  k l i n g ,  der nördliche und östliche in der Herrschaft 
S c h a r n s t e i n ;  9)  die F a  l kenuz a n  e r ,  gleichfalls in der 
P fa rre  K l a ü S ,  mit einer Höhe von SYL W iener K laftern. 
D e r  östliche Theil der F a l k e n m a u e r  liegt in der Gemeinde 
K r e m S ,  der südliche in der Gemeinde S t e p r l i n g ,  der 
nördliche ünd westliche in d tr  Herrsch äst ' S c h a r n s t e i n .

W eil diese Hochgebirge so ziemlich unbekannt find, woll, 
ten wir sie näher bezeichnen; im Verfolge dieses Artikels 
können wir aber nicht mehr so umständlich sey».

M ehr a ls  7 0 , durch besondere Höhe, F igur und Namen 
ausgezeichnete Berge zäh lt-m an  in der einzig großen, 
24 S tunde«  im Umkreise betragenden P fa rre  G r ü n a u .  
Di« vorzüglichsten dortigen Berge sind: D er hohe G r ü n ,  
a u e r b e r g ,  dessen höchster Bergrücken der Windhag heißt ̂  
der h 0 he S a l m ,  der G e i n f e n b r a n S ,  die H o l l e r b a c h «  
und W e r s f e n b a c h b e r g e ,  die F ä l k e n m a u e r ,  der 
G e i S s t e i n ,  und der H ö r l a n g  fal le drey mit zuckerhut
ähnlicher F o rm ) , der kahle K n i e  b l  in g ,  der P f a n n 
s t e i n ,  die K a l t a u ,  das K ä f e r r e ü t ,  der K ä s e b e r g ,  
mit den damit verbundenen Tanzböden, worauf sich mehrere 
Alpen befinden,  der h o h e  P r i e l ,  und sein Nachbär der 
G r ö ß e n . b e r g  a ) ,  der E r l a k o g e l ,  der R ö l l b e r g ,  der 
E i l f e r - ,  Z w ö l f e r -  und E i . " s e r k e g e  l ,  welche den dor
tigen Bewohnern a ls  Sonnenuhren dienen, der F e i g e n  - 
t h a l h i m m e l ,  ( F i c h t e n t h a l h i m m e l ) ,  der R o ß k o 
g e l ,  das M e i ß h o r u ,  der H o c h k o g e l ,  der A s c h e r ,
77̂ 7-—- —- . .

a) Dir Bewohner de» Stodergebirge» verwechseln den Namen 
P r i e l  und Gr - ßenbe r g ,  und darum haben auch die Geogra
phen bald den P r i e l ,  bald den G r ö ß e n b e r g  zum höchsten 
Berg in Obei'österreich gemacht, was sich aber bey keinem so 
verhalt; denn der Dachi oder Th o r s t e i n ,  der Gja i ds t e i n  
und daS hohe Kr euz  sind höher.

tvt
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Berfik «nd Thßler.

d i e A u e r b a c h e r » ,  K a h r b a c h e r » « u d  die hiutme« R i n d »  
b a c h e r b e r g e ,  da- B u c h s c h a c h e r  re.

I m  Distrikt-kommissariate P e r  « s t e i n ,  und zwar in 
der P fa rre  h e i l i g e n  K r e u z  ragen empor: der T h u e n »  
L a m m e r b e r g ,  der P f a n n s t e i n ,  der rauhe K e i b l i n g ,  
der S c h w a r z e n b e r g ,  die G l a t z e ,  die B e r g g r u b e ;  
gleich bey Kirchdorf der H a m  m e t b e r g ,  die sogenannte 
R a d e l l e i t e n ,  der R i e d e r b e r g ,  der S c h w a r z g r a 
d e n ,  der O c h s e n k o g e l  und K i e n b e r g ,  der h o h e  
K r e m f e r b e r g  oder die F a l k e n m a u e r ,  der B u c h b e r g ,  
die E r d p r e ß  (w o  «in Erdfall wie am T raunste in ), die 
G e m ö l e i t e n  und der P r e n t a c h ;  in der P fa rre  S t e i n »  
dach  a m  Z i e h b e r g e  der S t e i n b a c h » ,  Z i e h »  ünd 
E d e l g r a b e n b e r g :

D er große B u c h b e r g ,  der Z m o l l i n g ,  der h o h e  
Z ö p p e l ,  die F e i c h t a u ,  da- hohe S e n s e n g e b i r g e ,  
der g r o ß e  S p i t z ,  der S p e r r i n g  tragen im Kommissariate 
S t e i n b a c h  ihre H äupter himmelan.

V oy der P fa rre  T e r n b e r g ,  wo J o h a n n  M i c h a e l  
F ü r l i n g e r  P f a r r h e r r  is t, welcher dem geschickten Uhr» 
macher W i m m e r  i n  Li nz  da-  T e l l u r i u m  berechnete, 
nennen wir den hohen Buchberg, den Dürnstein und den 
S c h o b e r s t e i n  mit der Geldluckenhöhle.

D ie Hauptberge der P fa rre  W e y e r  im gleichnamigen 
Distrikt-kommissariate sind der R a p o l d e c k »  und P r «  n» 
I r n b e r g ,  der H o c h b r a n d  oder G a g e r ,  der K ü h b e r g  
und der S e e k o g e l ;  in der P fa rre  G a f l e n z :  der S o n n 
b e r g ,  der K o h l b a c h k o g e l ,  der G r o ß e n b e r g ,  der 
H e i l i g e n s t e i u ,  da-  L i n d a u g e b i r g e  re.

Beym Distrikt-kommissariat« O r t  finde« w ir in der 
P fa rre  A l t m ü n s t e r  den M o t t e  « s t e i n ,  die P u c k i n -  
g e r - K u p p e ,  den G r a k e n «  und G r a ß b e r g ;  in der 
P fa rre  N e u k i r c h e n ,  nebst letzterem den O e h l g r a b e n ,  
den T e n k l i n g ,  die B r e t t e r a u ,  da-  W i e s e n »  und 
H y c h g e r e u t .

Aus der gewaltigen Menge von großen und kleine« 
Bergen und Gebirgen im S a l z k a m m e r g u t e  » ) , welche-

»or

>) Dt« Derghöhen hiervon wurde» bereit» im Wer ke  vo n  Linz 
S .  r i  bis 27 angegeben. . . .
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» «  vom G m u n d n er-, W elfganger» und Attersee herein 
«sie«/ sonst «der überall kaum ersteigbar ist, werden 1) im 
Bezirke von E b e n s e e  angefühkt: der T r a u n s t e i n ,  der 
E d t e r k o g e l ,  der S o n n e n s t e i n s p i t z ,  der E i b e u b e r g ,  
der S t e r n b e r g - T h e r n »  der g r o ß e  R i n n e r k o g e l  
(an der G ränze von S te y rm a rk ), der g r o ß e  und k l e i n e  
H ö l l k o g e l ,  der S ä  ge b ä u m -  und R o t h e n k o g e l ,  der 
F e u e r k o g e l  im K ro n a w e t t-S a t te l ,  der T r a t t e n s p i t z  
an der W olfgangrr G rän ze ; 2) im Bezirke von J s c h e l :  
der G a r t e n z i n k e n  im Zimitzberg«, der L e o n - b e r g »  
z i n k e n ,  der G s p r a n g g u p f ,  das  Hoc h j o ch ,  die h o h e  
S c h r o t t ,  daS h o h e  G l ö k t  am Brachberge, der M i t 
t a g s » ,  S p e i k » ,  K a r - ,  ») und W i l d e n k o g e l ,  der 
K a t t e r b e r g ,  da» H e i n z e n g e b i r g e ,  der L o o s k o g e l ,  
nnd die L a u f n  e r  B e r g s i e g ,  letzter« viet am o b e r e n  
W e i s s e n b a c h e ;  s )  im H a l l s t ä t t e r  B e z i r k e :  die 
T h ö r l w a n d ,  der R o s e n k o g e l ,  oder das obere R o ß -  
m o o ß ,  die H ü t t e n e c k a l p r ,  der Rasch»  und S a n d -  
l i n g b e r g ,  di« P ö t s c h e n h ö h « ,  welche Oesterreich von 
Steyrm ark scheidet, der S a a r s t e i n ,  die ho h e  K u p p e n  
der K u h s c h ä d e l ,  der Hi r s ch »  und S p e i k b e r g ,  daS 
S c h u e e g e b i r g e ,  der D a u m k o g e l ,  der K r i p p e n »  
stein und der H i e r l a t S ,  der D a c h s t e i n ,  der B l a n 
ken» od erB  l a s s e n  st e i n ,  d i e D a m m w i e f e  und S t e i n 
g r a b e n s c h n e i d ,  der K a h l e n b e r g  (im  Ramsauerge» 
b irg« ), die h o h e  S c h a r t e ,  das ho h e  K n i e .

Z«  H a l l s t a t t  rollen von den anliegenden Gebirgen 
«st S te ine  in die Wohnungen der stillen Familien herab, 
drücken oft Dach» und Stubendecke ein.

I n  den übrigen Distriktskommissariaten erhielt der A ich- 
b e r g  b ey  E n n »  im Bauernkriege rö rS  eine unrühmliche 
Celebrität. D er s t e i l e T ö d t e n h e n g s t  wurde vom Abte 
M a r t i n  w .  zu KremSmünster (P rä la t von 1704 bis 1709) 
eben und breit gemacht. Am G ü s t e r - ,  K a l v a r i e n -  und 
D i e n e r b e r g e  b e y  K r e m S m ü n s t e r  vertheidigten die 
Oesterreich» lSoo ihren Rückzug tapfer. Ueber den S c h i l -  
t e u b e r g  b e y  E b e r S b e r g  wurde iso g  eine neue S tra ß e

Berg» und Thäler. »05

a) Ka r ,  Ah a r ,  Ahor ,  eine Reihe von steinigen Hügeln an de» 
Gipfeln der Alpen, B- Tanbenkar .  Tauben, Signale, 
Zeichen von qneriibtreinander gelegten Stein«», an welchen man 
de» Weg erkennt, durch den man gekommen ist.
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Berge und Thäler.

««gelegt. D er K i r c h b e r g  tmv G u s t e r b ^ e r g  werden 
»v« der S ternw arte  zu KremSmünster zu verschiedenen ma
thematischen Beobachtungen benutzt W o unsere Bovältera 
der Mordlust der Türke« wehrte», sagte die Geschichte. (K urz, 
v. W endt, Manuskripte). . . , .

Andere, ettvaS bedeutendere Berge sind uns bey den 
s c h ö n e n  An«  und A u s s i c h t e n  vorgekommen; noch an 
dere werden bey der Detailbeschreibuug genannt werdet^.

Zwischen den oben angeführte» Kolossen und anderen 
sanfte« Abhängen öffnen sich, wie schon gesagt, größten- 
theil» nicht sehr breite aber anmuthSvolle T häler: D a»  H i n 
t e r s t o d e r  T h a l  und die P o l s t e r l u c k e a  « s t  mehreren 
klaiuen S eiten thälern ; da» T h a l  v o n  W i n d i s c h g ä r s t e u ;  
da» wildromantische T hal in d e r G r ü n a u  mit mehreren 
Redenthälern; da» angenehme Thal von S t e i u b a c h  a m  
A i ah b e r g e ;  da» ungemein hübsch« M o l l u e r -  und fast 
r  S tunden  lange H »  f j  n g e r w i e  » L h a l ; die eine S tu n d e  
lange G a r n -  oder G a d e n w e i t ,  eine starke Anrtelstnnde 
von der Pfarrkirche M olln anfangend ,  uud bi» zur Koller^ 
seastnschmiede an der P a l t e n  s)  dauernd; das einzig schöne 
K r e m S t h a l ;  da» sogenannte M ü h l t h a l ,  die H a r  r as t «  
und F i s ch bä ck au . i u  derP fa rre  V a r c h d o r f z  d a S B ie c h t-  
w a n g e r t h a l ;  da» angenehme W ieSthal von U n t e r 
r o h r  bi» K r e m S m ü n s t e r ,  «»gemein beyden S t a d l  - 
b a u e r n  genannt; die fruchtbaren Thäler um H a l l  und 
P f a r r k i r c h e n ;  daS s t i l l e  U f e r  eine S tunde von der 
B a u r a ;  die H ö f a u ,  die K ä l k o f e n a u  vder-das schöne 
W i e S t h a l  bey W i m s b a c h  und N e i d h a r t i n g ;  da» 
schöne, aber kurze Wiesenthal zwischen S i r n i n g  and S i r -  
n i n g h o f e n  mit seiner lebhaften Wasserfälle; das lange 
E n n ö t h a l ;  daö freudig« N e u k i r c h n e r  A l p e n t h a l  
i n  d e r  V i e c h t a u ;  da» 2 l / r  S tunden lange T h a l von 
E b e n f e e ;  daS stille angenehme T hal in der G h r ö r  (von 
den Schilfrohren an den beyden Lambathseen herum) zwey 
S tunden von Ebensee; da» liebliche Thal von I  sch - l , .  m it 
dem G r a b e n h a c h - ,  dem w i l d s c h ö n e n  R e t t e n b a c h - ,  
dem k u r z e n  K e r z e n -  und dem b r e i t e r «  S u l z d a c h  
T h ä l e ;  daö r e i c h h a l t i g e  Wieseuthal beym O f f e n s e e ;

104

D ieser Dach M det sich »50 Schritte weit vvm-> F e ic h  t a u  e r
- S e e ,  durchfließt di« G a r n w e i t  nebst der Ortschaft M o l l n ,
- und ergießt sich unweit von der Leonsteiner Brücke mit einem

schönen Wasserfall« in die S te y r ..................
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M ä 1 d e «L «

die frenndli'cheuT hälet vo» S k e ^ r ,  G m u n d e n ,  und kn 
d«r. G v sau , «ovo» da» letzter« an der äußersten Trällze 
gegen da» salzdurgische A b t e n a u e r  G e b i r g e  lieg t; da» 
romantisch« O b e r t r a u n t h a l ;  V a S S c h a u e r t h a l  in der 
P fa rre  F isch  e k h a m ; d a s  -de und steim'ge Thal von der 
F e i c h t a u  abw ärt» , di« M i s t k a r  oder M i s t e l e b e n e  ge
n an n t, welche B i s c h e r  auf seiner K arte mit dem bisher-so 
unverständlichen Namen » C a r b  n a«  bezeichnete. (LesefrüchtHr

iss

i r ) M k 8 l V e v .

D ie  reichhaltigen Waldungert diest» Kreisb» liefern 
B re n n - ,  B a u -  oderW erbholz, Eicheln und Bücheln (Buch
eicheln) zur Schweinmast; sie lassen auch über die Nothdurst 
der Bewohner jährlich eine M enge Holze» zum Verkaufe nach 
Wie» ae. übrig, wohin eigene HolzlieferungS-Gesellschaften, 
besonder» aber die Sägm ullor an de« Teichel, am Tratten
bache, am S tey rling , an der S te y r  « .  mit Vortheil handeln.

D am it aber auch hier wieder ein Hauptzweck her Ä taatS- 
haushaltung: d ie  n ö t h i g e  S c h o n u n g  d e r  W ä l d e r  
erreicht w erde, find außer dem KrMsiltstek in S te y r ,  noch 
i 7 andere Forst- und Waldmeister re.' in den DistriktökdM- 
missariaten S p ita l ,  EberSberg, W eyer, Jschel, H allsta tt, 
S t .  W olfgang und Mondsee aufgestellt.

Zu den beträchtlichsten W aldungen gehör««: der Forst 
am P y tir und P y rg iß , "dek P rä w a ld - , S todör-', D a m -  
berg- und NiederaattSforst bey S p ita l, die Käiserau (seik r r r z  
urkundlich), der S te y rlin g ,-  Kniewa»- »derKremserforst und 
da» Pauayolz nächst Mudischgarsten; die W aldungen in de» 
G rü n a u ; der Lhurnham m rr- und Breitenthalerwald in der 
P fa rre  HLiligmkrtuz z die M ollner-/ R am sauer,, Breitew- 
a a e r , ,  Land- oder Bindschacher-, Hofschacher- und Pieß- 
wangerwal-ungen im Kommissariate-Steinbach; d a - Lang», 
L ah-, A n-, R o it-  und Kestelwangelholz nebst der RadeUiiten 
in der P fa rre  Wim»bach; da» T ram r-, Lambacher-, Lang
oder Fallholz in den P fa rren  Lahkirche» und Roitham ; da» 
Leombacher- oder Jubenhokz nebst dem Schacherwalde in der 
P fa rre  Sipbachzell; der Scherrm vald, die Rosenpoint und 
da» Schwarzholz bey KremSmünster; der Gleybergerwald 
«nd da» B a n n -  oder Frauenhvlz in der Pfarre« Kirchham; 
der große rheuenvangor gorst bey Theuerwang; die Heidhöl»
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Schön« An- «nd Aussichten.

zer in  der P fa r r e  V o r ch d o r f;  der E d lach w ald  bey E b ersta ll
zell ; der E g g e n ste in e r « und A iterw a ld  bey P e tte n b a c h ; daS  
W eiffenb ergerho lz  bey W eifsen b erg ; daö F orstholz bey A n z-  
f e ld e n ; daö  S ch lü sse lh o lz  bey S t .  F lo r ia n ; e ine u n un terbro
chene R e ih e  der schönsten F ö rs te , g rö ß ten th e ils  von  der E n n S  
durchström t, von  E isenärz b is  S t e y r ;  die T a n n b e rg e r w a l
d u n gen  bey G a rs ten ; der O b erh a m eth - und N ied erh a m eth -  
w a ld  bey S i r n i n g ,  w o v o n  ersterer 1 7 2 ?  von  der H errschaft 
S t e y r  um  3 0 0  fl. zur H errschaft S i r n in g  gekauft w u rd e;  
d aö  O ellin g crh o lz  in der P fa r r e  Lahkirchen; die A e r a r ia lw a l-  
d u n gen  fü r  die S a l i n e n  im K a m m e r g u t e r  » )  im  D istrik tS- 
kom m iffariate E b en ste  3 7 7 9 4  J o c h ,  546 K la fte rn  F läch en -  
m a a ß ; I>) im  D istrik tökon im iffariat«  O r t  m it 1 5 5 2 2  J o c h ,  
>563 K la f t e r n ; 0 )  im A t t e r g a u  m it >2 4 3 6 J o c h ,  354 K l . ;  
, l )  im K om m issariat«  S c h a r n s t e i n  m it 4 9 7  J o c h ,  1 0 9 s  
K la fte r n ;  e )  im  D istriktökom m iffariate J s c h e l  m it 2 4 4 3 6  
J o c h ,  754 K la f te r n ;  5)  im W o l f g a u g e r  G e b i e t h e  m it  
4 0 5 6  J o c h ,  1125 K la f te r n ;  g )  im  M o n d s e e ' s c h e n  ( a u 
ßer den bey den G rän zen  b ereits  gen a n n ten  restrv irten  W a l 
d u n g e n )  m it 6433  J o c h ,  9 7 5  K la fte r » ;  b )  im B ezirke von  
H a l l  s t a t t  m it 3 6 2 5 1  J o c h ,  9 9  K la fte r» . (M a n u sk r ip te  von  
S p i t a l  und S i r n i n g ; M o ß h a m m erö  M essu n g en  re.).

D a S  v ie le  W ild p r ä t t , w elch es sonst die W a ld u n g en  be
le b te ,  kam seit iüoc> im m er m ehr in A bnahm e.

i« r

. 18) Achill»« An» «n» Aussichten.
Ohne mühsame Anstrengung trifft man dies«: I n  dm  

S c h l ö s s e r n  zuEberSberg, EnnSeck, S te y r ,  Losensteinlei
teu , Pernstein , Scham stein, K lau - , KremSeck, Achleiten, 
Feyeregg, M ühlgrub, Seisenburg, D ietach, Au an der 
T rau n , Almeck, Trauneck, M ühlw ang, R o ith , O r t ,  Eben» 
zweher re.; in den S t i f t e n  S t .  F lo rian , KremSmünster und 
Schlierbach; au - den S c h u l h L u s e r »  und P f a r r h ö f e «  
zu Unterrohr und Steinerkirchen re., von den P f a r r  Höf e n  

Altmünster, Thalham , WimSbach, HargelSberg, S te in 
bach und Aschach bey S te y r ,  —  vom ützteren beynahe auf 
den ganzen MühlkreiS; auf den K a l v a r i e n b e r g e n  zu 
Gm unden, Traunkirchen, U chel, S t .  W olfgang und in der 
Lambath; bey den P f a r r -  und mitunter auch W a l l 
f a h r t s k i r c h e «  zu Christkindel, Frauenstein, M agdaleua- 
berg, Ohlstorf, Schauersberg, tv a u ra , Roitham re. und

vic - dyOooZle



N a t n r «  u n d  f in d p re  M e r k w - r ^ i g ß e f t e » .  ««7

W ar stn Gottesacker bey letzterer auf Ohkstorf, Q ttnang , 
« in te r n ,  Neukirchen, Schw anuemsiadt «ad den Kalvanen- 
berg bey Lambach; am P e t e r S b e r g e  in der P fa rre  Anzfel- 
den; beym sogenannten D r e s c h b e r g e r  in der Ortschaft 
Gmein (in  der P fa rre  S t .  Ulrich); am T a b o r ,  dem höch
sten W a t t«  der D o rs tM  S tey rd o rf, über die S ta d t  S te y r ,  
UMHib Umliegende Gegend , hin dann auf die Gebirge von 
M i M t ,  au f jene von S p i ta l ,  auf de« Traunstein bey 
O nunben; am T a n n b e r g e  (D am verge) bey G a r s t e n ; 
auf den beyden Anhöhen S c h i e d l b e r g  (S chü tte lberg ), 
und T h  a r r s t i ü t t en  in der gleihnamigen P fa rre ;  ji> S i r -  
u i n g ;  in  der P fa rre  G r ü n  b ü r g  bey der sogenauute« 
Z e i t e l h n b e r l i u d e ;  vom W e i f s e u b e r g e ,  G s c h w e n d r  
nad J n l i a n e n b e r g e  (bey  Neuhofen) m die anmuthigen 
Gefilde de- KxemSthaleS «nd au f die Gebirge >M fernen H in
tergründe; an der Bachlacher- oder Bachloherhöhe in de« 
Hau-ruckttei- hinüber; vom G m u n d n e r b e r g e ,  von der 
W u n d e r b u r g ,  von der H i m m e l r e i c h w i e s e ,  von der 
stgenannten G a l g e n l e i t e «  bey Tastelberg und an der 
G m u n d n e r b r ü c k e  auf S ta d t  und S e e ,  Schlösser und 
himmelhohe G ebirge; von der P o l s t e r m ü h l e  b e y  P i n S 
d o r f  nach Oesterreich, Böhmen nnd in» ferne B aierland ; 
i« D orfe R e i n d l m ü h ^ e  am sogenannten G a h b e r g e  
»der H  a n g a r  (sehr im pom 'rrnd!); bey der S t .  J o h a n 
ne» K a p e l l e  und im e h e m a l i g e n  S p e i s e f a a l e  d e r  
J e s u i t e n  j u  T r a u n k i r c h e n ;  im D orfe R i n d b a c h  a u f  
Über- und Unterlambath ,  G m unden, Lrauukirchen re.; von 
der Schloßruine W i l d e  « s t e i n ,  und vom P o s t b ü h e k  
bey J s c h e l  au f den gleichnamigen M ark t; beym Pastor 
und Schullehrer iv der G o  s a u  re. (Autopsie, M anüsept.).

, J a , da möchf ich mir Hütten bau n ,
D ie Gegend immer anzuschau'n,
W o A u g ' und O hr sich »och nicht säst 
Gesehen und gehöret hat.

(W eiß e .)

L4 )  K a t u r -  im »  « « v e re  M r r A l» ü r » i - k r t t e » .

D a s ,  w as un» M utter N atu r außer ihrer stets geschäf
tigen Werkstätte im In n e rn ; wa» das sinnreiche Genie «nrr-
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10» R o t ie r «  « w d  a n d e r e  M e r k w ü r d i g k e i t e n .

«nüdeter M ä n n e r, und dann attch herkulisch« Arbritfieißiger 
Menschen in diesem Kreise ganz «irentgrldlich zur Bewunde
rung in» Freye hingestellt haben, wolle« w ir nun in Kürze 
anfuhren. - -

A m L u g k o g e l  i m P y r a i s f r r s t e ,  i / r S tu u d e v o n  
D p ita l am P y rn ,  fallt der eiskalte T r a t t e n b a c h  von einem 
Felsen in eine nicht unbedeutende Liefe mit vielem Geräusche 
auf zahllose Steinmassen herab, .und. gewährt, einen über
raschenden Anblick. (M anuskript).

- P y r n f o r s t e ,  eine S tu n d e  von S p i ta l ,  stürzt b e r  
Pogenannte s c h r e y e n d e  B a c h  ») ans einem Felsen am 

/  BoSruck mit einem außerordentlichen, «ine S tu n d e  weit hör
baren Getöse, wie in einem Bogen beynahe Thurmhoch in 
eine gestuffete T iefe, und stellt in seinem Falle verschiedene 
Farben dar. (M anuskript).

H art an der S te y r  im kle i n e n P  r  i e l  befindet sich eine 
H öhle, daS K r e i d e u l o c h  oder die K r e i d e o l u c k e  ge
nannt. D er Eingang derselben ist 3 K laftern b re it, und 
4r  K laftern hoch. D ie Vertiefungen davon erstrecken sich 
fthr weil in den k l e i n e n  P r i e l  hinein, und bilde« am 
Ende einen Wasserfals, welcher sich Hey anhaltendem Regen 
aus dem Eingänge der Höhle mit gewaltigen Lärmen in die 
pyrbeyfließende S t e y r  ergießt. (Oesterr. Bürgerbl. N r. so . 
p-N i s r s ) .  /  . . . .
' Unwökt vom k l e i n e n  P r i e l  bildet die S teyk  d'tn Herr- 

/  lichen S t r u m d v d i n g w a s s e r f a l l .  D a  drängt sich näm
lich der genannte Fluß immer enger und enger, endlich aber 
auf eine Breite von s Klaftert» zusammen, und schießt wikd- 
brausend über eine Höhe von ro  K l a f t e r «  hinab, wo sie 
seit Jahrtausenden em ungemein tiefes Becken durch den un
aufhaltsamen Absturz ausgewaschen hat. (Obiges B la tt) .

Ein von hohen Felsgebirgen eingeengtes Thal ist die 
D i e t l h ö h l e  a m  h o h e n  P r i e l .  I n  diesem Thal« sind 
viele S puren  voü den jährlich in dasselbe herabstürzenden La- 
vine« sichtbar.

n )  D irssr  R om e erinnert ganz »va n g tlo «  an den S c h r e t e r d a c h  
im Ländchen B e r c h t e s g a d e n ,  das einst selbstständig, von 
»koz bis lüoü Salzburgisch, von iSoü biS iSoyOesterreichisch w a r , 
und nun zu D aiern gehört. (D ierthaler'S  Wanderungen rr Theil 
Seite 24). '
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I w  Z er G rü n n !»  erstreckt sich c h r a u s r ä  s te in e » » » «
Kästön b e s t e h e n d e r  H o l z f a w g : ^  LaS .Werk oder di«
Wehre genannt, 670 Fuß lan g , und dient zugleich auch zum 
Stege, um beyde Ufer döS Thales miteinander zu verluden . 
(M anuseript). . ^  ^

Recht- vom J a g e r h a u f e  a m T a n n b e r g e  in d e r  
P f a r r e  S t .  U l r i c h  besiudet sich ei« fogeyau»teS verwun
schenes S ch lo ß , b a s . W i n d  lach genaue». Ein kalter 
Schauder ergreift de» W anderer beym HinaMick«. M an 
sieht «ine tief liegende S tiege und hört einen Wasserfall bram 
sm. E in «nterirdsscher G ang  soll von da an die E»mS ge
führt haben. (Manuseript)«.

B e s o n d e r s  a n g efü h rt zu w erden  verd ien t der T r a u n - 
f a l l ,  l / r  S tu n d e  von  R o i t h a m , 2 s t ü n d e n  von  der Ort- " ^
schast S t a d e l  b ey  Lambach. H ie r  stützt d a s  Wasser deS 
TraunflusseS sich 7  K la ftern  t ie f  über die d ort befindlichen - 
Felsen. D en n o ch  h indert dieser W asserfa ll die S c h if fa h r t  
nicht, in d em  hier e in  N a v ig a t iv n S k a n a l v o n  - 2 0 s  K la ftern  
Länge an geb rach t ist q ) ,  d e r ,  obschon bloß  p o i, H o lz  vexfesf  
tigt, a l s  d aS  W erk eineS: S . e  e a u e  r S ,  «ach D i  k l b e r g e  r 
unter H e r z o g  A lbrecht V . ,  b ere its  seit >4 i ß ,  nach K u r z  -  
H a n d e l  ( S .  2 1 5 )  seit > 4 5 9 ,  im befferey Zustande jedoch 
seit 1 5 7 2 ,  1 5 9 s  und 1 6 9 9  b esteh t, und jährlich m it m ehreren  
hundert S a lzsch iffen  m it  der größ ten  S ic h e r h e it  a u f »  und  
abwärts befahren  w ird . Z w a r  ist der R h e i n f a l l  b e y  
S c h a f f h a u f e n  b re iter , indeß d o c h .w e n ig ,v im p o s a n t ,  a l s  
dieser o ft  b ew u n d erte , und o ft g en a n n te  C atarakt von  O ester
reich. (M a n u s k r ip t ) .  '

Ober der sogenannten An s ä t z e  an den Wänden ideS 
T r a u n s t e i n  bey G m u n d e n  sieht man einen Erdbruch vom 
Hügel herab. ES ist daS G e  schl ief .  Ein Mergelfchiefer- ^  
lager, daö hier mit Bräusethon lieg t, rückt immer weiter in 
den S ee  hinein, und fällt von Zeit zu Zeit in mächtigen

») S c h u l t e »  (2 r  B d . S .  ISS bi» 16 1 ) seht die Länge de» Ka
nal» auf 20Y, den F a ll auf 11 Klaftern; S a r t o r i  gibt einmahl 
230, ein andere» M ahl 143 Klaftern Länge an ; H e i n s e  (1 6 9 )  
besteht aus 230 Klaftern Länge und 5 Klaftern F a ll;  nach M a d e r  
(4 7 , 4 8 )  ist der Kanal 1000 Schritte lang, der F a ll so  Klaftern 
hoch; bey L i e c h t e n s t e r n  ( i r  D d . S .  187) hat der Kanal 
einmahl 2 0 8 ,  ein ander» M ah l 170 Klaftern Länge, und 10 Klaf
tern F a ll. D iese Abweichungen wurden nun durch den k k. Ar
chitekten E d a ü g l e r  in Tnnm dr» berichtiget.
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1 ,0  R a t a r .  a » d  a n d r e r  M e r k v ü r d i - k e i t e » .

Lagen in  denselben. (Schulte- Reisen in da- Salzkammergut I. 
»97 «nd S o r te n  S .  119).

Einer der intereffantesten Mühlbäche ist der K o r b  ach , 
der einen herrlichen Wasserfall bildet, in der P o l y h y m o i a  
( S .  i s s  —  iS ?) am schönsten besungen.

Allerdings fehen-werth muß der R i n d b a c h . S  t r ü b ,  
3 / 4 S tunden  von E b e n s e e ,  «nd der dortige R i n d b a c h 
R e c h e n  genannt werden. Dieser nimmt in seinem Q uader
bau bis 2000 Klaftern Brennholz aus dem R i n d b a c h -  
L h a l e  a) für die Sudpfannen in L a m b a t h  anf; jener ist 
ein versteckter W asserfall, der in einer bedeutende« Höhe 
zwischen zwey engen zusammenlaufenden Felsenwänden schäu
mend hervorbricht, und seine Wassermasse in einen Nebel 
verwandelt, welcher beym Aufscheinen der S onne die Farben 
deS Regenbogens sehr schön darstellt. (S c h u lte - ,  S a t to r i ,  
S te iners Salzkammergut S .  84).

S ä g e m ü h l e n ,  wo jährlich bey soo,ooo Salzfässer 
nach T r a r l S  k ) Erfindung geschnitten werden, wurden seit 
1720 bey der A u r a c h  ( l ) ,  zu L a m b a t h  ( r ) ,  an der G o -  
s a u m ü h l e  (1 ), und am H a l l s t ä t t e r - S e e  < i)  erbaut. 
(S c h u lte -1. 144).

S e h r  vortheilhaste H o l z a u f z ü g e ,  welche so  bi
so ,000 fl. kosteten, trifft man ebenfalls seit 1720 am m i t t 
l e r e n  W e i s s e u b a c h e  bey L a m b a t h ,  «nd im A u r a c h -

n )  I n  der Ortschaft R i n d b a c h  war e» , wo der H äu sler , M i 
c h a e l  M i t t e r n d o r f e r ,  am 26. J u n y  1826 drey Kinder au»  
de» angeschwellte» KlauSbachwÄssern rettete,  und zur Belohnung  
seine» Muthe» 75 fl. au» dem Staatsschätze erhielt. (Linzer Zei
tung Rro, 6 s . von 1826).

d )  C h r i s t o p h  T r a x l  war Mühlbeständer aus der sogenannte» 
» S c h a t z l m ü h l e «  zu D i e c h t w a n g .  E r flüchtete stch beyläu
fig 1718 wegen dort «»»gebrochener Pest über die Gebirge in da» 
S a l z k a m m e r g u t .  Al» er hier die Salzfässer - Sägewerke 
in  ihrem alte« Zustande sah, legte er dem Salzam te Gmunden 
einen Verbesserung»-Plan,derselben vor, und führte ihn 1720 
glücklich au». M an trug ihm hierauf eine Belohnung im Geld« 
an. E r schlug sie aber au » , und «rbath sich für sein Werk blos 
eine Sägm eisterSsielle, welch« jedoch beym Traxlischen S tam m e  
so lange verbleiben so ll, al» derselbe blüht. D ieß  wurde bew il
l ig t ,  und so behaupten nun die Traxl al» geschickte Salzfässer - 
Sägemeister noch heut zu Tag« obigen Platz. (M anuskript).
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1ha le  b o y  G m u n d e n » )  an. (Dicklberger, Weißbacher, 
S te iner, » s r ,  >»4 , 171).

Unter dGN Name» W i l d »  iß befindet fich bey J s c h e l  
eine 6 bis « Klafter» «eite Höhle, mehrer« Fuß hoch mit 
kalkartigem Mehle bedeckt. (Jschel nud seine Sohlenbäder 
S .  6) .

D er sogenannt« w i l d e  L a u f e n  im Markte L a u f e n  
ist vom S t e g e  zum S i u d e n h a u s e  am besten zu sehen. 
(Steiner 107).

D aS  durch Fabeln ,  Aberglaube und Unglücke au M en
schen und Thieren berüchtigte H ö h l e  «l och Legt unweit von 
der A n z e n a u m ü h l e  b e y  L a u s e n .  (S c h u lte - , S a r to r i, 
Steiner r o s ) .

D ie  S t e g k l a u s «  zu S t e g  a m H a l l s t ä t t e r  S e e ,  
von K. M a x i m i l i a n  I. erbaut, wurde von dem berühmte» 
T h o m a S S e e a u e r  l s ?3 zu größerem Nutzen der Schiff
fahrt erhöht. '

D e r  k o l l o s a l e  G o s a u z w a n g ,  beynahe von der 
Hälfte deS Hallstätter S e e -  wahrnehmbar, 1757 von dem 
Hallstätter Bergarbeiter, J o h a n n  S p i e l b i c h e r ,  gebaut- 
70 Klaftern lan g , über 7 S äu len  aus Quadern ruhend, wo
von die höchst« 2Z Klaftern h a t, dient dazu, die Salrsohle 
über ein tiefes Thal von einem Berge zum andern zu leiten. 
Dieses bewunderungswürdige Denkmahl menschlicher Größe 
am K l a p p s t e i n  wurde i »«4 von S r .  M ajestät, Kaiser 
F r a n z  L ,  besehen und begangen. (Außer den genannten 
Schriftstellern M ader'S Reise durch da» Salzkammergut. 
S . l t 7).

Im  O b e r w e i s s e n b a c h t h a l e  zwischen Geisern «nd 
Laufen befindet sich, «ine kleine S tunde von der S tra ß e  ent
fernt, jene s t e i n e r n e  K l a u s e ,  weiche »soy vom Ischler 
Waldmeister, F r a n z  P f i f f e r l i n g ,  zu bauen angefangen 
wurde, und seit 2 s . August 1S19 die C h o r i n S k y  K l a u s e  
genannt wird. S ie  hält hinter ihrem Bollwerke einen mit

Statur« und andere Merk»Lrvi-k<it<«. i»i'

» ) D ie  schräge Lage de» Holzaufzug«» am W e i s s e u b a c h e  be. 
trägt 39 1 / 2 ,  die senkrechte Höhe 20, die Grundlinie 34 W iener 
Klaftern; die Länge de» Holzaufzuge» bey der A u r a c h  33 1 /2 ,  
dessen G eige 16 4K , and dessen D ohle 29 t /6  W iener Klaftern. 
(M oßham m er » Messung).



s r » t k „  vr»> « » d e r i  M » » K » L r d n g k « i ta .v .

tausend und tausend S c h e iter n  belasteten  Leich  ohne m indeste 
E rschütterung ihrer G run dfeste so la n g e  zurück, biö e i»  e in z i. 
ger S c h la g  a u f den kleinen hölzernen R ie g e l d a s  T hor d ieses  
t ie fe» , w eiten  G e w ö lb e s  öffnet. D o n n ern d  stürzewdann die fr e y 
gew ordenen  G ew ässer  vor dem staunenden W an d erer h e r a u s , 
w erfen  sp ielend  die u ngeheure M e n g e  geschw em m ten B r e n n 
h o lzes a u f  und n i e de r ,  und reißen sie in  dreym ahl gebroche
nem  S tu r z e  unter fürchterlichem  G etose m it sich in die T r a u n . 
(J sch e l und seine S o h le n b ä d e r  rc.)

M itte n  im  M arkte  H a l l  s t a t t  stürzt der herrliche W a s 
s e r fa l l ,  M ü h l b a c h  g e n a n n t , vom  S a lz b e r g e  h era b , treibt 
zw ey gleichsam  an  den F elsen  klebende M ü h l e n ,  und setzt 
auch die H ofschm iede in B e tr ie b . /

I n  der U m gebu ng  deö D ö rfch en s O b e r t r a u n  sieht  
ma n  die K o p p e n b r ü l l e r - H ö h l e ,  und den e n g e n  
P a ß ,  w elchen die tobende T ra u n  den him m elanstrebenden  
G eb irg sg eg en d en  a b gew on n en  hat.

V o n  O b e r t r a u n  g e g e n H a l l s t a t t  lie g t  der K e s s e l ,  
a u s  welchem  zur Z eit e in e s  an halten den  R e g e n s  eine W a ffcr -  
flu th  hervorbricht. U n w e it d avon  ist auch d e r H i r s c h b r u n  - 
n e u ,  w elcher besonders zur Z e it  deö im H ochgebirge schm el
zenden S ch n e e 'ö  eb en fa lls  große W afferm affen  em porsprudelt.

V o n  der L a h n  w eg  kommt m an eine kleine S t u n d e  
von  H a l l s t a t t  i» d a s vielbesprochene W a l d t h a l ,  in s g e 
m ein  die E c h e r n  gen an n t. D ie s e s  T h a l w ird  von so hohen  
B e r g w ä n d e »  g e b ild e t , daß die S o n n e  ein V ier te lja h r  n icht 
in  die T h aleSgrün de blicke» kann. H ier  ist d a s  E rhabene m it  
dem  E rhebenden g ep a a rt. Links und rechts zwischen loth  
rech tcn , u ngeheuren  F elsen w än d en  stürzen sich W ald b äch e:  
R e c h t s  der S p r a d e r -  oder S c h l e i e r b a c h ,  links der  
B r a d b a c h  in die schwarzen A bgründe herab; im T h a l e  
rauscht der Mühlen treibende Waldbach, und eine reicht M öra 
schmückt die üppigen Wiesen.

S te ig t man von da an den S a l z b e r g  h inan, so hört 
man von ferne das Donnern eines W asserfalles, bis man au 
eine S te lle  kommt, wo die Bäume sich theilen, und man den 
W a l d b a c h s t r u b ,  einen der größten und schönsten Wasser
fälle a) erblickt.

» )  Eduard von Badenfeld besang ihn im Oesterreichischen B ürger
blatte R ro . i s .  von lü rr .
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Auffallend tragen d«r T r a u n s t e i n  und der H i e r »  
la t-  da» P ro f il  Ludwig» X V I., diese» so unglücklichen Kö» -  
ma» von Frankreich l>). (Alle bisher genannten Gewähr»- , ^
«tuuer). .

Gewässer. »rz

IS) »ewSsser. ^
Gewiß w a r  der ganze Boden der T häler de» Traunkrei» 

st- einst M eeresgrund, welcher endlich gewaltigen Natur» 
revolutionen «eichen mußte. .......................

D as H i n d e r s t »  de r t h a l  scheint einst ganz unter Was» 
str gestanden z u s e y n ,  wenigsten» mußte der S teyrfluß das
selb« in der V orzeit, wo »och wilde Thiere die dortige« H -upt-  ̂
dewohuer w aren , zu verschiedenen Zeiten ganz überschwemmt' 
haden, indem der Thalgrund überall S teyrsand enthält, wo . 
«an nur immer di« obere fruchtbare, aber dünne Erdschicht«^ 
neghebt. (Oester. Bürgerblatt N r«, so von i s r r ) .

Nur eine höchst bedeutende Ueberschwemmung konnte e» 
temrken, daß man in den Steinbrüchen um K r e m » m u n » ,  
st er fossile Schädel von sogenannten Höhlenbären, und ver», 
stemm« Elephantengerippe entdeckte. (M anuskript). .

An den Felsenwänden, die den H a l l s t ä t t e r  S e e -  
«schließentsteht man e» noch deutlich, daß sie einst um 
riele Klaftern tiefer unter de«  Wasser standen al» jetzt. 
(Schulte»).

Auch manche Ortsuameu deuten darauf h in , daß ihr 
»öden noch jung , und erst seit wenigen Jahrhunderten vom 
See in S u m p f, und dann in angeschwemmtes Erdreich ver- 
Lodert wurde. Diese» wird sich in der Detailbeschreibung 
de» Kreise» bey mehreren Etymologisiruugen erwahren.

16) Sem. Leiche. Flüsse m» »Sche.
a) S e e n .

. Im  Mühlkreise konnten wir keinen S ee  namhaft machen, 
i» diesem Kreise befinden sich aber r r .  S ie  heissen:

"  R . « " ' ^
D a i e r n  sehr ähnlich dar. (Feuchter-leben). 

rr Thl. ttr  Abchl. (Traunkrei») .  H
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»i§ Seen,  Leiche, Flüsse, Bäche.

i )  D er G - ß r k n g -  oder G ö s s e r i a g e r f r b  4 S tu n 
den von Weyer am Hochbrand, Kühberg und Seekögel liegend, 
von zwey Bächen bewässert, welche ebenfalls in der P fa rre  
W eyer, und zwar in der M en au er- , und Lechner M p e en t-  
springen. Diese beyden Bäche vereinigen sich im sogenann
ten Schleifergraben, und fließeti"ünter dem Namen Schlei
ferbach in den S e e ,  dessen Umkreis eins starke Viertelstunde 
beträgt. D aS Ueberwasser diese- S e e -  fällt unter dem N a
men KlauSbach (von der darauf befindlichen Holzschmrlle oder 
Klause s»genann t), östlich i» di« EnnS.

. ») D er G l e i n k e r  oder G  l e i n  eck e r  S e e  i S tu n 
de von Windifchgärsteu, r  von S p ita l  am P y rn  in einer 
Erhöhungzwischen dem S c h w a t z e Ü b e r g e  und deck P r ä 
w a l d e ,  zwey hohe Steinm assen, welche den S ee  nebst den 
auf der entgegeyaektzten S eite  liegenden Wiesen und F e l
der)» gleich einzm Amphitheater uckgebeir. Dieser S e e  mißt 
23 7/64 Jo ch , iü  K laftern , ist i s  i / r  Klaftern tief. An 
dem Kessel dieses SeeS hört man ein siebenmaliges Echo, 
ubd neigt sich die W itterung zum R egen, so fängt das W as
ser'- wie Kanonenschüsse zu donnern an. I n  der Quelle die
se- SeeS befinden sich so kleine und schmackhafte Krebse, daß 
man 6 bis » auf einem Löffel ißt. D er G l e i n k e r  S e e  ge
hörte in früherer Zeit nach der Linie des ablaufenden S e e 
bächlein- zur Hälfte nach Gleink, und zur Hälft» nach S p i 
ta l ,  welches endlich den ganze« S e e  durch Üebereinkunft mit 
Gleink erhielt.

3) D er W i n d h a g e r  S e e  im P räw alde am Vorder- 
stöder 3 S tunden  von S p ita l. Die Größe dieses See 'ö  be
träg t 6o/64 Joch.

4) D er W i l d  f ee  am hohen'Gebirge au f der B ru n n 
steiner Alpe 4 S tunden von S p ita l. AuS diesem S ee  ent
springt der T e i c h e l b a c h ,  welcher vielfältig zum Holz
schwemme« benützt wird. - ..

s . und 6) D er größere und kleinere F e i c h t a u e r S e e  
(insgemein F e l c h t a  - Ä u  - S e e  genannt), hart an einer 
Felsenwand der Rothenthaler Alpe am Feichtauergebirge am 
Fuße des GroßbuchbrraeS und des Hvchsensen im Bezirke von 
Ram sau, beynahe neben einander liegend, mit lebendigem 
W asser, von dem man aber nicht weiß, woher es kommt. 
D er größere dieser S e e  n mag beyläufig > Joch haben, der 
zweyte ist um den vierten Theil kleiner. Auch der Abfluß
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dieser See'» ist unbekannt, und scheint einen unterirdischen 
Auögang zu haben.

7 . und ») der große und kleine E d»  »der E d e n s e e .  
Diese befinden sich irr der P fa rre  G rünau z S tunden  von 
der dortige» Pfarrkirche, i  1 /2  von den HundSkogeln in der 
Hetze« < H ö  t zau) .  Beyde S e e n  sind etwa 120 Schrilln 
voneinander entfernt. D er größere dieser S e e  n ist längliche 
bey rso  Schritte lang und So breit; - e r  kleinere aber ^ s t  
« n d ,  sehr tief, bey üo Schritt« lang und eben schreit. D er 
größere hat in seiner Umgebung von kleinen Hügeln ei'yen 
geringen, der kleinere gar keinen sichtbaren Abfluß. Durch 
den Zusammenlauf mehrerer kleiner Quellen bildet sich anst 
dem größeren Edsee der sogenannte E d e n f e e b r u n n e n ,  
welcher Nach einem Laufe von 2 S tunden der S t r e i c h e ki
e lte  rb a c h  genannt wird. Dieser Bach oder die S t r e i 
che neck entspringt in der hintern Henau aus dem sogenann
ten BüchfeNkar,  südwestlich vom P rre l , and fällt erst nach 
Aufnahme de» EdenseebrunnenS und der über Felsen herab
stürzenden sogenannte» Springbäche unweit von der Habern- 
Au b )  in den Albenfluß.

S t a t t  der beyden E d f e e ' n  kommt auf Bischer'» Karte 
d e r » S t r ä m i n g s e e «  vor, welcher aber in der G rünau  
gar nicht eristirt. Zu dieser irrigen Angabe kann jedoch der 
würdige P farrherr und Geometer B i s c h e r  dadurch verleitet 
worden seyn, daß man den Edsee auch den S t r e  i chet r 
ecke r s e e  heißt, wornach sich also ein bloßer Sprachfehler 
ergäbe.

9) D er A l b e n s e e  i n  d e r  G r ü n a «  am südlichen 
Abhange der Alpen von Aussee, 12s Jo c h , 1370 Klaftern 
g roß , r  S tunden  von der Lambath, 2 1 / 2  von Scharnstejn 
entfernt, mit vielfachen Echo.

Dieser S e e  wird vom gemeinen M anne gewöhnlich 
L a n c h w a t ,  L a u c h w a t ,  L a u c h w a r t  und L a u c h w a i d  
genannt, (kavlum afr II. l 42,  299).

Seen,  Leiche, Flüsse, Bäche.

« )  Auf B i s c h e r ' »  «arte ist also der Au-fluß dieser S ee'n  ganz 
unrichtig angegeben; denn der B ach , welchen man auf dieser 
«arte vom S e e  bi» zur D a n d l m ü h l e  gezeichnet findet, 
beißt der P a l t e n b a c h .  D ieser entspringt aber nicht in der 
Feichtau,  sondern in Hopfing, durchfließt «inen Theil von Ram- 
sau, und ergießt sich bey der Dandlm ühle in  die S te y r .

I») D ie  N am en » H a b e r a a u  und S c h w a r z e n b r u n n «  sind 
auf D i s c h e r  » «arte gerade miteinander verwechselt.

H  2
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D e r  A l b e n f e e  kom m t M it dem  A lb en flu ffe  urkund lich  
zu gleicher Z e it  zur S p r a c h e . D ie  E d l e n  v o n  P o l b e i m  
h a tten  m it dem  S t i f t e  K rem -m ü n ster  öftere S tr e it ig k e ite n  
« e g e n  de» S a i b l i n g -F is c h fä n g e -  a m  A l b e n s e e .  D ie s e  
Z w iste  w u rd en  iLSS u n ter  F r i e d r i c h  v o n  A ic h b e y g e te g k .  
i s o s  verboth  K aiser  M a r i m i l i a n L  d a -  S t i f t  K rem -M u n 
ster a u f  diesem  S e e  in  seinem  F isch fän ge  zu  b ee in ttä ch ttg m . 
( U o n e n x .  20L; k a o b m a ^ r  299 ) .  Z w e y  S t u n d e n  h in ter  
dem  A lbensee en tsp rin g t d ie  A ch  ( A g )  a u - B r u n n q u e ll« « .  
D ie s e -  B ä c h le in  ström t ab«» erst im  M a y ,  w e a n  der S c h n e e  
a u f  dem  H och geb irge  sch m ilz t, e t w a -  stärker in  den A lben
fee . D a n n  sagen  d ie  B e w o h n e r  der G e g e n d :  » D i «  A g  
s t e h t  a u f ! «

1 0 )  D e r  o v a le  L a u d a c h s e e ,  u n w e it  v o n  der P f a r r e  
S t .  K on rad  im  D istrik t-kom m issariate S c h a r n ste in  1 S t u n d e  
v o n  der H i m m e l r e i c h w i e s e ,  w elche « inen  freu n d lich en  
Absatz d e -  T rau n stein  b i ld e t ,  m it schönen F e lse n p a r t ie n , u n d  
e in em  harm onisch - nachhallenden  h u n d ertfä ltig en  E cho im  
U n iso n o . D e r  Laudachsee h a t r o  J o c h ,  456  Q u a d rä tk la ftern  
F lä c h e n in h a lt ,  und ist die Q u e lle  d e -  äuß eren  L audachbache- 
(M a d e r  ü s ,  69 ; W e iß b a c h e r -M a n u sk r ip te ; S c h u l t e -  I. 172,  
2 0 0 ) .  D ie  T orfstecherey in  der N ä h e  d iese- S e e ' -  w ird  nicht 
m ehr betrieben .

» » )  D e r  T r a u n -  oder G m u n d n e r s e e ,  v ielleich t der  
l .a o n »  Veueri, der R ö m e r . S e i n e  größte B r e ite  b e tr ä g t  
v o n  der Ansätze v !»  ä vi» i s ? o  W ien er  K la f t e r n ,  se i»  F lä 
chenraum  4Zoy J o c h ,  429 K la f te r n ,  seine größte  T ie fe  zw i
schen K orbach und T raunkirchen nach der M essu n g  d e -  H a u p t
m a n n e -  S c h m u t z  m it e in em  5 b is  »0 p fü n d ig en  S e n k e l  a n  
m ehr a l s  hu nd ert S t e l l e n  99 K la f te r n ,  4 F u ß ,  oder 59« F u ß .  
(H o rm a y r 'S  A rchiv l» 2 4 , S e i t e  262). D e r  G m u n d n e r  
S e e  w ird  durch die geöffn eten  K la u sen  d e - G r u n d e l - u n d  
A u ffeersee 'S ,  fern er durch die K lau sen  am  H allstä ttersee  der  
S c h if f fa h r t  w e g en  geschw ellt. S o  groß  und schön ü b rig en »  
der G m u n d n er  S e e  i s t ,  so w ild  und schauerlich w ird  e r ,  
w e n n  der gefürch tete  V iech ta u er  W in d  und  der N o r d w in d  
sein« T ie fe n  em pören . D e r  G m u n d n er  S e e  s tö r  in  den J a h r e n  
1 4 7 7 ,  1 6 2 4 ,  i 6s r ,  1 7 4 0  gan z  zu. (A rch iv  1 S 22  S e i t e  SS 
un d  s o  r e .) .  S a r t  0 r i  beschrieb diesen S e e  e ig e n d -  in  den  
» N a t u r w u n d e r n  d e -  ö s t e r r e i c h i s c h e n  K a i s e r 
t h u m S . «  (U I. B . W ie n  1S09). E in  G m u n d n er  ( S y n d i k u -  
P r e u r e u t r e r )  besan g  ihn im  österreichischen B ü r g e r b la t te  
N r o .  2 4  v o n  »Sri.

»Ui See» ,  Teiche, Flüsse, Lüche.

OooZle



12) D er K r o t t e n  fe e  bey Tastlberg/ ein bloßer S u m p f 
( S c h u l t e - ) .

iS. und 1») D er v o r d e r e  und H in te r e  L a m b a th  
S e e /  zwey artige kleine S e e « / wovon der erstere angenehm 
interessant/ s?o  Klaftern laug und 22s breit/ der zweyte 
und Hintere fürchterlich wildschön/ wahrljch amphitheatralifch 
gebildet/ 2 2 Jo ch / i2 6 sK la ste rn , groß ist. (S c h u lte -1.1 7 s ;  
Schibl'S Wegweiser S .  9).

i s .  und iS ) D er o b e r e  und v o r d e r e  O f f e n »  
see r  S tunden  von Gmunden hinter dem Eibenberge im 
Großarithale mit 101 Jo ch / 222 Quadratklaftern Flächen- 
maaß. Hier befindet stch eine einsame M eierey/ früher den 
Jesuiten/ jetzt zur Herrschaft O rt gehörig; hier ist der J a g d 
ort fü r hohe Herrschaften / wo daö Hochwild vom höchsten 
Gebirge herausgehetzt/ und dann in den vorgerichteten S tä n 
den entweder im Lhale erleg t/ oder im S e e  erschossen wird. 
N irgend- find die Gewitter feyerlicher/ nirgend- dauern fle 
länger a ls  hier. M au  nennt daher da» wilde W aldthal au  
den Offenste'» auch de« W e t t e r w i n k e l  (Schibl. » ; S chul
te- 179; S a r to r i  90 z Manuskripte). A u- dem v o r d e 
r e n  O f f e n s e e  kommt der F r a u e n  W e is s e n b a c h .

17) D er d ü s te r»  H a l l s t ä t t e r s e e /  den der Saarstein  
und der Krippenstein/ hinter ihnen zur Linken die Zwölferkogel/ 
der H ierla tö , der Salzberg und der GosauhalS umschließen. 
Der Hallstättersee ist von der Hirschau bis zur Stegklause 4269 
Wiener Klaftern la n g ; dessen größte Breit« beträgt von der 
Schiffshütte de- Amthause- bi» zur Kohlstätte zu Obertraun 
u s o  Wiener K laftern; dessen Flächeninhalt 149s Joch / des
sen Liefe 100 Klaftern (Andre -  Beschreibung de- österreichi
schen Kaiserstaates S .  64; S a r to ri 27; Heins« i v7 ; Schul
te - l .  129; Manuse.). Am Hallstättersee geschah am 18. M ärz 
IS22 da- Unglück/ daß in weniger a ls  2 Sekunden S9 M en
schen ertranken. (Linzer Zeitung N ro. 29/ 4 i ,  s i /  62 vom 
Jah re  1-22). . ,

iS . und 19) D er v o r d e r e  und H in te r e  G ö s a u s » « /  
letzterer auf B i s c h e r '- K a r t e  der K a m m e r s e e  genannt. 
Die beyden Gosausee'n liegen fürchterlich schön abgeschieden 
von der W e lt; der vordere um 200 Klaftern Häher a ls  der 
Hallstättersee/ der hinter» um 1 so Klaftern höher a ls  der 
vordere. D ie Entfernung dieser beyden S e e  n beträgt 1740 
D iener K laftern ; der vordere ist S 4 o Klaftern lang / 250 breit, 
der Hintere 400 Klaftern lang/ 220 breit/, da- Mächenmaaß 
vom vorderen - -  /  vom Hintere» 4s  Joch. ( M  0 ß h a  mm e r ) .

Seen/ Leiche/ Flüsse/ Bäche. 117
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20) D er N u s s e n f e e  in unbedeutender Entfernung 
von der Ruine W i l d e n s t e in ,  so s  Klafter» la n g , ? s  breit, 
in einem einsamen Winkel liegend. Dieser S e e  nennt feinen 
ausgesendeten S p rö ß lin g , den N ü s s e n  dach a ls  den näch» 
sten Nachbar des zwischen Oesterreich und Salzburg  gränz- 
scheidenden SchöfaubacheS. (S te ine r).

21) D er W o l f g a n g e r  S e e ,  (von welchem 2i s J o c h  
zu Oesterreich gehören), der in seiner reinen, sanften und 
doch erhübe neu. Schön heit entweder in der sinkenden Abend» 
sonne oder beym ausschwebenden Morgenstrahle gesehen wer» 
den will. M an  fäh rt au f diesem S e e ,  wie a u f  jenem von 
G m unden, mit ausgespannten Segeln. S eine tiefsten S tel»  
len haben etwa lvo  K laftern . Die Zeit bereits starker An» 
Wohnung der Ufer dieses S ee 'S  fällt nach der Geschichte vor 
der M itte des neunten Jah rh u n d e rts . (SchulteS I. »68,  iS9,  
174,  17S ; V iertha lers G eopraphie von Salzburg. S .  S4) .

22) D er S c h w a r z e n »  oder S c h w a r z s e e  im S t .  
Wolfgangergebiethe, welcher ? s s  Klaftern Länge, r s r  K laf
tern B re ite , 79 Jo c h , io?L Q uadratklaft. Flächeninhalt hat.

23)  D er M ö n c h - ,  M ü n c h » oder M in ic h s e e ,  gleich» 
falls im W olfganger Lande mit 104 Klaftern Länge, »PL Kl. 
B re ite , und 4 Jo ch , 107s Quadratklaftern Flächenmaaß.

24) D er M i t t e r s e e ,  ebenfalls im Wolfgang'schen, 
aber nur i  Joch , 250 Quadrat» Klaftern in der Größe.

25) D er H a l l e r w i e s » ,  H a l le S w ie S »  oder H a l l »  
w ie s  S e e ,  gleichfalls im Wolfgangergebiethe, s  Jo ch , 
79s Q uadrat»K laftern groß.

26. und 27) D ie zwey unterirdischen S e e '» : ») am 
Röthelstein, zwey gute S tunden von Gm unden, und wohl 
soo Klaftern über den Gmundnersee. Dieser S ee  wird ins» 
gemein der R ö th s e e  genannt. M an kann auf einem Floße 
darauf fahren ; t») der kleine S e e  im sogenannten Teufels» 
oder Höhlenloche zwischen Laufen und Geisern. (Schulte- l . , 
.io» ; S teiner 78; Weißbacher- und andere Manuskripte).

D er W i ld < n s « e ,  höchst am  O , f f e n s e e r g e b i r g e ,  
gehört nun ganz zu S t e y r m a r k .

d )  T e i c h e .
Hieran ist eine ziemliche Anzahl vorhanden, die meisten 

und größten, und zwar iz  dayyn befinden sich im DistriktS- 
Kommiffariate S psta l am P y rn . S ie  sind:

»iS Seen, Teiche, Flüsse, Bäche.

OooZle



. S e e » ,  D e ic h » , F lü s s » ,  B ä ch > . 119
>

i )  D er Kücheateich in der Anjwiaf» mit 28/64 Joch; 
2) der Edelbacherteich, i  i / r  S tunde  von S p ita l ,  seitwärts 
von Windischgarsten, 7 9/64 Joch groß; s)  der Egelkühej- 
»der Egelhofteich, 1 /2  S tunde von Windischgarsten, welcher 
16 r s /64  Joch und « Klaftern mißt; 4)  der Gruberteich in 
der Ortschaft G e isrieg e l, 6 37/64 Joch , 22 Klaftern betra
gend; s )  der Rieglerteich in der Gemeind« Roßleiten mit 
i  2Z /64  Joch und 23 K lafter«; 6)  der Kolmarteich, 2 iy /64 
Jo c h , r K lafter groß; 7) der Kohlhofteich, welcher 7 34 /64  
Joch , 12 Klaftern h a t, und 1760 zu S p ita l  hinzugekauft 
wurde; ») der Krennbauernteich m it » 49 /64  Joch , 9 Klaf
tern; 9) der Mitterwengerteich mit dem Flächenmaaße von 
6 34/64 Joch und 2 K laftern ; 10) der Pflegerteich, 2 19/64 
Jo c h , 1 Klafter betragend. Alle diese Teiche liegen theils 
t / 4 ,  theil- 1 /2  S tünde  von S p ita l  entfernt; 11) der 
Rumpelmeirteich, >/4 S t .  außer Windischgarsten 3 »9/64 
Joch groß; ,2 )  daökteine Teichlein oder der B runnröhren
teich in der Anzwiese mit ro /64 Joch , iS K laftern; 1 3 )  der 
weiße H auS - ober HofbaUernteich, » S tunde  von S p i ta l ,  
im Flächenmaaße von 14 i i /64 Joch und 14 Klaftern.

D on den übrigen in diesem Kreis» zerstreut liegenden 
Teichen werden noch genannt:

14)  Ein kleiner Leich bey Leonstein; 15) der Schloß
teich, der Röselhofteich und der sogenannte Schwaigerteich 
bey Pernstein; 16) die Kochischen Fischteiche!» den WieSflu- 
ren von Ebensee; 17) die Leiche beym FreysttzeMooS, nächst 

- Gm unden; i« )  der Teich bey dem Schlosse » P e r n a u «  in 
der P sarre  Fischelham; 19) zwey Leiche bey der Brücke zu 
Wimöbach ; 20) der Pfarrhofteich zu Weißkirchen; 21) zwey 
kleine Teiche in der Hofwiese, 1 /2  S tunde südlich von Vorch- 
dorf; 22) zwey Teiche unweit von Leombach in der P fa rre  
Sipbachzell; 23) der Schloßteich bey Weyer und bey »Piber- 
bach « in der P fa rre  Kematen; 24) der Wtrch-hauSieich zu 
WeiterSdorf; 2 s)  der Lrenzingerteich zu Ebeastallzell; r 6) zwey 
kleine Teiche bey Achleireu, drey zu M ühlgrub bey H aft, « ad  
zwey zu Feyeregg bey Pfarrkirchen ; 2?) di« sogenannten 
vier Schacherteiche, eine gute halbe S tunde  von Krem-mün
ster.. Zwischen diesen Leichen läuft die. S tra ß «  von Krrmß- 
münster nach W els durch; 28) der Guntherteich beym Zim
merstadel, wobey eine schöne Grotte mit der fabelhafte« 
Darstellung der tragische« Geschichte G ü n th e r -a n -  weißem 
M arm or von Alexander s  I , a c u ,6 0 7 ; der Leich im Hofgar- 
teu, und der Hofwiesenteich uaw eit vya der Papiermühle bey
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See«/ Leiche/ Flüsse, Bäche,

Krem-münster; 29) zwey Leiche zu Krem-eck; ro )  die zwey 
Pflegerteiche zwischen S irv in g  «ad  S iru inghofeu; z i )  der 
Leich zu Stadlkirchen re.

v )  F lü s s e  a n d  B ä c h e .
D ie merkwürdigsten Flüsse diese- Kreise- find: 1) die 

E n n » ,  2) die T e ic h e l  und S t e y r /  r )  die K r e m - /  
9 ) die A lb e /  s )  die T r a u n ,  6)  die J s c h e l ,  7) die 
A n r a c h /  6)  die D e n a n .

1) D ie E n n - /  ^ n is l» , ^nv»u» , ^ n irn » ,
O nssu» , ^ n s e u , , «) (e»U e» l.). S ie  entspringt im Salz» 
durgerkreise im Flachauthale westlich au f einer gleichnamigen 
Alp«/ fließt bey R adstadt/ Schladm ing/ Admont/ S te y r  
und E nn - vorbey/ wird zu Weiffenbach in Steyrm ark ordent» 
lich schiffbar/ (größere Kaufmannögüter kann man aber erst 
in S te y r  zuladen), und fällt beym Tabor eine starke halbe 
S tnnde  von E nn- in die D ona« (also nicht bey Enn-eck/ wie 
Lv l .n o » ! . 20» behauptet.).

^  D ie E nn - nimmt in ihrem Laufe durch den Traunkrei- 
folgend« vorzüglichere Gewässer a u f : O es tlic h  die Freu»,  
den R apolt» - oder S tapel-» und Schraben - oder Schröbach, 
den Hörhagbach/ vereinigt mit dem G asten;-/ Hochberg-, 
Asch» und Dürrenbache d ), den H olleiten, und Pechgraben, 
bach/ den Stiedelöbach/ Lausabach, Thambach und Ram ing
bach; w estlich  den Groß» und Kleinreiflingbach/ den Goß» 
ring» S e e -  oder Klau-bach, den M ühlbach/ Schlüffelbach,' 
Insel-bach/ Reichramingbach/ Rohrbach/ S teinbach/ Wend
bach und Lrattenbach/ den Garstenbach und die S te y r  
(Preuenhuber'S steyr. Annalen S .  7; Winkelhofer» Salzach- 
krei» S .  44 und 4s ;  die Karte unter Joseph !!. von i 7S7) .

D ie E n n -  kommt bey keinem Schriftsteller au» der R ö - 
«erzeit vo r; aber im 7. und - .  Jahrhundert«/ als dieser 
Fluß die Gränz« zwischen dem Reiche der Avaren/ und de» 
Bojoariern machte, lernt man ihn unter den obeaangeführtea 
Namen kennen. (^nn»Io» rvg. k'rsoo. n»aov . »6 >9. p. 28 ; 
M au ert- Geographie der Griechen und R ö m er!!!. 6sS).

») Von «,». Dl« Alte« verehrte« bl« Alüff«. (Pallhausen'» vaj. 
Vox. »so).

d )  S r  hetßt vermnthllch so, welker t«  Gommer öfter» austroeknet.
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Rach dem Fischerbttefe des K. M a x i m i l i a n  vom
24. Febr. ,»o6 durfte an der Enn» und Traun Niemand 
eiue Arche machen. (Hormayr'S Wie« lV . B . S .  129).

1S77 und in den folgenden Jah ren  machte H a n »  D a 
te i  ge  r ,  ein gemeiner Zimmermann a u -T y ro l ,  den Enn»- 
lnß von der Hifelau (also nicht von der Hafelau, wie H e in s e  —— 
chreibt), b i- gegen S te y r ,  und von da dis in die D ona« 
ür Schiffe fahrbar. Ehevor konnte man diese Strecke nur * 
mit F l ö ß e n  befahren. G a s t e i g  « r  erhielt fü r fein Unter
nehmen vom Kaiser R u d o l p h  ll. ein« große goldene Kette, 
und a ls der »ackere M ann zu Wie» gestorben w a r, ließ ihm 
Ul r i c h  F r i e w i r t h ,  Amtmann in Eisenerj, in der Kirche 
im Landet ein Monument errichten (Preueoh. An». 29s).

V on den ältere» schädlichen Ergießungen der Enn» hat 
Preuenhuber ( S .  rz ,  272, 2»2 , 286, 32z und 332) vor
züglich jene von 1210, lS3S, , 339, i s s , ,  is s s , ts»7 ,
1572, ,S9» und I6os aufgezeichnet. I n  der neuesten Zeit 
traten di« E n n »  und T r a u n ,  di« K r e m -  und S t e y r  
am 20. September »82 , vielfältig an» ihren U fern, und 
richteten großen Schaden an. Mehrere bedeutende Waffer- 
güffe «erden wir übrigen- bey den Detailbeschreibungeu mit
te ile n .

2) D i e  T e i c h e l  u n d  d i e  S t e y r .  Die T e i c h e l  
entspringt au» dem Wildsee, streßt zwischen den beyden Alpen 
Filzmooß und Wurzerin bey 3/4 S tunden laug bi» zum 
» r o d e l n d e n  0) L u g « ,  verliert sich dann in der E rde, 
und erscheint nach einer Distanz von 2 S tunden am P y rn  
wieder. S ie  nimmt östlich den Trattenbach, Thambach und 
den innern Rettenbach, südlich aber den Pießlingbach au f , 
welcher 1/4 S tunde innerhalb der Sensenschmiede in der 
Roßleiten, au» einer t e i c h a r t i g e n  H ö h l e  kommt, läuft 
bey S t .  Pankraz vorbey, und ergießt fich s/4  S tunden  da
von bey Dürnbach in di« S te y r .

Di« S t e y r ,  L y ra  l»), hat ihren Ursprung im Baum 
schlager R eut am Anfange de» Hinterstoderthale» im soge-

Seen, Leiche, Flüsse, Bäche. er,

») R o d e l» , ein kleine» Gtrolle machen, » n a , Lueg, L uog , 
antra,», «in« eingeschlossene Straße, ein Paß, eine Warte. 
(Höfrr» rtymol. Wörterbu h HI-, 4 t ; Pallh. Loj. Vax. l  , l34). 

d) Entweder von »t»r, »tur, »bor, groß, hoch, ein Berg, da 
sie im Gtodergebirge entspringt, oder vom Gothischen Stair», 
Griechisch »«,/»», Lateintsch atorlli«, uusrnchtbar. D a aber die»
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irr Lite«, Teich«/ Flüsse/ Bäche.

«annteq Laschenörkel. S ie  flie-t durch da» rauhe S tad e r-  
th a l/ nimmt östlich  den inneren Weiffeubach, den großen 
«nd kleinen LoigeSbach, die T e i c h e l /  de« äußeren R etten
bach/ den K rum m -Steyrling  »), und viele ander« kleine S e i
tenbäche; w es tlic h  aber den Osterwitzbach, den Krumm- 
Steyrbach/ da» äußere Weissenbächlein,  den S te y rlin g / 
Feueregg- und Strum bach au f, und vereinigt sich beym 
Schlosse S tey r  mit der Enn».

Kaum eine S tunde vom Ursprünge entfern t, wird die 
S te y r ,  durch beträchtliche Waldbäche vermehrt, schon zum 
Holztriften (Schwemmen) geeignet; aber nur selten, selbst 
bey der S ta d t  S te y r ,  mit Flößen befahren (M anuskripte).

Die S a g e ,  daß die S te y r  au» dem in Steyrm ark süd
lich gelegenen Hochgebirge, G r u b e r i n  genannt, und dem 
dort befindlichen beträchtlichen Steyrsee entspringe (Oesterr. 
Bürgerblatt N ro . so  von l s r z ) ,  hat keinen G rund.

s )  D ie K r e m » ,  O b rem »» , entspringt i l / r  S tunde  
südlich von Kirchdorf, s/4  S tunden von heil. Kreuz im 
Schellenberge, durchfließt Kirchdorf, W artberg , Kremömün- 

/  ster, und Neuhofen, nimmt östlich, ober dem 'Haselberge, 
den Sulzbach auf ,  und stürzt sich i / r  S tunde vor Eberöberg 
in die T raun ; daher heißt auch d«e Gegend von EberSberg 
bi» Kirchdorf d a - K r e m - t h a l .

4)  Die  A l b e ,  A lb an e , A l b e n  o d e r  A l m .  Dieser 
schöne, kleine Fluß hat seinen Ursprung an den äußersten 
Gränzen Oberösterreichs gegen die Steyr'schen Schneegebirge. 
E r stürzt sich dann in den Albensee, verfolgt hierauf seine 
B a h n , nimmt ö stlich  den Streicheneckbach, den Wallibach, 
Affembach, Brembach, Grün-Auerbach und Steinbach; 
w es tlic h  den Nestel- und Weissen - Eckbach, den Auerbach, 
den oberen, mittleren und unteren Riudbach, den Lrambach

se- Wasser auch hie und dadurcharäbt, durchwühlt, so'ließe es 
sich auch herleiten von stören, stären, Angelsächsisch 8tvr»n. 
Endlich konnte S t u r  und S t e y r  auch aut dem keltischen 
Var oder v ^ r entstehen, wodurch überhaupt «in Wasser, oder 
Fluß angedeutet wird. (Höfer U l., tS I , iSL).

») An dem krummen S t e y r l i n g  befindet sich die Fürst Lamberg'sche 
Holztristung au- dem sogenannten Bodinggraben; am Einflüsse 
de» Steyerlina in di« Steyr ein Rechen, au welchem die Holz
Händler gewöhnlich ihre Käufe mit den Holzeigenthümern ab
schließen. ( Kleyles Aückerinnerunge» S . 49).
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nebst dem Laodach», M d Lauterbache a u f , uqd ergie-t sich 
bey Fifchelham, 2 /4  S tunden, unter Lambach, in di« Traun.
Der Albenfluß wird stark mit Flößen bsfahrey, worauf man 
Brennholz, Kohle» und B retter au - dem Grünauergebirge, 
Schiffbauholz a u -  den Scharnsteiner «yd kaiserl. königl. 
Oberstschiff-Amtlichen W aldungen ladet, und kommt in den 
KremSmünster'schen Urkunden schon 777,  99», 9 9 z , 1061 re. 
vielfältig zur Sprache. (S tra f fe r l . «62- itzaz K urzII. 425; 
SartoriS  Salzk. 122; Schulte- ll. iso ) .

s )  D ie T r a u n  a ) ,  entspringt mit ihrem reinen
und kalten Wasser in S teyrm ark , nicht weit von A u s s e r ,  
au - den 2 S e e '» :  A l t a u s s e e ,  G r u n d e l f e e  und E d e n 
see . Diese drey Au-flüffe vereinigen sich bey A u s s e r ,  und 
fließe» durch da- hohe Koppengebirg bey O b e r t r a u n  i n 
d e n  H a l l s t ä t t e r s e e .  D ie T raun verläßt diesen S e«  
am S te g ,  fließt durch die ganre Länge de- Salzkammergu
te - von S ü d  gegen Nord hinab: Goiseru, Laufen, Jschel 
vorüber und fält bey Ebensee in den T raun - oder Gmundner- 
see. Bey G m u n d e n  geschieht der Ausfluß der T raun 
au-dem  dortigen S e e ,  gegen Ost Lambach, W els und E ber-, 
berg vorbey, und bey Z i z l a u  die LuSmündung in die D o
nau. D ie T raun nimmt östlich den S a lb ach , S tam bach, 
W urmbach, Gröffenbach, Rettenbach, F rauen-Weiffeubach, 
s /4  S tunden  von Lambach den Albenfluß, dann den P etten- 
bach, Aiterbach, Loibenbach, S ipbach, und l / r  S tunde  
ober Eber-berg beym sogenannten Som m er den KremStluß; 
w e s tl ic h  den R am sau- und Oberweiffenbäch, die Jschel, 
den Jsch ler-Weiffeubach, den Lambathbach und ober B au ra  
die A g e r  mit der A u r a c h  auf.

Am Trauyfluffe sind von Hallstatt bis Gmunden l )  der 
Fall bey Laufen, und r )  die Hutmanuwehre bey Ebensee. >

D on Gmunden bi- S ta d e l hat die T raun  r»  Wehrs» 
und den Lraunfall.

See«,  Leiche, Flüsse, Küche. 12s

») D a der Traunfiuß. -«» mehr alt einem See seinen Ursprung 
nimmt; und in keinem eine bleibende Statte hat , so kommt der 
Name deffelben sehr wahrscheinlich von t r e n n e n  her, sich ab
sondern, au »fließen, abtrünnig «erden, welches bey den Alten 
auch t r ä n e n  gelautet hat — T r a u n ,  Absonderung, abtrün
nig, brennen, rinnen, entrinnen. (Höfer U l., rss ) . Nach von 
Pallhanhaiö Anmerkungen »u Garibald ( S .  104) heißt T r a u « ,  
TravHH im H M chpa.M ..»wischen steile» Bergen. . -
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Di»« S ta d e l -i»  zur Aaömündung in die D ona« befindet 
fich «der nur mehr die sogenannte Müllerwehre oder W e ls , 
über welche jedoch die Schiffahrt nicht geht.

D a»  Gefall der T raun von Hallstatt di» Zizlau beträgt 
SS Klaftern. B i» Gmunden heißt die T raun die ob « re  
T r a u n ,  von Gmunden weg bi» S tad e l die u n t e r e  T r a u n ,  
von S tad e l di» in die Zizlau die ä u ß e r e  T r a u n  oder bloß 
die T r a u n .

I n  der öfter» angeführten Z o l l o r d n  n n g  L u d w i g » ,  
d e »  K i n d e » ,  geschieht 906 die erste M eldung von der 
T raun .

Am Pfingsttage vor Losten» 1-99 erließ K. M a r i m i -  
l i a n  l. zu Linz «ine eigene Borschrift für die Fischer au f der 
T raun vom sogenannten Falle an di» an di« Dona«.

M a r i a  T h e r e s i a  befahl am 9 . Dezember 1746, daß 
durch die Wafferardeiten am Traunfluffe di« Traunfuhren 
und Naufahrte» keineswegs gehindert werden sollen. (C vä. 
^ u » tr .)

Nach der C h r o n i k  d e r  S t a d t  W e l »  geschahen durch 
die T raun in den Jah ren  i r s r ,  i - o s ,  1 4 0 -, i 44s ,  i 4sy , 
i s ü s ,  16S0, 17S6 ( ,» .  Ju ly )  und » so r außerordentliche 
Ueberschwemmungen.

6) D ie J s c h e l ,  I s c h l ,  KL!I», k d a l s .  strömt au» 
dem S t .  W olfganger S e e ,  nimmt südlich den Weiffeubach 
und Chorbach, nördlich den Schwarzbach, Rußbach, R a 
dauerbach, und Tränkenbach au f, und fällt bey Jschel in 
die Traun.

Auf der Jschel wird besonder» viel Holz geschwemmt, 
welche» in den Thälern zwischen dem M ond- und S t .  W olf
gangerfee geschlagen, über den Abersee gefahren, hierauf in 
den Jschelfluß geworfen, und durch da» ganze Jschelthal 
herabaeschwemmt wird. Bey hohem Wasser fährt man au f 
der Jschel mit Schiffen. D aß  die Jschel schon in der M itte 
de» » .Jahrhundert»  zur Sprache komme, hat un» die Ge
schichte gesagt. (H em se; S a r to r i ;  Winkelhofer; M ader; 
Schulte»; L kroo. Lunaelav. 4 ) .

7) D ie A u r a c h  hat ihren Ursprung im sogeuannten 
Aurachkorbe, unweit der Schafalpe, der GrieSalpe, und de» 
Feuerkogels, durchfließt a ls W e s e u - A u r a c h  und L u r a c h -  
bach die Biechtau, nimmt westlich den Warzenbach auf, und

>r4 Seen, Leiche, Flüsse, Bäche.
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See»/ Teiche, Flüss«, Bäche. -rs.

fällt unweit W angham und Ritzing in die Ager. Au der: 
Anrach ist ein merkwürdiger H o l z a u f z u g .  ( S .  u v ) .

Nach dem Vorschlage des Großknfenhäntierö, K a r l  
I g n a t z  M a y r h o f e r ,  sollte von der Aurach -iS in den - 
Gmundner S ee  1703 ein Kanal durch den Aurach-erg geführt 
werden. D a  aber die DürcharabungSkosten auf 4 0 ,0 0 0  f l .  
-»rechnet wurden, so unter-lieb dieser B d«. (M anuskript).

S) D ie D o  n a u . ») Z n diesen Hauptstrom des Landes 
0- der Enn» ergießen sich alle »-genannten Flüsse. M a n  sehe 
über di« D onau den Mühlkrei» S .  - s  und SS.

Außer den vielen bereit- genannten Bächen verdienen 
noch folgend« bemerkt zu werden: D er Kam bringer-,
T ra rlm ay r-, F allg raben-, M ühlgraben-, Freudengraben- 
oder M oserling-, Zeitschen-, S a lzach -, Rrtschitz - , F a r th -  
«nd Schwarzbach, der KrrmSbach, da» Friedbächlein und 
da» Mooßbächlein, di« Schwarzbrunnschlager- und Nestling-' 
bäch«, der Osterliog- und Edelhach im Distrikt»-Kommiffa- 
riat« S p i t a l  und K l a u » ;  —  der K ühb«h in der G a r t» - , 
w e i t ;  —  der W eiher-, Hundskogel- und Schindeldach in. 
der P fa rre  G r ü n a u ;  —  der untere und obere Dieffenbach 
bey S c h o r n s t e i n ;  —  der AgS- oder Dachsbach in der 
P farre  V i e c h t w a n g  (S traffer l. r y i ) ;  —  der Steiobach, 
nnd Nußbach in den gleichnamigen P fa r re n ; —  der Weinzierl ,  
Neuner- oder S teinbach, der H interburg- und der M arkt, 
-ach bey K i r c h d o r f ;  —  der Jnö ling - oder Jnn-ler»dach 
von S t .  M a g d a l e  n a  her, der Schlierbach oder sogenannte 
Waschelgraben bey S c h l i e r b a c h ;  —  der H a ie r-, W all
nußgraben-, S ch le tte r-, S teinm üller- oder Beutelbach, 
der Schönauer- und Kühweidbach, der S chm idel-, Hader - 
und Riederbach bey Kremsmünster; —  der Burgstallermühl-. 
-ach in der P fa rre  E b e r s t a l l z e l l ;  —  der HörnSbach l») 
und der Meffenbach, die innere oder reiche, die äußere oder 
dürrv Laudach in der P fa rre  V o r c h d o r f ;  —  der Schleist-

») F a b r i c i u »  sagt von ihr»
centiuil pvpnlo» «t magna» »Unit «rdai,

Lvxiarua irmuuxit dis tervo iiumino xontum.
d) Der Hör n - ba c h ,  Horenbach oder Hinstelbach flie-t 

nach einer Urkunde de- 13. Jahrhundert- in der Pfarre Kirch- 
ham und Vorchdorf. Auf der Bischer'scheu Karre findet man 
»Höribach« beym verfallenen Schlöffe Meffenbach. (Straffer 
I ., S .  301).
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buch ln der P fa rre  S c h  le is t  h e i m ;  —  der Hotzendach nnd 
der WimSbach in der gleichnamigen P fa rre ; —  der » Küchel
dach« ju  A M m ü n s t e r ;  —  der SiegeSbach bey T r a u n 

. k i r c h e n ,  wo der S ag e  nach im grauen Alterthume zwischen 
de« Christen und Heiden eine Schlacht geliefert w urde; —  
die beyden Jpfbäche ») (von Einigen uneigentlich a ls Flüsse 
bezeichnet, nebst her S irnioka bey S i r n i n g  und der l 'o -  
äioda bey G l e i n k  i n  T h a s s i l o ' S  S t i f t b r i e f e  v o n  
K r e m s m ü n s t e r  zuerst vorkommend) in der P fa rre  N i e -  
d e r n - e u k i r c h e n  wo die westliche J p f  unter dem Namen
S t .  Mareinerbach bekannt ist, bey S t .  F l o r i a n  zusammen
laufend, Asten durchströmend; --- der Christeiner- und Lau
rachbach, letzterer bey S t .  L a u r e n z  iu die D onau fließend, 
lind mit dem alten Lorch immer genann t; der F ä rb e r- , 
R a d a - , Rodel > . und Kremsbühelbqch »e. in der P fa rre  

. S t e i n b a c h  b e y  S t e y r ;  —  der Klingenbach bey G a s -  
l e u z  rc. .

D ir  meisten der S e e ' » ,  F s ü f s e  und T e i c h e  wim
meln von Fischen Mancherley Art. Die Fischer holen m it 
ihren Netzen,  S enken , Reusen, Hammen und Angeln 
Lach se ,  F o  r e l l e n ,  S a i b l i n g e  (inden beyden Edsee'n, 
im Albensee, wo die besten, im vorderen nnd Hinteren Lam- 
bathsee, in den zwey Offenste'») He c h t e )  K a r p f e n ,  
R h e i n a n k e n ,  A l t e n  re. Kein Bach fließt umsonst dahin, 
er nutzt, und wird benutzt. G etreid -, S ä g e - ,  P a p ie r - ,  
P u lv e r-  und andere M ühlen , Schmieden, H am m er-, Poch- 
«nd Räderwerke aller Art werden dadurch in Bewegung ge
setzt. k ) Nicht ohne Vergnügen hört man von Ferne das 
Rauschen der Wasser, die Schläge deS H am m ers, die d»m> 
pfen S töße der S tam pfen , die knarrenden Maschinen und 
den donnernden Amboß.

i r s  B ä d e r  und G e s u n d h e i t - b r u n n e n .

17) Bäver unv Sefunvheitsbrunnen.
Beyde gibt «S in diesem Kreise. Unter den theils unter

suchten, theils «och minder bekannten haben bis jetzt den

a) ioy6 erscheint Ulrich von lpbe alt Mitstister von Garsten. 
(Hotz. H l., S .  774).

d )  Die Krem» treibt schon t/4  S t. von ihrem Ursprünge M ehl-, 
Säge- und Pulvermühlen, und gibt ihr Wasser für i r  Sensen- 
schmide ab.

/
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gchßttü R uf erhalten: i ) D a - B a c h r i e g l e r - ,  E g e l h o f -  
«nd sogenannte L r o j e r b a d  in der P fa rre  W i n d i s c h g a r -  
sien; 2) zwey S c h w e f e l q u e l l e n  bey S p i t a l ;  z)  da« 
S a l z w a s s e r  beym M a r k t e  H a l l ;  4> d a - o r d i n ä r «  
S eebad  und da- S o h l e n h a d  zu G m u n d e n ;  s )  die 
S o h l e n - ,  S c h l a t w m -  «ud m u r i a t i s c h e n  »der s a l z -  
saa re»  D u n s t b ä d e r  zu J s c h e l ;  6) eine S c h w e f e l 
quel le i n  d e r  N ä h «  v o n  J s c h e l .

7 D Ä  Wesentlichste hiervon ist: Die drey B äder in der 
Pfarre W i n d i s c h g a r s t e n  sind S c h w e f e l b ä d e r .  S ie  
gehören drey P riva ten . D ie  Wirkung dieser B äder ist zwar 
fir A ü S f ä t z i L « ,  P o d a g r i s t e n  und o f f e n e  S c h ä d e n  
gleich w o h l t h ä t i g ;  qber doch wird dg« B  u ch r  i e g le  r  - 
bad am meisten besucht. D a -  B u c h r i e g l e r -  und L r o -  
jerbad liegen in der Ortschaft Dammbach, 1 /2  Stunde- 
von Windischgarsten, da- E g e l h o f b a d  in der Gemeinde 
Pichl, 1 /4  S tunde von obigem Markte. Ueber d a -  B u ch -, 
r i e - l e r -  und E g e l h o f w a s s e r  sind chemische Analysen 
vorhanden. .

Der*erste, welcher da- B u c h r i e g l e r  B a d e w a s s e r  
chemisch zersetzte, und die Wirkungen desselben am 1. Ju n y  
>ö7y beschrieb, war J o h a n n  H e i n r i c h  F i s c h e r ,  D o k 
tor d e r  M e d i z i n  zu W e l s .  S eine Analyse und die 
Erklärung der Wirkungen diese- Wasser- erinnern an jene 
des berühmten, von Einigen auch als Charlatau gescholtenen 
Alchymisten, T h e o p h r a s t u S  P a r a c e l s u -  «) über die 
Bäder von G a s t e i n  im P o n g a u , und von A i g e u  bey 
Salzburg.

S o  drückt sich F i s c h e r  in seinem Berichte über da- 
B u c h r i e g l e r  B a d e w a s s e r  au«:  »Schon der Geruch 
davon verräth , daß eö vielen Schwefel mit sich führe. Nach 
genauer Untersuchung enthält dasselbe auch etw a- V itr io l,

Bäder «vd GesandheitShranuen. t»7

») Th e o p h r a s t u »  P a r a c e l s u »  von Ho he nhe i m wurde 
«m »4YZ zu E i n s i e d e l n  I n d e r  Schweiz  geboren, und 
starb am 24. Sept. l54t zu S a l z b u r g  als einer der geschick
testen Aerzte und Mineralogen seiner Zeit. Roch zur Stunde 
erzählt man wundersame Dinge vou Paracelsu», welche beson
der» an seine Kunst, Gold zu machen erinnern. Gr speiset« eine» 
Tage» bey einem seiner Freunde. Vor dem Abschiede erklärt« er, 
daß er der Köchin kein Trinkgeld geben werde; sie solle ihm da
gegen ihren eisernen Küchrnloffel bringen. Al« diese» geschehen 
war, berührte ihn der Adept mit seinem Finger, und steh! der
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und sehr h ä u fig es  S a l z ,  aber nur sehr w en ig  S t a h l  oder 
E isen . D ie  vorzüglichste W irku ng  d ieses B a d e ö  beruht a u f  
dem  darin  en tha lten en  S c h w e f e l ,  und äußert sich besonders 
V ortheilhaft iu  H a u ta u ö sc h lä g e n , indem  selbes sow oh l a l s  
B a d  g eb rau ch t, a l s  g etru n k en , B l u t  r e in ig e n d , H a rn  und  
S c h w e iß tr e ib e n d , in L u n gen gesch w ü ren , L eber- und M ilz 
er h ä r tu n g en , S a n d  und S t e i n ,  N ieren b esch w erd en , ferner  
in  K rööadern  - V e r s to p fu n g e n , in G lied ersch w äch e, die von  
K rankheiten und podagra'schen F lü sse»  herrührt, d ie n lic h , 
auch M a g e n  stärkend is t , a lte  S ch ä d e n  an F üß en  h e ile t , und  
geschw ollene F üße austrocknet. V orzü g lich  nützlich ze ig t eS 
sich fü r  so lch e , die m it A u S w u r f oder trockenem H usten be
h a ftet sind. E S  w idersteht der F ä u ln iß  d es G e b lü t e s ,  und  
dient besonders noch fü r  daö w eibliche Geschlecht in feinen  be
schwerlichen Z u ständen . -

Am 29. Ju l»  lSSS untersuchte auch V i t u ö  v. B l i -  
s c he r ,  L a n d f c h a f l S p h y s i k u »  i n  L i n z ,  d a »  B u c h -  
r i e g l e r  B a d e  w a s s e r ,  und machte Hierauf folgende R e
sultate bekannt: »Nach der Destillirung eine- Eimer» solchen 
W asser», wobey sich ein starker Erdpechdampf, und häufig 
flüchtiger Schwefel entwickelte, blieb ein Rückstand, welcher 
nach gehöriger Trockung »» Loth 1 Q uinte! wog. Dieser 
Rückstand enthielt nach chemischer Auflösung Bergsalz, S a l 
peter, etwa» V itrio l, und wog zusammen 6 Loth 3 Q uintel. 
D a»  nach Ertrahirung diese» Salze» noch übrig gebliebene 
P u lv e r, welches weiter keinen besonderen Geschmack mehr 
hatte , wog 4 Loth 2 Q u in te l, und bestand au» etwa» 
Schw efel, Eiseuschlicht, Kalkstein, weißen und gelben 
B olu».«

I n  Hinsicht der Heilkräfte diese» Wasser» stimmt Doktor 
B l i s c h  e r  größtentheil» mit seinem Vorgänger überein, 
setzt aber noch bey, daß e» auch für schlaf-, schlag- und

irg jyädrr «nh Gesi»nhh»itShr«»„e«»

Löffel war nun eitel G old. —  E i«  andrresmal fiel r« ihm e t» ,  
daß er die ganze S ta d t von sich reden machen woll«. E r  ga» 
also seinem Bedienten rin« Schachtel, und befahl ihm , das darin 
befindlich« Pulver über die dortig« Salzachbrücke hmabzuschütten. 
D er  D iener gehorcht«, und auf einmahl sah ganz Salzburgseine«  
Liebling-fluß in goldenen W ogen erschimmern. (M a n  vergleich« 
hierbry außer H ü b n e r  -  B e s c h r e i b u n g  v o n  S a l z b u r g  
i r  D d . S .  336 , 346 . besonder« E h r i s t .  G o t t l .  v.  M u r r »  
n e u e -  J o u r n a l  z u r  L i t t e r a t u r  u n d  Ku ns t ge s c h i c h t e  
rr  LH. S .  »64 —  276 ,  Leipzig »799-
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»afferfüchtrge Personen sehr dienlich sey; daß es das Gehirn 
von überflüssiger Feuchtigkeit reinige. » l i sch « r sagt ferner, 
daß er zur Untersuchung dirs-S Wassers zum allgemeinen B e
sten ersucht wurde; daß eö , wenn auch kalt entspringend, 
im gewärmten Zustande vielen gepriesenen B ädern , wo nicht 
vorzuziehen, doch gleich zu achten sey; daß man täglich 
t / r  S e ,te l davon trinken soll. H ierauf schreibt er die zu 
beobachtende Badordnung für 22 bis 24 L ag e , diätetisch« 
R egeln , zu gebrauchende Rezepte vor. F ür unseren Zweck 
würde alles dieses zu weitläufig seyn.

Nach einem dritten Berichte über daö B u c h r i e g l e r ,  
B a d  auS S p ita l am P y rn  vom 17. Nov. 1772 entspringt 
dieses Wasser k a lt, und in geringer Q uantität auf einem 
Hügel. ES führt bey seinem Ursprünge einen gelben Schlamm 
mit sich, welcher etwas schwärzlich aussieht. I n  einem Kes
sel gew ärm t, legt eS eine Kruste an. ES wird mit großem 
Nutzen von P o d a g r a i s t e n ,  A u s s ä t z i g e n ,  G l i e d e r 
s ü c h t i g e n ,  und in o f f e n e n  S c h ä d e n  sowohl als B r u 
n e u  k u r  als zum B a d e n  gebraucht.

Diese angeführten Berichte sind zu S p ita l am P y rn  weit
läufig im Originale hinterlegt; sie wurden hier zum ersten 
Mahle im kurzen AuSzuge geliefert.

Ueber das E g e l h o f b a d  ») theilen die v a t e r l ä n d i 
schen B l ä t t e r  vom Jah re  i ü i 2 ,  N r. 9 4 , folgende» m it:

» D ie s e s  M i n e r a l w a s s e r  en tsprin gt auS einer kalten  
Q u elle  u n w eit  vom  M ark te  W indischgarsten . E S  ist nicht gan z  
klar, schmeckt w ie  g u te s  B r u n n e n w a fle r  und h at w e n ig  G eru ch .

100 Loth dieses WafferS enthielten:
Kohlensaures G a -  . . 18 Kubickzoll.
Salzsäuren Ka l k . . .  s  G ran.
Salzsäure Bittererde . i  —
Schwefelsaure S o d a   ̂ Ls —
Kohlensauren Kalk . . io  —
GypS ............................i s  —

Dieses Wasser wäre trefflich als S a u e r b r u n n e n  zu 
trinken.

Bäder uud GesundheitSbruune». ir-

» )  L g d sU a g , tu Urkunde» et» Krankenhaus, ein O rt
wo. dt« Verwundeten verbunden « « H e u , ein Shirurgenhau«. 
(  Pallh . L oj. l o p .  2 6 4 ).

rr Thl. ite  A M .  (Traunkrei« 1- , I

/
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Läder und Gesundheit»bruuae».

D i e  z w e y  S c h w e f e l q u e l l e n  bey  S p i t a l  « e r 
den von den Bewohnern der dortigen Gegend ihre» säuerli
chen Geschmackes wegen inSgemein die S a u e r b r u n n e n  
genannt, und habe» ganz gleiche Beschaffenheit. ES tränkt 
sich da» Wild öfter» bey ihnen, aber bey großer Hitze trock
nen beyde Quellen ein. Ueber die nächste hiervon in der 
Rennhalte lieferten die oben angeführten v a t e r l ä n d i s c h e n  
B l ä t t e r  nachstehende»: »D a»  Wasser ist ganz kalt, und 
bildet um seine» Ursprung eine dicke, staubartige Schwefel
rinde. E s ist k lar, von faden Geschmacke, und hat einen 
hepatischen Geruch.

ioo  Loth diese» Wasser» zeigten:
Hydrothion G as . . . »3,86 Kubikzoll. 
Kohlensäure» G a » . . . 3,96 —
Salzsäure Bittererde . . 9/90 G ran.
Salzsäuren Kalk . . .  2,97 —
Kohlensauren Kalk . . 3,96 —
Schwefelsaure Bittererde 9,9« —  -
K ie s e le rd e ...................»,»r —
Ertraktivstoff . . . .  »,3S —

D on diesem Wasser, als B ad gebraucht, ließen sich die 
trefflichsten Wirkungen versprechen; noch größere Vorzüge 
aber dürfte es zum B l e i c h e n  l e i n e n e r  und b a u m w o l 
l e n e r  Z e u g e  haben, da e» so viel Hydrothion enthält, 
und dabey so eisenfrey ist; eine seltene Eigenschaft!«

Ueber das S a l z w a s s e r  b e y m  M a r k t e  H a l l  drückt 
sich S t r a f f e r  in seinen K r e m S m ü n s t e r ' s c h e n  J a h r 
b ü c h e r n  ( l .  Thl. S te y r  bey Greis is» o , S .  »58 und , 5y> 
so au»: »Einig« Schritte vom S u l z b a c h e  weg, an wel
chem T h a s s i l o  ll. dem S tifte  K r e m s m ü n s t e r  im Jah re  
777 die Salzpfanne mit 5 Personen als Eigenthrun einräumte, 
trifft man eine s a u r e  Q u e l l e  mit Steinen besetzt,'welche 
nach der Beobachtung Einiger gleich dem Meereswasser bin
nen 24 S tunden steigen und fallen soll. Aber vielleicht kommt 
diese» Steig«» und Fallen davon her, daß man auS diesem 
Sauerbrunnen bald mehr bald weniger Wasser schöpft. M an 
machte vor einigen Jahren  den Versuch, au» diesem Wasser 
S a lz  zu kochen, fand eS aber zur Deckung der Kosten viel 
zu geringhaltig. Indeß wird aus dieser Quelle immer häufig 
geschöpft, da» Sauerwaffer davvn zum Brodbacken undVieh-
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tränken verwendet, nnd auch in Fläschchen in verschiedene 
Gegenden verschickt, e -z n r  Heilung der Kröpfe vorzüg
lich gut is t.» Bey meiner Anwesenheit m H a l l  sprach man 
>826 viel von Erbauung eines eigenen BadhauseS, und der 
geschickte Kupferschmidmeister, A u g u s t i n  H ö n i g , erbot 
sich, die Quelle durcheilte einfache Maschine in den M arkt 
heraufjuleiten. D a» Unternehmen würde allerdings rentiren.

I n  der G m u n d n e r  D o r s t a d t  T r a u n d o r f  hat  
F e l i r  O b e r l e i t n  e r ,  N ro . i . ,  ein äußerst schönes Lokale 
für S e e -  und S o h l e n b ä d e r  hergestellt. M an bezahlt 
da für ein sogenanntes süßes B ad 12 , und für ein SohleN
bad 21 kr. Münze. Ueber die Wirkung der S o h l e n b ä d e r  
werden wir bey I s c h e l  mehr sprechen. G m u n d e n  
kamen diese durch de» jetzigen Leibarzt S r .  k. k. H oheit, 
des Erzherzogs K arl von Oesterreich, F r a n z  v. W o l f ,  
im Ja h re  lg rz  zu S tande. (Werk von Linz, S .  4 06 , 407).

i8 2 i  wurden zu J s c h e l  die ersten Äersuche im't den 
S o h l e n b ä d e r n  im .S tillen  gemacht, und 1822 mit so 
glücklichem Erfolge wiederholt, daß män in diesem Jah re  
schon so Badegäste, 1S2S über 1 00 ,  und 1824 bereit» izü  
Fremde zählte. I n  der Folge wurden auch S c h l a m m b ä 
d e r  und t »24 die m u r i a t i s c h e n  D u n s t b ä d e r  errichtet.

AuS den sjährigen ärztlichen Beobachtungen (von i s r i  ^  
bi» 1S26) resultirt, daß daö S o h l e n b a d  dem Meerbade a) 
an Wirkung ganz ähnlich ist; daß es iin Allgemeinen bey 
Krankheiten deö H autorganL, . deü D rüsen- und Lymphen
system», bey langwierigen Nervenkrankheiten Heine Heilkraft 
zeige.. Zn» besonder» hqben die Sohlenbäder nachstehende 
Krankheiten theils ganz, theils palliativ gehoben: S k r o -  
p h e l n ,  F l e c h t e ,  h a r t n - ä c k i g e  Krätze«,  H ä m o r r h o i 
d e n ,  G i c h t ,  c h r o n i s c h«  R h e u m a t i s m e n ,  L e b e r 
l e i d e n ,  A n s c h o p p u n g e n  u n d  V e r h ä r t u n g e n  i m 
U n t e r l e i b e ,  N e r v e n s c h w ä c h e ,  K r ä m p f e  u n d  K o n 
v u l s i o n e n ,  K r a n k h e i t e n  d e r  G e n i t a l i e n  u n d  
H a r n w e r k z e u g e .

Don wahrhaft anßerordentlicher Heilkraft sind die s a l j -  
s a u r e n  D a m p f b ä d e r  ober der im S u d e  befindlichen 
2400 Eimer haltenden Sudpfanue in den erwähnten Krank-

Bäder und G<s««dheit»hrnnnen. isi

») Di« erfreulichsten Wirkungen, di« Seebäder durch Sohlenbäder 
zu ersetzen, verdanken wir den Bemühungen der Doktoren R e i l ,  
- u f t l a n d ;  Lorenz«»,  L o l l b e r g  nnd : - ag« l s t r i »< ,

I r
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,sr Natürliche Erzeugnisse de- Bodens.

-e ite n , besonder- auch bey« A s t h m a ,  bey n e r v ö s e »  
B r u s t l e i d e n ,  in s c h l e i m i g e r  L u n g e n f u c h t .

Auffallend ist tS ,  daß alle jene, welche chronische Le
berleiden hatten, und auf den Gebrauch des K a r l s b a d « »  
nicht vollkommen geheilt werden konnten, durch die S o h 
l e n -  und D u u s t b ä d e r  in J s c h e l  schiwlle nnd vollkoin- 
menq Krisen mit Verschwinden der hartnäckigsten Unterleibs-, 
Leiden erfuhren.

Der B e r g s c h l a m m  wurde mit günstigstem Erfolge

neymitttln nicht weichen so llte n , bey k a l t e n  G e l e n k -  
q e s c h w u l s t e n ,  bey v e r a l t e t e n ,  a l l e n  H e i l m i t t e l n  
h a r t n ä c k i g  t r o t z e n d e n  F n ß g e s c h w ü r e n .  (M an u - 
scripte; Jschel und ferne Dohlenbäder S .  tö r ,  r64, i 6o, 2 7 5 /.

Eine halbe S tunde  von Jschel entfernt, liegt eine 
S c h w e  f e l q u e l l e ,  welche ülS Mischungsmittel m,t der 
Sohle in manchen komplizirten KraukheitSformen sehr gut
zu  statten kommt. (Obiges Werk S .  144) . , /  '

Am westlichen Ufer de» H a l l s t ä t t e r s e e ' -  quoll nach 
vor einigen Jahren  (vor iso y )  eine im Jah re  1729 entdeckte 
t i  , / r  G rad w arm e, oder vielmehr kalte, sogenannte 
Schwefelquelle. M qn wollte sie benutzen, und sie ersäufte. 
(Schulte- ll. 49).

L8) Natürliche Srreugnisse ve« Vovens.
Durchwandern wir da» N a t u r r e i c h  diese» Kreise-, 

und heben wir da» Wichtigst« davon au» , so ergibt sich vom 
P f l a n z e n - ,  T h i e r -  und M i n e r a l r e i c h e  folgende 
Ausbeute.

I n  Hinsicht deS P f l a n z e n r e i c h e S  haben wir beym 
Mühlkreis« (S e ite  io r )  schon ausgesprochen, welche Produkte 
hiervon in einem topographischen Werke Platz finden können. 
D ort haben wir bereit» auch gesagt, daß d,e G e t r e i d a r -  
t e n  hierunter den ersten R ang behaupten; daß man e ß 
b a r e  B e e r e n  und S c h w ä m m e  überall antreffe; ferner, 
daß fast alle im m i t t l e r e n  D e u t s c h l a n d  fortkommenden 
»aum arten  auch in Oberösterreich gefunden werden; alle,» 
Einige haben denn doch geäußert, daß wir mehrere Pflanze,
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Rätürliche Etjeugniss« de» Boden». »W

b -ttin  anführenm ögen. S o g e r n e  wir jedem M igen  W nn- 
sch« Genüge leisten, so können wir deßungeachtet auch von 
diesem Kreise nu r folgende H a n d e l S p f l a n z e n  nennen: 
»oorus vslklmu» (K alm us), v a p b n e  rnsl-avonn» (Seidelbast, 
R inde), t-enUans pannouiea (die Enziane), Imperatoria 
ostrutkium (Meisterwürde), Ononis Spinoza (Hauhechel), 
Vol^gala »mar», Vulgaris (Kreujblümchen), salix all»», 
oaprea (die weiße oder Ziegenweide), 8olanum äulvamar» 
(B ittersüß), Valeriana voltioa (duftender S p e ik ),  Valeria
na oWeinali» (offieineller Baldrian). (Schutte» l. iLt). — 
Die k a n n a o u lü , Vkora au f dem hohen Elm wird von den 
Bewohnern de» StodergebirgeS al» ein ttefflicheS M ittel bey 
Viehseuchen unter dem Namen » H a h n e n k a m p f «  stark 
gesuchte (Oesterr. B ürgerblatt N ro. so von i s r s ) .  Bey der 
Exkursion von Hallstatt auf den Gletscher am Dachstein be
ginnt in  der (»genannten Herrengaffe die A l p e n f l o r a  «). 
(S a rto r i) .

V on den Nadelholzgattungen bemerken wirdie Z i r b e l 
s ic h te t» ) ,  von den Laubholzaattungen den A h o r n ,  die 
E s c h e -  und die U lm e . Welche Obstbäume am meisten ge» 
baut werden, findet man in S c h m i d b e r g e r ' S  l e i c h t  
f a ß l i c h e m  U n t e r r i c h t e  v o n  d e r  E r z i e h u n g  d e r  
B ä u m e .

Wa»  das LH « e r r e i c h  betrifft, finden »vir, die G e m s e  
ausgenommen, die nämlichen HauSthiere, und das nämlich« 
W ild , wie im Mühlkreise ( S .  »or. io r ) .

A u f  den A l p e n  in den Distrikts - Kommissariaten von 
S p i t a l  und K l a u » ,  S t e i n b a c h ,  E b e n s e e ,  J s c h e l  
und W i l d e n  st e i n  gibt eS fast jährlich Ranbthiere. Ost 
wird da auch durch emen gefräßigen W o l f  oder Luch» re» 
die Zahl der Heerden vermindert. , .

Alle s-bis 4 Jah re  kommen B ä r e n  auö der Gosau kn 
den Thiergarten unter dem Dachstein. Auch um Ebenste 
kommen zuweilen B ä r e n  auS den W äldern der G rünau 
herein. D a  und in der Feichtau streifen auch W ö l f e .  
Luchse werden um S p i ta l ,  Goisern rc. jährlich s  bi» 4 «r-

a)  Die Alpengewächse de» Salzkammergute» sehe man Seite 2Y 
bi» zs. ln dem Werke: Jschel und seine S o h l e n b ä d e r .  

d)  Da» Holz davon dient zu Meubeln. Die Wanzen scheuen die
se» angenehm riechend« Holz. Die Saame« werde» gegeffe«. 
1 Schulte« U. 109 ). ,

» OooZle



Natürliche Erzeugnisse de» Bedenk.

legt. L ä m m e r g e y e r  stehlen «m de« Dachstein K älber, 
und wohl auch Kinder. N a t t e r n  von seltener Größe und 
E i d e c h s e « /  welche kleine Alligators sind, gibt eS gleich
falls in den Gebirgen des S a l z k a m m e r g u t e S .

I m  Jah re  178» schoß ein B auer am Röthelstein eine« 
sogenannten Lindwurm, eine Eidechse von mächtiger Größe. 
(Schulte- l. t o s ,  i o 9 ,  Manuskripte).

Andere A m p h i b i e n  und die vorfindigeu F ische  und 
V ö g e l  habe« w ir im Mühlkreise ( S .  i o r  «nd »o») nament
lich angegeben.

I m  Ju liu s  und August hat am Gmundner S e e  d a s  
S c h w e b f i s c h e n  o d e r  d e r  g r o ß e  F i s c h f a n g  a u f  
R h e i n a n k e n  s t a t t .  (S te iner 79).

Ih re r  Schmackhaftigkeit «nd Größe wegen berühmt 
sind die Kr e b s «  au» der T r a u n  und K r e m s ,  aus  dem 
A i t e r -  und S u l z b a c h e .

D a  wir von der B i e n  en znch t  diese» Kreise» an einem 
andern Orte ohnehin mehr sagen, kommen wir auf das 
interessante M i n e r a l r e i c h .

D ie große Gebirgskette, welche diesen Kreis von West 
gegen Ost durchzieht, und ihn im S ü d  von SteyrM ark schei
det , gehört zur Centralkette der n 0 r i s chen  A l p e n .  Ih re  
durchaus herrschende GebirgSart ist der K a l k s t e i n .  D ie 
Vorhügel davon bestehen größ ten teils au s  M e r g e l ,  LH 0 u ,  
und a u f g e s c h w e m m t e m  L a n d e .  .

E in großer Theil dieser Gebirgskette ist noch wenig un
tersucht. Die d u r c h a u s  f o r t s e t z e n d e n  K a l k g e b i r g e  
lassen auch n u r geringe Ausbeute mineralogischer Schätz« 
vermuthen. Die größten davon hat die N atu r im Saljkam - 
mergute aufgehäuft. Hier befinden sich zu J s c h e l  und H a l l 
s t a t t  die beyden Salzberge, und in «nd um diese manche 
bemerkenSwerthe Fossilien.
. D a  findet man nämlich nach e i n e m  v o m k. k. S a l z 
o b e r a m t e  G m u n d e n  m i t g e t h e i l t e n  V e r z e i c h n i s s e :

1)  J a s p i s ,  H o r n s t e i n  «nd F e u e r s t e i n e  am süd
lichen Abhange des RaschbergeS bey Jschel und am S an d - 
ling; 2 )  B l e y m e h l e  im Gosauthale; 2) b r a u n e n  und 
r o t h e n  T h o n e i s e n s t e i n  auf dem Jschler und Hallstät

t e r  Salzberge ; 4)  T h o n ; a ls :  Thonstein, Schieferthon; 
s )  B i t t e r s a l z  in beyden Salzberge»; 6)  w a s f e r f r e y e u .



Natürliche Erzeugnisse de- Bode«-. iss

s c h w e f e l s a u r e n  K a l k  (A nhydrit), al»: Anhydn'thfpath, 
Strahlenauhydrit in den genannten Salzberge»; 7) w a s s e r -  
h ä l t i g e n ,  s c h w e f e l s a u r e n  K a l k  (G ypS); a ls :  Gyps- 
fpath am Jschler und Hallstätter Salzberge, FasergypS, 
Schaumgyp» a ) ,  KörnergypS in beyden Salzberge» an der 
Zwerchwand, am Hubkogel, und im Schönwanngraben re.; 
«- k o h l e n s a u r e n  K a l k ;  a l - :  Kalkspath, körnigen Kalk, 
Kalkstein, Stinkstein, M ergel, Kalktuff; 9) G l a u b e r s a l z ;  
in den r  Salzberge«,; 1 0 ) S t e i n s a l z ,  a l - :  b lä ttrige-, 
faserige- in beyden Salzbergen; r i )  P o  ly  H a l i t  ( schwe
felsaures K ali) und B l o e d i t  I») im Jschler Salzberge; 
i r )  Versteinerungen; z. B . Amoniten, Pektiniten an der 
Zwerchwand bey Jschel, am Sommerauberge bey H allsta tt, 
in der Gofa« re ., Fungitea oder N au tiljten , Forchiten oder 
Entrochiten in der G osau, Asteriten beym Jschler S a lz 
berge, am Rindbache bey Ebensee, am S tru b  bey H all
statt re.

Außerdem findet man den H o r n s t e i n  bey H allstatt; 
Q u a r z ,  C h a l e e d o n ,  J a s p i s ,  A c h a t ,  und F e u e r 
s t e i n « ,  jedoch bloß in Geschieben in Bäche», letzterer kommt 
auch in den Salzberge« vor. B o l u S  trifft man in Ober
trau». S c h l e i f -  «nd M ü h l s t e i n e  werden am S a ib lin g  
und Leistling in der Gosau gewonnen. Auf T u f f s t e i n  
stoßt m an fast überall in der sogenannten Stöckelsölden bey 
KremSmünster, beym StiftSförsterhause am M ühlberge, in 
der Leiten bey Giering in der P fa rre  WimSbach, in einigen 
Gegenden im Distrikts-Kommissariate Losenstein, und im 
Forste P y rg iS ,  wo sich ein eigener Bruch davon befindet. 
D er We t z s t e i n  kommt Lagerweise unweit von Jschel vo r, 
der g e m e i n e  K a l k s t e i n  und K a l k  - B r e c e i a  (bekannter 
unter dem Namen Nagelstein), ist allgemein verbreitet. Schö
nen M a r m o r  findet man im Salzkammergute, r ö t h l i -  
chen am sogenannten Schwarzenstein im S t .  W olfganger 
Gebiethe, jedoch stehen diese denen in den beyden Forsten

») Den Schaumgyp» trifft man vorzüglich am Mo n t m a r t r e
bey P a r i »  (Werner). - .................  .

d )  B l o e d i t  nennt John (chemische Untersuchungen V. 240) 
zu Lhren de» leider i zu früh verstorbenen F i n g n z r a t h e »  
Bloede  zu Dresden, ein Mineral, welches zu Jschel in Oester
reich mit Anhydrit und Polybalit vorkommt, übrigens aber noch 
zu wenig bekannt ist, um naher charakterisirt zn werden ( Hart- . 
mann » Wörterbuch der Mineralogie, Berg-, Hütten-und 
Bergwerk-kunde l. lS2).
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ir s  E i n w o h n e r  und  i hr e  W o h n p l ä - e .

P y rn  und PyrgiS  in der Gegend von S p ita l am P y rn  nach, 
wo vorzüglich s c h ö n e r ,  d u n k e l r o t h e r  M a r m o r  a m  
k l e i n e n  P r i e l  bricht, von welchem die Pfeiler der Arka
den de- ersten Stockes im S tifte  S p ita l  sind. (V aterl. B lä t
ter N ro. 9 -  von i a i r  S .  sö r) . I n  der Gegend von W in
dischgarsten stieß man auf S t e i n s a l z  und S c h i e f e r t h o n ,  
keineswegs aber auf schwarzen M arm o r, wie Einige behaup
teten. K r e i d e  kommt im Amte S teyrling  (Herrschaft K laus) 
«nd in der G osau, M o n d m i l c h  ru H allstatr, du Weiffen- 
bache und bey Laufen vor. K a l k s p a t h ,  zum Theile schön 
krystallisirt findet sich allenthalben im derben Kalksteine. 
G y p S  wird in 2 Brüchen im Forste P y rn ,  eine noch größere 
Q uantitä t aber im Salzkammergnte gewonnen, «nd macht 
«inen namhaften Ausfuhr-artikel auS. A l a b a s t e r  kommt z« 
S p ita l am P y rn  vor. .

Von I n f l a m m a b i f i e n  ist im Lraunkreise der T  0 r  ̂  
d a- verbreitetste und beynahe das einzige. N a m h a f t e  
L o r f l a g e n  findet man in den moosige« Gegenden de- 
P y r n ,  und in der G rünau , zu Amthof im Schartenmoos« 
im DistriktS-Kommiffariate Ebenste, bey Ebenzweyer, am 
Laudachsee, im R o th a u - , F ilz - , Rechter- und Wirling» 
moofe, in der G osau, und vielfältig im sogenannten » W o l f 
g a n g e r l a n d l . «

Don S t e i n k o h l e »  wurden S puren  in der sogenann
ten E ifenau, unweit von Ebensee, und in der Neustift im 
Distrikts - Kommissariate Weyer um 1 soo entdeckt.

S c h w e f e l  kommt im H allstätter-Salzberge vor.
V e r s t e i n e r u n g e n  findet man allenthalben in den 

Hochgebirgen» aber in ganz vorzüglicher Menge kommen 
solche nur im Rindbache, in der Eisenau (hier die schönsten), 
und im Gosauthale vor. D ie gewöhnlichsten der angetroffe
nen Peterfakte sind: Ammoniten, Pektiniten, Lham iten, 
Strom bkten, Turbiniten, Trochiteu, Entrochitea, Echiniten, 
Asteriten, Fungitro. (M anufcr.)

IS) Einwohner unv ihre LMotznplstre.
Wie viele Bewohner dieser Kreis zählt, und wie sich 

ihr« Anzahl vergrößerte, wird durch die nebengedruckte fünf
jährige Durchschnitt-tabelle nachgewiesen.
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1821 bis 1825.

I
W eibli
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Ge-
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haupt.

Sum m e
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mischen.
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Ledige
und

W itwer.

Frem 
de.

«vror 168494 28296 51896 3487
71224 157182 18472 47287 2522
89749 I7I720 28664 55207 5683 .
89879 172504 28726 55889 5866
90275 175740 28756 54169 4192
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. S p r a c h , . 137

M L Z -L W -s-
d - .  ' » » bi- -  « M .

« r . A ! k  "  desselben heissen. E b - r S b - r g ,  S t .
K i ! c k d a / f  G a f l e n z ,  H a l l ,  H a l l s t a t t ,  Z s c h e l ,  
K i r c h d o r f ,  K r e m ö m u n s t e r ,  L a u f e n ,  N e u h o f e n ,

W l m s h g c h ,  W i n d i s c h g a r s t s s n ,  S t .  W o l f ,

F ü n f j ä h r i g e  U e b e r s i c h t  d e r  G e b o r u e n ,  G e t r a u 
t e n  u n d  G e s t o r b e n e «  v o n  i s r r  b i s  i « r S .

B e s o n d e r e  T o d e s a r t e n :

J
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h
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e

n
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G
e

tr
a

u
t.

G
e
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. L
L
L)

Z

Z
K

r:

6 D
ur

ch
 

S
el

b
st

, 
m

or
d.

Z

Z
S » L - °

ZL
i s r r 5745 ULY 4 5 0 5 16 4 2 1 63

1822 55 0 7 1237 44Z9 16 — 3 — 1 116

IL2Z 5627 1123 4 5 6 5 11 — 1 — — 41

1822 57Z8 1066 4 6 2 2 13 345 6 — — 76

1825 5488 1113 5006 15 653 4 — 5 6 0

20) Sprache.

7 »L  L.L-^:r::^LLL L L L
L 7 - ;  L -  Ä ' L a«t
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der« Weif« lautend. ES gehört viel« Müh« dazu, um oft 
ein W ort schreiben zu Sönnen, wie solche- an - dem M und« 
des Volke- gehört wird. D a»  a wird gerne ungewöhnlich 
gedehnt,/ od«r fast wie o gegeben ; da» e am Ende eine» 
W ortes gar nicht, das i m den gangbarsten Zeitwörtern 
ganz kurz, das ei öfters al» o (zwo statt zwey) ausgespro
chen: I n  den W örtern W iese, S ie g ,  S tiefe l re. hört man 
da» ie gar nicht; in vielen andern, al» Lied , Liebe, S p ie 
ge l, S tie r  re. viel zu stark, vielfältig auch wie oi. S o  z. B . 
froisen statt frieren. DaS « klingt in  den W örtern? büßen, 
grüßen re. wie ie ;  die Artikel d e r  und d ie  werden gar oft 
miteinander verwechselt.

I n  deri Gebirgsgegenden hört man noch altdeutsche 
Sprache reden, welche» rn den Ebenen seltsam oder wirklich 
unbekannt ist. J e t z t  w a r  ich d a ,  spricht der N e u z e u 
g e r  rc., wenn er bey der Thür« eintretend sagen wist: fe tz t 
h in  ich d a ,  «. s w. . !

Eine» I d i o t i k o n -  wegen führen! wir hier noch einig« 
P r o v i n z i a l i s m e n  an :  A e h n l  und A h n l  heißt der 
G roßvater, die Großmutterz A i g n ,  die Schwiegertochter; 
A p f o l t e r ,  der Apfelbaum) A u s w e i s  oder A u s w ä r t s ,  
der F rühling; » l a n g e n ,  nach etwas lüsternes Verlangen 
haben; B a u r t ,  eine Baumpflanzung; D a u e n ,  säugen; 
F l a c h e l n ,  F l a m p s e n  oder F u c h te  ln ,  jemand schlagen; 
F l a r s c h e « , herumziehen; F l o ß ,  g la tt ,  leicht, seicht; 
F le s s «  n und F l«  t s c h e n , mitdeU Füßen auf dem Boden strei
fet,, während man vortritt; G a m m e l ,  der Aufseher oderAuf
passer; G a m m e n ,  daS HauS hüten; G ö t h  und G o t h e n ,  
der Pchhe, die P ä th e ; Ha r t »  odex H a r « ,  ein W ald, ein hin
terlegte» G e ld ; H a r t i g ,  dumm, H i m m l i t z e r ,  der Blitz; 
Z s S  oder I S ,  das W eib; L a h n ,  eine steile Felsenwand; 
L a n z i n g ,  der Frühling; L a ß ,  fau l, träg ; L e h u ,  weiche 
f t h r l i ad ;  L e h ü e r n ,  der Kranke leidet; L e i s ch en ,  her
umziehen; L ö g ,  eine M enge gleichartiger D inge; M ä h n ,  
vorzeigen, leiten; N  a ch t n , U eb e r w a c h t ' n ,  gestern, vor
gestern; N e i g l ,  da-Ueberbleibsel; O s e ,  O e s e ,  O ß  oder 
O s ',  ein enges B ehältniß , «in B a rm , ein H aufe; S a  h e r ,  
die ersten Sprossen eines Gewächse»; S c h e i t z , Schrecken,  
Schauder; S c h ie c h ,  w ild, scheu; S c h l ä u n i g ,  eilig ; 
S e c h t e r ,  ein tiefe» hölzerne» Geschirr; S e y e r ,  rauh ; 
S p a c h i g , steif; S t ü r z e n ,  von seinen Geschäften abseits 
gehen; T h o r ,  der Gewitterschlag, der S ch a ll; T r o t z e »

S p r a c h « .
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Viehzucht, Alpeufahrt.

»der F e x k r e n ,  foppen,'jem and zum Besten haben, nar
re«; T r a b i g ,  sehr geschäftig; W e b e r i n g ,  unversehens; 
W a r b e n ,  umdrehe», ^  B .  das H eu; W o l t e r ,  viel; 
Z a r g  »der Z a r r ,  der R e if , K re is, Zirkel; Z a n n e n ,  . 
Z o n e n ,  Z a u s e n ,  A a s e n ,  J e n e n ,  jemand n arren , 
spotten. (M anuskripte; vergleiche hier und da auch H ö f e  r'S 
e t y m o l o g i s c h e s  W ö r t e r b u c h  re. w .  Theile, Lim bey 
Kastuer i « i 5) . . " ^

ir -

2L) Viehzucht» Alprufahrt.
P e r  Viehstand wird durch ordentliche Zählungen am 

richtigsten bestimmt. ,

D e r  f ü n f j ä h r i g e  B i e h s t a n d »  - A u s w e i s  z e i g t  
f o l g e n d e  a u m e r ä r e  A n g a b e n  v o m  J a h r e  

i « 2 t b i » i S 2 s ,

Äähr. Pferde.
Maul
thiere.

Ochsen. Kühe. Schaff

8841 -.7- 13739 4-442 45147

E r SS7S  ̂ — 13775 4-477 440-7

rs rr SOS» . 13736 4MS7 446-2

1824 -l6Z — 13656 50206 44-13

1-2S -111 133S1 4--II 44268

Die P f e r d e  sind fast lauter Oberländerschlag, h. i. 
Salzburger R ace, schwere Pferde mit steyrmärk'schen und 
böhmischen Hengsten belegt. Die Pferde werden gewöhnlich 
i» L i e z e n ,  S a l z b u r g ,  W e l s  und M a u t h h a u s e n  
gekauft; die eigene Zucht ist nicht bedeutend. Am beträcht
lichsten ist die Pferdezucht in den Gegenden an den Land
straßen überhaupt, und namentlich in den P farren  W e i ß -  
k i r c h e o ,  A n z f e l d e n ,  E b e r - b e r g ,  E n n S ,  S t .  F l o -
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«40 Di-Hjucht  ̂ Alpenfahvt.

r i a n ,  N i e d e r n e u k i r c h e n ,  D i e t a c h ,  L a h k i r H e U ,  
A l l h a m t n g ,  K e m a t e n ,  N e u h o f e n ,  V o r c h d o r f ,  
E b e r s t a l l z e l l , K r e m - m ü n s t e r ,  S i p b a c h z e l l ,  

. H o f k i r c h e n ,  G o l f e r n ,  K i r c h d o r f ,  P e t t e n b a c h ,  
S i r n i n g ,  W i n d i s c h g a r s t e n ,  S t e i n h a u s ,  T h a l 
h a m ,  H a r g e l s b e r g ,  K r o n s t o r f ,  S t .  M a r i e » ,  
P n c k i n g ,  G o s a u ,  R o i t h a m ,  S t e i n e r k i r c h e n ,  
W i m ö b a c h ,  S t a d e l ,  S t .  W o l f g a n g .  Am S a l z 
k a m m  e r g »  te  hob sich die Pferdezucht erst seit r 6 Jah ren  
etw a- mehr. S chade , daß man die Pferde in der Gosau 
schon im zweyten Ja h re  einspannt. (S te in e r 44).

S c h a f e  hält feder Bauersm ann nür so viele, a l-  er 
zum Gebrauche der W olle, oder zur Reinigung seiner T ratt- 
felder bedarf. Böhmische, hungarische, mährische, spani
sche Schafe (letztere seit 176s in Deutschland bekannter, 
zu K r e m - m ü n s t e r  u n d  M i c h e l d o r f  am zahlreichsten 
vorhanden), trifft man höchst selten (mährische bey d e n S e n 
senschmiden um Windischgarsten), dagegen größtentheils 
geineinen Landschlag.

Z i e g e n  »verden auf besserem Bode« wenige, am mei
sten von Kirchdorf an bis zum Klaus Passe,  und überhaupt 
gegen Steyrm ark und Salzburg gezogen. S ie  müssen de- 
jungen Waldanfluges wegen, besonder- im Salzkammergute, 
stet- gehütet werden.

D ie S c h w e i n m a s t  betreiben vorzüglich die B ra u e r , 
sie verschaffen sich hiezu Schweine aus B a ie rn , die P agon- 
ner auö H ungarn; der B auer hat nur so viele Schw eine, 
a ls  er zum Hausbedarf« nothwendig findet. Die sogenann
ten langseitigen Schweine mit 10 bis i r  Zitzen werden am 
häufigsten gesucht.

Vom F e d e r v i e b  trifft man F a s a n e n  in den Auen 
von S p ielberg , Gottschalling, Ufer und Freindorf, bey Ach
leiten , in den r  Fasangärten von Krem-münster, in der dor
tigen Tändelleiten, zu Weißkirchen re.; besonder» zur Herbst- 
ze«t sehr viele Schnepfen; in ansehnlichen H aushaltungen 
einige P fa u en , eine Menge Tauben, vorzüglich gute H ühner 
und G änse, aber sonst nichts besonderes.

Eine Hauptquelle der Wohlhabenheit dieser Kreiübewoh- 
uer ist außer de» Gewerben die Viehzucht a). Die Beschaf-

» )  Werthakers Geographie von Salzburg S .  rar — ros. -
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Viehzucht, Alpenfahrt.

fenhelt de» Bodens begünstigt sie ganz besonders in den Di» 
strikt--Kommissariaten S p i t a l ,  S c h a r n  s t e i n , - S t e i n »  
dach,  W e y e r ,  S t .  W o l f g a n g ,  und im S a l z k a m 
me r g u t  e. D a besteht nämlich der größte Theil des Bodens 
aus B or»  und Hochalpen, nieder» und hochliegenden Weide
plätzen, a u f  welchen die gesündesten und nahrhaftesten Kräu
ter wachse». ,

D a  grünet Alpenklee und Alpengras ( ro a ,a lx in a ) ;  da 
blühen die mrhlichten Schlüsselblume», die schönen Doppel
blumen (^ tra g n «  A lp ina), und Gänfedistel« (Sonebus «ü?i- 
uu»), nach welchen die Rinder so begierig sind; da sind ganze 
Gegenden von blaue» und gelben Speik gefärbt; da wachsen 
»erschiedeue Arten von GemSwnrzen, herrliches Futter für 
da- Vieh. Daher sieht auch die Schwaigerin (Alpendirne) 
»ud die Heerde mit unbeschreiblicher Begierde der Alpenfahrt 
(dem Diehtriebe zur W eid«) entgegen. DaS Vieh brüllt 
im S ta l le ,  reißt unwillig an den K etten, und vergißt au - 
Sehnsucht nach der Reift deS F u tte r- , sobald einige Tage 
»er derselben die Glocken ertönen, welche man de» ansehn
lichsten Stücken um den Hal» zu hängen pflegt.

Die L age de- ZugeS selbst sind wahre Festtage für die 
Bewohner der genannten Gegenden. Die stattlichsten Kühe 
»erden m it Blumenkränzen und Pfauenfedern geziert, ihre 
Hiraer in  taffetne Schleifen gewickelt, und ihre Hälse mit 
großen Glocken behängt. Die schönste und älteste Kuh von 
der Heerde öffnet den Z u g , und hinter ihr trabt ein« lange 
Reihe schöngebauten und langsam wandelnden V iehes, ein
zeln und einzeln. Di« Sendin »der Schwaigerin zieht ra 
schen Schrittes hinter ihrem Wehe her, und nun folgt ein 
überaus lebhafte» Gewühl von Ziegen, Schafen und Schwei
nen, die von munteren Knaben in Ordnung gehalten werden.

Sobald  der Zug einem Dorfe nahe kommt, nnd der 
dumpfe Schall derGlocken den Einwohnern ihre Ankunft ver
kündigt, da läuft )u n g  und A lt; da laufen V äter und M üt
ter, Kinder und Greise zusammen, um den festlichen Zug ^  
mit anzusehen.

M it der Zahl de- Viehes wächst auch die Zahl der Glo
cken. D er größere Bauer läßt auch das Vieh des KleinhäuS
ler» mir auf die Alpe treiben.

Im  S a l z k a m m e r g u t e  sind die Alpentriebsrechte 
festgesetzt; auch die Anzahl deS auszutreibenden VieheS ist be-

,4l
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Viehzucht, Alpe«fährt.

stimmt. D ie Alpentriebsrechte dürfe« nur mit höherer B e 
willigung verkauft, oder wie immer im Besitz« »eräudrrt 
werden. (S te in e r ioi)>

Am i s. Novemb. i s r s  und 4. M ärz iü 27 wurden die Al- 
penfnhren und das Alpenttiebvieh von der Wegmauth befreyt. 
(Linzer Amtsblatt N ro. 2S. vom 26. M ärz >S27).

D ie Zeit der Alpenfahrten ist nicht überall gleich. I n  
einigen der besagten Gegenden treibt man zu Anfange deS 
M ay ( 1 2 ) ,  in andern zu Ende desselben ( 2 s )  auf die 
Alpen. Zu Ende Septem bers nnd zu Anfange Oktobers fährt 
man wieder ab. D ie verschiedene Lage der Alpen und die 
verschiedene W itterung verkürzen oder verlängern die Alpen
zeit. Zuerst macht daS Vieh auf den niederen Weideplätzen, 
die man deßwegen F rüh- und Voralpen nennt, einige W o
chen H alt. S o  wie aber der W inter sich nach den höchste« 
Gipfeln der B erge, und in den Schoo- der Gletscher zurück
zieht , treibt man wohlgemuth den Hochalpen zu.

Fällt plötzlich Kälte ein, oder naht die rauhe W itterung 
heran, so wandert das Vieh von Neuem den Vyralpe» zu , 
und endlich wieder ins Thal.

D er Zug nach Hause ist nicht minder festlich, als die 
Reise nach den Alpen selbst, «enu anders nicht etrva der 
Heerde ein widriger Zufall begegnet ist. D ie K uh, wel
ch« die Glocke trä g t, bekommt den ganzen Kopf mit Kränze» 
umwunden, und noch einen Zweig vom zottigen Rosenbusche 
(kkoäoclenäron  b irsu tum ), oder sonst irgend einen Alpeu- 
strauch (Wachholder rc.) obendrein. Die übrigen Stücke be
kommen nur einen oder zwey solcher Kränze um die S tirn e  
geflochten.

Hinten drein kommt die Schwaigerin in ihkem FeyertagS- 
schmucke oder im reinlichsten Alpen- Anzuge mit lächelnder 
M iene, unter jauchzenden Tönen. Alles athmet Vergnügen 

*"und  selbst die Glockenkuh scheint sich in ihrem Putze zu gefal
len , und die Feyer zu fühlen.

Nicht so festlich ist der Heimzug, wenn ein Stück über 
'e in e  Felsenwand herabstürzte, durch Krankheit dem S ä u g 

linge die M utter, der M utter das fröhliche Kälbche« entrückt, 
durch einen gefräßigen W olf, Luchs rc. die Zahl der Heerde 
vermindert wurde, oder andere unglückliche Zufälle daS Vieh 
auf der Alpe trafen. D a  ist weder die Heerde noch die S en-
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dm geschmückt. T raurig  «nd «nbejauchzet zieht alle» der 
Aioterherberge zu. . ,

Da» Rindvieh ist überall sehr schön, und größtentheils 
einheimischer Schlag. N ur einiges wird zur Veredlung auf 
den Diehmärkten in W  e l -  gekauft; daS schönste kommt aber 
an» S t e y r m a r k ,  aus den Gegenden d e r b e y d e n S t o d e r ,
„ad aus den Gebirgsgegenden überhaupt. Indeß wandern 
die Steyrmärker Ochsen größtentheils in Pen M ühlkreis,
,iel davon wieder über die T raun zurück, und so herrscht im 
Allgemeinen ein großer wechselseitiger Verkehr.

Niel Schmalz und B utter werden um T e r n b e r g  und >. 
in der » P e r n z e l l «  verkauft. Letztere ist, so zu sagen, die ^  
EnverbSkammer der Viktualien Händlerinnen oder Vorkäu
ferinnen von K i r c h d o r f  und M e s s e r e r  — S t e i n b  ach re.

I M S t .  W o l f g a n g e r  G e b i e t h e  werden gute 
Tchweizerkäse verfertiget, und vielfältig verhandelt. D ie 
Wichen S v ita le r , oder Seebacher S ch a f-  und Ziegenkäse 
mit aromatischen Kräutern vermischt, halten «inst «inen wei
ten Absatz. (V aterländ . B lä tte r N ro . y4. iS 12). Im  D i
striktSkommissariate E b e n s e e  wird sehe wenig Schmalz e r 
zeugt, und Käse werden fast gar nicht bereitet, weil die 
Milch gleich Abnahme findet. Dieß verhält sich auch an vie
len anderen Orten so. I m  Kommissariate S c h l i e r b a c h  
sind r  eigene Aäsemacher. (Manuskripte).

S o  groß der Unterschied der k l i m a t i s c h e n  V e r h ä l t 
nisse bereits bezeichnet, so bedeutend verschieden die B e »  
s c h a f f e n h e i t  deS B o d e n s  bereits geschildert wurde
st wesentlich verschieden ist auch die F r u c h t b a r k e i t  d e -  
B o d e n S  in diesem Kreist.

Feld«irthfch-ft, Gartenbau, und re. ras

L2) ^^wirthschaft. Gartenbau unv anvere 
Kahrungazweige.

Auf den Flächen gedeihen alle Arten des Getreides. 
Ihrer Fruchtbarkeit wegen besonders bekannt sind die Felder 
in de» Distrikts - Kommissariaten D i e t a c h ,  E b e r S b e r g ,  
E n n S ,  F e y e r e g g ,  S t .  F l o r i a n ,  G a r s t e n ,  G l e i n k ,  
G m u n d e n ,  G s c h w e n d t ,  H a l l ,  H o c h h a u s ,  K r e m s  
Mü n s t e r ,  L o s e n s t e i n l e i t e » ,  S c h l i e r b a c h ,  S i r -  
a i n g ,  S t e i n h a u s ,  S t e y r ,  T i l l y S b u r g ,  W e i s -
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s e n b e r g  und W i m S b a c h ,  ferner in den P fa rren  K ir c h 
d o r f  «nd P  e t  t e n  dach.  D a  liefert der Weizen 7 und 
«fachen,  Korn und Gerste -  fachen, Hafer io  Und mehrfa
chen Sam en. D a  ist der Hafer in der P fa rre  A d e l w a n g ,  
N u ß b a c h  und W a r t b e r g  ») von vorzüglicher Güte ; da 
sind zwey - und dreymähdige Wiesen einheimisch. D er Bauer 
dieser Gegenden versteht sich aber auch a u f  die Verbesserung 
und zweckmäßige Benutzung seiner Gründ« sehr wohl. E r 
macht den feuchten und nassen Acker durch Abzüge trocken, 
führt S a n d  darauf, rottet S teine und Kieö und allerley 
Sandgallen auS, führt gute Erde darauf, pflügt den Grund 
o ft, und läßt ihn liegen, damit Sonne nnd Luft in feinen 
Schooß wirken, die mannigfaltigen Körper miteinander in 
Gährung gebracht werden, und auf solche Art N ahrungs
theile der Pflanzen entstehen, worauf d ie  F r u c h t b a r k e i t  
d e s  B o d e n s  vorzüglich ankommt, damit sich verwendete 
M ühe und Kosten lohnen. Als Düngungsmittel benutzt er 
das sogenannte K ü h g e t r e i d e ,  (eingeackerte Erbsen), Asche, 
K lauen, und Abfälle von Kammachern, Malzkeim, mürbe 
geriebenes Erdreich unter den«Mist gemengt, Ofenruß, Gaf- 
senkoth (wozu die freylich oft übel angebrachten Kothfäuge 
dienen), Hauökthrig, H ühner-, T auben-, R oß- und Kuh
mist, und gewiß bald auch mit gutem Erfolge das immer 
mehr in Aufnahme kommende K n o c h e n m e h l .

Die gebirgige Lage, wie auch der größtentheils au s  
S a n d , rothen uod gelben Lehm bestehende, durch Kalksteinla
ger häufig unterbrochene B oden, auch der in den eingeeng
ten Thälern spät schmelzende Schnee, dann die anhaltenden 
Nachtfröste im Frühjahr« sind zu ungünstige Phänomene fü r 
den Feldbau in de» Distrikts-Kommissariaten S p i t a l  und 
K l a u s ,  P e r n s t e i n ,  S c h o r n s t e i n ,  L o s e n s t e i n ,  
T e r n b e r g ,  S t e i n b a c h ,  W e y e r ,  S t .  W o l f g a n g  
und im S a l z k a m m e r g u t e ,  als daß man in diesem Fache 
bedeutende Forschritte machen könnte. Hier bekommt man 
von der Winterfrucht höchstens Z bis 4 fache», von der S o m 
merfrucht höchstens s bis 6 fachen S a m e n ; die Wiesen sind 
da fast alle einmähdig, eS bezahlen sich die Kulturskosten 
keineswegs; daö Ertragniß deS Bodens nährt feine, obgleich 
fleißigen Bewohner kaum i /4  Ja h r . D aS abgängig« Ge

14» Feldwirthfchaft, Gartenbau, und

n s  Auch der Hafer der G e b i r g S -  oder B e r g b a u e r «  ist 
ganz besonder- gut. Diese führen ihn bann auf die Schrannen  
und stäkt de- Hafer- Getkeide auf ihre Berge.
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andere NahrungSzweige. »45

Ireide liefern die Schrannen deSK reiseS; im Salzkammer
gute sind der Salzarbeiter wegen mehrere Aerarial -- Getreid- 
kästen vorhanden. An diese geben die anderen Kommissariate 
vouihrem Ueberfluffe ab.

UebrigenS besteht auch hier wie im Mühlkreife durchge
hend- die D r e y f e l d e r w i r t h s c h a f t :  zwey Ja h re  Körner
bau, im dritten T rattfe lder, zum Theile mit K lee, E rd
äpfeln, F lachs , K raut und Rüben re. bebaut, zum Theile 
brach liegen gelassen. "

D e r  V i e h z u c h t  wegen trachtet der Landmann bey der 
W i e s e n k u l t u r  größtentheils au f süß- Gräserey. D ie 
schönsten Wiesen bedecken die Gipfelfläche des P y rn  und au» 
derer genannter Berge und Hochgebirge.

Fruchtreiche Wiesen lachen uns um P f a r r k i r c h e n ^  
»nd S i p b a c h z e l l ,  um S i r n i n g ,  von S t .  F l o r i a n  
ti» K i r c h d o r f ,  in den Alpeuthälern von G r ü n  a u ,  
Viech t a u  und F e  ich t a u  entgegen, in welch' letzterer sich 
die T r a u n f r i e d n e r - ,  P e r t l - ,  P o l z - ,  S t i g l b a c h -  
« n d Z a g e r b a u e r n a l p e  befinden.

W eil aber der Kreis viel mehr Aecker a ls  Wiesen auszu
weisen h a t ,  so verlegt man sich seit zo Jah ren  um H a l l ,  
W a r t b e r g ,  K e m a t e n ,  N e u h o f e n ,  S t e y r ,  S t .  
M a r i e n k i r c h e n ,  G l e i n k ,  W i m S b a c h  re. sehr viel au f 
die Erzeugung deS K l e e s a m e n S ,  und treibt damit einen 
starken Handel nach Böhmen rc. S e i t  obiger Zeit fand auch 
die 1774 in Schwung gekommene S t a l l f ü t t e r u n g  immer 
mehr E ingang.

F l a c h s  wird bloß zum HauSbedarfe and zur Abreichung 
obrigkeitlicher Giebigkeiten gebaut; dagegen ist Ueberfluß an 
G e m ü s e ,  Ob s t  und M o s t ,  und zwar von vorzüglicher 
Güte vorhanden.

Z u r Erzielung des G e m ü s e s  und O b s t e s  hat fast 
ltdeö HauS seine eigenen Gärten. Die schönsten davon be
finden sich in den drey S täd ten  und fast in allen Märkten deS 
Kreises, in den S tiften  S t .  F l o r i a n ,  K r e m s m ü n s t e r ,  
v p i t a l  und S c h l i e r b a c h ,  beym P f a r r h o f e  z u . R o i t 
h a m ,  T r a u n k i r c h e n  und W e i ß k i r c h e n  (letzterer auf 
einer In se l) ,  zu E b e n s e e ,  im Freysitze R o i t h  bey G m u  n- 
ben,zu T e r n b e r g ,  beym Schlosse L e o n s t e i n ,  zu D ü r n 
bach  ir, der P fa rre  S t .  P a n k r a t z  rc. Dieser gehört 
i«r Moser'schen Sensenschmiede, ist mit Zucker-, Kaffee- 

2r Thl. ite Abchl. (Traunkrcis). K
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und BaumwoNpflanzen besäet, und wurde von unserer hoch- 
gefeyerten D ichterin,  K a r o l i n a  P i c h l e r ,  besungen.

I n  den S tift-g a rte n  um K r e m - m ü n s t e r  trifft man 
ein FeigenhauS, eine Orangerie und eine M ittagslinie von 
säulenartig geformten S te in e n , welche mehr oder weniger 
über die Erde hervorragen, je nachdem e -  die Abhängigkeit 
de- Bodens mit sich bringt. Neben dem dortigen Hofgarten
reiche erhebt sich die Thuja oder der LebenSbaum. (M anuscr., 
Heinse 146).

Ein mühsam aber künstlich erzwungener G arte» mit 
B lum en, W eintrauben, Feigen und romantischen Lauben ist 
im S t o c k e r ' s c h e n  H a u f e  zu  H a l l s t a t t  aufpackt en  
Felsen angebracht. (Schibl. 17).

Bleibendes Verdienst um di« O b s t b a u m z u c h t  erwarb 
sich in der ganzen Gegend der am r i .  Jä n n e r  i s i r  zu S t .  
F l o r i a n  verstorbene Stift-ökonom , I g n a z  M a y e r .  E r  
legte eine Baumschule a n , und vertheilte an die B auersleute 
Pfropfreiser und veredilte. Bäume unentgeldlich. (V aterl. 
B lä tte r i s i2 .  S .  i s o — 1S2). W as der Kanoniker S c h m i d -  
b e r g e r  in S t .  F lorian bereits für die P  0 m 0 l 0 g i e leistete, 
wurde im Werke von Linz S .  Z69. umständlich berichtet.

Mehrere tausend Eimer besonders guten M o s t e s  wer
den in glücklichen Jah ren  um S t .  F l o r i a n ,  K i r c h d o r f ,  
W a r t b e r g ,  H a l l ,  P f a r r k i r c h e n ,  K r e m S m ü n s t e r ,  
A c h l e i t e n ,  R i e d  und N e u h o f e n ,  um T e r n b e r g ,  
und in der » P e r »  z e l l «  re. erzeugt, wo man dieses Lieb
lingSgetränk der Oberösterreicher am besten in der Gemeinde 
W a g e n h u b  erhält. Ueberall sind daher die Raine der Fel
der sorgsam mit Aepfel- und Birnbäumen bepflanzt. I n  der 
» P e r n z e l l «  und um T e r n b e r g  gedeiht auch vorzüglicher 
Z w e t s c h e n b r a n n t w e i n .

Der  E r d ä p f e l b a u  wird vielfältig und mit besonder
gutem Erfolge in den Gebirgsgegenden betrieben. Seitdem  
sich P fa rrh e rr  K n  o l l  im Hinterstoder befindet, bekam dort 
auch der E r d ä p f e l b a «  mehr Eingang. E r führte au f 
seinen Gründen eine zweckmäßigere Bearbeitung deS B oden-, 
namentlich in der Art zu säen, e in , erzielte dadurch mehr
fachen E rtra g , und fand von feinen Pfarrkindern glückliche 
Nachahm ung, die sich nun schön stehender G e t r e i d e -  und 
E r d ä p f e l s e l d e r  erfreuen. (Oesterr. B ürgerblatt N r. so .
V0U"1S2Z).

1̂ 6 Feldwirthschaft, Gartenbau und
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D ie  B i e n e n z u c h t  ist zwar nicht gar so bedeutend, 
aber mancher Kleinhäusler hat doch 4 bi- 6, mancher B auers
mann s  bis 12 Bienenstöcke. D o r t ,  wo mäßiges Klima 
herrscht, wird auch die Bienenzucht am gedeihlichsten geför
dert. AIS besondere Bienenväter deS Kreises nennt man 
die R e t t e n b a c h e r  zu K i r c h d o r f ,  den P farrherrn  F l o 
r i a n  W o l f  zu  H e i l i g e n k r e u z ,  den B r ä u e r M i c h a e l  .  
P e t e r  zu  S t .  W o l f g a n g ,  Dieser besitzt ein eigens e i n - " 
gerichtetes B ienenhaus, und lauter liegende Stöcke mit rück
wärts befindlichen Fenstern, so, daß man die Arbeit der B ie
nen ohne Gefahr ganz genau beobachten kann. S onst hat 
man größtentheils stehende, hölzerne Bienenstöcke nach alter 
Art. I n  den U m g e b u n g e n  v o n  I s c h e l  befinden sich 
rav  Bienenstöcke, größtentheils auf dem Wege von Aktien
Einlagen.

I n  de» Jah ren  1810 bis i ü i 4 wurde auS dem S a f te  
der A h o r n b ä u m e  und R u n k e l r ü b e n  zu  S t .  F l o 
r i a n ,  L i n d a c h ,  G m u n d e n  und J s c h e l  Zucker raffnirt. 
Besonders thätig bewies sich dabey der Jschler Bergmeister, 
A n t o n  D i k l b e r g e r ,  welcher Proben seines Zucker- nebst 
einer umständlichen Beschreibung der M anipulation nach 
Wien schickte. I n  S t .  F l o r i a n  wollte dieß aber nicht recht 
gelingen. (M anuscripte; Heinse rv 4 ; vaterländische B lä tte r 
von i s i 2  S .  i s o  —  i r r ) .

D er W e i n b a u  wird in diesem Kreise gar nicht betrie
ben. Ueber den Flächenraum an A e c k e r n ,  W i e s e n ,  
W a l d u n g e n ,  H u t w e i d e n  und G e s t r ü p p e n  werden 
hier die Aufnahmsresultate von »786 und 1825 mitgetheilt.

I m  Ja h re  >786 zählte man an Ae c k e r n  I 43 ,v 75 Joch 
mit einem Ertrage von 3, 447,923  Metzen in einem W erthe 
von 1,405,094 f l.; an W i e s e n  120,19? Joch mit einem 
Ertrage von i , 48Z,4 4 i Centner in einem Werthe von 
6i t , s s -  fl.; an W a l d u n g e n  SS8,6Z6 Joch mit einem E r
trage von 2S7, 54o Klaftern im Geldanschlage von 79,818 fl. 
D er Nutzen von der F i s c h e r e y  wurde damahls auf 6725 fl. 
berechnet.

1825 wurde der Flächenraum an Aecker n  auf i 4S,88s 
Joch 1449 2 /6  Q uadra t-K laftern  angegeben; an W i e s e n  
und G ä r t e n  auf 9K,281 Jo ch , 25» 4 /6  Q uadra t-K laftern ; 
an W a l d u n g e n  auf S4 i ,574  Jo ch , 604 10/12 Q uadrat 
K laftern; an H u t w e i d e n  u n d  G e s t r ü p p e n  a u f 26,837 
Joch, 1575 2 / i r  Q uad ra t-K la fte rn .

andere Nahrung-zweige. 147
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«4S Bergbau.

Nach der Vermessung der SteuerregulierungS - Kommis
sion beträgt der Flächeninhalt des S a l z  k a m m e r g u t e s  
an Aerarialgründen io 6,v44 Jo ch , «SS2 K laftern , an Un
terthans B a u -  und WieSgründen 7, i s> Joch , »,2Z5 Klaf
te rn , an Unterthans W aldungen 2,«27 Joch , 714 K laftern. 
H ierauf werden jährlich 4,yvv Metzen Weitzen,  rvoo  Metzey 
K orn , 7,zoo Metzen H afer, «66,890 Zentner saures Heu 
und Grummet erzeugt. (S te in e r 4L , Jschel und seine S o h 
lenbäder rc.).

Andere NahrungSzweige außer dem A c k e r b a u  und 
den Gewerben sind noch: F l a c h s - ,  H a n f - ,  W o l l e -  
und B a u m w o l l e - S p i n n e n  und S t r i c k e n ,  H o l z 
a r b e i t e n ,  S c h i f f -  F a h r t ,  L e i n w a n d b l e i c h e n  (die 
ansehnlichsten um V o r c h d o t f ) ,  G r a b e »  u n d L i e f e r u n g  
mannigfaltiger A r z n e y w u r z e l n  re.

Groß und Klein weis im Distriktökommissariate S p i t a l  
a m  P y r n  seinen Kräften angemessene Beschäftigung zu fin
den. Die Bauernkinder sammeln im Frühjahre in den W äl
dern eßbare S c h n e c f e n ,  tragen sie nach Hause und mästen 
sie den Som m er hindurch in kleinen hölzernen Kästen mit 
G raö und mit dem Abfalle der Küchengewächse, um dann in 
der späteren Jahreszeit damit Handel zu treiben. (V aterl. 
B lä tte r N ro. 94 von 1 s «2).

23) Vergdau.
D a s  Vorzüglichste, w as »vir hierüber zu bemerken ha

ben , betrifft die Salzberge zu J s c h e l  und H a l l  s t a t t ,  die 
Sudwerke zu J s c h e l ,  in der L a h n  und in der L a m b a th .

Bevor »vir aber die gesammelten Notitzen hierüber mit
theilen, »stachen »vir einige Nebenblicke.

1794 entdeckte man im S t e p  k l i n g  f o r s t e  in der soge
nannten K a l t a u  ein B l e y b e r g w e r k ,  welches in der 
Hoffnung reicherer Ausbeute zwar eine Zeit lang von einem 
Bergmanne bearbeitet »vurde; als aber auch dieser mit S cha
den arbeitete,  gab man das Werk auf.

Am G e i ö b e r g e  i n  d e r  P f a r r e  M ö l l n  grub man 
noch vor 4o —  so Jah ren  auf Eisen. M an  findet dort auch 
hie und da B le y  und verschiedene Stuffen.
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D a  da- B erg - und Schmelzwerk des R itters K a r l  v on  
B o h r  b e y  T e r n b e r g  am T ratten - oder Wendbache jähr
lich n u r  etwas über 3vo Centner E i s e n  lieferte, so ist das
selbe bereits mehrere Jah re  außer Betrieb gesetzt. Die Haupt
urkunden darüber sind von 1601, 162s, iü 2i (  M anuskripte).

I n  früherer Zeit wurde auch am Rehkogel in der P fa rre  
G o ise rn ,  ober dem Rheinpfalz bey Jschel, und ober Losen
stein von HannS Hofmann (aber nicht von den Hoffmannseg- 
g ern , wie Schuttes sagt) um i s z r  bis 1539 (Hoheneck l l l . ,  
258)  a u f  E i s e n ,  an der Pötschen und am Arikogel am Aus
flüsse deS Hallstätter See'ö  aber au f B l e y  gebaut. , Am 
Rheinpfalz wurde ferner V i t r i o l . gesotten, aber K. F e r 
d i n a n d  U. verbot am 25. Oktober i s 6r  alles Suchen und 
B a u en  auf Eisenstein, alles Schmelzen und S ieden de- 
V itr io ls  im Salzkammergute. (Dicklberger). S o  kann e- 
»icht mehr befremden, penn man i 7ü i an mehreren Orten 
in der Pfaxre Goisern: am W e i s s e n b a c h e ,  am H a m 
me r b e r g e r o .  S pu ren  eines alteU SchmelzwerkeS: Eisen, 
S t a h l  und D rah t mit großen und kleineren H äm m ern, Zan
gen und  andere Werkzeuge fand. (Weißbacher'S Manuskripte 
über d a -  Dekanat Altmüuster).

Außer den genannten M etallen an, den bezeichneten O r
ten trifft man noch E i s e n o x i d e  im Lindauergebirge in der 
P fa rre  G aflenz, wo sich viele unterirdische Höhlen befinden, 
und bey der Gosaumühle.

D ie Zeit der Entdeckung und ersten Bearbeitung des 
Jschler SalzbergeS ist unbekannt. Eine alte S a g e  behaup
te t, die erste S aline  von Jschel habe im sogenannten P fand ! 
(1 /2  S tunde  von Jschel) bestanden. Einige sehen die Zeit 
hiervon vor der M itte , urkundlich aber ergibt sie sich gegen 
das Ende deS 12. Jahrhunderts. (Geschichte). Um l s ö r  
zeigte H a n -  A d a m  P r a u n f a l k ,  Verweser zu Ausser 
au , daß im Geigenthale sowohl unter der schwarzen W an d , 
als auch oberhalb deS Rheinpfalz Angers eine saure Lacke 
nebst einem Sakzberge vorhanden sey. M an hielt nun am
25. September obigen Ja h re s  Beschau, verließ die schwächer« 
Salzquelle im P fa n d ! , fing dafür den reichen Salzberg bey 
Jschel ant 25. Ju ly  is63 zu bauen an und setzte hierauf das 
Sudwesen seit 1571 im Großen zu Jschel fort.

D e r J s c h l e r  S a l z b e r g  befindetsich 2975 Fuß hoch über 
der Meeresfiäche,  1 S tunde  östlich vom Markte Jschel in
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einem Kalkgebirge. D ie Länge des SalrflößeS beträgt 4 5 0 , 
die Breite i a a ,  die Tiefe 20s Wiener Klaftern.

D er zur Aufdeckung des SalzflößeS geführte B a u  ist ein 
Aufschlag- oder S to llenbau , und hiervon 1) der M i t t e r» 
b e r g s t o l l e n ,  der erste und älteste. E r wurde am r s .  Ju ly  
1565 eröffnet, seit 1564 unbenutzbar gefunden, b is  16S9 
der W etter» und Wafferlofungen «egen offen erhalte». 
2) D er S t e i n b e r g s t o l l e »  1567 eröffnet, und nachdem 
er 1692 durch d e n R a b e n b r u n n s t o l l e n  nicht entsprechend 
unterfahren worden w a r , zugleich mit diesem wieder anfge» 
lassen, s )  D er L i p p e l S g r a b e n s t o l l e n ,  ebenfalls 1567 
neu angelegt, 1654 schon verfetten. 4) D er Erzherzog 
M a t h i a s s t o l l e n  1577 vom Tage aus aufgefchlagbn, seit 
1612 der Kaiser M a t h i a s  S t o l l e n  genannt, 5) D er 
N e u b e r g s t o l l e n  i s s 6 über Lageröffnet. 6) D er F r a u e n »  
h o l z s t o l l e n  am 2. Oktober i ü i o  aufgeschlagen, aber erst 
am 22. Ju n y  1652 S a lz  getroffen. 7) D er Kaiserin A m a »  
l i a  S t o l l e «  i 6S7 eröffnet. S) D er E l i s a b e t h  S t o l »  
l e n  mit dem Eröffnung-jahre 1712. 9) D er J o h a n n
N e p o m u k  S t o l l e n  von 1725. 10) D er Kaiserin M a »  
r i a  T h e r e s i a  S t o l l e n  seit 1747, vom 11. J u ly  iso »  
au der Kaiserin M a r i a  L u d o v i k a  S t o l l e n  genann t,—  
der gewöhnliche Einfahrtsstollen der Frem den, mit 2 Monu» 
menten geziert.' 11) D er Kaiser J o s e p h s  S t o l l e »  seit
2. Oktober 1751 feyerlich eröffnet. 12) D er höhere Kaiser 
F r a n z e n s  S t o l l e » ,  am 26. September 177s unter 
merkwürdigen Feyerlichkeiten eröffnet, aber feit i s o s  der 
Kaiserin M a r i a  T h e r e s i a  S t o l l e n  genannt. i s ) D e r  
Kaiser L e o p o l d s ,  und 14) der niedere Kaiser F r a n z e n s  
S t o l l e n ,  beyde am 1. M ay 1794 aufgeschlagen. V on 
diesen S to llen  stehen 4 mit 2s brauchbaren Wehren oder 
Sulzen-ErzeugungSkammern in Benutzung.

Am 25. M ärz 1569 befahl K. M a x i m i l i a n  ll. die 
Eröffnung eine- Sudhauses in J s c h e l ,  in welchem iS 7 i 
zum erstenmahle gesotten wurde. Dieses ist nach alter A rt 
eingerichtet, und hat 101 K l., 2 S c h .,  s  Zoll Q uadratm aaß 
Flächeninhalt. D er jährliche Sulzenbedarf beträgt bey 
625,000 E im er, d. i. Salzerzeugung 200,000 C entner, da
Holzquantum 11,000 W iener Klaftern. (Dicklberger 2 2 4 , 
225,  227 —  2«o; S te in e r 2 1 , 25,  30 —  5 2 , wodurch 
nun S c h u l t e - ( l l .  39 —  4 i )  mehrmahl berichtigt ist.

Nach der Geschichte geschah die Eröffnung de- Salzber» 
geö zu H a l l s t a t t  im Anfange des 14. Jahrhundert-. Die»
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Bergbau. >5>

fer B erg  liegt > >/2 S tunde  von Hallstatt züsr Wiener Fuß 
über der Meeresfläche. D ie Mächtigkeit des Salzstockes in 
diesem Berge beträgt 675 S tabe! B reite , »SS8 S tabe! in 
der Länge, und im neuen M a r i a  T h e r e s i e n  B e r g e  
237 S tabe! Tiefe. ^

D er älteste bebaute B erg zu H allstatt w ar >) der N e  »!> 
b e r g s t o l l e n ,  nach einer alten Tradition >308 von der Kai
fenn E l i s a b e t h  mit eigener Hand eröffnet, >524 ganz ver
fetten. H ierauf folgten 2) der T u l l j n g e r s t  0 l l e n ,  wel
cher wahrscheinlich älter a ls  der S t e i n  b e r g s t o l l e n  ist, 
>592 verlassen, und wofür schon >530 der neue T u l l i n -  
g e r s t o l l e n  eröffnet w urde; 3) der S t e i n b e r g s t o l l e a  
seit 1362 im Baue stehend; 4)  der a l t e  W i e ö b e r g s t o l -  
l e u ,  ebenfalls »S92 verlassen, is s s  bereits der n e u e  
W i e S b e r g s t o l l e n  eröffnet; s) der o b e r e  K a i f e r b e r g - ,  
oder der alte K. M a x i m i l i a n s  S t o l l e n ,  1509 verlassen, 
dafür aber am 2s. April is r i  der u n t e r e  K a i s e r b e r g 
oder n e u e  M a r i m i l i a n S  S t o l l e n  durch den B erg 
meister W o l f g a n g  H u e m e r  eröffnet; 6) der Kaiser L e o 
p o l d -  S t o l l e n  seit »6so sogenannt, aber schon 1570 ge
öffnet; 7 ) der Kaiserin K a t h a r i n a  T h e r e s i a  S t o l 
l e n ,  am »s. M ay 1675 aufgeschlagen; s )  der am >8. Ju n y  
>687 eröffnete Kaiser K a r l s  S t o l l e n ;  9) der Kaiser 
J o s e p h s  S t o l l e , »  M t Eröffnung am 2. Oktober >687; 
10) der Kaiserin C h r i s t i n a  S t o l l e n ,  welcher am
26. Ju n y  i 7»9 zu Ehren der Gemahlin Kaiser K a r l s  VI. 
aufgeschlagen w urde; »0  der Kaiserin M a r i a  T h e r e 
s i a  S t o l l e n  mit besonderen Feyerlichkeiten a ls verletzte 
und tiefeste am S. Oktober >782 eröffnet.

Unter K. M a x i m i l i a n  I. wurde i s l i  die alte S a lz 
pfanne vergrößert, >SZ3 eine zweyte errichtet, 1559 umge
ändert, l ü l S  die größere abgebrochen, r s r z ,  >528,  l S6r ,  
>659 re. der Salzberg vermessen, und von >56s  an daS 
ganze Sudwesen au f Aerarialkosten betrieben.

Am 20. Septem ber i7Sv verbrannte die neu erbaute 
P fanne nebst dem Amthanse zu H a l l s t a t t .  H ierauf wur
den diese beyden in der Ortschaft L a h n  l /4  S tunde  von 
Hallstatt entfernt, neu gebaut.

D ie Salzpfanne im Pfannhause ist nach Frauenreiter 
A rt, 75 K l.,  > S chuh , 3 Q u ad ra t-Z o ll groß. D a  befindet 
sich auch eine Wärmpfanne von 30°, 3^, 8" ,  Q uadrat M aaß. 
Der Verbrauch an S oh le  beträgt jährlich gegen 406000 Ei-

w oraus mit 6?oy Klaftern Holz >3,000 Centner S a lz
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Bergbau.

gewonnen werden. (Diklberger 164, 167 , 197 bi» 1 9 9 , 
2 0 0  —  2 0 3 ,  2 2 2 ,  2 2 Ü , 2 7 1 ,  2 7 » ;  S te iner 2 7 ,  2 8  —  1 1 7 ) .

D er Lürkenkrieg geboth ernstlich, in der kostspieligen 
Bebauung der S^lzberge zu Jschel und Hallstatt au f Erspa
rung zu denke».

D a  machten sachverständige Kammergutsbeamte der Hier
wegen vom Ä. R u d o l p h  N. abgeschickten Kommission den 
Vorschlag, die Salzsohle von H allstatt nach Jschel, von da 
weiter abw ärts bis E b e n s e e  in Röhren zu führen , und in 
der diesem O rte gegenüberliegenden L a m b a t h  ein P fan n - 
hau» zu bauen.

Dieser Vorschlag gefiel, und so übertrug der Kaiser 
durch ein Generalmandat aus P ra g  vom i s .  August 1596 
dem H a n 'n S  K a l ß ,  Waldmeister zu Jschel, a ls einem wohl
erfahrnen M anne die Ausführung deS Unternehmens.

1S99 wurde für das neu zu erbauende PfannhauS » d a s  
G U t  i n  d e r  L a m b a t h  v o n  d e n e n  zu G m u n d e n «  
erhandelt.

1604 begann der B a u , und am s . Febr. wurde das erste 
S a lz  gesotten.

161s wurde die zweyte P fanne  zu H allstatt abgebrochen, 
und a ls  solche in die L a m b a t h  (bekannter unter den P fa r r -  
und Distriktskommiffariatö - Namen E b e n s e e )  übersetzt.

1691 begann der neue P fannhauSbau, am 4. August 
1692 um halb 6 Uhr M orgen» wurde das erste S a lz  » a u s -  
p e r r t « ,  und am z. August 169z die P fanne vom S u p erio r 
Holzmayer in Traunkirchen eingeweiht.

V on  1796 bis 179s wurde das d ritte , und 1S22 das 
vierte PfannhauS zierlich nach Tyroler A rt von dem Gmund- 
ner Salzoberam tm anne, J o s e p h  L e n o b l e ,  E d l e n  v o n  
E d l e r S b e r g ,  erbaut. Letzteres steht aber noch nicht im 
Betriebe.

I n  den drey Pfannhäufern können jährlich bey 450,00a 
Zentner S a lz  gesotten werden. Jede der zwey älteren P fa n 
nen mißt im Umkreise »s K laftern ; jede P fanne  besteht au s  
lau ter kleinen Eisenplatten; jede wiegt 1 2 0 0  Zentner und 
umfaßt an is o a  bis 2 0 0 0  Eimer Sohle. Ein Eimer S o h le  
wiegt i r r  P fu n d , und läßt nach der Abdampfung des W as
sers 3 0  bis 3 2  P fund  S a lz  zurück.

Die » S u d e «  dauert 13 Tage. Ngch ü Sudwochen 
werden die nöthigen Reparationen vorgenommen. ES wird

isr
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jährlich 42 —  44 Wochen gesotten. Bey einer dieser P fa n 
nen werden täglich 44 Wiener Klaftern Holz verwendet, und 
auf jeder 19,000 Zentner S a lz  erzeugt:

A uf der neuen P fanne werden jährlich 70,000 Zentner 
sehr reines, groß krystallisirteS, scharfes S a lz  gesotten, und 
nur 4S2o Klaftern Holz verbraucht. F ü r alle s  Sudwerke 
werden jährlich l , 400,000 Eimer S ü lz e , und zwar i / s  von 
Jschel und 2 /z  von dem s  S tunden  weit entlegenen H all
statt in drey Strenngeleiten oder Röhrenlagern hergeleitet. 
Diese Strenngeleite sind apS Lerchenholz.

V on Ebensee bis Jschel, wo die Strecke 9212 Klaftern, 
2 S chuh , t 6 Z o ll, und der perpendikuläre Abfall von 
Jschel bis Ebensee 24 K laftern , 1 Schuh i / r  Zoll betragt, 
liegen 2000 solcher Röhre«.

Auch sind von Jschel bis Ebenfee 6 Salzstuben mit soge
nannten Zimmentröhren e rbau t, um den Verlust der S ü lze  
zu sammeln, wenn an den Strenngeleiten etwas beschädigt 
ist. Endlich befinden sich sowohl zu Ebensee a ls in Jschel 
eigene Sulzenzimmentirstuben, wo der Empfang und die 
Abgabe durch d a s  Ein - und Abstießen gemessen , und in die 
Register eingetragen w ird, so , daß man täglich genau w eis, 
was aus den Salzbergen abgeleitet w ird ,  wäS in Verlust 
kam, w as in der P fanne versotten wurde.

D aß  übrigens alle nöthigen Vorrichtungen, Maschinen, 
Gebäude re. zur Betreibung eines so ausgedehnten Werkes 
als nur das Sudwesen in Ebensee allein ist, sich da befinden, 
folgert sich von selbst.

D ie Löhnung der Salzfud - und Salzbergarbeiter ist 
durchgehend- nach Verschiedenheit der Arbeit regulirt.

D ie über s  Ja h re  in kaiserl. königl. Salinenwerken ge
standenen Arbeiter erhalten bey eintretender Unvermögen
heit, so wie ihre Witwen und W aisen, Gnadengaben oder 
Provisionen vom Aerar. (Dicklberger 259 —  261 re . ; S te i
ner 22,  24,  ü i —  82; Archiv iü 24 ; M anuser. auöE benste).

Religion. ,§z

24) ZLeligion.
S ie  ist hier gemischt, enttveder katholisch oder protestan

tisch. D ie ungleich bedeutendere Mehrzahl machen aber die
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»S4 Nolk-eh arakter und Sitten.

Katholiken a n - . Diese- läßt sich schon daran - schließen, 
weil in den yz Kuratien diese- Kreise- nur s  Pastorate oder 
protestantische P fa rre»  destehen.

I m  Ja h re  i s r ö  betrug die Anzahl de- römisch - katholi
schen R itu s  170, 746,  jene der LugSburg'schen Konfessionszoo, 
worunter aber die nicht begriffen sind, welche sich äußer den 
protestantischen Gemeinden hier und da zerstreut befinden.

Obgleich übrigen- in diesem Kreise Religion-verschieden
heit herrscht, so gewahrt man doch, besonder- seit i s .  N o- 
veknber 17» l ,  überall gegenseitige D u ldung , hört man nir
gend- Religionsvorwürfe. D a -  kommt von dem guten Bey
spiele der geistlichen und weltlichen Vorgesetzten her.

Unter dem gemeinen Volke zeigt sich zwar hier und da 
noch mancher Aberglaube; allein der bildende V ortrag  der 
Religion-lehrer sucht ihn bey der Jugend bereit- so ziemlich 
auszutilgen,  wegzuschaffen die Furcht vor chimärischen G e
spenstern, auszumerzen die Hoffnung auf vergrabene Schätze; 
dafür aber Arbeitsamkeit und Sittsam keit zu empfehlen,  und 
das Nachdenken au f nützliche Gegenstände zu lenken.

LS) VolLscharskter unv Kitten.
Seitdem  unter M a r i a  T h e r e s i a  dem Unterrichte in 

den Volksschulen durch Abt F e l b i g e r  eine andere Richtung 
gegeben, unter J o s e p h  ll. den höheren Lehranstalten zweck
mäßigere Normen vorgeschrieben, P fa rren  und Schulen um 
mehr a ls  zwey Drittheile vermehrt w urden, hat sich auch die 
geistige Bildung dieser Kreiöbewohner auf eine viel höhere 
S tu fe  emporgeschwungen. Zwischen den P fa rrern  und Leh
rern besteht nämlich ein edler W etteifer, in den S chu len , 
und von der Kanzel herab nach Kräften auf sittliche und 
intellektuelle B ildung einzuwirken, und Ju n g  und Alt be
strebt sich unaufhörlich, den guten S am en  in empfängliches 
Erdreich aufzunehmen.

D en Landesgesetzen folgsam, ehrlich, gutm üthig, fromm 
religiösen S in n es  (wenn auch die Sittlichkeit seit den letzten 
Kriegen hier und da vieles gelitten), hat der Landmann zwar 
noch eine große Vorliebe an alte Gewohnheiten, hat aber 
auch Alle- eine mächtige Anhänglichkeit an den vaterländi-
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WolkSeharakter und Sitten. »sr

fchen B oden (tapfer vertheidigt gegen Türken und H ungarn re.), 
ist der B ü rger gesprächig und höflich.

Eine höchstrühmliche Erwähnung verdient der bereitwil
lige E ifer, mit welchem diese Kreisbewohner, obgleich selbst 
oft nur in mittelmäßigen Umständen, bey Unglücköfällen 
ihren Nachbarn eben so g u t,  wie anderen Verunglückten 
Hülfe und Unterstützung leisten. B renn t ein Gebäude a b , 
so sieht sich der Besitzer durch schnelle, unaufgeforderte, von 
allen S e iten  dargebrachte Beyträge an G eld , B aum ateria
lien , V ieh , WirthschaftSgeräthen re. in den S ta n d  gesetzt, 
sein HauS besser und schöner herzustellen, a ls  eS ehevor ge
standen. D aS haben wir in der neuesten Zeit bey K r e m S -  
m ü u s t e r ,  L o s e n s t e i n l e i t e n ,  S t .  F l o r i a n ,  S t e y r ,  
und S i r n i n g  rc. a ls  Augenzeugen gesehen.

N u r  dort steht die Geistesbildung in mehrfacher Hinsicht 
zurück, wo die Menschen gezwungen sind, zerstreut im Ge
birge herum zu wohnen, und ihre S tunden  der Arbeit zur 
Befriedigung der dringendsten Lebensbedürfnisse zu widmen.

Auch möchte man den D i e n s t b o t h e n  überhaupt we
niger Uebermuth gegen ihre Herrschaften wünschen.

D er K ö r p e r b a u  der Einwohner ist fast durchgehendS 
von mittelmäßiger G röße; wenige sind s Schuh 9 Zoll hoch, 
aber gesund und durch keine einheimisch gewordenen Krankhei
ten entstellt.

Schön gebaute, nervigte Leute trifft ma« um G m u n 
d e n ,  V i e c h t w a n g ,  S t e i n e r k i r c h e n ,  E b e r s t a l l 
z e l l ,  P e t t e n b a c h -  und besonders gegen W e l s  zü; kräf
tigen S ch lag  in der G r ü n a u ,  um W e y e r ,  L e o n s t e i n ,  
S p i t a l ,  S t e i n b a c h ,  und in der G v s a u .

H inter K i r c h d o r f  fangen die K r ö p f e  anzsie sind auch 
i m S a l z k a m m e r g u t e  zu Hause. DaS scharfe W asser, 
fette S peisen , zu frühe und übermäßige Anstrengung der 
Knaben und Mädchen verursachen dieselben.

W ährend die B auersleu te , Holzknechte, Alpenbirnen, - 
und alle jene, deren Beschäftigung im G ebirge, beym Fuhr
werke, am Schiffe rc. geschieht, ganz gesund aussehen, ist 
das Angesicht jener A rbeiter, welche unmittelbar bey dem 
» S a l z s u d e «  in den Pfannhäusern angestellet'sind , und 
wovon manche eine nicht gemeine Hitze auszustehen haben, 
ganz bleich. Gehörlose und viele ungestaltete, aber auch 
viele geschickte Menschen trifft man bey den Hammerwerken.
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D ie W ohnungen sind größtentheils gem auert, die mei
sten hölzernen in Gebirgsgegenden vorhanden. Indem  man 
in diesen ärmliche Einrichtung antrifft, sieht man bey wohl
habenden B a u e rn , M üllern , und anderen GewerbSleuten 
schwere Federbetten, M atratzen, abgenähte Decken, mit 
schwerfälligen alten oder modernen Schnitzwerken gezierte 
Schränke und Tische, au f denen das noch sehr beliebte Z inn
geschirr oder Porzellän pranget.

Zn einer bürgerlichen H aushaltung besteht die e i n f a c h «  
Kos t  ans Rindfleisch, Schweinfleisch und G rieöteig; die 
ärmere Klasse behilft sich mit einer W asser- oder sogenannten 
Schottsuppe (von Käsewaffer bereitet); bey stärkerer Arbeit 
gönnt sie sich indeß zum schiveren Roggenbrod« noch ein 
schmalzreicheS M ehl- oder G rieöm us, da Fleisch - und E rd
äpfelspeisen von diesen schwer arbeitenden Menschen für zu 
wenig sättigend gehalten werden.

Zum G e t r ä n k e  hat  die ärmste Klasse W a s s e r ,  der 
gemeine M ann O b s t w e i n  oder M o s t. D a s  B i e r ,  wel
ches jetzt fast überall ziemlich gut gebraut w ird, schätzt jede 
Klaffe / B r a n n t w e i n  wird mcht sehr gewöhnlich getrunken.

I n  der K l e i d e r t r a c h t  offenbart sich vielfältigerLuruS. 
Am S onn tage vertauscht die D irne den Zwilchrock schon mit 
bunten, leicht gewebten Zeugen, und einer Fransenbesetzung, 
den weißen H u t ,  oder die erwärmende, dauerhafte P e lz 
mütze mit einem Kopftuche von farbigem Kattun. Auch der 
Bauernbursche legt S o n n tag s  den selbst gewebten Oberrock 
a b , und gefällt sich in einer Jacke von Tuch, und oft in 
Beinkleidern von M anchester, wobey er der schwarzseidenen, 
breiten Hutschleife mit Goldquasten nicht vergißt, und in 
Gebirgsgegenden den H ut obendrein mit GemSbart und 
Schildhahnen - Federn bezeichnend, ahmt er den wohlhaben
den Bergjäger nach; besonders reinlich und geschmackvoll 
weist man sich in der P fa rre  S t e i n e r k i r c h e n  zu kleiden. 
W enn uns äo Imo» in seinem g e o g r a p h i s c h e n  H a n d 
b u c h s  (l. S .  175) die g a n z  e i g e n e  T r a c h t  d e r  S e n -  
s e n s c h m i d e  beschreib^, so hatte er dortmahls schon (1790) 
ein altes Familieuportrait por sich. S o  verhält eS sich auch 
mit den v a t e r l ä n d i s c h e n  B l ä t t e r n  N ro . 94 von i s i r .

A ls V o l k ö g e b r ä u c h e  haben sich noch immer das so
genannte W e i h e n ,  oder W e i s a d g e h e n ,  das S t e r n 
s i n g e n ,  der S c h w e r t t a n z ,  die P r o d u k t i o n  d e r  
G l ö c k l e r ,  der F a s c h i n g h o c h z e i t ,  der v i e r  S t ä n d e ,

isS VolkSeharakter und Sitten.
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der v i e r  J a h r e s z e i t e n  re. erhalten; D ie Beschreibung 
hiervon würde zu weit führen; daher wir auf S t e i n e r  
( S .  s s . )  zur Nachlese verweisen. Auch die G e b r ä u c h e  
b e y  K i n d t a u f e n ,  H o c h z e i t e n ,  B e g r ä b n i s s e n ,  
biethen nichts Besonderes zur näheren Beleuchtung d a r , nur 
tadelt man bey H o c h z e i t e n  mit Recht viel Esten, durch 
beynahe 24 S tu n d e n , noch mehr daö wilde Jauchzen und 
unerträgliche Brüllen der Tänzer.

Zur Unterhaltung liebt man d a S S c h i e - e n  mit  F e u e r 
g e w e h r  und B a l e s t e r  auf und neben den Schießstätten 
im S om m er; daS E i s s c h i e ß e n ,  das P r ü g e l w e r f e n ,  
das B o l z s c h i e ß e n i m  W in te r; äußerst leidenschäftlich aber 
den T a n z .

B ey sogenannten F r e y t ä n z e n  gesellen sich die Tänzer 
in Chören zu s bis 6 P aaren  zusammen, die dann abwech
selnd ihren Reigen durchstampfen, und kein fremdes P a a r  
mittanzen lassen. Auch zwischen den einzelnen Tänzern wird so 
lange gewechselt, bis jede Tänzerin mit jedem Tänzer an die 
Reihe kommt. ES Hilst also nichts, dir eine schöne Gesellin 
zum Lanze zu w ählen, du hast höchstens die Freude mit ihr 
anznfangen. S o  wie in einigen M inuten durch das fatale 
Klatschen das Zeichen gegeben w ird , mußt du die reizende 
Tänzerin, fahren lassen, und dafür eine s o ,  wohl auch eine 
70 jährige Altmutter umfangen, die dir dann, von deinem 
Nachfolger entlassen, freudig in'die Arme hüpft.

Noch auffallender ist die S i t t e ,  daß die wohlhabend
sten , die schönsten Bauerötöchter ungeladen 2 bis s S tu n d en  
weit zu so einen, Tanze herbeyftmmen, oft bis über die Knö
chel im Kothe w aten , und sich geduldig harrend in die Tanz
stube hinstellen, bis eS einem Bauernbuben gefällt, dieser 
od<r jener zu winken, und sie mit einem Tanze zu beseligen. 
I s t  dieser zu Ende, so läßt er sie laufen, und sie hat nun die 
freye W ah l, bey welchem Brunnen sie sich für ihre lechzende 
Lunge eine kühlende Labung holen will. Dagegen spricht die 
Alpendirne ihre Munterkeit durch ihr A l m e n  (A lpenlied , 
Jo d e ln , Ludeln) im Gesänge auö. Stim m en mehrere hierin 
zusammen, so bilden sie einen sehr angenehmen Chor. .

Gewerbe, Industrie, Handel. isr

26) Gewerbe. Industrie, Wandel.
Höchst bedeutend ist der GewerbSstand dieser KreiseS. D ie 

summarische Aufzählung davon wird eö am meisten bestätigen.
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M a n  zählt im Traunkreife: 8 Abdecker, 46 Ahlschinide, 
10 Apotheker, 4 A rm aturarbeiter, r  B adunternehm er, 
413 Bäcker, 7 Baum w ollew aaren- H ändler , z Baumwolle
S p in n e r , 21 Bettenm acher, 3 B ilderm ahler, i B ildhauer, 
L7i B inder, r  BlaSbalgmacher, 2 B lattb inder, 7 Blechfa
briken, io  Bleicher und M a n g e r, 4 Blumenmacher,  4 Boh- 
rerschmide, io  Bordenwirker, S3 B rä u e r , 22 Branntw ein
brenner, i  Brodsitzer, i B runne'ngraber,  i Brunnenmei
ster, 9 Buchbinder, i  Buchdrucker, i Buchhandlung, 
iS  Büchsenmacher, 4 Bürstenbinder, 38 C hyrurgen, 2 Cho- 
eolatemacher, i  Cythermacher, s  Drahtstiftmacher, 6 D rah t
zieher, 39 D rechsler, i Drischelmacher, 30 Eisenhandluu- 
gen , i Essighändler. 2 Essigsieder, 3 Fabriken, 23 Färber, 
i i Faßzieher, 15 Feilhauer, s Feuereisenmacher, 2 Feuer
steinhändler, 3 Fischhändler, s s  Fischer, 26 Fischwäffer- 
Besitzer, 6 F lachshändler, 205 Fleischhauer, 4 Fleischselcher, 
i  Fliegenschütz, 3 Floßmeister, 75 F rag n er, 7 Früchtenhänd- 
le r , 6 Gabelmacher, 2 Geigenmacher, 2 Gelbgießer, 1 G er- 
stenrändler, 6 G eschirr-H ändler, 9 Geschmeidler, 4 G e- 
treidabmeffer, 42 G etreidhändler, 29 G laser, 1 Glocken
gießer, s  Goldschmide, 19 G reisler, 94 GrieSler^ 10 G ü rt
le r , 1 3  G ypöhändler, 12 GypSstämpfe, 1 H aarhechler, 
24 Hackenschmide, 27 H afner, i s  Hammerschmide, 22 H and
schuhmacher, 22 Haubenmacherinnen, 6s Heftdreher, 23 H olz
händler, 2 Holzschuhmacher, 1 Holzschüsseldreher, s s  Holz- 
w aaren-Arbeiter (T ch n eg e re r), s?  Holzwaaren -H ä n d le r, 
1 Hutputzer, 23 H n tere r, 1 Jochmacher ( J ö c h le r ) ,  1 K ar
tenm ahler, 6 Kassehsieder, 23 Kalkbrenner, 9 Kammmacher,
14 Kattundrucker, 71 Kaufleute, 4 Kessel- und P fan n en 
flicker, 19 Kirschner, 6 Klam vferer, 1 Kleesamenbändler,
15 Klingen - Schm ide, 6 Klobenschmide,  s  Knopstnacher,
1 Knopfhändler, 23 K ohlführer, 17 Korbzäuner, s s s  K rä
m e r, 2 Kufenmacher, 13 Kupferschmide,  1 Ladenmacher, 
9 Läckirer, 1 Laternmacher 15 Lebzelter, 1 Lederfärber, 
SS Lederer, s  Lederwalken oder Lohstämpfe, 2 Lederzurichter, 
6 Leinöhlverschleiffer, 1 Leimsieder, 9 Leinwandhändler, 1 Lo
denmacher, ü Löffelmacher, s s  Lohnkutscher, 8 M ah le r,
2 MarchandeS de M ode, 2 M aterialisten, z i  M aultrom m el
macher ,  42 M aurerm eister, 4 Mehlspeisenmacher, S09 M ef- 
serschmide, 20 M efferverleger, 1 Messingfabrik, 1 Messing
schläger, 10 M ühlzurichter, 7SS M ü lle r , (w onm ter auch 
die Sägem üller begriffen s ind) ,  13 N ad le r, 61 Näherinnen, 
1?6 N ag e l-S ch m id e , 4 Neigerschmide, 29 Oehlschläger, 
i  Orgelmacher, s P ap ie re r, 4 Paraplüem acher, i s  Pech-
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Shldrenner, » Perückenmacher, 6 Pfannenfchwide, 7 P fe if- 
senmacher, s Pippenm acher, 9 Rauchfangkehrer, 6 Rechen
macher, 23 R iem er, i s  R ingm acher, 1 Rohrham m er, 93 S alzhändler, 1 Salpetersieder, 1 Sammtmacher, 4S S a t t 
le r ,  s  Schachtelmacher, 13 Schäffelbinder, 11 Schallen- 
schroter oder M esser-Schallenm acher, l l  Schaufelhacker, 
l  Scheidemacher, 20 Scheerenschmide,  7 Schiffmeister, 
3S S chleifer, 13 Schleifsteinbrecher, 4 Schlittenm acher, 
SS Schlosser, 30g Schunde (H uf-S chm i'de), Ü27 Schnei
der, r  Schnürm acher, 721 Schuster, 2 Schwammenhändler, 
1 Schweinschneider, 2 S chw ertfeger, 76 Seifensieder, 
27 S e ile r ,  i  Sensenhändler, 3S Sensenschmide, 12 S ieb 
macher, 1 Siegelstecher, 4 S ilberarbeiter, 7 Sockenstricker, 
3 S p ä n g le r , S S pielleu te , 12 Spinnräderm acher, 9 Spitz
arbeiter, io  S tärkm acher, l S tah lfab rik , i S tah lp o lire r ,
14 Steinm etze, 4 Striegelniacher/ 1 Striegelheftdreher, 
l S trohhänd le r, 7 S trum pfw irker, 7 T änd ler, 2 Tapezie
re r , 139 Tischler, 2 Tuchscherer, 11 Ueberführer, 4 Uhr
gehäusemacher, 3S Uhrmacher, i V ergolder, 2» Viehhänd
ler, .16S V iktualien-H ändler, i s s  W ^ n e r ,  62s W eber,
15 W eißgärber, 2 W indenmacher, 1 W indmühlenmacher, 
6iL W irthe , s W ollhändler, 4 Wollkämmer, 6 W ürstel
macher, 20 Zainhäm m er, 6 Zerrenhäm m er, 3 Zeughändler, 
4 Z eugstä tte r, 2-4 Zeugmacher, 7 Zeugschmide, 24 Ziegel
brenner, 4 i Zimmermeister, s Zinngießer, 4 ZirMschmide, s Zuckerbäcker, 23 Zweckschnnde, 1 Zwiebel- und S am en 
händler, 2 Zwirnkrämer.

Hiernach beträgt die Anzahl dor besteuerten Gewerbe in 
diesem Kreise nach dem Lriennium von 1S2S, iü26 und 
1S2? im Ganzen ssü2.

Ueberdieß beschäftiget da» Salzsieden im Kammergute 
s di» 6000 Arbeiter. (  S te in e r 4s ) .

V on den Kunstprodukten diese» Kreise» stehen die E is e n 
a r b e i t e n  theils wegen ihre» hohen Alter» » ) , theils wegen 
des großen Geldzuflusses, welche diese dem Lande ob der 
Enn» überhaupt verschaffen, oben an.

Unter den Eisenarbeitern sind die H e  f t  d r e h  e r ,  die 
A h l - ,  H a c k e n -  und  H a m m e r s c h m i d e ,  die N a g e l - ,
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F e i l e n - ,  M e s s e r k l i n g e n - ,  Scheeren- und Sen- 
s e n s c h m i d e d i e  beträchtlichsten.

Ih re  Fabrikate machen einen beträchtlichen Aktivhan
del in die T ü r k e y  und in die S c h w e i z ,  nach F r a n k 
r e i c h ,  P o h l e n  und R u ß l a n d  a u s ,  wohin die Sensen 
und S iche ln , M esser, Feilen und Ahlen, N ag e l, K lingen, 
Hacken, B e ile , A erte, Hobeleisen, B o h re r, S ä g e n , H äm 
m er, Z angen , Z irkel, Scheeren, P fan n en , S chöpf- und 
Schaum löffel, Fensterbefchläge,  Fischangeln re. in großen 
Ladungen versendet werden. D ie M a u l t r o m m e l n  von 
O bergrünburg, M o lln , Breiten«» und Ram fau sind weit 
und breit verbreitet.

E in Heer von D rechslern, Löffelmachern und Schnitzern, 
die ihre sogenannten B e r c h t e S g a d n e r  W a a r e n  und 
Spielzeuge tief in die T ü r k e y ,  nach H u n g a r n ,  B ö h 
m e n ,  S t ö y r t t r a r k  und an den R h e i n  re. verkaufen, 
trifft man in der V i e c h t a u ,  zu E b e n s e e ,  um S i r -  
n i n g  re. an . Die Hauptniederlage.dieser M anufakturate 
ist im sogenannten M e y e r h o f  in d e r  V i e c h t a u .  (SchiblS 
Wegweiser S .  S. und 6).

Vom Hallstätter Salzberae weg kommt man über die 
P l a n k e n s t e i n e r  A l p e  noch eine kleine Alpe vorbey, und 
dann zu den S t e i n b r ü c h e n ,  wo i s  betriebsame Familien 
deS GosauthaleS große runde und auch kleinere S c h i e f e r 
s t e i n e  brechen. Erstere dienen größtentheils den Schm i
den zur Abschleifung des Eisens aus dem Rohen. D ie G e
winnung dieser Schleifsteine ist sehr beschwerlich; denn der Ar
beiter muß oft mehr a ls zwey Klaftern der Erddecke abräumen, 
damit er zu brauchbarem Gesteine gelange. Die großen 
Schleifsteine haben a 1 /2  Schuh im Durchmesser, und 4 bis 
S Zoll Dicke, die kleineren r s  Zoll im Durchmesser,und 
S l / 2  Zoll Dicke. Ein Arbeiter bricht nach V erhältn iß-seiner 
Kräfte jährlich iso  bis 200 Zentner; der Zentner wurde im 
Ja h re  iL> 2 um s  fl. Einlööscheine verkauft. (S te in e r »29).

An G y p S  werden aus dem Salzkammergute jährlich 
ungefähr 2000 Zentner verhandelt.

D ie meiste L e i n w a n d  wird im Lraunkreise in den D i
striktskommissariaten G m u n d e n ,  G s c h w e n d t ,  H a l l ,  
H o c h h a u s ,  K r e m S m ü n s t e r ,  O r t ,  P e r n s t e i n ,  
S c h a r n s t e i n ,  S i r n i n g ,  S p i t a l ,  S t e i n h a u s ,  
S t e y r  und W i m S b a c h  verfertig t, hier und da auch

iS» Gewerbe, Industrie, Handel.
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Ausfuhr, Einfuhr, Jahrmarkt« re. ,a,

B archent, und K attun nebst »»deren Bünmwollwaaren fabrik
mäßig erzeugt.

Um K r e m - m ü n s t e r  arbeiten einige D auer-leute iu 
den stürmischen W intertagen künstlich g e d r e h t e  b e i n e r n e  
L ö f f e l n  a u - ,  und graben allerley fiunige Deuksprüche "  
hinein.

^ n ^ e s o n d e r -  bermrken-werth P  die von de«  bürge».

ernchtete, und w egen.G üte und Schönheit der W a ^ e  sehr 
.Vortheilhaft bekannt« W a g e n - F e d e r « . F a b r i k ,  «etthe 
10 Gesellen Arbeit und Verdienst verschafft.

D e r  Kattunfabrikant, M i c h a e l  H e i l m a u u z u  N e u 
h o f e n ,  machte einen sehr gelungenen Versuch mit einem 
Dam pfapparate. Ein Dampsteffel bringt nun mehrere Für- 
begefäße mit großer Holzersparuag und vielem Zeitgewiuuste 
zur nöthigen D ärm e.

E i»  verdient Vortheilhaft bekannter Ahlschmid ist Io» 
s e p h  W i e s i n g e r  zu  N e u z e u g  b e y  S i r n i u g .

B o n  den zahlreichen F e u e r a r b e i t e r n  zu S t e y r ,  
von den B l e c h -  und anderen F a b r i k e n  diese-K reise-wird 
in der zweyten Abtheilung diese- Werke- umständlichere E r
wähnung geschehen. '  '

L7) Ausfuhr. Einfuhr. Aahrmärktr. ViehuSrhte 
unv Getreivemsrkte.

Diebedeuttndsten A u s f u h r s a r t i k e l  de-TtauukreiseS 
sind: Fische, S a lz  » ) ,  G ypS, Eisenw aaren, Schleifiteine, 
und Kohlen. Alle übrigen A u s -  und E i n f u h r - a r t i k e l  
kommen mit jenen des Mühlkreise- ( S .  i r r . )  überein.

D er größte Handelsplatz ist rücksichtlich der Z e u g -  und 
E i s e n w a a r e u r e .  die Kreisstadt S t e y r ,  rücksichtlnh de-

» )  M it  Stecht fingt daher der alte D ichter:
» D e n  Herrn und Frauen bring ich zu Tisch 
Asch, S a ib l in g , Lax»Ferhen und ander« Fisch.
S u lH , Holh und S a lh  hab ich genug,
Derfier« am Wasser mit gueten F n rg .«

Lr T hl. it«  Abthl. (Traunkrei«) . L
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S a l z e »  re. G m u n d e n .  Di» vorzüglichsten H a a d e l S -
o r t e  sind überhaupt d o rt, wo J a h r m ä r k t e ,  V i e h 
M ä r k t e ,  und S c h r a n n e n  gehalten «erden. Hierüber
liefern wir nun die Verzeichnisse.
A d e l « a n g  am ,9 . M ürz, am 24. J u n y ,  a» de« sogrnann- 

te« s  goldenen Sam stagen.
A i g e n  (  bey W ett )  am ». September.
A l t m ü n s t e r  am 22. J u ly .
A n m e l d e n  a m P a u ttta g e  ( r s . J ä n n e r ) ,  und am Laurenzit 

tage ( ,o .  Angust).
A sten  am  Jakobitage.
B  e r g  (im Kommissariate EberSberg) am V eitttage ( iS .J u n y ) .
D i e t a c h  (im  Kommissariate G leink) am 24. I « « -  und 

ro . August.
D ü e n d o r f  (im  Kommissariate Seisendurg) am 7. N o

vember.
E b e r - b e r g  am G eorgitage, am 24. Ju n y  und r s .  N o

vember.
E d  e r s t a l l z e  l l  am Ulrich-tage.
E n n S  am Dienstage vor O stern, Jahrm arkt von »4 Tagen, 

am io . August Kirchtag, am 1. September Jahrm arkt, 
zu M artin i ebenfalls. Dieser fängt am n .  November 
a n ,  und endet am 17.

F isch  e l h a m  am 24. April.
S t .  F l o r i a n  am grünen D onnerstage, am Florianitage, 

am Pfingstdienstage, am M agdalenatage (privilegirter, 
sehr besuchter Jah rm ark t),  am S t .  LhomaStage.

G a f l e n z  am S t .  AndreaStage.
G a r s t e n  am Pfingstdienstage und am M atthäuStage.
G l e i n k  am ly . M ärz und 2S. August.
G m u n d e n  am Dienstage nach B artholom ä, und am D ien

stage nach Leopoldi.
G  0 i s e r n  am l 7. September und 20. November.
G  0 s a « am 17. Jän n e r und 24. Ju ly .

i6r Ausfuhr, Einfuhr, Jahrmärkte 20.
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» « ' s - » - ,  s . ' - f - » , ,  J . - , m 4 , „ . ^

» . - » - .m , .»  »  Pss„g^.„, ,„d -m

s  ' »  °  » °  -  s  <!m « .m m i j s .n ^  ke-nsieia) E  24 1 , . ^  ' '
G schw a n d t a m  M agdalenatage. * ^

»-,',»7..'"' ^  -»d -5. N°«„̂H a l l s t a t t  am so. A pril, ra «r..r» ,
„  4.  , . L ' z . ^ ° U 7 '  -»->

H ---" « » --»  « . m.
E  J»seph,., Michaeli, und Nikolaiiaae 

Ssch-' «m 2°-a.-.-.-ge (-4. Ja,y> ^
» - - > > , - »  4«  J E .  6

S a» » » / «m 2«, I « ,

K i r c h h a m  am Pfingstdienstage.
K l a u s  am i .  M ap  und 24. Ju n y .

e a h k i r c h e n  am DominikuStage (4. August).
S t .  L - o a h a r t  bey Pucking am S. November.

M a g d a l e n a b e r g  am io . Oktober.

und am K a § a Ä a ! a g ^ ^ " ^ b  ' ,  P M p p i - ,  S im on,-

" ° 2 » °  A ,W » S » b i» st-ze , 4M 22, J u l , ,  24. A »g», m,d

" Ä L . E N Z ; . 7 m ° N "  " " « - 3 M.P/ ° ° d .m  
N e u s t, 'f t  am Laurenzenötag«.

Lr
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O b e r l a m b a t h  am dritte» M ontage »ach Oster» /  am
6. Oktober.

O h l s t o r f a m  Pfingstdienstage.
O r t  am 2S. J u l - .  '
P e t t e n b a c h  am 2s. J ä n n e r ,  21. M ärz, 24. Ä a y ,  

29. Septem ber/ i i .  November.
P f a r x k i r c h e a  am 24. April.
P u c k i n g  am M agdalena - und M ichaeli-tage.
R i e d  am Nikolaitage.
R o h r  am Sim ooitage.
R o i t h a m  am 2s. Ju ly .
S c h l e i s t h e i m a m  iü . Oktober.
S e e b a c h  (in der P fa rre  Fischelham) am Georgitage.
S i p b a c h z e l l  am M agdalena» und M ichaeli-tage.
S p i t a l  a m  P y r n  am 2ü. Oktober. .
S i r n i n g  am Fasching - ,  Ostern , und Pfingstdienstage / 

am Bartholom ai- und Johann  Evangelistenötage.
S t e i n b a c h  am i .  May und 24. August.
S t e i n e r k i r c h e n  am 2 S .J« n y / 22. Ju ly /  i i . u o d 2S.N ov.
S t e i n h a n -  am 2». Ju n y .
S t e y r  am Donnerstage nach Jubilate  und am M ontage nach 

M ichaeli; Jahrm ärkte, welche jedesmahl 14 Tage dauern.
L e r n b e r g a m  Pfingstdienstage, am M agdalena- und S i -  

monitage.
T r a u  n k i r  chen am 24. Ju n y  und 29. September.
V i e c h t w a n g  am 19. M ärz , am M arkustage, am 24. J n -  

n y , 2». Septem ber, 2S. Oktober und 27. Dezember.
V o r c h d o r f a m  B lasiustage, am Osterdienstage, am M o n 

tage in der Bittwoche, am Bartholom äi- und am K a 
tharinatage.

V o r d e r s t o d e r  am Oster- und Pfingstdienstage,  am 11. N o
vember.

i-4  Ausfuhr/ Einfuhr/ Jahrmärkte, rc.
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W a r t b e r g  am 22. Ju ly  und 2 s Oktober.
W e i ß k i r c h e n  am 24 August und 2s. Oktober.
W e y e r  am M ontage nach M argarethen , und am M ontage 

nach S t .  Thomas.
W i m S b a c h  am 24. A pril, 2 s. Ju ly  und 21. Dejember.
W i n d i s c h g a r s t e n  am r. M ay  und 2s. Ju ly .
W o l f e r n  am Jakobi- und BartholomäuStage.
S t .  W o l f g a n g  am Pfingstdienstage und am 2S. Novemb.

V i e h m ä r k t e  b e s t e h e n  j u :
E b e r S b e r g .  Zw ar hat dieser M arkt kein ordentliche- 

Privilegium für einen Viehmarkt aufjuweisen; aber vom 
M onate Ju n y  bis November jeden Ja h re s  wird M ontagS 
eine Q uan titä t hungarischen Hornviehes zum Verkaufe 
(insgemein Ochsentheilung genannt) dorthin gebracht, 
um welches die Fleischhauer vom M ü h l- ,  HauSruck- 
«nd Lraunkreise s bis io  S tunden  weit herjureisen.

E n n S  am r. September Pferdemarkt.
G m u n d e n  am Dienstage nach M ichaelis, am Dienstage 

nach dem M ittefastensonntage, und am zweyten Diensta
ge nach Pfingsten, Viehmärkte überhaupt.

H i n t e r s t  o d e r  am  6. Oktober, Viehmarkt überhaupt.
J s c h e l  am zweyten Sam stage nach M ichaelis, P fe rd -  und 

Hornviehmarkt.
K i r c h d o r f  alle Ja h re  am zweyten M ontage in der Faste» 

Pferdemarkt.
K r e m S m ü n s t e r  am 24. Oktober Viehmarkt überhaupt.
W e y e r  am M ontage nach Leopold!, Viehmarkt.
W i n d i s c h g a r s t e n  am 29. Septem ber, Viehmarkt.

P r i v i l e g i r t e  S c h r a n n e n  f i n d  zu :
E n n S  am M ontage,
G m u n d e n  am Dienstage,
K i r c h d o r f  am M ontage,
K r e m S m ü n s t e r  am Mittwoche,
H a l l  am Dienstage,
S t e y r  ym Donnerstage.

L s
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,66 Straßeuzüge, RektifizirteMilit. Routen.

AuS neben gedruckter Tabelle sind die bestehenden S t r a 
ßen des TraunkreiseS zu ersehen.

2S) N e k tif ir ir te  M il i tä r  - Noute».

DaS Verzeichn«- der einzelnen M i l i t ä r - R o u t e n  für 
Oberösterreich überhaupt wurde durch Hofkanzleydekret vom 
r>. Ju ly  lSro, Zahl r« 67o , zur Darnachachtung bey J n -  
stradirungen an die kaiserl. königl. Landesregierung in Linz 
mitgetheilt, von derselben am ,z .  August , s r o ,  N ro. , 44os, 
öffentlich bekannt gemacht, und in der S a m m l u n g  d e r  
p o l i t i s c h e n  Ge s e t z e  u n d  V e r o r d n u n g e n  f ü r  d a »  
E r z h e r z o g t h u m  O e s t e r r e i c h  o b  d e r  E n n S  (Linz 
i s r r ,  S .  LLS — L6S) abgedruckt.

Hieraus wird nun für den TtaunkreiS da- Betreffende 
geliefert, und zwar:

A u f  KomMerzial» u n d  S e i t e n s t r a ß e n  nach g e o m e tr is c h e n  
M e i l e n  b e r e c h n e t .

E rs te  R o u t e :

28) AtrafreazA-e.

l. V o n  Li nz  n ach  S a l z b u r g .

D on Linz nach Neuhofen . L Meilen
1 i/2  »
i  , / r  »

KremSmünster 
Vorchdorf . 
Gmunden . 
Schörfling . 
S t .  Georgen 
T h a lg a u . . 
Salzburg  . 2 z / a  »

2 l/2
i  1/2 
L 3/4

2

Aas. ,ü  1/2 Meilen
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R - k t i f i z i r t t  M i l i t ä r  - R o u t e n . 1S7

Z w e y t e  R o u t e r "
V on Linz nach Reithosen . . .  , 3 Meile«

Pettenbach . . . 3 1/2 *
Gmunden . - .  3 »
S t .  Georgen . . 4 »
Mondsee . . . 2 3/4 »
S alzburg  . . .  3 3/4 »

A is. 20 Meile»

D r i t t e  R o u t e  m i t  e i n e m  k l e i n e n  U m w e g e  ü b e r
d e n  T r a u n s e e :

V on Linz «ach W els . . . .
Lambach . . . 
G m u n d en . . .

Ueber den Trauuse« «ach Ische! .  .
S t .  Gilgen 
Salzburg  .

-  Meile»
2 »
3 »
4 »
z  ,  '

. /  '?

/

4 »

Aus. r a  Meile»

II. V o n  L i n z  nach  S t .  J o h a n n  i m  P o n g a « .

Von Linz nach Neuhofen . . . 3 Meile»
Pettenbach . .  . 3 l /2 »
Gmunden . . . 3  ̂ ' »
Jsch-l . . - . 4 »

Ueber Geisern nach Gosau. .  .  . 3 l /4
Annaberg. . . 3 l /2 »
Menmarkt . . 3
S t .  Johann . . 3 l /4

Auf. rö  1 /2  Meile»
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Iä6 Rektifiziere M i l i t ä r -  Rosten»

l ll . D o n  G m u n d e n  nach S c h ä r d i n g . ,
-

D o» Gmunden nach Schwannenstadt 2 i / r  M eilen
Aister-Heim. . r  z /4  »
Riedan . . .  z  »
Schärding . . s  z/4  »

Zuf. i r  Meilen
IV  D o n  L i n z  n a c h  S i e z e n .

D on Linz »ach Neuhofen . . .  r
Ried . . . . .  2 i / r
Kirchdorf . . .  2
Windischgarsten . 4
Liezev . . . .  4

M eilen
»
»
»

Aus. 15 i / r  M eilen
V. V o n  L i n z  nach S t e y r .

E r s t e  R o u t e :
B on  Linz «ach N e u h o fe n ...................

S t e y r ........................
s  M eilen 
s  »

Zuf. ü M eilen
Z w e y t e  R o u t e :

V on Linz nach Niederneukircheu . . s  M eilen
Ans dem SNtenwege nach S te y r  . 2 1 / 2  »

Zuf. s  i / r  Meile«
VI. D o »  L i n z  nach A l t e n m a r k t .

D o »  Linz nach EnnS . . . . . .  z  Steile»
. S te y r  . . . . . .  2 »

Losensteiu . . . . .  s  »
W e y e r .......................  2 »
Altenmärkt . . . .  2 »

Zuf. iS Meilen
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R e k t i f i j i r t e  M i l i t ä r  - R o u t e « .  »Sy

Vll.  V o n  L i n ;  »ach  S t r e n g b e r g .

D on  Linz nach E n n S . . . . .  s  Meilen
S tre n g b e rg . . . 2 1 / 4  »

Zus. s 1 /4  Meilen

VIII. B o n  E « n S  n«ch F r e y s t« - « .

E r s t e  R o u t e :
V on EnnS nach W artberg . . .  3 1 /2  Meilen

Freystadt . . .  s  »

Z w e y t e  R o u t e :
V on EnnS nach P regarteu  

Freystadt

Zus. 6 i / r  Meilen

. . .  r  > / r  Meilen

. . . 3 »

Zus. ü i / r  Meile»

IX. V o n  E n n S  nach  W e l s .

L y e l ls  Post», th e i l s  K o m m e r z i a l s t r a ß « .
E r s t e  R o u t e :

. V on  EnnS nach EberSberg . . .  2  Meilen
» EberSberg auf dem r e c h t e a

Trauuufer nach Wels . . s l/r »
Zus. s i / r  M eile»

Z w e y t e  R o u t e :
Von EnnS nach Kleinmünchen . . 2  Meilen

W e l s . . . . .  3 i / r  »

Zus. s i / r  Meilen
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»7» Rektifiziere Mil itär  « Route«.

X. V o n  W e l s  nach  S e i t e u s t ä t t e « .

M n  W els nach KremSmünster . . 2 i /4  M eile«
S te y r  . . . .  3 »
Seitenstätten . . 3 »

Zus. s  1 /4  Meilen
XI. V o «  Lambach «ach S e i t e n s t ä t t e » .

D on Lambach «ach KremSmünster . . 3 M eile»
S te y r  . . . . .  3 »
Sei t ens t ä t t e«. . .  3 »

Zus. 9 M eilen
XU. V o n  S t e y r  n a c h  L i e z e n .

V on S te y r  nach S t e i nbäch . . .  2 s /4  M eilen
K laus . . . .  2 1 / 2 »
S p i t a l . . . .  4 »
Liezen . . . .  3 »

> Zus. i r  1 /4  M eilen
XIll. V o n  S a l z b u r g  nach  S t e y r m a r k .

'  I
E r s t e  R o u t e :

V on S alzbu rg  «ach S t .  Gilgen . . .  4 Meilen
J fc h e l...................  s  »
Aussee. . .  . . 4 »

Zus. i i  M eilen

Z w e y t e  R ö u t e  mit einem Umwege über Abtenau.
V on S alzburg  nach Golling . . 3 1 / 2  M eile«
Seitenw eg nach Abtenau . r  s /4  »

Gosau . . .  2 1 / 2 »
Aussee . . . s  »

Zus. 13 3/4 M eilen
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Kivchl i che  E i n t h ö i l u n g .

Z w i s c h e n - V e r b i n d u i r - e n .
V on Gösau nach Goisern . . . .  2 1 / 4  Meilen

» Goisern nach Jfchel...................  i  ».
» Goisern nach Auffee . . . .  r  »
» Aurachkirchen nach Vorchdorf im

S e i t e n w e g e ...................  z  3 /4  »
» Lambach nach Vorchdorf . . .  » i / r  ,
» W els nach Kirchdorf . . . .  4  »
» Vöcklabruck nach Gmunden . . r  1 /4  »
» Weyer nach Weidhofen . . . 2  i / r  »
» Weyer nach Höllenstein . . .  r  »

SV) Lirrhlichr Sinthrilunss.
S o  lange das Land ob der EnnS mit der geistlichen Ge

richtsbarkeit unter daö O rdinariat in Passau gehörte (bis l7S4), 
zahlte man außer den in der Geschichte genannten Klöstern 
im Lraunkreise 22 P farren .
-  waren (nach Jnsprugger ll. 84)  folgende: Anz-
felden, EberSberg, Eggenberg, EnnS, Kronstorf,Fischel- 

L G m unden, G rü n au , G rünburg , Hallstatt» 
Kematen , Kirchdorf, Leonstein, S t .  Laurenj, 

S t .  M anen  (M are iu ), Reukirchen, Pfarrkirchen, Petten- 
dach, Pucking, R oitham , S i tn in g , Steinerkirchen, Thal
Ham, Traunkirchen, Vorchdorf, Waldneukirchen, W artberg, 
Weißkirchen, WimSbach, Wolfern (W ollfahlen). .

S e i t  J o s e p h s  Reformen Und der n e u e n  P f a r r -  
e » n t H e i l u n g  (von i ? s i  bis i 7ü s) befinden fich in diesem 

r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n  Ki r c h e  
4 S tif te  und Klöster ( S t .  F lo rian , KremSmünster, Schlier
dach und Gm unden), s Dekanate, sz  P fa rre n , 2 -  P fa rrS 
vikariate,  -  Kuratbenefijien, s Erposituren; 2) v o n  d e r  
A u g s b u r g i f c h e n  K o n f e s s i o n  s  Pastorate.
.  .  Di< s Dekanate find: G m u n d e n  mit 22066 S eele» , 
T h a l h a m  mit 22433, S p i t a l  mit 2 2 2 6 s, S t e y r  mit 
4SS07,  E n n S  Mit 22Ü72.
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D ie z Pasterate bestehen zu N e u k e m a t e n ,  G e i 
s e r n ,  und in der G ö s a u .  Zu Hallstatt befindet sich eine 
Filiale von G e i s e r » .  N e u k e m a t e n  zählt 47i ,  G e i 
s e r n  294» , G e f a u  n s - ,  und H a l l s t a t t  ? r r  G lau 
bensgenosse«.

D a -  S t i f t  S t .  F l o r i a n  zählt nebst dem Probst« gegen
wärtig 7ü M itglieder. Davon sin- sü  a u ß e r  dem S tif te  
theils als Professoren zu Linz, theils au f den so  P fa rren  
angestellt.

I m  S tif te  K r e m S m ü n s t e r  befinden sich nebst dem 
P rä la ten  »s Kapitularen. Davon versehen 22 di« S tellen  
von Professoren und Bibliothekaren zu Linz und Kremömün- 
- e r , und s » sind a u ß e r  dem S tif te  theils a ls V erw alter 
von Stistöhäusern und W einbergen, theils a ls Seelsorger 
auf den 24 P fa rren  verwendet.

D a s  S t i f t  S c h l i e r b a c h  hat keinen Abt und 16 O r
denSmitglieder, von welchen der P r io r , J u l i a n  H a m e t -  
» e r ,  zugleich Administrator in  rsm porsdilua « t «xiriw ali- 
bu» ist, und 9 von ihnen die geistlichen Verrichtungen auf 
den 6 P fa rren  besorgen.

D a s  K a p u z i n e r k l o s t e r  zu  G m u n d e n  bewohnen 
nebst dem Q uardian 2 Priester und 4 Layenbrüder. Jeder 
von ihnen bezieht vom S taa tS ä ra r jährlich roo  fl. Münze.

Zum D e k a n a t e  G m u n d e n  gehören i»  P fa rre n , 
i  P fa rrv ik an a t, i  Lokalpfarre mit Kuratbenefizium, 2 E r 
posituren. Ih re  N am en sind: Altmünster, Gmunden ,  G ol
fern , G o s a u , Gschwandt, H allsta tt, Jfchel, Lahkirchen, 
Lambath oder Ebenste,  Laufen, Neukirchen io der Biechtau, 
O bertraun, O hlstorf, O r t ,  P inSdorf, Traunkirchen und 
S t .  W olfgang. .

Unter dem Dekanate T h a l h a m  stehen r  P fa r r e n ,  
14 P fa rrv ikaria te , i  Lokalpfarre mit Kuratbenefizium und 
i Erpositur. S ie  heissen: B a u ra , Eberstallzell, Fischelham, 
G rü n a« , Kirchham, S t .  K onrad, KremSmünster, Lindach, 
Pettenbach, R ied , R oitham , Sipbachzell, Steinerkirchen, 
S te inhaus, Thalham, Viechtwang, Vorchdorf und WimSbach.

I m  Dekanate S p i t a l  zählt man 6 P fa rre n , S P fa rr -  
vekarkate und i Lokalpfarre mit Kuratbenefizium. S ie  haben 
folgende N am en: Frauenstein, Heiligenkreuz, Jnnerstoder, 
Kirchdorf, K lau s , M agdalenaberg, M ö lln , Nußbach, S t .

i ?r  Kirchl i che  E i n t h e i l u n g .
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Politische Eintheilung. r?s

P ankraz,  Schlierbach, S p i ta l ,  Steinbach am Ziehberge, 
Norderstoder, W artberg und Windischgarsten.

Dem Dekanate S t e y r  sind 17 P fa rre n , 4 Pfarrvika- 
riate und t  Lokalpfarre mitKuratbenefijium zugewiesen. Die 
Namen davon sind: Adelwang, Aschach, Christkinde! ,  Gas
lenz, G arsten, G roßram ing, G rünburg , H a ll, Leonsteiu, 
Losenstein, Neustift, Pfarrkirchen, R o h r, S irn in g , S te in , 
bach, S t e y r ,  Lernberg, Lhanstätten, S t .  Ulrich, Wald- 
veukirchen und Weyer.

Zum Dekanate E n n S  gehören 7 P fa rre n , 9 Pfarrvika- 
r ia te , s Lokalpfarren mit Kuratbenesizien und 1 Expositur. 
S ie  heissen: Allhaming, Anzfelden, Aste», D ietach, EberS
berg, Eggendorf, E nn», S t .  Florian , Gleink, HargelS- 
berg, Hofkirchen, Kematen, Kronstorf- M a ria -L ah , N en- 
hofen, Niederneukirchen, Pucking, Schleistheim, Weichstät
ten , Weißkirchen und W olfern.

Hiervon waren in früherer Zeit sehr besuchte W a l l 
f a h r t s o r t e :  1) Adelwang, 2) M aria -A nger bey Enn», 
z) Christkinde», 4) S t .  F lo rian , 5) G arsten , 6)  KremS
münster, 7) M aria-L ah  bey S te y r ,  «) Schlierbach, 9) S t .  
W olfgang » ) , (Jnsprugger ll. S9 —  9?).

Die öffentlichen Fondeökapitalien der Kirchen- und Got
teshäuser dieses Kreises wurden im Jah re  is rs  mit dem Be
ttage von 652902 fl. rs  s/4  kr. ausgewiesen.

SL) Volitifctze Sintheilung.
I n  den ältesten Zeiten gehörte d e r L r a u n k r e i S  zum 

N o r i k u m .  (Geschichte). .
N o r i k u m  hießen l>) die Römer das Land, welches sich 

von den n o r i s c h e n  A l p e n  bis a n  d i e  D o n a «  erstreckte.

s )  Rach Wendt von Wendtenthal (4r Bd. 7r Th. S .  69) hätt« 
diese Wallfahrt dem Stifte M o ndsee seit 1182 jährlich i5 bi» ' 
20000 Stück Dukaten eingetragen. Da» möchte doch wahrlich 
gar zu viel seyn!

d) I n  den historischen Abhandlungen der baier. Akademie der 
Wissenschaften vom Jahre ISO? Seite 44t bi» 44S wird dnrch 
». P a l l h a u s e n  behauptet: »da» N o r i k u m  hatte seinen 
Rahmen von den R o r o p e r n ,  einem Volke, welche» die Kunst 
erfand, oder doch vervollkommte, da» Eisen uyd den Stahl
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l?4 Politische Eintheilung.

Dieses hatte gegen Pannonien di« c e t i f c h e n  G e b i r g e ,  
gegen Rhätien den I n n  zur Gränze.

D a s  N o r i c u m  würde vielleicht unter D i o k l e t i a n  
( 2S4 —  SIS) in daS diorioum r ip « n ,s  und m eciitersneuin 
eingetheilt (Maskow'ü Geschichte der Deutschen lll. B . j .  io ) . 
D er T r a u n k r e i »  gehörte ^u dem ersteren.

Beyläufig um 556 eroberte derAgilolfinger G a r i b a l d ,  
Herzog in Baiern mit Hülfe des fränkischen Königs THe o - 
d e b a l d  Vindelieien und N o r i k u m .

V on dieser Zeit an erhielten beyde Provinzen den Na» 
men Baiern (L o jo a r ia ) ,  dessen H e r z o g e  die fränkische 
Oberherrschaft anerkennen mußten. ( M a n n e r t S  G e o 
g r a p h i e  d e r  G r i e c h e n  u n d  R ö m e r .  Nürnberg 1792 
lll. B . S .  455). Dieß geschah bis 7v ü , worauf bekanntlich 
Gränzgrafen an die S telle  der Herzoge tra ten , deren W ürde 
unter Kaiser L o t h a r  (S4o —  855) ,  noch dauerhafter aber 
üüter L u d w i g  d e m  K i n d e  (9 0 0 —  y ii)w ie d « r eingeführt 
wurde. ( S c h e l ' S ;  K u r z ' S  Militärverfassung S .  19s).

Die fränkischen Könige theilten B aiern ( wie wir in un» 
seren Zeiten die Landschaften in Kreise) in verschiedene G a u e  
ein , zu deren Unterscheidung auch Flüsse und S e e n , an 
welchen die Gaue lagen , den Namen herleihen mußten. 
(Ant. Jo h . Lipowöky'S Abh. vom Ursprünge der Grafschaft 
S c h ä r d i n g  in den Abh. der baier'schen Akademie der Wis
senschaften 7k B . I .  1772. S .  251 —  25S).

F ü r das T r a u n g a u  gab der Traunfluß den Namen 
her, welchen man in Urkunden auf folgende Art ließt: ll'i-ua- 
geaue , ll'rungoe, ll'rungesu , l 'r u n s e , O rum enoe, V run- 
Asve , . U su n A su u , I r s u n g s e o ,  ll 'ru n g o v e , 'I^ sn n g o v . 
(k e tten x . 2 9 , z o , 40; Lipowsky; v. Pallhausen.).

Die alten Gaue erstreckten sich aber aus guten Ursachen 
auf beyden Seiten  eines Flusses. D ie Ufereinwohner von 
beiden Seiten  standen unter einem und demselben G a u g r a 
f e n ,  wenigstens für bestimmte Bezirke. Dieses war wegen 
der Einheit gemeinsamer V erordnungen, in Hinsicht der 
W asserbauten, der W ähren , der Brücken Herstellungen, der

vorzüglich hart und glänzend zu bearbeiten.« Wir find hiemit 
nicht einverstanden; denn außer den N o r o p e r n  bewohnten 
da- Norikum auch die S e v a r r S  (Fischer), die Q v i l a b e S  
(Schafzügler), die T a u r i S e i  (Nindviehzügler) ic.
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Politische Eintheiln»-. 17s

Anschütten re. um so nothwendiger, a ls  von beyde» S eiten  
gleich« Lasten getragen werden mußten, um gleiche Vortheil« 
genießen zu können. <Von Pallhausen s  Nachträge zur Urge
schichte der B aiern S .  r s 6) . I n  'dieser Hinsicht hat H a n -  
siz mit H u n d ,  C a n i s i u S ,  und mit dem C h r o n i k o u  
v o n  G ö t t w e i g  (dem Werke deS unsterbliche» AbteS B e s 
s e ! )  recht, wenn er daS Lraungau um den Traunfluß herum 
liegen lä ß t, dessen Anwohner einst ^ m b itr sn i  genannt wur
den (L sirsis 6ein». 8»«:r. I '.  I . ; klunä. ILetrop. 8»Ii»b. l. 
4 0 ; Lanisiu« Vl. x. 114YZ 6l>ror>. Oottv. l'oiv.I. proüroo».
x. z s r ;  Abhandl. der baier'sche» Akademie der Wissenschaften 
? r  B d. S .  4Sü —  46o).

D ie ältesten Orte d e S T r a n n g a u e S  nannten wir be
r e i t - in  der Geschichte.

E -  gab aber auch im heutigen B a i e r n  ein T r a u N 
g a u ,  welches eigentlich r ru a u u s lg »  hieß. Diese» erstreckte 
sich gegen Ost an den Lachen- ,  jetzt W ag in g e r-S ee , gegen 
West läng» der Alj und dem Chiemsee, gegen S ü d  bis zu« 
Ursprung« de» TraunflusseS an den Damm - und Weitsee unweit 
vou Reichenhall, gegen Nord bi» unterhalb de» Markte» 
Lroßderg,  wo sich d,e T raun in die Alz ergießt. (M ein Jn -  
telligenzdlatt von Salzburg iso ?  S .  7 2 z ; besonders aber 
Beda Appel» hist. Untersuchung der G ränzen, G aue und 
Ortschaften de» Herzogthumö Baiern unter den Herzogen de» 
agilof. S tam m es im 7. B d. der Abh. der baier'schen Akade
mie der Wissensch. S .  46o).

Einem G a u e  war gewöhnlich ein G ra f  vorgesetzt, der 
aber unter dem G r ä n z g r a f e n  stand (Kurz » M ilit. V er
fassung S .  244). Weil jedoch die Gränzen eine» Gaue» oft 
viel zu unbestimmt ausgeschieden w aren, so stoßt man Hiebey 
öfters auf große Schwierigkeiten, die man nicht allzeit glück
lich genug lösen kann.

Vielen Irrthüm ern  begegnete man endlich dadurch, daß 
der unermüdete Forschungsgeist sachkundiger M änner auffand, 
wie in den größeren Gauen auch kleinere begriffen waren; 
wie au» den G a u e n  die G r a f s c h a f t e n  entstanden; wie 
in vielen Grafschaften mehrere Grafen ihre Besitzungen zer
streut hatten, oder wie mancher G ra f so glücklich w a r, meh
rere Grafschaften unter sich vereinigen zu können; daß man 
ferner im »r. Jahrhunderte anfing , sich eine» Z u n a m e n »  
zu bedienen, und von den Festen und Burgen zu nennen, 
auf welchen man geboren w urde, oder die man besaß. I m
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P o l i t i s c h e  E i n t h e i l t » » - .

i i .  und i r .  Jahrhunderte (unter Heinrich V. f  u r s )  hatten 
sich auch die Grafen in ihren Besitzungen e r b l i c h  zu machen 
gewußt, w as der^S a « V e r f a s s u n g  den Todesstoß »ersetzte. 
Denn nun sah der G ra f , d e r  z u v o r  e i n  b l o ß e r  B e 
a m t e r  d e »  K ö n i g s  w a r ,  sein Amt für sein nutzbare» 
Eigenthum, und sich selbst a ls  den Eigenherrn desselben an. 
E r gab Gesetze; schrieb Abgaben vor; die Unterthanen waren 
ihm zinsbar; e» entstanden die herrschaftliche» Frohndienste. 
(A ppel'S  oben eitirte» W e rk S . 2S6 ; K urz» M ilitär. V er
fassung 24« —  r s r ) .

Ueber die G r a f e n  v o m  T r a u n g a u  fehlt eine voll
ständige Reihenfolge, über ihre Besitzungen «in genaue» 
Verzeichniß; deßungeachtet wissen w ir ziemlich verläßlich, 
w as den anfänglichen H erren, dann G rafen , M arkgrafen 
und Herzogen von S te y r  gehörte; daß alle» Uebrige vom 
T r a u n  g a u  in der lllarodi» vsvario»  lag , in welcher auch 
die Grafen von W e l s  und L a m b a c h  re. ihre Besitzungen 
ha tten , und daß sich ein eigene» G au unter dem N am en 
O uliupestale im Trauugau befand.

A ls G rafen von T raungau kommen ausdrücklich vor: 
>) G ra f  G e r o l d  s r s  (d lon . L aie. XI. t o ü ) ;  2) der alto  
G ra f A r i d 0 8 ?6 , SS« ((Rekele, R ettvnxnedvr, Hormayr'» 
Taschenbuch »Si r  S .  >42) ;  z)  O t t o k a r  I. 900 und 906 
in der Zollordnung L u d w i g s  d e s  K i n d e »  (§ « v » v in ); 
4) A r i b o ,  G ra f  §u Leoben 9 0 4 , 90a u»d 9 0 9 , wo er 
T r a u n k i r c h e n  bekam (äuvnv is, P reuenhuber); s )  d le- 
gi»I,»r«l«,, oome» in I 'rn n g o v e  9 Z0 zur Zeit de- salzbur
gischen ErzbifchofeS A d e l b e r t  (§uv»via, Hormayr'S Taschen
buch wie oben); 6) O t t o k a r l l . ,  G raf «m T raunga« und 
Chiemgau 9 2 0 , 940 , 959 , 9 6 s , 96s (Buchinger); 7) O t 
t o k a r  III ., über welchen man in der Einleitung diro. VII. 
mehr lese» kann; ü) G ra f  A r n o l d  ro ss . (L e tta o p . >47» 
kaokm . S6 ).

Durch diese erwiesene Thatsache, »och mehr aber dadurch, 
daß das T r a u n  g a u  noch >099 iu einem Befehle H e i n 
r i c h »  IV. wegen K r e m S m ü n s t e r  vorkommt (L e u e n x . 
i^nnal. ervmik. p . 14S )  widerlegt sich, wenn M o r i t z » )

» ) J .  Moritz, ehemalige« Benediktiner » im oberpsälztschen Geist« 
Gnn-dorf, kurz« Geschichte d«r Grafen von Formbach, Lam
bach und Putten in Hinsicht auf ihre Abstammung, Besitzungen, 
Ministerialen und Stiftungen. München >S03. Im  akademi
schen Berlage. S .  19).
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P o l i t i s c h e  E i n t h e i l u n g . 177*
sagt, daß m an 'von 930 an nicht- mehr von einem T a u e , 
oder von einer Grafschaft T r a u n g a u  lese.

Durch da» hier Angeführte widerlegt sich aber auch zu
gleich v. P a l l h a u s e n  -B eh au p tu n g  »), d a ß  d ie  G r a 
f e n  i m L r a u n g a u  z u g l e i c h  M a r k g r a f e n  a n  d e r  
E n n »  w a r e n ;  den» , wie sich da und in der Einleitung 
Kro. VII. zeigt, waren es nur einige.

Unter den Grafen vom T r a u n g a u  hatten jene von 
S te y r  die beträchtlichsten Besitzungen k ) . Nach P r e u e n «  
H u b e r  -  Oaatrum 8 t^ r« n ,v  ( S .  26 4 ) gehörte um 1072 
zur Grafschaft S te y r  die gleichnamige S ta d t ,  der Bezirk 
«der die E nn - bi- gegen Weidhofen, da- G aflenzgau, der 
Distrikt, wo jetzt der M arkt W eyer lieg t, da» E n^S thal, 
der Goisern« und EnnSwald, da- ganze S te y r«  oder Gar« 
stenthal nach dem Steyrfluffe hinein,  da» Klau» - oder Pyrn» 
gebirge; jenseit- der S te y r  die Gegend um D ietach, wo 
letzt da- aufgehobene Kloster Gleink lieg t, E nn - nebst der 
Umgebung (seit 1030), ferner alle- um W ilhelm-burg di» in 
die Piestnick, Herzogburg, Eheldorf, Oßrahm (O ö h a rn ) , 
Rapotenkirchen, Gumpoltökirchen.

H ier müssen wir ein wenig verweilen.
M an hat bis jetzt vielfältig behauptet, K. H e i n r i c h  

d e r  H e i l i g e  habe dir Gegend von S p i t a l  a m  P y r n  
dem BiSthume Bamberg um 1 0 0 7  zum Geschenke gegeben, 
O tto l . ,  oder Heilige (von n o r  bis 1139 Bischof in Bam« 
berg) zu S p ita l  am P y rn  eine Kirche gebaut, und sie mit 
einem Priester versehen; aber b e w e i s e n  konnte man dies« 
S ag e  nicht. Urkundlich richtig aber ist, daß S p ita l  am 
P y rn  » a l »  e i n  S p i t a l  f ü r  P i l g e r  i n »  h e i l i g e  ^  
L a n d «  von O tto II. (  von 1177 bi» 1192 Bischof in Bam» 
berg) im 1 . 1190 gestiftet w«rd« ( k e n  I . , 6 9 z ; O«Ile» U .,
97 ; I-aviu» 232 ; ÜanaiL I I ., 3 0 6 ) ,  und daß die P f a r r e  
S p i t a l  a m  P y r n  durch Pabst  B o n i f a z  IX. unter A l 
b re c h t G r a f e n  v. W e r t h e i m  (dem  31. Bischöfe zu

») v. Pallhausen -über da» Norikum G. S28 tu den histor. Ab
handlungen der kbntgl. baier. Akademie der Wissenschaften in 
München vom Jahre tö07.

d ) Di« O t t o k a r «  von S t e y r  gehörten zwar mit dem Traua- 
gau »u Baiern; sie waren aber als Markgrafen von Baiern »öl- 

'lig  unabhängig, keine Unterbeamt«, keine Vasallen des Reiches 
< Hormayr » Wien 2r Bd. 3s H. D- 27).

2r Thl. ite Abthl. (Traunkreis). M
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Bamberg )  deßwegen dem genannten H ö c h s te  um >ry4 zu
fiel , damit es seinen großen Schuldenstand erleichtern / und 
das Hochstift selbst nebst seinen Besitzungen in Lärnthen 
und Arain besser bewahren könne (W orte der Urkunde). Deß 
wegen hat auch das Hochstift Bamberg bis zu seiner S äkula- 
rifirung (2 5 . Febr. i« t»s) di« P a tro n a ts -  und Lehen-herr
lichkeit über S p i t a l  a m  P y r n  behauptet.

H a l l /  welches K. F e r d i n a n d  M,  an M a x i m i 
l i a n  G r a f e n  v o n  L r a u t m a n n S d o r f  a ls  Pfandherr, 
schaft übergab / w ar früher auch ein Appertinen» der H err
schaft S te y r  (Hoheneck II. 7 23 ).

D i c k l b e r g e r  sagt in seiner h a n d s c h r i f t l i c h e n  
Ge s c h i c h t e  d e r  S a l i n e n  d e s  L a n d e s  ob d e r  E n n S  
( S .  L i ) /  daß sich nicht bestimmt angeben lasse/ wie weit 
sich die Besitzungen der Steyr'schen M arkgrafen im S a l z 
k a m m e r g u t e  ausdehnten; daß wahrscheinlich der größte 
Theil desselben znm Traungau gehörte; denn die von den 
M arkgrafen zu S te y r  besessene Abtei T r a u n k i r c h e n  hatte 
a ls  P fa rre  A n s s e « /  H a l l s t a t t /  G o i s e r n  und J f c h e l  
zu Filialen. ,

D agegen drückt sich P a c h m a y r  ( S .  7S)  und noch 
bestimmter K u r z  f l l .  474) so auS: »Goisern / das Jschel- 
land / wozu auch Traunkirchen nebst der Umgegend/ und 
folglich das innere und äußere Galzkammergut gehört haben 
müsse»/ besaß Ottokar IV. von S te y t /  welcher >122 starb. 
D am ahls w ar Adalbero G ra f im E nn- - und Goiserwald / 
und wurde gewöhnlich der W aldgraf genann t.«

D aö  J s c h e l l a n d s )  wurde dann wahrscheinlichst durch 
den Friedensschluß zwischen den Königen O t t o k a r  und 
B e l a  im Ja h re  12S4 von der Gteyrmark getrennt/ und dem 
Herzogthume Oesterreich einverleibt (K urz 'S / Ottokar und 
Albrecht I. 2r  B d. S .  i ? l  / und Friedrich IV. 443).

I m  Jah re  i t s o  wurde der Knabe O t t o k a r  Jü n g lin g / als solcher früher G reis ohne Hoffnung auf E rbe«/ ja  sogar 
aussätzig. S o  übergab er am 17. August >lS6 auf dem 
S t .  G e o r g e n b e r g e  b ey  E n n S  das steyr'sche HerzogS
land an den österreichische« Herzog L e o p o l d  zu ewig un-

l7S P o l i t i s c h e  E i n t h e i l u n g .

») S o  hieß früher, «ad noch 144L da» S a l z k a m m e r g u t ,  
und zwar entweder vom Sitze de» Landgerichte» Wildenstein in 
der N ähe von Jfchel, oder vielleicht vom Jschelfluss«. (Kurz » 
Ottokar und Albrecht).
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getheilten Besitze, in welchen L e o p o l d  nach O t t o k a r * -  
Tode 1192 gänzlich tra t. (H orm ayr'S  W ien ll. B . M . H.
S .  27).

Bevor dieß geschah, hatte jedoch K. F r i e d r i c h - r r s ö  , 
die Markgrasschaft O e s t e r r e i c h  oder die o r i e n t a l i s c h e  . 
M a r k  zu einem Herzogthume erhoben. B is  dahin hieß der 
Distrikt ob der EnnS noch immer die M ark  (H a re lü a  auxra 
^ n a e u m );  jetzt wurde sie aber von B aiern getrenn t, und 
mit dem neuen Herzogthume verbunden (Kurzes M ilitär»«» 
faffung S .  2S7 «). I n  diesem Herzogthume lagen nun die 
Besitzungen der Grafe« von W els und Lambach.

D a  müssen wir aber gleich vorausschicken, daß man 
nicht erweisen kann, ob Lambach und W els e i n e  o d e r  
z w e y  G r a f s c h a f t e n  w aren; daß aber die eigentliche 
Grasschaft, wo sich diese H e r r s c h a f t e n  befanden, das 
alte T r a u n g a u  w ar.

W ann die G r a f e n  v o n  W e l s  u n d  L a m d a c h  zu» 
erst vorkommen, wann fie dann im vollen Lichte erscheinen 
und ausstarben, werde ich im H a u S r u c k k r e i se umständ
licher auseinander setzen. H ier nennen wir indeß bloß ihre 
vorzüglichsten Besitzungen im L r a u n g a u .  Diese w aren :

» D ie  Grafschaft und das Schloß W e ls , da- Schloß 
und die Herrschaft Lambach, G ru b , S ipbach, S te in h a u s , 
Achleiten, A u , Aiterbach, Sulzbach, W itenfpach, Pinz» 
d o rf, Buchinloch, Leibljngbach, Pachm aning, R ied , S tein» 
feld , Thalheim re .; die Förste H ard , E tterwalv bey Eggen» 
stein und um S irn in g , W aldungen am  KremSfluffe und 
am Bächlein Lurdika, vier W älder am Traunflusse, der 
Fischfang am Albense«, die Weide am EhäSberg, die P far»  
rrn  Gunzkirchen, P ich l, Kallheim re.«

D ie Grafschaft Wels blieb stet- bey den Grafen von 
Formbach, Lambach, Neuburg und P ü tten . S ie  fiel 1»SS 
an O t t o k a r  V.  v o n S r e y r ,  welcher sich damahls mit der 
Gräfin K u n i g u n d e  v o n  N e u b u r g  vermählte. V on . 
O t t o k a r  V. erhielt W els O t t o k a r V I . ,  und so nach seinem 
Tode Herzog L e o p o l d  von Oesterreich. Nach H o h e n e c k  
(II . 794) wär« Wels im I. »190 unter dem Bischöfe Heinrich

P o l i t i s c h e  E i n t h e i l u n g .  179

») Hier ist zwar vt P a l l h a u s e n  l« seiner Abhandlung über 
da» Norikum G. SSS rc. einer ganz andere» Meinung) «rr kön« 
ne» aber nicht mit ihm übereinstimmen. M  2
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von W ürzburg von Herzog Leopold von Oesterreich gekauft 
worden; allein H o h e n e c k  führt für seine Behauptung kei
nen Gewährsmann a n ,  und so muß man R a u c h  (S c rip t, 
re r . X urtr. I. 2 4 4 ) , H a n f i j  (6 ern»ania »»er» I. 2 8 Z ) ,  
und A. I .  C ä s a r  (^n n a l. S t^r. I. k l. Ivd) vorziehen.

>222 kaufte dann ebenfalls Herzog L e o p o l d  von 
Oesterreich das ganze Amt L a m b a c h  sammt Zugehör vom 
Bambergischen Bischöfe O t t o  um iscx» M ark S ilb ers . D ie 
Einkünfte werden im U ationario  ^«» triue  de- 13. Jah rhun 
dert- x raeä i»  L rd ip o len s i» , nämlich vom Bischof« von 
W ürzburg erkaufte Kammergüter de- Herzog- genannt. 
(M oriz wie oben, S .  i o ,  ZS r r . ; L alle»!. 4 0 4 ,  kackm a^r
36,  37,  »70). .

D o r t , wo jetzt S c h l i e r b a c h  lieg t, w ar da» G a «  
O u liu p es ta le , und «oos R a p o t o  G ra f desselben, (^uvaria 
3 6 0 , Anhang davon 214 , Geschichte).

W ie sich im T r a u n k r e i s e  nach und nach die B e
sitzungen anderer Dynasten , jene der Klöster re. erhoben, 
hat unS bereits die Geschichte gezeigt.

Um >254 a) theilte O t t o k a r  da- Land ob der EnnS 
in vier L a n d g e r i c h t e ,  und zwar in zwey j e n s e i t » ,  und 
in zwey d i e ß  s e i t -  der D onau. (K urz»  Militärverfassung 
323; dessen Ottokar und Albrecht I. r r  Thl. S .  >ü).

S e i t  F r i e d r i c h  lll. (1  1330) und A l b r e c h t  IV. 
(5  > 4 v 4 )  wurde da- E r z h e r z o g t u m  O e s t e r r e i c h  i n  
d a s  L a n d  ob u n d  u n t e r  d e r  E n n S  a b g e t h e i l t .  
( M ein Mühlkreis ite  Abthl. S .  »2 ). -

I n  der Theilung zwischen den österreichischen Herzogen 
L e o p o l d  und A l b e r t  III. bekam dieser 1379 daö Land 
ob der EnnS bis zu den Gränzen B aiernS , das Schloß 
S t e y r ,  da- Jschelland und Hallstatt bis zumsalzburgischen 
T erritorium , b i- zu den steyr'schen und hungar'schen Gränzen. 
Lum  onuiil»u» keuäi», »ngarii» , telonii» e t dlobilibu», 
«p»i in Sclirsnn» curiae ab »ati^uo reoponchere eonsudrv- 
ru n t. ( k e r  II. Stt).

Zwischen >4SS und >493 erhielt der P rä la t  L e o n h a r t  N. 
z u G a r s t e n  das Priv ileg ium , daß der M arkt W e y e r  und

»so P o l i t i s c h e  E i n k h e i l u w g .

») I n  P r e u e n h u e b e r ' »  historischen Ca t a l o g  44. 
wird auch eine Urkunde von >272 hierüber angeführt.
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G a f l e n z  nicht nach Unterösterreich, sondern nach O d e r 
ö s t e r r e i c h  gehöre» sollen. (Hoheneck l. i zü).

D a  wir nach der M itte  des i s .  Jahrhunderts in der 
G e s c h i c h t e  von B i e r t e l h a u p t l e u t e «  lesen, so mußte 
dort bereits die Benennung der Landesstriche,nach V i e r 
t e l n  im Schwünge gewesen seyn, welche sich besonders nach 
i s » r ,  wo nämlich K. M a r i m i l i a n  l. au f dem Reichstage 
zu Köln die Reichskreise um 4 vermehrt hatte , größtentheils 
in jene der KreiSbenenuuug umänderte »).

Wahrscheinlich r s o s  wurde das G o s a u t h a l ,  welches 
früher zu Salzburg  gehörte, den österreichischen Besitzungen 
einverleibt; denn da wurde auch die Herrschaft W i l d e n e k ,  
und das S t i f t  M o n d s e e  von den baier'schen Herzogen A l 
b r e c h t  und W o l f g a n g  fü r die zu ihrem Besten aufgewen
deten Kriegskosten an K . M a r  i m i l i a n l .  übergeben. (Dickl- 
berger'S Geschichte der S a linen  S .  sy ).

»74y wurde« einig» D i s t r i k t »  - K o m m i s s a r i a t e  
errichtet, und ihnen das Straßenw esen übertragen. (Lock.

s r  B d. ryy>; am 24.  Dezemb. i 77Lund 7 .M ärz >774 
wurde ganz Oberösterreich der Konskription wegen in DistriktS- 
kommiffariate eingetheilt; am  17. Ju ly  i 7St erfolgte eine 
zweyte, und am »S- Ju n y  1737 eine ganz neue Ä ntheilung 
und Orgauisiruog der DistriktSkommiffariat«.

Am 4. Februar lS»i  wurde der Bezirk von S t .  W o l f 
g a n g ,  welcher bisher zum HauSruckkreise gehörte, mit dem 
Traunkreife vereinigt, und am Fuße des B ürgel eine S tra ß e  
angelegt, damit die Komunikation mit S t .  W olfgang und 
Jfchel zur Vermeidung deS früher Salzburgisch-, damahls 
aber Baier'fch- gewesene» Gebiethe-hergestellet wurde. (Aus 
einem Archive).

Die WerbbezirkS-Herrschaften unter M a r i a  T h e r e 
s i a  befanden sich von diesem Kreis« zu EberSberg, S t .  F lo 
r ian , E nnS, TillySburg, Losensteinleiten, Gleink, Wrissen
berg , Neuhofen, Gschwendt« E ggendorf, D ietach, KremS
münster, Almeck, S te in h a u s , WimSbach, Liudach, T raun
kirchen, Gm unden, O r t ,  Lambach (der Ortschaften, S tad e l,

IS1

») K l e i n s o r g t  Ab r i ß  de r  G e o g r a p h i e .  Salzburg 17Y7 
S - 2ü6 Die Bestätigung der Vermehrung der 4 Kreise erfolgt« 
lS2i zu Worin», und 1522 am Reichstage zu Nürnberg, (v e  
I-nea l., Zl).
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»sr P o l i t i s c h e  S i n  t h e i l « » - .

und Urfahr w egen), Vorchdorf, Schornstein, S e ifeubu rg , 
Pernstein , S te y r ,  Garsten, Schlierbach, S irn in g , Feyereag, 
H a ll , S teinbach, Leonstein, G rünburg , M o ll« , Losenste!», 
Ternberg, W eyer, G roßram ing, K la u s , S p ita l am P y r n ,  
Windischgarsten, Jfchel, H allsta tt, Laufen, S t .  W olfgang , 
W ildenstein, Ebenfee.

M it diesem kommen wir au f die heutige Eintheilung die
ses Kreises nach L a n d g e r i c h t e »  und D i s t r i k t s k o m 
m i s s a r i a t e n .  Zum Schluffe scheiden wir den Bezirk des 
S a l j k a m m e r g u t e S  au».

W ie au» den K o m e t i e n  die L a n d g e r i c h t e  hervor- . 
g ingen, muß im M ü h l k r e i f e  S .  »SS nachgelesen werde».

I m  L r a u n k r e i s e  befinden sich nachstehende so  Land
oder Kriminaluntersuchungsgerichte mit den ihnen zugewiese
nen Bezirken.

») E n  »S  (d ie S ta d t ) .  D er ganze Umfang de» Krimi
nalgericht» - Bezirke» der S ta d t  EnnS begreift höchsten» zwey 
S tu n d e n , und läuft s ü d l i c h  von der am EnnSfluffe, eine 
halbe Viertelstunde von der S ta d t  entlegenen Lichtenschein- 
mühle, und dem daselbst befindlichen Hauptmarksteine gerade 
der Höhe bey der Forstbergsblanke vorüber bis zu dem Ein- 
gangSthürche» de» FreysitzeS Forstberg, von da au f de» an 
dem eme Keine Viertelstunde von der S ta d t  entlegenen 
Riezlmayrfelde liegenden R ain  hinab auf de» M osergaug, 
steig und von diesem bi- an das EspelMeyr- insgemein B la i- 
cherbächleinr w estlich  nach diesem eine Viertelstunde von 
der S ta d t  entlegenen Espelmeyr- oder Blaicherbächlein rech
ter H and fort bi» zur Spitalkirche, und über die S tra ß e  
bis zum Lederer nächst de» Bürgerspitals unter dem Schmied
berge; n ö r d l i c h  von diesem Ledererhause nach dem Bäch
lein bis zum G urhofe; von da bi» zu der eine Viertelstunde 
von der S ta d t  entlegenen sogenannten Lukenederstiegel bey 
Lorch über den Fahrtw eg, und fort bis zur Wafferhütte in 
E nahagen , von dieser aber nach dem Donauarm e und dem 
Taborhaufe fo r t , wo die EnnS in die D onau fließt; ö s tlich  
dann von diesem Auspuffe der EnnS in die D onau herauf bi» 
au f die halbe N aufahrt beym Kalkofen in der D orstadt Un
terrein thal, endlich von der Ennser Jochbrücke w eg , durch 
den H auSgarte» de» Pichlbauers im Lerchenthale au f der 
S tey re r Landstraße fort b i- j«  dem oben genannten H aupt
marksteine.
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Politische Eintheilung.

2) F e y e r e g a .  Dieses eremte Kriminalgericht«) übt 
die KrrminalgerichtSbarkeit bloß über die Herrschaft. Feyeregg'- 
schen Unterthanen auS.

z ) F l o r i a n  hat keinen geschloffenen Kriminalbezirk 
und übt die Kriminalgericht-barkeit wieder bloß über die 
demselben S tif te  «nterthänigen Häuser und Bewohner aus.

4)  G a r s t e n .  D ie Herrschaft Garsten hat ebenfalls nur 
die Eremtio» der Kriminal - Jurisdiktion über ihre Unter
thans Häuser, sowohl in diesem als in andere« Bezirken. Die 
Unterthanen liege« in ? s  P fa rre n  zerstreut.

s )  G l e i n k .  D er Umfang des Kriminalgericht-bezirkeS 
der Herrschaft Gleink erstreckt sich bloß über ihre in verschie
denen P fa rren  zerstreut gelegenen Unterthanen.

L ) G m u n d « n  begreift die S ta d t ,  den städtischen 
Burgfried und sechs Vorstädte in sich. Gmunden ist rings
um hart von dem kaiserl. königl. Landgericht O rt umgeben, 
weil am linken T raunufer der Bezirk O rt selbst an den B u rg 
fried g ränzt, und am rechten Ufer der T raun der nicht zum 
Burgfried Gmunden gehörige Theil der P fa rre  Gm unden, 
so wie die ganzen P fa rren  Lahkirchen und Gschwandt unter 
d as  Landgericht O rt gehören.

7) G sch w en  d t. Dieser LandgerichtS-Bezirk beginnt 
oberhalb Schleistheim mitten in der T rau n , wo der Thalbach 
hereinfließt,  er folgt dem Bette dieses B aches, geht bis 
Leombach, W eiterSdorf, und bis zur eisernen H and an  der 
alten S tey re r S tra ß e , von da auf den Beutelbach und au f 
H albarting an die Bruckmühle; dann aufP ichelw ang , B run 
nern ,  Pachschallern bis zur steinernen Gattersäule im S te in 
felde. V on hier reicht der Bezirk bis an das Goldbergbäch
lein nach Weichstätten, Dießling und S t .  M ärien ; geht 
durch SchnellerSdorf auf das dürre Lindach über den KremS- 
fiuß , auf den Buchmayr zum Landgericht-steine auf der 
Linzerstraße an die Falzmühle, von dort auf der Welserstraße 
nach und durch Weißkirchen, ferner nach Schleistheim unter
halb des D orfes auf den Thalbach bey Thalham m der Ge-

»vz

» )  D ie  exemten Kriminalgerichte und D om inien  haben durchge
hend- keinen geschlossenen LandgerichtS-Bezirk, sondern üben 
oie Kriminql r Gerichtsbarkeit bloß aber ihre in verschiedenen B e 
zirken und Pfarren zerstreut liegenden Unterthanshäuser i»ro  
ex em tio u is  oder p er  exvm U oueiu  (AuSnahmS - Gerichtsbar
keit) aus.
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1S4 Politische Eintheilung.

gend vo« W e ls , « o  der Anfang-punkt de» Bezirke» bezeich
net wurde. I n  diesem Landgericht--Bezirke sind i i s o  H au 
ser in ss  Ortschaften eingeschlossen. Außerdem übt aber da» 
Landgericht Gschwendt noch die eremte Gerichtsbarkeit über 
»26 Häuser in 42 Ortschaften au».

S) H  a l l .  D er Flächeninhalt beträgt beyläufig 2 i / r  Q ua
dratmeilen; nimmt ftinen Anfang außerhalb der S ta d t  S te y r  
im S tein fe lde , geht dann aufwärt» nach de«  Steyrflaffe 
durch S irn inghoftn  nach Leousteiu, zieht sich von dort recht» 
au f de» Nußbachfluß, von da auf die halbe Krem-brücke zu 
W artberg , läuft dann abwärt» nach dem Krem-flusse bi» au f 
die Bruckmühle zu K em aten, und von da nach Schiedlberg, 
Oberbrunnern und Pachfchallern. Bey Grünberg führt er 
dann wieder nach S te in fe ld , wo er feinen Anfang nahm. 
Dieser Kriminal-GerichtSbezirk zählt 2S7i H äuser, iS 4i s  
B ew ohner, 16 P fa rren  und s s  Ortschaft«».

9) H och h a u -  u n d  M e s s e n b a c h .  Diese beyden 
B urgfriede, welche da» Kriminalgericht Hochhaus ausm a
chen, erstrecken sich in eine« Theil der P fa rre  Aorchdorf 
in den Ortschaften Vorchdorf, B ergern , Eggenberg, Feld- 
Ham, Lederau und M ooö; auf einen Theil der P fa rre  WimS
bach in der Ortschaft A u , und in der P fa rre  Kirchham; au f 
die Ortschaften Feichtenberg, W ah l, Kogel und Kaltenmarkt, 
mit einem Flächeninhalte von beyläufig 2000 Joch , im G an 
zen 2S» Häuser und t2S4 Köpfe, wovon i s s  Häuser mit 
Ü22 Individuen zu ihren Grundherrschaften eremt sind.

»0) K r e m - m ü n s t e r .  Dieser Bezirk fängt unterhalb 
de- Schlosse- Achleiten zu H albarting in der P fa rre  Kematen 
am S te g  über den Krem-fluß a n ,  und läuft nach diesem 
Flusse au fw ärt- , und zwar zwischen den P fa rren  Kematen 
und R o h r, dann durch die P fa rren  Kirchberg und KremS- 
müuster, weiter» an der Gränze der P fa rre  Ried bi» zur 
Kalchmühle in der P fa rre  W artberg, wo da» Kalchbächlein 
in die Krem» fällt. D ann  geht die Gränze in der P fa rre  
W artberg nach diesem Bächlein bi» zum Rennmeyr fo rt, von 
da der Bauernstraße aufwärt» bi» nach Voitstorf in der P fa rre  
R ied , weiter» in der P fa rre  Ried nach der Gmundner 
S tra ß e  fort bi» zum Aiterbache an der Gränze der P fa rre  
Pettenbach, ferner- nach dem Aiterbache hinab an» Ende 
der P fa rre  R ied , und weiter» durch die P fa rren  Eberstallzell, 
Steinerkirchen, S te inhaus und Thalham immer nach dem 
Aiterbache bi» zur Stoibermüller Wehre unweit von Schauer»-
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te rg . B on da zieht sie fich in der P fa rre  Thalham  nach 
den Feldern und verschiedene« Marksteinen über die Welser 
und Kirchdörfer S tra ß e  durch daS D orf Bergern und das 
Thalbach - Meyrbächlein bis zur KremSmünster und Welser 
S tra ß e  im Edholze zum Landgerichtssteine; von hier nach 
dieser S tra ß e  in der P fa rre  Schleistheim durch das Juden» 
holz bis Levmbach, weiter dann in der P fa rre  Sipbachzell 
nach der Kematner- und Welser S tra ß e  über Schnarren
d o rf, Arrenberg und K opling, ferner «ach dieser S tra ß e  in 
der P fa rre  Kematen bis zum Ende de- Schachers, wo die 
fernert Gränze nach der Seitenstraße bis zur KremSmänst«, 
rer Kematner S tra ß e  unweit des Zehentmeyr bey der stei
nerne« S ä u le  lä u ft, und wieder weiter über dies« S tra ß e  
nach den Gründen zwischen dem Gruber und Hilblinger bis 
zu dem S teg e  über den KremSflnß, wo der Anfang der B e
schreibung gemacht wurde. Dieser Bezirk umfaßt den größ. 
teil Theil der P fa rre  Kirchberg und KremSmünster, einen 
kleinen Theil der P fa rre  W artberg , beynahe die ganze P fa rre  
R ied , einen Theil der P fa rre  Eberstallzell, Steinerkirchrn, 
S te in h a u s , Thalham , Schleistheim und Kem aten, dann die 
ganze P fa rre  Sipbachzell, und enthält »»so Häuser. Weil 
aber das S t i f t  KremSmünster auch noch die Exemtion über 
t s r r  unterthäni'ge auswärtige Realitäten ausüb t, so erstreckt 
sich die landgerichtliche Jurisdiktion eigentlich auf 2502 
Häuser.

11) L e o n s t e i n  beschreibt einen Umkreis bey 7 S tu n 
den, und wird gegen O st vom Landgerichte Schloß S te y r  
und vom Steyrfluffe,  gegen S ü d  von ebendemselben, zum 
Theile vom Landgerichte S p i ta l ,  und dem Schiedbache, ge
gen W est von dem Landgerichte Pernstein und dem Rieder
bergerbache, gegen N o r d  vom Landgerichte H all und dem 
Pernzellerbache begränzt.

12) L o f e n s t e i n l e i t e n .  D er LandgerichtSbezirk ent
hält einen Flächenraum von » »/2  Q uadratm eilen,  477 H äu
ser, und zoy» Personen. D er Distrikt gränzt gegen N o r d  
an daS Landgericht TillySburg, gegen O st und S ü d  an das 
Landgericht Schloß S te y r ,  gegen W est an daS Landgericht 
Gschwendt.

»s> O r t .  D aS Kriminalgericht, zu welchem die Un
terthanen von 54 Dominien gehöre», hat einen Umfang von 
zö S tunden  mit einer Bevölkerung von »dr»s Individuen. 
Dieses Landgericht gränzt an die Kriminalgerichte Wilhenstfiv,
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K am m er, Puchheim , WimSbach,  Schornstein, und an den 
Burgfried Hochhaus.

14) P e r n  a u an der T raun h a t nnr einen kleinen Theil 
der P fa rre  Fischelham di- an die T ra u n , einige Häuser der 
P fa rren  S te inhaus und Steinerkirchen unter sich.

15) P e r n s t e i n .  Dieses Kriminalgericht übt nicht nur 
die peinliche Jurisdiktion über alle zur Herrschaft Pernstein 
gehörige Unterthanen, welche in r s  i Häusern mit iso o  P e r 
sonen in r i  P fa rren  zerstreut, und sogar in mehreren Krei
sen entlegen sind, eremtionSweise a u s ,  sondern hat auch 
einen geschloffenen Kriminalgerichts - Bezirk unter sich, wel
cher sich über 9 P fa rren  mit 1043 Häusern und ungefähr 
Sooo Bewohnern erstreikt, ynd 7 Meilen im Umkreise hat. 
Die dazu gehörigen P fa rren  sind theilweise Kirchdorf, heil. 
K reuz, Steinbach am Ziehberge, M agdalenaberg, P etten - 
bach, R ied , W artberg , Nußbach und Schlierbach. Dieser 
Distrikt gränzt an die Landgerichts-Bezirke Leonstem, K laus, 
Schornstein,  KremSmünster und Hall.

iü )  S c h o r n s t e i n .  D er Landgerichts-Bezirk davon 
hat in seinem Umkreise 33 S tu n d en ; die L ä n g e  von der 
Brücke über die Alm bey dem Theuerwang bi- anKden Röll- 
berg in der S e e a u ; die B r e i t e  von Keuzenridl bis an den 
L audach-S ee , und von den Zöblen bey der Hötzau bi- auf 
das Weißhorn am obern Offenst«.

17) S c h l i e r b a c h .  D ie Krimiaalgerichtsbarkeit er
streckt sich über die herrschaftliche Hofmark in der P fa rre  
Schlierbach, und über 99 landgerichtliche eremte Untertha
nen , welche im T raun - und HauSruckkreise zerstreut liegen..

iS ) S p i t a l  und K l a u S  gränzen an die Landgerichte 
Admont, Wolkenstein und Gallenstein in S teyrm ark , an die 
Landgerichte Schornstein, Pernstein , Leonstei«, und an daS 
Schloß S te y r  in Oberösterreich.

ly )  S t e i n  zu T i l l y S b u r g .  V on der WambachS
brücke bis Niederneukirchen dient die Gränze deS Landgerichts 
TillySburg auch für den Landgerichts-Bezirk S te in  als^ Ab
sonderung beyder Bezirke. B on Niederneukirchen läuft die 
Gränze über Ruprechtöhofen auf den Rabengattern beym 
Dörsibauer bis zum Schmide beym Bache zu S t .  M arien ; 
von S t .  M anen nach dem Gangsteige auf die zwey Häuschen 
beym H olze, weiter zum Huber zu Pichert, zum P lay e r zu 
Pacherstorf, zum Nöstelbache und Ziehberge, «nd nach der

iS-
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K»e«S ln- zur Weynbachbrücke. Lieft KeiminalgerichtSbar- 
keit erstreckt sich au f s s s  Hauser.

20) S t e y r  (die S ta d t) .  D aS Krim inal- oder Land- . 
gericht der S ta d t  S te y r  umschließt den Burgfried der S ta d t ,  
und wird von den Landgerichten der Herrschaft Schloß S te y r , 
Garsten ^. d H all begränzt.

21) S t e y r  (die Herrschaft zu S te y r) . D e r  Kriminal
GerichtSbezirk der Herrschaft S te y r  zu S te y r  begreift nicht 
« u r di« P fa rre  L ernberg, sondern auch noch die ganzen P fa r 
ren G arsten , S t .  Ulrich, Christkinde!, Aschach, S teinbach, 
M ö l l n ,  ferner «inen Theil der P fa rren  Losenstem, Neustift, 
die S tad tp fa rre  S te y r ,  die Borstadtpfarre S t .  M ichael, 
S i rn in g ,  Gleink nebst D ietach, und zählt nach A d- und 
Zurechnung der Eremtiou »4-1» Bewohner. Hierzu gehört 
noch besonder- ein Krim inal - Gericht-bezirk in Oesterreich 
unter der E n n - ,  im B . O . W . W .

22) S t e y r  zu W e y e r .  D er Umfang de- Kriminal
GerichtSbezirkeS beträgt im Umkreis« bey 30 M eilen , in der 
L ä n g e  4 ,  in der we»teste« B r e i t e  ü M eilen. T r gränzt 
gegen O st an da- Landgericht der kaiserl. königl. S taa t-H err
schaft Weidhofen an der ApS in Unterösterreich, gegen S ü d  
a u  d a - Landgericht S t .  P e te r  in der Au in Unterösterreich, 
und an da- Herrschaft Garsteu'sche Landgericht Urbaramt 
W eyer, gegen W est an da-Landgericht der Herrschaft S te y r  
zu S te y r ,  und gegen N o r d  an da- Landgericht der kaiserl. 
königl. R elig ion-fond--Herrschaft S p ita l am P y rn . Dieser 
Umfang faßt zz Ortschaften, i r r s  Häuser und üo?o Jn d i-  
viduen in den P fa rren  Losenstein, G roßram ing, N eustift, 
Gaflenz und Weyer in sich.

23) T i l l y S b u r g .  D er Kriminalgerichts - Bezirk zieht sich 
von der P fa rre  und Ortschaft Kronstorf nach dem Enn-flusse 
bi- zur Lichtenscheinmühle bey E noS , von dort nach dem 
Bürgfried der S ta d t  E n aö , und dem Bleicherbächlein zur 
D o n au , läng- der D onau aufw ärt- zur T ra u n , nach diesem 
Flusse bi- zur Wambachbrücke, von dieser über den S tä ttin -  
ger- au f den Rohrbacher Fahrtweg, durch Rohrbach zum wei
ßen Kreuze bey Hohenbrunn, und von diesem nach dem 
Fahrtw rge nach Niederfrauenleiten. Von da erstreckt sich die 
Gränze nach dem Fußsteige vom Grober zu G rub bi- zum 
Lughammer, von welchem Gute die Kommerzialstraße di« 
Gränze bey Niederneukirchen ist, und wovon sich die Landge
richts-G ränze  au f den Fußsteig gegen da- Norbergnt au f

1«7
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d a -  M eyrgut in det D i» -  , von -»et über d a -S c h la tth sh  
über den Distlberg nach Winkling auf die Kraußmühl«, und 
von da über H auSm anning, Pirchhorn nach Kronstorf zieht. 
D a -  Landgericht Lilly-burg übt die Kriminal - Gerichtsbar
keit in 5yr Häusern au» , und s  P fa rren  sind entweder ganz 
oder theilweise in demselben eingeschlossen.

24)  D e  i s s e « b e r  g. D er Weiffenberg'sche geschloffene 
Landgericht-bezirk erstreckt sich von der Schwarzmühl« ober
halb Schleistheim de» Thalwege» und de- Lraunstosse» ent
lang bi» zur Einmündung d«S KremSflusseS in denselben, 
dann «ach diesem Thalwege herauf bis K rem -dorf, und von 
da noch über die Krem - »ach einer, durch die Ortschaften 
G ru b , Nöstelbach und P acher-dorf bi» zur daflgen K re«»- 
mühl« reichenden Linie; von dieser M ühle wieder nach einer 
Linie durch die Ortschaft Lining zurück über die Krem », und 
weiter» durch die Ortschaften Liudach, Laimgröben, B erger«, 
S am erS dorf, S in n e rsd o rf, Weißkirchen und Dietach nebst 
Schleistheim; endlich nach einer von dieser Linie bey Schleist
heim abspringenden, und bi» zur obigen Schwarzmühle wie
der abschließende» Linie. Dieser Landgerichtsbezirk begreift 
also völlig die Bezirköpfarre Pucking, und theil- ganze O rt
schaften ,  theils Theil - Ortschaften der angränzenden P farren  
Anzfelden, S t .  M arien , Neuhofen, Allhaming, Weißkir
chen und Schleistheim in sich. D ie Herrschaft Wrissenberg 
übt ferner auch die eremte Kriminal-Gerichtsbarkeit über 
ih re , in dem vereinten Landgericht-bezirke TillySburg und 
S te in ,  so wie in dem Distrikte von Gschwendt zerstreut be
findlichen Unterthanen aus.

2 s)  W e y e r  (da» Urbaramt). D er Umfang diese-Land- 
, gericht» wird auf 9 bis »0 S tunden  gerechnet. Dasselbe 

erstreckt sich von der sogenannte« DiepoltSau an dem EnnS- 
fiuffe hinauf bis in die Frenz längs der S tubauer W aldung, 
an der Gränze von Großrammg und Neustift bi» an die Forst
hube im Oberlande der P fa rre  G aflenz; dann am P ren ten- 
berge und Breitenauerforste herab gegen den S aurüffelberg , 
und diesseits de- Herrschaft Steyr'schen OelgrabenS wieder 
bis an die Frenz. Dieses Landgericht umfaßt die Ortschaften 
W eyer, A nger, A u , N eudorf, Lindau, G r o ß - u n d  Kleiu- 
gschnaidt, O berland, G aflenz, P ettendorf, B re iten s« , 
M ühle in , P ich l, Rappolteck, und nach der EnnS.

2ü) W i l d e n s i e i ». Diese» Landgericht gränzt gegen 
O st von der M arktanne über den S te inberg , über die MooS-

i»S
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a n , den Kreuzkoael, Brnnnenthalkopf, Roßkopf, Geschirr
kogel und Hochpfad dis zum Weißhorn im Offenseer Gebirge 
an das Landgericht Schornstein; gegen S ü d  vom Weiß
horn über den W ildensee, den hohen Rinnerkogel, Wildeu- 
kogel, Schwarzenberg, Brunnkogel , Pißingkogel und S an d - 
lingberg «ach dem Michelhallbach, der Pötschenwaud, dem 
S aa rste in , Schneegraben, Koppenberg, Kuhschädel, Ge
schirrkogel, Pfaljkogel und LakenmieS bi» »um Dachstein an 
da» Herzogthum Steyrm ark und den Salzburger K re is ; ge
gen W est über di« Dachsteinwand, den Gosauerkogel, Zwi- 
selberg, da» Haidekhorn, P aß -G esch ü tt, und R ußberg , 
über da» hohe B re tt , den Jägerkogel, Lrauuw and über da
Platteneck, über den B ärnpfad , Schoberstei», Bergwerk
kogel, Laufnerberg, über die Schöffau, und nach dem D ürn 
bache abw ärts zum Jschelbache an den S alzburger K reis; 
von da über die Z im ih, den LeonSbergzinkeu bi» Tratteuspitz 
an d a - Fürst Wrede'sche Herrschaftsgericht M ondsee, resp. 
Landgericht T ha lg au , und von hier abwärt» über da» S tö h - 
rereck zum NöhringSmooße, dann aufw ärts bis zum Pfaffen
graben unter dem rothen Kogel im Höllgebirge an da» Land
gericht Kämmer im HauSruckkreife; gegen N o r d  endlich 
vom Pfaffengraben über den Brunnkogel, Eibengupf bi» 
zum dürren G raben , von diesem abwärts bis zum Lambath- 
bache, nach diesem zum T raunsee, von dem Seegestade hin
über zum Rindbache und nach demselben hinein bis zur M ark
tanne an das kaiserl. königl. Landgericht der Grafschaft O rt. 
D er Flächeninhalt beträgt 11 s/4  deutsche Q uadratm eilen; 
die in diesem Landgericht-bezirke wohnende Menschenzahl be
läuft sich auf »4 bi» »sooo. .

27)  W i m S b a c h .  Dieser Bezirk fängt bey der T raun 
brücke zu Lambach a n , geht von da läng- der T raun hinab 
bis an den Schauersberg, dann landeinwärts läng» deSAiter- 
bacheS bis an die alte Gmundnerstraße nach S te y r ,  hierauf 
über Theuerwang an dem Albenfluffe herab bis zum Ein
flüsse der Laudach, dann läng» der Laudach aufwärt» bi» 
gegen Falkenohren in der P fa rre  Vorchdorf, nun landein
wärtS gegen Lindach vorbey durch da» Traunfallholz in der 
P fa rre  Roitham bis zur Traunfallsbrücke, und an der T raun 
hinab bi» zur Lambacher Lraunbrücke.

r« )  S t .  W o l f g a n g .  D ie Herrschaft S t .  W olfgang 
hat die eremte Kriminalgerichtsbarkeit über ihre sämmtlichen 
in den Ortschaften S t .  W olfgang, A u , Aschach, Schw är 
zenbach, MönchSreut, G raben, Rußbach, R a d au , W ind

»Sy
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»90 D e r  ä l t e s t e  W a p e u s c h i l d  d e -

Hag, Weinbach in der P fa rre  S t .  W olfgang , W ierling kn 
der P fa rre  Jschel liegenden Unterthanen. S ie  erstreckt sich 
der Länge nach von West nach Ost über einen Bezirk von 
r  1 /2  M eilen , und der Breite nach von S ü d  nach N ord mit 
Inbegriff der Gebirge über einen Bezirk von r  M eile». D ie 
Anzahl der Unterthanen beläuft sich au f i ro a .

29 und so ). D a S  K a p e l l e r a m t  G m u n d e n  z «  
M ü h l w a n g ,  und da» S i e g a u e r a m t  zu  M ü h l w a n g  
sind ebenfalls eremte Landgerichte.

D ie s s  Distrikts-Kommissariate diese» Kreise» heissen: 
D ietach, Ebersberg, Ebensee, Enn» (die S ta d t ) ,  Feyregg, 
S t .  F lo rian , G arsten, G leink, G m unden, 10) Großraming, 
Gschwendt, H a ll, Hochhau-, Jschel, KremSmünster, Leon
stein, Losenstein, Losensteinleiten, O r t ,  Pernstein , Schorn
stein, Schlierbach, Seisenburg, S irn in g , S p ita l und K laus, 
S teinbach, S te in h a u s , S te y r  (die S ta d t ) ,  T ernberg, resp. 
Schloß S te y r ,  T illySburg, Wrissenberg, W eyer, W ildrn- 
stein, WimSbach, S t .  W olfgang.

D aS  S a l z k a m m e r g u t  hat sei« L a n d g e r i c h t  zu 
W i l d e n s t e i n .  Die D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t e  d e s  
S a l z k a m m e r g u t e S  sind: E b e n f e e ,  J s c h e l ,  und
W i l d e n s t e i n .  Welche P fa rre n , M ärkte und Dörfer dq- 
zu gehören, wird die zweyte Abtheilung dieses Werkes angeben.

S2) Der Ateste DNapenschild de« Grzheriogthum» 
Oesterreich 0- ver Snns.

V on dem W apen des Lande- ob der Enn» wurde in 
der Beschreibung von Linz, S .  9 und »o , dasjenige gesagt, 
waS zur Erklärung des neuen W apenö dieses Landes noth
wendig w a r , die Erklärung de» alten WapenS mit dem Erz
herzogShute, dem weißen Querschilde und den s Vögeln 
(wie man nun dieses alle» seit lS 25 im renovirten Zustande 
«ber dem P o rta le  de- Landhauses zu Linz gegen die Altstadt 
sieht), blieb zurück, und folgt jetzt.

Durch den so vorzüglichen Freyheit-brief de- Kaiser
H e i n r i c h  lV>, welcher unter dem N am en: d a - H e i n r i -  
c i a n i s c h e  P r i v i l e g i u m  bekannt ist, und der sich nicht 
nur auf da- H au - B a b e n b e r g ,  sondern selbst au f das
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E r z h e r z o g t h u m s  Oestekr .  oh der  E n n S .  19,

Land O e s t e r r e i c h ,  und au f alle künftigen Beherrscher 
desselben erstreckt, wurde Oesterreich im Z ahr >os» a ls ein 
Reichslehen des ersten Ranges bestätiget, und hierdurch der 
G rund zum Herzogthume gelegt. Zu diesem wurde eS im 
Jah re  >>s6 durch die g o l d e n e  B u l l e  F r i e d r i c h s  I. 
unter anderen wesentlichen Privilegien mit dem erhoben, daß 
der Herzog von Oesterreich mit dem Herzoghute auf dem ' 
Haupte vom deutschen Kaiser die Belehnung erhalten dürfe. 
Durch den FreyheitSbrief des römischen Königs Heinrich Vll. 
kam im J a h r  i r r »  daS Diadem der deutschen Königskrone 
au f den HerzSgShut und hierzu l a s s  der erzherzogliche Titel. »

W aS der weiße Querstrich bedeute,  ist aus der oben an 
geführten Beschreibung de- neuen oberöst. W apenS, S .  >o, 
zu entnehmen. D aß einige meinten, dieser weiße Querstrich 
zeige den Donaustrom a n , ist hinlänglich bekannt; aber nicht 
wahr. Noch muß über die s Vögel in diesem Schilde Auf
schluß gegeben werden. Diesen erhalten wir aus dem I. B a n 
de der J a h r b ü c h e r  d e s  S t i f t e s  K r e m S m ü n s t e r  
v o n  G a b r i e l  S t r a f f e r ,  S .  2 S 7  bis 2 S 9 ,  so: »D ie 
ältesten S iegel der ersten Babenbergifchen Prinzen vom M ark
grafen E rn s t  an nach dem Ja h re  lo s ?  bis auf den Herzog 
Leopold VH. (5  >250 ) haben weder s  Adler, noch viel we
niger s Lerchen, sondern nur einen einzigen Adler in ihrem 
Schilde s). Von diesem überzeugt uns das S iege l deS so 
eben genannten M arkgrafen E r n s t  in jener Urkunde, in 
welcher er dem S tif te  M e l k  daS D orf Wickendorf (heute 
W eitendorf) im Marchfelde übergibt t»); denn auf diesem 
S iegel erblickt man den Markgrafen zu P ferde sitzend, wie 
er in der rechten Hand ein« F ahne, und in der linken eine» 
Schild hält. Von diesem Siegel wurde nur noch der obere 
Theil vom Verderbnisse gerettet. ES ist der Kops eines V o
gels darauf sichtbar, der aber einem A d l e r ,  und keiner 
Lerche ähnlich sieht. Von gleicher Gestalt ist auch daS S ie 
gel des S tif tb r ie fe s , welchen M arkgraf L e o p o l d  d e r  /  
H e i l i g e  im Kloster zum heil. Kreuze im J a h r  >>sü als S t i f 
ter unterzeichnete e ). H ieraus ersehen w ir, daß der W apen- 
fchild der Markgrafschaft Qesterreich damahls nur in eine«

s )  Scheyb im  Anhange zur V in ä o d o n »  N o m « ,»  k l .  12s. 
k) vueder ^uktri» e»»rol». Ikelieei»». illu»tr»t». V»d. l . ,  a.k.

kol. 1Y4; Herrgott, dlvnum. vom. Xuetr. I»d. l. o. k.
0) Herrgott, loe. eit. L»d. I. ». 2.
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e i n z i g e n  A d l e r ,  und nicht in s Lerchen, fü r welche flch 
die Nachschreiber eine» S rtil»  doch setz» beeifern, bestanden 
hab« »).

D aS österreichische W apen mit dem weißen Querstriche 
im rothen Felde erblickte man zuerst im J a h r  i r r »  au f dem 
S iegel des Herzogs F r i e d r i c h  l l . ;  den blauen Schild mit 
5 goldenen Adlern hingegen zum erstenmahle im Ja h re  i sü s  
auf einem großen Ma,estätS - S iegel des Herzogs R u 
d o l p h  lV . von Oesterreich l»). S e i t  dieser Zeit ist die Zahl 
der Adler, womit früher der österreichische Schild übersä« t  
w ar, auf 5 beschränkt, um damit den O ber- und Unteröster
reichischen, T y ro le r , K ram er, und den Adler der von R u 
d o l p h  d em W e i f e n  geführten Reichs-Erzjägermeister--- 
würde auszudrücken. (V ergl. auch Kurz'» Ottokar und Al
brecht l. r r  B d. S .  S9)-

,9r Politische «nd Justiz - Tinrichtung,

SS) Politische unv Austir- Einrichtung. stänvische 
unv Militär » Verfassung.

»
D ie Verfassung deS Landes ob der EnnS wurde schon 

im Mühlkreis«, S .  «67 —  I7Z, sowohl in ihrer H aupt
grundlage, a ls nach den daraus hervorgehenden Geschäfts
zweigen behandelt. Hier haben wir also wenig mehr darüber 
zu fagen.

A ls u n m i t t e l b a r  p o l i t i s c h e  S t a a t s b e h ö r d e  
unter der kaiserl. königl. Landesregierung in Linz steht das 
K r e i - a m t  zu  S t e y r  oben a n ,  und unter diesem di« s s  
Distrikt- Kommissariate des rrauukreise» mit den ihnen zu
gewiesenen Steuergemeinden.

Zu E b e r S b e r g  befindet sich ein G r ä u z p o l i z e y -  
K o m m i s s a r i a t ;  zu E b e r S b e r g ,  E n n -  und W i a -  
d i s c h g a r s t e u  find die W e g m e i s t e r s s t a t i o n e n .

Die I u s t i z g  - s c h ä f t e  besorgen die bereit- näher be
schriebenen so  KriminaluntersuchungS . Gerichte, und die

L) Vovo eik Vom. I. äisrertst. II. kol. AZ. 
d) 8te^erer eomevt. vro Iiistoris widert» II. sä üoem ope 

r»s. kieurs VII. Ueii'LOtt. Atoa. Vom. ^ust. Vom. I. 
Vsb. VII. v. LZ Scheyb loeo eit. k'ol. IAA et 1Z4.
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3 landesfürstlichen M agistrate von E n n S ,  S t e y r  und 
G m u n d e n .  *

- Zu S t r e i t s a c h e n  besteht nach dem höchste» P aten te  
vom i .  November i 7Sr für S t e y r  die zweyte, für G m u n 
d e n  die dritte , und für E n n S  die vierte Klaffe der L ar- 
abnähme.

Ueber die s t ändi sche  V e r f a s s u n g  darf bloß anae- 
merkt w erden, daß das E r b l a n d k ü c h e n m e i s t e r a m t  
nicht dem Grafen von S a lb u rg , sondern dem Grafen J o 
s e p h  v. S t i e b a r  verliehen ist, welches im Schem atism us 
von t s r s  an fo berichtiget wurde.

Zu E n n S ,  G r u b m ü h l  und G a f l e n z  befinden fick 
l a n d s t ä n d i s c h e  A u f s c h l a g ä m t e r .

V on den r , s  Herrschaften oder D om inien,  Landgütern 
und Freysitzen des TraunkreiseS werden die merkwürdigsten 
in der zweyten Abtheilung dieses Werkes beschrieben werden.

Rücksichtlich der m i l i t ä r i s c h e n  G e s c h ä f t e  hat das 
In fan te rie -R eg im en t G r o ß h e r z o g  B a d e n  in diesem 
Kreise feinest Werbbezirk. .

Zu S p i t a l  a m  P y r n  ist eine B e s c h e l l s t a t i o n  
m it r  Hengsten.

Salz- and Bergwesen re. ,g,

84) Kslr- uuv Bergwesen. ^angefallen - Verwal
tung, Aufsicht« - Atationen für vir Tabak - unv 

Airgrlgefälle, Lotto.
F ür die wichtigen S a l i n e n  dieses Kreises besteht zu 

G m u n d e n  dqS kaiserl. königl. S a l z o b e r a m t  (diesem ist 
jetzt auch das B erw esam t A u s s e r  zugetheilt) nebst den 
L Verwesämtern zu E b e n s e e ,  J s c h e l  und H a l l s t a t t .

Dem Salzoberamte Gmunden ist ein S a l z o b e r a m t  - 
m a n n  mit dem Charakter eine- HofratheS vorgesetzt, wel
chem 6 S a l z o b e r a m k S r ä t h e  beygegeben sind, die daS 
Referat über das W ald- und Oekonomiefach, über B e rg - ,  
S u d -  und Kassawesen, über politische Gegenstände, und 
über das SanitätSwesen unter sich getheilt haben. D aS 
RechnungSwesen besorgt «ine eigene S a l z o b e r a m t S 
B u c h h a l t u n g .  DaS G r o ß k u f e n h a n d e l g m t  leitet die 

rr Thl. lte Abthl. (TraunkreiSp, N
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Verfertigung der Salzfässer, und die Verpackung des S a l 
zes, daS H o f k a s t e n -  und B a u a m t  die ärmlichen B a u 
führungen nebst den Geschäften bey dem Hofkasten. D a s  
S a l z s p e d i t i o n S a m t  hat für den Salzverschleiß z u ma 
chen, ist aber der B a n k a l g e f ä l l e n - A d m i n s t r a t i o n  
einverleibt. D er S a l z t r a n  S p o r t  zu Wasser und zu Lande 
ist seit i s r ü  verpachtet, und die Regie dafür aufgehoben. 
Ferner- befinden sich zu Gmunden 6 ,  zu Jschel 12, und zu 
Laufen s S a l z f e r t i g e r .

Von den historischen Hauptmomenten des Salinenw e- 
fenS haben wir bereits mehrere beym B e r g b a u ,  und bey 
der Aufzählung der S a l i n e n v o r s t e h e r  deS besprochenen 
Kammergutes angegeben, andere werden noch in der Folge 
bey G m n n d e n ,  E b e n s e e ,  J s c h e l  und H a l l s t a t t  vor
komme».

Zur S p e d i t i o n  deS E i s e n s  vonEisenärzre. an an 
dere kaiserl. königl. Faktorien und P rivaten hat die I n  n e r n -  
b e r g e r  - H a  u p t e i s e n g e w e r k s c h a f t  zu S t e y r  eine 
O b e r f a k t o r e y  nebst K a s t e n v e r w a l t u n g  und V e r 
s c h l e i ß b e s o r g u n g ,  zu W e y e r  eine h a u p t g e w e r k 
s c h a f t l i c h e  H a m m e r s t e l l e  und F i l i a l - B e r g w e r k S -  
v u c h h a l t u n g ,  zu R e i c h r a m i n g  und K l e i n r e i f l i n g  
H a m m e r -  und R e c h e n v e r w a l t u n g e n ,  und wieder 
zu R e i c h r a m i n g  eine W a l d b e r e i t u n g .

Die J n n e r n b e r g e r  H a u p t e i s e n g e w e r k s c h a f t  
entstand auf folgende A rt:

Um 712 wurden 2 Tagreisen von S t e y r  die Eisen- 
und Stahlbergwerke an der berühmten Eisenwurze zu E i s e n  - 
ä r z ,  zu V o r d e r n b e r g ,  und J n n e r n b e r g  entdeckt.

S obald  das Eisen seine» Zug nach der EnnS heraus 
gegen S t e y r  nahm (man g laub t, daß es schon um soo ge
schah. P r e u e n h u e b e r ' ö  Ann. 4 ) ,  mußte es dort gemäß 
Privilegien niedergelegt, den B ürgern der S ta d t  s Tage 
lang feilgebothen, und ihnen um den P re is  verkauft werden, 
wie ihn 2 Rathsm änner bestimmten. Erst dann , wenn sich 
nach s  Tagen kein Käufer fan d , durfte der Eigenthümer 
weiter fah ren , und mit seiner Sache nach Belieben verfügen. 
Dieß dauerte lange, und so kam S t e y r  sehr bald in großen 
Flor. .

I n  der Folge kontrahirte dieser oder jener B ürger zu 
S te y r  mit einem oder mehreren Hammermeister» dahin ,  daß

i94 Salz- und Bergwesen re.
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ersterer vom letzteren als feinen eroberten S ta h l ,  all fein 
aufgebrachtes Eisen übernahm, und dem Hammermeister 
Geldvorschüsse gab. Wieder andere B ürger der genannten 
S ta d t  bearbeiteten den Klöstern G a r s t e n  und A d m o n t  
ihre Hammerwerke und verhandelten de» geschlagenen Zeug 
von S te y r  auS.

Dieß blieb ungefähr so bis i s 6y oder 1570, wo die 
R ad  - und Hammermeister wegen M angel an Absatz in große 
Verlegenheit geriethen. D a  verglichen sich die regierenden 
Landesfürsten von Oesterreich mit S te y r  und der dortigen 
Bürgerschaft über einen g e w i s s e n  G e l d  V e r l a g ,  w e l 
cher  a u f  d e n  R a d -  u n d  H a m m e r w e r k e n  l i e g e n  
b l e i b e n  s o l l t e .  S o  thaten sich dann aus den B ürgern 
von S te y r  E i f e n h ä n d l e r  hervor, welche dieses oder jenes , 
Handwerk mit G e l d v e r l a g  aushielten; dagegen durfte 
der » v e r l e g t e  H a m  m e r m e i s t e r «  sein verfertigtes Kanf- 
mannögut Niemand a ls seinem » V e r l e g e r «  verkaufen. 
(Preuenhueber S .  S , y ,  10).

Dieser Privateisenhandel bestand bis l S8Z, wo sich nach 
vielen Anständen und Berathungen unter der G arantie der 
S ta d t  e i n e  b e s o n d e r e  H a n d e l s  - G e s e l l s c h a f t  
bildete.

Diese K o m p a g n i e  leistete den Eisengewerken die nö
thigen Geldvorschüffe, und führte bis l 6r s  den Handel mit 
Eisen und S ta h l  ganz allein. D er erste Kassier der Kompa
gnie hieß H a n n S  A d a m  P f e f f e r l .  (Preuenhueber'S  
Ann. S .  2 9 7 ).

Diese Maschine taugte aber keineswegs; sie forderte eine 
Radikalkur.

Im  Ja h re  162s wurde daher das Werköeigenthum 
sämmtlicher R ad - und Hammermeister und der Handlungs
kompagnie in S te y r  abgeschätzt,  der Schuldenstand liquidirt, 
und durch Vereinigung aller einzelnen Theile gegen hinaus
gegebene Aktien das Vermögen einer 'großen Gesellschaft 
festgesetzt, welche unter dem T itel: der J n n e r n b e r g e r  - 
H a u p t g e w e r k s c h a f t  entstand, und der Leitung eines vom 
Landesfürsten gestellten Obrrkam m er-Grafen untergeordnet 
wurde. D ie damahls errichtete h a u p t g e w e r k s c h a f t 
l i che K a p i t u l a t i o n  ist noch immer der G rundvertrag 
dieser großen Gesellschaft.

B is  zum Ja h re  »700 floß keine E rträgnißzahlung; sie 
wurde dann 1770 neuerdings eingestellt; »77S und i 7S3

N  2
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aber wieder geleistet; i7 » r  wurde da- Oberkammergrafen
am t aufgehoben, und die gemeinschaftliche Wirthschaft den 
Gewerken selbst überlasse».

1791 bi» 1792 wurden s  0 /0  bezahlt. (S a rto ri'S  Reisen 
M . B d. S .  194 bi» 217 ; Vaterland. B lä tte r i s o s ,  S .  19s 
bi» »97).

Wegen Behandlung der W aaren befindet sich zu S tey r 
eine Z o l l  - L e g s t ä t t e  und W a a r e n s t ä m p e l s t a t i o n .

Ueber die T a b a k  - und S i e g e l g e f ä l l e  sind zu 
E b e r - b e r g ,  E n n » ,  K i r c h d o r f  und S t e y r  A u f 
s i c h t s s t a t i o n e n .

Die p o l i t i s c h e  G e s e t z s a m m l u n g  vom Jah re  , a r i  
enthält S .  lS9 und »90 vom Traunkreise folgende Bestim
mung der W e g -  und B r ü c k e n m a u t h s t a t i o n e n .

 ̂ I. E n n s e r  S t r a ß e :
S ta tio n  Asten zu s  Meilen.

II. S t e y r e r  S t r a ß e :
1) S ta tio n  außer EnnS am S tey re r Thore (W ehrstatioiz)

zu r  Meilen.
2) S ta tio n  Dornach zu r  M eilen. .

III. S t e y r e r  S t r a ß e :
1) S ta tio n  Aigen bey W els zu 2 M eilen.
2 ) » S trienzing bey W els zu 2 Meilen,
s )  » Kirchdorf bey W els zu 2 M eilen.
4)  » S tey rling  bey W els zu 2 Meilen.
s )  » Windifchgarsten bey W els zu 2 Meilen.
6) » Untere Klause ( S p ita l  am P y rn  )  zu 2 Meilen.

IV. G m u n d n e r  S t r a ß e «
S ta tio n  Roitham zu s  Meilen.
D ie S ta tio n  an der Ebersberger Traunbrücke.
D ie S ta tio n  an der Enuserbrücke außer der S ta d t  EnnS zu 

EunSdorf.

I-Ü S a lz - und Bergwesen re.
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Bey diesen B r ü c k e n m a n t h s t a t i o n e n  ist die Ge
bühr nach der dritten Klaffe,  und zwar für jede- Stück Zug
vieh mit r  kr., für jede- Stück schweres Vieh mit r r / r  kr., 
und für jedes Stück kleinen TreibvieheS mit z/4  kr. pr. M eile 
zu entrichten.

D ie B r ü c k e n m a u t h e n  sind verpachtet.
Für. die Umfahrungen oder Umgehungen der W e g -  und 

B r ü c k e n m a n t h s t a t i o n e n  mit Z ug- und Treibvieh muß 
der zehnfache B etrag  der Wegmauth von jedem Stück Vieh 
a ls  S tra fe  entrichtet werden.

D ie »4 L o t t o k o l l e k t u r e n  dieses Kreise- befinden 
sich zu Ebersberg, E n n S , S t .  F lo rian , G m unden, H a ll, 
Jschel, Kirchdorf, KremSmünster, Losenstein, Neuhofen, 
S irn in g , S teinbach, S te y r  und Weyer.

Unterricht- - Anstalten, Kabinette re 197

SS) Unterricht« - Anstalten» Kabinette. Sammlun
gen. besonvere Anstalten sür Wttsfenschast unv 

Kunst. Gelehrte.
Dem Freunde der aufblühenden Jugend stellt daö D etail 

über die Schulanstalten folgendes Erfreuliche d a r :
I m  Dekanate E n n S  zählt man 22 K uratien, 22 T ri

v ial- und 22 Sonntagsschulen, >86 eingeschulte O rte , i? ü s  
schulfähige Knaben und iS44 Mädchen von der katholischen 
Religion, iü  Knaben und iz  Mädchen von der augSburgi
schen Konfession. Von den K indern, welche die Schule 
wirklich besuchen, trifft man 170s katholische Knaben und 
176« M ädchen, nebst 2 Mädchen von der protestantischen 
Religion. V on Wiederholung-schülern finden sich SS2 Kna
ben und SS7 Mädchen wirklich ein. Unter einem BezirkS
aufseher sind zs  OrtSfeelsorger aufgestellt, worunter 25 Ka
techeten, 22 Lehrer, io  Lehrgehülfen stehen, und 22 eigen
thümliche Schulgebäude vorhanden sind. D ie O rte , wo sich 
Schulen befinden, werden in der zweyten Abtheilung bey den 
Distrikts - Kommissariaten angegeben werden.

I m  Dekanate G m u n d e n  trifft man 16 K uratien, 
21 Trivialschulen, 2 Industrie- und 21 Sonntagsschulen, 
145 eingeschulte Ortschaften, i 74S schulfähige Knaben und 
1764 Mädchen katholischer R eligion, 72 Knaben und üo «ka
tholische M ädchen; wirklich schulbesuchende katholische Kinder
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1629 Knaben n»d >648 Mädchen nebst 69 Knaben und s s  pro
testantischen Mädchen; Wiederholung-schüler 649 katholische 
Knaberz und 711 Mädchen Nebst 27 Knaben und 21 Mädchen 
von protestantischer Religion. Diese bestehen unter einem 
Bezirk-aufseher und 30 Ort-seelsorgern, wovon 26 Kateche
ten. Den 2 l Lehrern sind 17 Gehülfen beygegeben. D ie
se- Dekanat zählt 20 eigene und ein gemiethete- Schulgebäude.

D aS Dekanat S t e y r  hat 22 K uratien, eine H aupt- 
«nd eine Mädchenschule, 31 T riv ia l- , s  Industrie , und 
30 Sonntag-schulen, >37 eingeschulte O rte , 2834 schul
fähige Knaben und 27SS Mädchen katholischer Religion, nebst 
4 protestantischen Knaben und 7 Mädchen. 259» katholische 
nebst » protestantischen K naben, und 24S4 Mädchen besuchen 
die Schule wirklich. Wiederholung-schüler zählt man i i t S  
katholische K naben, und i l s o  M ädchen, ferner 1 protestan
tischen Knaben und 2 Mädchen. Unter einem BezirkSauf
seher sind 39 Ort-seelsorger angestellt, worunter 26 Kateche
ten , 39 Lehrer und 17 Lehrgehülfen den Unterricht in 28 ei
genthümlichen, und s gemietheten Schulgebäuden besorgen.

I m  Dekanate S p i t a l  a m  P y r n  werden gezählt: 
iS  K uratien , 19 T riv ial- und eben so viele Sonntag-schu
len , s6 eingeschulte Ortschaften,  >3üo schulfähige katholische 
Knaben und 1257 M ädchen, wovon >13S Knaben nebst 
»006 Mädchen die Schule wirklich besuchen, und sich 592 
Knaben und s66 Mädchen a ls  Wiederholung-schüler befin
den. Diese stehen unter einem Distrikt-aufseher; unter 
24 O rt-seelsorgern, 21 Katecheten, ly  Lehrern und ro Lehr
gehülfen. D ie »9 vorhandenen Schulgebäude sind eigen- 
hümlich.

Zm Dekartate T h a l h a m  findet man 18 K uratien , 
» Hauptschule und 23 Trivialschulen, -o  Sonntag-schulen, 
175 emgeschulte O rte , 18S4 schulfähige katholische Knaben 
u n d ' i y 43 Mädchen nebst iS protestantischen Knaben und 
7 Mädchen. Schulbesuchende Kinder sind i 7S8 Knaben und 
1836 Mädchen von katholischer, dann 6 Knaben und 2 M äd
chen von protestantischer Religion. D ie . W iederholungs
schüler betragen 952 Knaben und 8yl Mädchen. Unter ei
nem Bezirk-aufseher stehen 38 Ort-seelsorger, 27 Kateche
ten , 2S Lehrer und 15 Lehrgehülfen. Auch hier sind die 
24 Schulgebäude eigenthümlich.

Nach dem Hauptresultate befinden sich in den s Deka
naten de- TrauukreiseS 93 Kuratien, r  H aupt - und 116 T ri-

»SS Unterricht- - Anstalten, Kabinett«
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vialfchulen, r Mädchenschule, s In d u strie -, i r r  S o n n ta g -
schulen und 699 eingeschulte Orte.

V on 19127 schulfähigen Knaben katholischen und 194 
protestantischen Kindern besuchen 17560 katholische und i r s  
protestantische die Schule wirklich, wozu noch szzg  katholi
sche und s i  protestantische Kinder a ls  Wiederholungsschüler 
gehören. Diese stehen unter 5 BejirkSaussehern, 169 OrtS- 
seelforgern, 125 Katecheten, 126 Lehrern und 69 Lehrgehül
fen. Die Zahl der eigenthümliche^ Schulgebäude j beträgt 
i i z ,  und jene der gemietheten 6. F ü r die Herstellung und 
E rhaltung derselben im guten Zustande wachen die polinfchen 
Behörden.

I m  Betreffe der «katholischen Schüler dieses Kreise- muß 
aber noch besonder- angeführt werden, daß unter obigen 
Zahlen nur jene begriffen sind, welche k a t h o l i s c h e  S c h u 
l e n  besuchen, denn m den 3 Pastoraten deS TraunkreiseS 
bestehen eigens 5 «katholisch« S chu len , welche zugleich T ri
v ia l- und Sonntagsschulen sind, mit S2 zugetheilten O rt
schaften. V on diesen zählt man 6r i  schulfähige K nabeb, 
worunter sich 320 Knaben und 301 M ädchen, dann 61s 
schulbesuchende K inder, worunter sich 31« Knaben und 
29s Mädchen befinden. Die Wiederholungöschulen besuchen 
alle 130 schulfähige Knaben und alle 11s schulfähige M äd
chen, zusammen also 245. Die erwähnten 3 Pastoren ver
sehen zugleich die S tellen  der Katecheten, und unter ihrer 
Aufsicht tragen s Lehrer und 1 Lehrgehülfe in 5 eigenthüm
lichen Schulgebäuden den Kleinen die vorgeschriebenen Ge
genstände vor.

Zur Kultivirung der Wissenschaften besteht in KremS
münster ein G y m n a s i u m ,  ein L y e ä u m  und ein K o n 
vikt .  D aS Gymnasium wurde 1549 von dem P rä la ten  
G r e g o r  L e c h n e r ,  das Lyeäum oder daö philosophische 
Studium  1737 von A l e x a n d e r  F i x l m i l l n e r  errichtet, 
und daS kaiserl. königl. Konvikt 1S04 von W o l f g a n g  
L e i t h n e r  eröffnet.

D ie Anzahl der Studierenden an der philosophischen 
Lehranstalt betrug von isiö bis 1-25 über 370 Jü ng linge , 
jene vom Gymnasium in den genannten Jah ren  16S7.

Konviktplätze find 3 6 , und unter diesen auch einige soge
nannte nordische für Schweden und D änen re .; das Weitere 
darüber wurde bereits im Mühlkreise S .  iü i  gesagt.

UnterichtS - Altstalten, Kabinette re. 199/
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D ie  Lehrgegenstände sind wie jene au f den Lyeäen der 
Hauptstädte in den kaiserl. königl. S taa ten  (die Rechte Und 
die Medizin ausgenommen).

D a -  Lyeäum hat einen D irektor, einen Prodirektor und 
7 Professoren, das Gymnasium einen D irektor, einen P ro 
direktor, einen P rä fek t, 7 Professoren und r  Lehrer der 
Kalligraphie, daS Konvikt einen Vorsteher, einen D irektor, 
3 P räfek te , einen A rzt, und je nach den vorgeschrittenen 
S tud ien  der Konviktoren Professoren de- LyeäumS oder deS 
Gymnasiums. -

Uederdieß wird durch einen M usik-, S p rach - und Zeich- 
nuugSmeister Unterricht ertheilt.

Das M u s e u m  o d e r  d i e  M u s i k l e h r a n s t a l t  be
steht feit der Errichtung deS Gymnasiums, also beynahe 
3oo Jah re . D aS Museum wurde vom S tif te  KremSmünster 
besonders für arme Studierende gegründet, die sich durch 
Anlagen für Musik und durch Sittlichkeit auszeichnen. D ie
ses In stitu t wurde bisher von allen Schriftstellern, welche 
über KremSmünster schrieben, mit tiefem Stillschweigen Über
gänge».

Dem Unterrichte im Zeichnen widmete Abt W o l f a a n g  
im Ja h re  iso y  ein eigenes, zweckmäßiges Lokale. Lehrer 
der Zeichnungskunde i s t G e o r g R i e z l m a y r .

D er Sprachunterricht erstreckte sich auf daS Italienische 
und Französische. M it dem Schuljahre i s r s / 2 6  ging aber 
der französische Sprachunterricht gegen Bezahlung aus den» 
S ta a tS ä ra r  ein; dagegen wurde dem Stiftsgeistlichen, wel
cher die italienische Sprache besorgt, für dessen Verwendung 
unterm 4. Septem ber i s r s  eine angemessene Entschädigung 
bewilligt. ,

Frey im Hintergründe eines G artens steht dann für 
m e t e o r o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  die weit und breit 
berühmte S te rn w arte , und beherbergt einen Schatz von 
feientifischen Apparaten. S ie  wurde 1747 nach dem Entwürfe 
des berühmten Abte- D e  s i n g  zu bauen «»gefangen, und 
1758 von ihrem G ründer, dem unvergeßlichen A l e x a n 
d e r  M . vollendet, welcher am r i .  Jä n n e r 1759 darauf in 
das bessere Jenseits hinüber ging.

Machen wir noch einen kurzen Rückblick in die Vorzeit 
des S tif te s  KremSmünster, so begegnet dem forschenden Luge 
Folgendes:
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Kaum w ar F r i e d r i c h  v o n  Aich (der G r o ß e  ge« 
nannt/ » e il er so ruhmvolle Thaten vollbrachte/ aber auch 
der N e s to r  unter den Aebten genannt/ weil er 54 J a h re /  
nämlich von >27Z bis 1227 daS S teuerruder über daS ihm 
anvertraute S t i f t  führte) zur abteilichen W ürde gelangt/ so 
w arsein erstes Geschäft/ die Stiftskirche schöner herzustellen. 
H ierauf ließ er mehrere Bücher abschreiben / und führte die 
K i r c h e n m u s i k e i n .  M it dem Abschreiben anderer Bücher nicht 
zufrieden, ließ er Mahlereyen und Verzierungen mit Gold 
t« denselben anbringen/ und von dem CustoS und M itbruder "" 
H e r t w i k  die Fenster de» Kloster- durch G las  schöner her» 
stelle«/ worunter sich einige mit eneaustischen Mahlereyen 
im schönsten Farbenschmelze befanden. Solche G l a s m a h 
l e r  e y e n sah man mehrere in den alten Pfarrkirchen deö S t i f 
te - /  die wahrscheinlich CustoS H e r t w i k  verfertigt hatte. 
( I 'a e d m s) '! 'l l . 1Z6 ). B on den G l a ö m a h l e r e y e n  Su
den alten Pfarrkirche« von KremSmünster trifft man jetzt 
mehrere im fünften Stocke der dortigen S ternw arte  an. (M a
nuskript).

S e i t  1744 bi- 17SÜ bestand jn KremSmünster eine a d e 
l i g e  R i t t e r a k a d e m i e /  von i 8oz bis i s i 4 eine vollstän
dige t h e o l o g i s c h e  L e h r e n a n s t a l t .

A u- der adeligen Ritterakademie gingen wichtige S ta a ts»  
männer hervor. W ir würden sie nenne»/ wäre eS für un
sern festgesetzten Zweck nicht zu w eitläufig; eS erscheinen aber 
die einschlägiges in meinrm o b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  M u 
s e u m ;  indeß muß da noch beygefügt werde»/ daß sich die 
P o rträ te  dieser Zöglinge von der M ahlerin G ü r t l e r  a u »  . 
S t e y r  in den Zimmern der KremSmüuster'scheu S ternw arte  
befinden.

S o  lange die adelige Ritterakademie Bestand hatt«/ 
«urdeu in KremSmünster auch Vorlesungen über alle Zweige 
der R e c h t s w i s s e n s c h a f t  gehalten. I n  dieser Zeit machte 
sich W o l f g a n g  L e i t h n e r  ( in  der Folg«/ und zwar von 
i 8vo bis LL. Febr. 1SI2 P rä la t)  durch eine lateinische Ab
handlung » ü b e r  d i e  T o r t u r «  in der literarischen W elt 
bekannt. (V aterl. B lä tte r von 1812 S .  127).

Aber auch in anderen Orten zeigte sich ein reger Geist 
für die Emporbringnng der Wissenschaften.

D aß  von 1576 bi» iS7» eine p r o t e s t a n t i s c h e  L a n d 
s c h a f t - s c h u l e  i n  E n n »  und von tS 7i  bis is -S
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b e r ü h m t e »  p r o t e s t a n t i s c h e »  G y m n a s i u m  z u  
S t e y r  eristirten, haben wir bereit» in der Beschreibung 
von Linz S .  21s gelesen.

1632 errichteten die Jesuiten zu S t e y r  e i n  G y m n a 
s i u m ,  und vergrößerten 1681 da- Studiengebäude ( J n -  
sprugger ll. r o i ) .  1728 betrug die Zahl der Schüler iso . 
M it der Aufhebung der Jesuiten (1773) erlosch diese Anstalt.

Zu G a r s t e n  befand sich ein Sem inarium  für 6 bi» 
10 Jünglinge zum Unterrichte in den Wissenschaften, und in 
der M usik, bey den J e s u i t e n  zu  S t e y r  ein ähnliche» 
In stitu t für s Alumnen. (Jnfprugger ll. 109).

W ann da» P r i e s t e r h a n s  i n  E n n S  entstand, habe« 
w ir in der Geschichte diese» Kreise» erfahren. D er S tif te r  
davon w ar der Dechant und S tad tp fa rrer A l e r a n d e r  
F r a n z  J o s e p h ,  G r a f  E n g l  v o n  W a g r a i n ,  welcher 
später Bischof in Leoben wurde. Dieser E d e l m a n n  hatte 
seine S tiftu n g  gleich neben der Dechantey in EnnS gegrün
det, und obwohl dieselbe ansang» nur 3 geistliche Zöglinge 
zählte, wuchs sie doch in einigen Jah ren  auf »6 bi» i s  an. 
(W endt 4r Thl. 7r B d. S .  171 bi» 174). Diese» In stitu t 
wurde 17SZ mit dem Generalfeminarium in Wien vereinigt.

V on den W ohlthätern diese» Kreise», welche sich durch 
H a n d s t i p e n d i e n  ein stet» dankbares Andenken bey S tu 
dierenden schufen,  führen wir namentlich an : J o  h. G e o r g  
v o n  L o m b a r d  i ,  Stadtdechant in EnnS (24. April 1728); 
J o h a n n  E n g s t l e r ,  S tad tp fa rre r und Dechant in EnnS 
(17. S ep t. lü z s ) ;  J o h .  A n t o n  E h r m a n n  v o n  F a l k e -  
n a u  ( i .  August 1789) ;  J u n g  F e n z l  August 1789); 
M a t e r n u s  H a m m e r ,  Doktor der Medizin in S te y r  
( iS . Ju n y  1591); J o s .  G e o r g  H i e r s t e h l ,  Landschafts
Physiker in EnnS (». S ep t. >729); M a t h i a s  H o c h m ü l 
l e r ,  Bäckermeister in R o m ,  von Traunkirchen geboren 
<7.S e p t .  1709); J o h a n n  F e r d i n a n d  u n d  A b r a h a m  
F r a n z  X a v e r  H ö r r a c k  (9. J u ly  1696, 1702, 1 7 2s); 
S i m o n  K l e i n ,  Kanoniker von S p ita l am P y rn  ( i 4. S ep t. 
1753) ;  G e o r g  F r i e d r i c h  K o l l e r ,  P fa rre r  zu S irn ing  
( 8. Dezemb. 1635) ;  K o S m a n n  M a n n ,  Bürgermeister zu 
S te y r  (1. Ju ly  1637); A d a m  P f e f f e r ! ,  H err zuP iber- 
bach (l.A ugust 1789) ;  W e n z e l  J a k o b  R u l a n d ,  P fa r 
rer zu S irn in g  (2. May 1 7 7 3 ) ;  M a t h i a s  S o l l i n g e r  
(30. M ay  1763); M a t t h ä u s  T i e i n ,  Probst zu S p ita l  
am P y rn  (12. May 1789).
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Doch wir müssen wieder auf die Gegenwart kommen.
Zu S p i t a l  a m  P y r n  besteht eine Stipendienstif- 

jung vom StiftSdechante J o h .  Mi ch .  J o s .  T r o s t b e r 
g e r  zur Erlernung eines Handwerkes oder zur Unterstützung 
studierender JünA inge. (A m tsb latt von Linz N ro . s s . 
- .  J u ly  >824).

Z u E b e n f e e  befiudet sich eine Schwimmschule, um 
unerschrocken« Schiffer zu bilden. M it banger Bewunderung 
sieht man da die kleinsten Knaben in den Wirbel und Abfall 
der T raun sich stürzen, und auf dem fließenden und stehenden 
Wasser die verschiedensten Arten der Schwimmübungen von 
ihnen. (Schibl und S te iner).

Z e i c h n u n g - s c h u l e n  fü r die Knaben der S a lin en a r
beiter sind, zu J s c h e l  und zu H a l l s t a t t .  Originell drückt 
sich S c h ib ä 'S  W e g w e i s e r  d u r c h  d a S  k a i s e r l .  k ö n i g l .  
S a l z k a m m e r g u t  (Linz bey Kästner, jetzt Q u an d t, >S>4 
S .  >s) in seiner M anier so auS: »B ey der Rückkehr von 
dem r e i c h h a l t i g e n  H a l l s t ä t t e r  S a l z b e r g e  mache 
dich, F reund! mit den Zöglingen des DergmeisterS oder S chaf
fers bekannt, und du wirst in den einfachen Knaben der 
Knappen gn te , ja  treffliche Zeichner finden. Eine Bergschule 
darf man sagen, wirst du im Hause deS BergmeisterS von 
J s c h e l  finden. Dieser M a n n , abgeschieden vom geselligen 
Leben, genießt in der Ausbildung imiger Knaben seine E r
heiterungsstunden ,  und macht sich dadurch den Dank der ler
nenden Jü ng linge , des S ta a te s  und der Aeltern eigen.«

I n  neuerer Zeit befand sich daS kaiserl. königl. In stitu t 
der So B ü c h s e n m a c h e r l e h r l i n g e  bis September >824 
unter der Aufsicht eines Artilleriehauptmannes zu S t e y r .

Aeußerst sehen-werthe B i b l i o t h e k e n ,  N a t u r a 
l i e n -  und M i n e r a l i e n - ,  K u n s t -  und M ü n z s a m m 
l u n g e n  trifft man in S t .  F l o r i a n ,  K r e m S m ü n s t e r 
S c h l i e r b a c h ,  und zum Theile auch bey den K a p u z i 
n e r n  zu G m u n d e n  an.

Nebst S t .  F l o r i a n ,  K r e m S m ü n s t e r  und vielen 
Herrschaften haben auch die S täd te  E n n S ,  S t e y r  und 
G m u n d e n  reichhaltig« Archive,  J s c h e l ,  H a l l s t a t t  und 
daö Salzoberam t G m u n d e n  vorzügliche M ineralien - ,  
K rä u te r- , K a r t e n - u n d  M odellen-S am m lungen , mehrere 
P r i v a t e n  seltene Bibliotheken und K upferstich-Sam m 
lungen rc. .
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E -  wird vorläufig genügen ,  «enn  wir über d a - E r
wähnte in Kürze sprechen, nur hier und da auf die Vorzeit 
zurückgehen, und Einige- für die Detailbeschreibung »er
sparen. »

V on d e r G e m ä l d e g a l l e r i e ,  von der B i b l i o t h e k ,  
und vom N a t u r a l i e n  - K a b i n e t t e  i n  S t .  F l o r i a n  
habe ich in der Beschreibung von Linz S .  373 —  379 , und 
nn oberösterreichischen Bürgerblatte N ro. 79. vom Jah re  i 8r 6 
umständlichere M eldung gemacht; ferner kann hierüber zum 
Ueberfluffe noch J n s p r u g g e r  ( l l .  i » r )  nachgeschlagen 
werden. M an  sammelt übrigen- da auch für ein A n t i k e n 
k a b i n e t t ,  und stellte in demselben nebst den römischen, 
griechischen und altdeutschen M ünzen, die in manchen S tiftS 
pfarrkirchen zerstreuten G l a s m a h l e r e y e n  re. von P ö -  
s e n b a c h ,  S t .  M a r t i n  i m  M ü h l k r e i s e  re. a u f , um 
fie vor Muthwillen zu schützen.

D en Grund zur Bibliothek in K r e m - m ü n s t e r  legte 
der würdige P rä la t  F r i e d r i c h  v o n  Aich.  E r h a r d  v o n  
V o i t ,  J a k o b  T r e u t e l k o f e r ,  U l r i c h  S c h o p p e n 
z a u n ,  A n t o n i u S  W o l f r a d t ,  A l e x a n d e r  F i x l m i l l -  
r e r r c .  bereicherten und verschönerten diese herrliche Zufluchts
stätte der Gelehrten.

D ie B i b l i o t h e k  v o n  S c h l i e r b a c h  wurde »763 
gebaut. W ir notirten un- vou ihren Merkwürdigkeiten: 
1) die ste vollständige deutsche Bibelausgabe ohne Anzeige 
de- Ja h re s  und Druckerö, jedoch mit Benennung des Druck
orteS: A u g s b u r g ,  Und setzen bey, daß sich eine sehr le- 
fenöwerthe W ürdigung in P a n z e r ' -  A n n a l e n  der älte
ren deutschen Literatur S .  »4. N ro. »2. befinde; 2) den Chor
gesang vor Erfindung der N o ten , (6 raäu sle  und lllisssls 
»m Manuskripte nebst dem Kalender am Anfange); 3) ein 
schöne- Missale mit Goldmahlereyen; 4)  den A tlas vom 
I-v ro o to r »630. Von dieser Bibliothek, und von jener der 
Kapuziner in Gmunden werden wir in der zweyten Abthei
lung noch yähere Erwähnung machen; aber von der Biblio
thek in G a r s t e n  müssen wir noch Einiges sagen. Diese er
hielt ihren prächtigen B au  von den Aebten A n s e l m  und 
A m b r o s i u s ,  welche sich um die Gelehrsamkeit vorzüglich 
verdient gemacht hatten. Die Anzahl der Bücher betrug schon 
im Ja h re  »72s über »0,000 Bände.

Nach der Auflösung von G a r s t e n  kamen die Bücher in 
die Lyeäalbibliothek zu Linz.

ro4 Unterricht- - Anstalten, Kabinette re.

OooZle



Außer den Urkunden für Recht« und Vaterland-kunde 
in den Archiven von S t .  F l o r i a n ,  K r e m S m ü n s t e r  und 
bey den meisten Herrschaften bemerken wir im Archive von 
K r e m S m ü n s t e r  die dortige Landgerichtskarte von id s o ,  
welche K. L e o p o l d ! ,  zugeeignet w urde, und besonders der 
alten Ortsnam en wegen merkwürdig ist.

W enn vom Reichthum« an Originalurkunden gesprochen 
w ird , so gebührt vor allen S täd ten  und Märkten Ober
österreichs der S ta d t  E n n S  unstreitig der Vorzug. Von 
, r i r  an finden sich alle merkwürdigeren Urkunden im Origi- 
na levo r.

D aS Mangelnde hat «n - ein Urkunden - oder Stadtbuch 
aufbew ahrt, da» ein dortiger R athsherr ( H a n n s  v o n  ^ 
M u n s p a c h ,  P e t r e i n S  d e »  H e r i s i n g e r  A i d e m  zu > 
E n n S )  zu Ende des 14. Jahrhundert» versaßt hat re. (Kurz'S 
Haudel in der Vorerinnerung IX .).

A«S dem Archive der S ta d t  S t e y r  gingen größtentheil» 
die berühmten A n n a l e n  P r e u e n h u e b e r S  über S t e y r  re. 
hervor. I n  diesem Archive ist nun die älteste Urkunde vom 
Herzoge A l b e r t  von i r s ? .  D a  zeigte man mir auch die 
von D r. T i l m e t z  fortgesetzten Preuenhueber'schen A nnalen; 
den alten Bannrichtersstab mit einem von S ilber durchbroche
nen G riffe, welchen der S tadtrichter in der Hand hatte , . 
wenn ein Urtheil verlesen wurde; ferner das alte S chw ert, 
welche» gleichfalls dem S tadtrichter vorgetragen w urde, wen» 
er sein Amt an tra t, oder wenn man irgend ein Urtheil ver
las . Die W ahl eine» Stadtrichters in S te y r  geschah in frü
herer Zeit alle J a h re , und jedesmahl in G egenwart eine- 
Deputirten der Landes - Hauptmannschaft.

D aS Archiv in G m  « n d e n  hat bis jetzt der Lehrer au 
der dortigen S tadtschule, J o h a n n  N e p o m u k  W o l f ,  
am meisten durchsucht, und daraus für die Geschichte dieser 
S ta d t  vieles Unbekannte zu Tage gefördert.

W aS in den Archiven von J s c h e l ,  H a l l s t a t t  und 
G m u n d e n  aufbewahrt w urde,  benutzte Bergmeister A n t o n  
D i c k l b e r g e r  für seine öfters erwähnte systematische Ge- ^ ^ 
schichte der S a linen  de- Lande» ob der E nnS , und erhielt 
dafür von S r .  M ajestät Kaiser F r a n z  I. die goldene Ehren
medaille.

I m  M o d e l l e n z i m m e r  d e -  k a i f e v l .  k ö n i g l .  
S a l z o b e r a m t e -  zu G m u n d e n  werden vortreffliche
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p l a s t i s c h e  V o r s t e l l u n g e n  vom M arkte H allsta tt/ yon 
der Ortschaft Lahn, vom Gosaozwange, von der ChorinSky 
Klause und vom Salzberge in H allstatt/ mehrere P r a c h t -  
k a r t e » /  47 M o d e l l e  von allen bey den S alinen  nothwen
digen Maschinen und W erken/ ferner alle S a l z e /  G y p s e  
und T h o n a r t e n  re ./ welche im Salzkammergute gewon
nen werden/ aufbewahrt. A ls Verfertiger der plastischen 
Vorstellungen sowohl als der künstlichen Modelle nennen wir 
den Strennmeister P a u l  L a i m e r a i n e r z «  Hallstatt / und 
den dortigen Vberfchaffer, J o h a n n  G e o r g  R a m s a u ^ r ,  
S c h m a l z b i c h l e k /  M a l f a t t /  F e l l n e r /  W a n s c h k « /  
m e h r e r e  W a i s e n k n a b e n  re.

D er kaiserl. königl. Salroberam törath ,  I g n a t z  K a r l  
L i n d n e r  zu G m u n d e n /  besitzt eine interessante M inera
lien - Sam m lung.

Unter den Privatbibliotheken zeichnet sich die deS Herrn 
J o h .  N e p .  H ö r n e r /  E d l e n  v o n  R o i t h b e r g ,  auS / 
welche derselbe in seinem Freysitze R o i t h  n ä ch s t  G m u n 
d e n  aufgestellt hat.

Außer dem Q u i n t u S  C u r t i u S  von D i n d e l i n  
a u S  S p e y r  um »47o ,  und der ersten Auflage T h e  v e r 
d a n k »  von 15»7 sieht man dort noch andere seltene/ ja so
gar solche Inkunabeln / welche nicht einmahl die berühmten 
Bibliographen: M a i t t a i r e /  D e n i s  und P a n z e r  re. 
alle kannten.

S ah en  wir in S t .  F l o r i a n  die Kupferstichsammlung 
deS S tif te s  mit V ergnügen/ und staunten wir in K r e m S 
m ü n s t e r  nebst anderen N a p o l e o n s  P r a c h t w e r k  ü b e r  
A e g y p t e n  a»/  so fanden wir auch mit der kleinen S am m 
lung deS P .  L e o p o l d  S c h m i d  zu S c h l i e r b a c h  eine 
große U nterhaltung: Kupferstiche von G . A. M ü l l e r ,  v o n  
P e t e r  T e s t « /  von R e i n f p e r g e r  und R u g e n d a S ,  
von G e r a r d  A u d r a n ,  G o t t l i e b  H e i ß ,  E m a n u e l  
E i c h e l /  S c h i a v o n e t t i  und C a r d o n /  M a r i n u S  und 
V u üo»,. von S c h m u tz e r  in  W i e « /  von M o i t t e /  und 
von B o e e e .

Viele der gewähltesten und stet» die neuesten Musikalien 
trifft man bey S y l v e s t e r  P a u m g a r t n e r ,  Vieesaktor
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und Kassier der kaiserl. königl. Innerberger Haupteisengewerk
schaft in S t e y r .

Schade ist eS , daß der B rand am r . Ju ly  1826 dem 
Schupehrer F i e r l i n g e r  zu S i r n i n g  alle feine Kirchen
musikalien und Gesellschaft-lieder raubte, die er seit mehr 
a ls  4o Jah ren  theil- selbst gesetzt, größtentheilS aber von 
guten Autoren abgeschrieben hat. (Oesterr. Bürgerbl. N ro . 60. 
vom Ja h re  1826)

D ie Schriftsteller diese- Kreise-, welche ihre Namen 
durch gnößere oder kleinere Werke öffentlich bekannt machten, 
sind mit Umgehung weitläufiger Titulaturen folgende: i )  A r
n e  th  (M ichael), Probst HeS S tif te s  S t .  F lorian; 2) D o b -  
l e r  (M ichael), M agistratsrath zu S te y r ;  2) G u g e r  ( J o 
seph), Chorherr zu S t .  F lo rian , und Lokalpfarrer zu Asien; 
s )  H ö f e r  (M athias t ) , P fa rre r  zu K em aten; s )  K a l t e n  - 
b r u n e r  (K arl A dam ), Akeessist der kaiftrl. königl. S ta a tS 
buchhaltung in Linz, geboren zu EnnS; 6) K u m p f h o f e r  
(Jo h . E v .) , regnlirter Chorherr von S t .  F lo rian , P fa rre r  
zu Ried im Mühlkreise; 7 )  K u r z  a )  (Franz S e ra p h in ), Ar
chivar und P fa rre r  im S tifte  S t .  F lo rian ; 8) N ü s s e r  
(Ignatz K ajetan), P fa rre r  zu R oitham ; 9) P i l l e w i z e r  
(F ran z), KonseriptionS - Buchführer in S te y r ;  10) S c h e i 
t e r t  (Joseph), Schullehrer zu S t .  F lorian; t i )  S c h l e i 
f e r  (M ath ias Leopold), kaiserl. königl. Pfleger zu S p ita l  
am P y rn ; i 2 ) S c h m i d b e r g e r d )  (Joseph), regnlirter 
Chorherr und Küchenmeister deS S tif te s  S t .  F lo rian ;
i 2 ) S c h w a r z e n b r u n n e r  (Bonifaz), Astronom und Direk
tor der S ternw arte  zu KremSmünster; 14) S p a n  g l  (An
to n ), Schullehrer zu W eyer bey G m unden; iS ) Z e l l e r  
(K a rl) , Schullehrer zu Dietach. .

Unterricht- , Anstalten/ Kabinette re. ?07

» )  K u r z  bekam am 20. August 1827 zur Belohnung der von ihm 
al« Seelsorger und al» Schriftsteller erworbenen Verdienste von 
S r .  Majestät unserm allergnädigsten Kaiser die große golden« 
E hren-M edaille sammt Kette (W ien er Zeitung R ro . 216. vom  
20. S ep t. 1827) .

d )  S c h m i d b e r g r r  erhielt vom B e r l i n e r  V e r e i n  z u r  
B e f ö r d e r u n g  d e -  G a r t e n b a u e -  d a - D ip lom  eiue- 
M itg lied e-, und am io .  Jänner 1827 di« B ew illigung S r .  k. k. 
Majestät zur Annahme diese» D ip lo m - (W ien er Zeitung R r . 24 . 
vom 30. Jän n er 1827) .  ' , '
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D er P fa reh e rr , E r n s t  F r a u e n b e r g e r  zu  K i r c h -  
h a m ,  ist e in , unter dem Namen v on«» -L im ite  bekannter, 
glücklicher Lompositeur.

ros Kranken-, Armen-, Bersorgnng--

86) Kranke»-. Armen». Verformung«- «n» an»ere 
Humanität« - Anstalten.

Abgesehen davon, daß sich in jeder P fa rre  ein e i g e 
n e -  A r m e n i n s t i t u t  «ach den Anordnungen J o s e p h - l l .  
befindet, zahlt man in diesem Kreise noch 32 b e s o n d e r e  
V e r s o r g u n g - -  u n d  a n d e r e  H u m a n i t ä t s - A n 
s t a l t e n .

DaS A r m e n i n s t i t u t  besteht in jeder P fa rre  unter 
der Aufsicht der geistlichen und weltlichen Nogtey ohne irgend 
ein Gebäude, ohne irgend eine besondere Auslage für Dienst
leistungen. Die wirklichen Armen werden auS den Armeu- 
instituten nach Verschiedenheit ihrer Dürftigkeit mit N atu ra 
lien , G eld , Medikamenten und Kleidung, gewöhnlich unbe
stimmt, betheilt, und nöthigen Falls auch auf Kosten dieser 
Institu te  begraben. Diese Beträge werden theils von den 
Interessen der Fonds-K apitalien , theils von verschiedenen 
Opfern und S tra fg e ld ern , und zwar ganz vorzüglich von den 
R epara tion -- und anderen freywilligen Beyträgen der H err
schaften und Gemeindeglieder bestritten, bey welchen die 
D ürftigen durch Umlage auch ihre W ohnung erhalten.

D afü r übernimmt der Arme bey seinem Eintritte in da
Armeninstitut nur die Verbindlichkeit, seinen erkrankten M it
genoffen «ach Verhältniß eigener Gesundheit und KörperS
kraft unentgeltliche Hülfe zu leisten.

D ie übrigen 3 r V e r s o r g u n g - -  u n d  a n d e r e  H u 
m a n i t ä t - a n s t a l t e n  trifft man an folgenden O rten:

i )  Zu D i e t a c h  die Baron von G r ü n t h a l ' f c h e  S t i f 
t u n g  für 6 arme Mädchen von Unterthanen der Herrfchaf- 
ten D i e t a c h  n n d O t t s t o r f .  D a s  Kapital beträgt »oooofl.; 
früher stand es auf »s,ooo fl.; aber sooo fl. gingen durch 
Gantunglück verloren. Diese S tiftu n g  entstand durch ein 
Testament der M a r i a  R o s a l i a  F r e y i n  v. G r ü n t h a l ,  
einer geborneu G r ä f i n  E n g l  v. W a g r a i n , ,  am »4. Ok
tober t 73S. Am t .  August t 7Z» wurden Abänderungen ge
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macht, am i s .  April l? y r  ein neuer S tiftb rie f errichtet. 
D a -  Präsentation-recht hatte A nfang- die Famile v. G r ü n 
t h a l .  Nach ihrer ErlSschung kam e- an die Grafe« v o n  
P o l h e i m  und W a r t e n b u r g .  N un  haben e- die G ra
fen v o n  E n g l  zu  W a g r a i n .  D er kaiserl. königl. Lan
desregierung in Linz steht aber da» Bestätigung-recht zu , 
und gegenwärtig erhält jedes der Ü Mädchen a«S de«  a l l 
g e m e i n e n  S t i f t u n g - s o n d e  jährlich So fl.

2 )  Die m i l d e  V e r s o r g u n g - - A n s t a l t  g l e i c h 
f a l l s  zu  D i e t a c h .  I n  dieser erhalten 3 Personen unter 
der Vogtey de- P fa rre r -  zu Schleistheim, und de- Distriktö- 
kommiffärS zu Dietach jährlich zu gleichen Antheilen So fl., 
S Individuen jährlich so  fl., und 2  jährlich 2 0  fl. D er K a
pitalsstand zeigt sich auf so so  fl.

r )  D a - A r m e n s p i t a l  d e r  H e r r s c h a f t  S t e y r  
zu  D i e t a c h d o r f ,  >/S S tu n d e  vom P f a r r o r t e  D i e 
t a c h ,  für ihre eigenen armen und unbehülflichen Unterthanen. 
D a -  Armenhaus ist ganz gem auert, und Vogtey die H err
schaft S te y r . D ie S P fründner (die S tiftu n g  geschah für ü) 
haben außer der freyen W ohnung täglich ü kr.,  müssen aber 
die Betten selbst mitbringe». Die Kapitalien bestehen aus
3200  fl .
. 4 )  D a S  B ä r g e r f p i t a l  v o n  E b e r - b e r g  i m
g l e i c h n a m i g e n  M a r k t e  für 6 P frü n d n er, wovon jeder 
in demselben täglich 6 kr. erhält. D er Kapitalsstand beläuft 
sich zwar auf io ,2SS fl., aber das Gebäude brannte iso y  
beym feindlichen Einfalle ganz ab ; es gingen dabey auch 
alle Stiftungsdokumente verloren. Seitdem  hat man doch 
das HauS wieder so ziemlich hergestellt. DaS älteste D atum  
ist nach einem Urkundenbuche in Linz vom Ja h re  l S y l ,  wo 
A n n a  R e n n e r  eine S tiftu n g  zu diesem S p ira le  machte.

s )  D a -  E c k h a r t ' f c h e  S p i t a l ,  w i e d e r  zu E b e r ö -  
b e r g ,  für 1 P fründner jährlich m it 2a fl. 2s kr. Bey 
diesem Spitalaebäude befand sich eine Kirche zu Ehren der 
h e i l .  E l i s a b e t h ,  welche » so - zur Anlegung der neuen 
S tra ß e  abgebrochen wurde. Vogtey über dieses S p ita l  ist 
die Fürst AuerSperg'sche Herrschaft S t a d l k i r c h e n .

6)  D a S  B ü r g e r s p i t a l  u n d  S t a d t l a z a r e  t h  z u  
E n n S  u n ter  der V o g te y  deS d o rtig en  S ta d tm a g is tr a te ö  m it  
Z u zieh u n g  der geistlichen V o g t e y .  D i e  Z a h l der P fr ü n d n e r  
is t  a u f  »0 4 ,  m it 2t  K la ffen  zu t t ,  m it »4 zu y ,  m it 67 

z u  7 ,  und  m it 2  A u S h ü lfS p o r tio n en  zu  6 kr. b e stim m t, w o v o n
2r Thl. lte Abthl. (Traunkrei«). l)
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jedoch nur die Kranken, die Blödsinnigen und Sieche» in 
da- Spitalgebäude aufgenommen werden, die übrigen aber 
in der S ta d t  und in den Vorstädten wohnen. Di« Kapita
lien «erden ans !S4, l 0 l fl. 2s r/4  kr. ausgewiesen. D a  
da- Bürgerspital zugleich ein Dominium ist, so hat dasselbe 
auch eigene Unterthanen, Getreiddienste,  und einen JahreS- 
dezug pr. 2064 fl. 49 kr. von den im Ja h re  »788 verkauften 
Aeckern und Wiesen. Die Kapitalien wuchsen nach und nach 
durch fromme S tiftungen  der B ürger von EnnS zu obiger 
Sum m e an. M an lies t schon um 1337 von solchen S t i f 
tungen. ,

S t e t -  achtung-werthe Namen bleiben: » Johann  und 
Afra Kellner, Niklas S ilcher, M artha  Peruschin, Georg 
Kirchhammer, Johann  und Elisa K aufm ann, K lara Dascher, 
W olfgang Kellner, W olfgang G rundner, P e te r  Hörsinger, 
Ulrich Aigner, B arbara  Ennenkel, Anna Schifferstein, Chri
stian E gger, S tephan  Schuster, Jo h . G attringer, B a rb a ra  
W ochinger, Ursula Aichinger, Florian und B arbara  Schul- 
tenberger , Andrä Kirchberger, Johann  W einger und die 
Ehrenreutter'schen Bürgerskinder, e 1792 wurde da- V er
mögen der heil. Geistes - Bruderschaft mit dem Bürgerspitale 
unter dem Nam en » B r u d e r a m t «  vereinigt.

7) D a s  B r u d e r h a u S  zu S t .  F l o r i a n .  Bogtey 
ist h ier, wie beym Armenspitale daö S t i f t  S t .  F lorian , und 
V erw alter von beyden der Stiftökämmerer. I n  diesem Hause 
befind«! sich 2 l P fründner, iz  davon erhalten ihre ganze 
Verpflegung, 2 täglich ein » L a i b l «  B ro d , 6 Dach und 
Fach , alle aber nach Bedürfniß ärztliche Behandlung und 
die Medizin. Ueberdieß geschehen in diesem In s titu te , und 
im Armenspitale jährliche Vertheilungen im Gelde. Die Ka
pitalien stehen auf 9650 fl.

8)  D aS A r m e n s p i t a l  i n  S t .  F l o r i a n ,  welches 
Probst H e i n r i c h  (zwischen »3!3 bis 1320) stiftete. D ie 
Zahl der P fründner beträgt l 7. Alle diese erhalten hier die 
ganze Verpflegung, den Arzt und die Medizin. D er Kapi
talsstand beläuft sich auf ! 8S3o fl. Dieses Armenspital und 
das obige BruderhauS, welche beyde für Arme und im S tif tS 
dienste veraltete Personen bestimmt sind, stoßen zusammen, 
und haben gemeinschaftliche S ta llu n g . D er Rücklaß der 
P fründner beyder Anstalten fällt dem Hause heim.

9) D aS B ü r g e r s p i t a l  zu  G m u n d e n .  Hierüber 
ist ein eigener V erw alter aufgestellt, unh Vogtey der M ag i

rio Kranken-, Armen-, Versorgung--
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strat in  G m u n d en . E S  h a t  2 7  P f r ü n d n e r ,  w o v o n  ab er  n u r  
die ärm sten im  S p i t a l e  w o h n e n ,  d ie  nöth igste  K le id u n g ,  
B e t t e n ,  W ä s c h e , E in r ich tu n g  in  k le in en  Z im m e r n , jeder d«S  
T a g e »  i r  k r .,  und  a lle  d ie M ed iz in  bekom m en. D a »  S p i t a l 
gebäud e l ie g t  von  G m u n d en  e tw a »  e n tfer n t . D i e  S p i t q l -  
kirch« zum  h e i l .  J a k o b  i n  G m u n d e n  w ird  vom  S p i t a l 
fon d «  e r h a lte n , dessen K a p ita lie n  sich a u f  3 3 0 0 0  f l .  3 7  i / 4  kr. 
b e la u fe n . D i e  m eisten  U rkunden g in g e n  1 4 4 0  zu G ru n d e .

1 0 )  D ie  F r e y ' s c h e  W a i f e n s t i f t u n g  z «  W e y e r  
n ä c h s t  G m u n d e n .  I n  dieser erh a lten  6 S t i f t l in g e  u n ter  
der V o g t e y  de»  S a lz o b e r a m te -  in  G m u n d en  bi»  zum  12 . J a h r e  
ihre g an ze  V e r p f le g u n g , u n d  beym  A u s tr it te  2 0  fl. a l s  K le i
d u n g S b ey tra g . D ie  K a p ita lie n  diese» F o n d e s  p r . 3 S 6 0 0  fl. 
w u rd en  l 77o dem  S a lz o b e r a m te  z u g e w ie s e n , w elch e»  n u n  
jährlich « z o o  fl. zur W aifen stiftu n g S k a ffa  abzufü hren  h a t.

1 1 )  D a »  A r m e n s p i t a l  i m  D i s t r i k t s - K o m m i s 
s a r i a t «  G s c h w e n d t  i m  M a r k t e  N e u h o f e n  u n ter  
der V o g t e y  de»  M a rk tg er ich te -  m it 11 P fr ü n d n e r n ,  w elch e  
vo m  A rm en in stitu te  täg lich  2  b i»  14  kr. e rh a lte n . D ie se »  A r
m e n h a u s  en tstan d  >7 i s  durch G e b h a r t  G a p p  am  E tt in -  
gerh au se  zu N e u h o fe n . D e r  w o h lth ä tig e  M a n n  g a b  zur E r 
b a u u n g  e in e»  S p i t a l e »  3 0 0  f l .  her . D » e  K a p ita lie n  b e tra g en  
n u r  7S f l . 4 r  kr.

1 2 )  D a »  P f a r r  -  A r m e n h a u s  i m  M a r k t e  H a l l  
fü r  verarm te B ü r g e r  de« O r t e » ,  und  fü r  d ie  O r t-a r m e n  von  
F u rth b erg . D a S  G eb ä u d e  entstand  i ? 8S —  >786 v o n  fr e y 
w illig e n  G e ld b ey tr ä g en  der M a rk tö b ew o h n er  a n d  der B a u e r n  
zu F u r th b e r g , a u s  from m en  V erm ächtn issen  ,  durch nicht sel
tene E in n a h m en  der v o n  d o rtig en  D ile t ta n te n  g eg eb en en  
S c h a u sp ie le ,  a u S  bürgerlichen  V erla ssen sch a ftS taxen  von  173- 
b is  1808 . S e c h »  P e r so n e n  b eyd erley  G esch lechte» erh a lten  
in  diesem  H a n se  u n ter  der geistlichen un d  w e ltlich en  A rm en  -  
I n s t i t u t s - V o r s t e h u n g  v o n  H a ll  täg lich  r  b is  4 kr. M ü n z e ,  
u n d  doch b e trä g t der A ktivstand n u r  3 3 0  fl. E .  S c h .

>3)  D a S  A r m e n f p i t a l  i m  D i s t r i k t »  « K o m m i s 
s a r i a t e  H o c h h a u »  z u  V o r c h d o r f  N r o .  1 1 . u n ter  
der V o g t e y  der H errsch aft E g g e n b e r g  zu S c h o r n s te in  m it  
7 P fr ü n d n e r n  ( d i e  S t i f t u n g  geschah a u f  » ) .  D i e  P fr ü n d n e r  
bekom m en nebst der W o h n u n g  w öchentlich  5 0  k r .,  und  zu 
W e ih n a c h te n ,  O stern und  P f in g s te n  beson dere G e ld b e y tr ä g e .  
D e r  K a p ita ls s ta n d  w ird  a u f  s r ö ?  f l .  a n g e g e b e n .

und andere Humanität- - Anstalten. rit
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>4) D a s  B ü r g e k f p i t a l  zu I s c h e l ,  welche- um 
t? s s  gebaut, und von wohlthätigen B ürgern zu Ischel gestif
tet w urde, damit verarmte B ürger und MarktSinsaffen «inen 
unentgeldlichen Unterstand haben. D aS Gebäude ist ge
m auert, mit 12 Zimmern und -  Küchen versehen» Hier er
halten jährlich 22 P fründner im Durchschnitte Aufnahme, 
nach Körpers- und Altersschwäche a«S dem Jschler Armeo- 
Jnstitu te wöchentlich 2 0 , z o , 4 0 , so  k r, jährlich jeder 
l2  P fund  S a lz ,  H olz, Bettstroh und freye- Begräbniß. 
D ie Kapitalien betragen 4 ro i  fl.

l s  und 16) D a»  o b e r e  u n d  u n t e r e  S p i t a l  zu 
K r e m ö m ü n s t e r .  E ine- davon befindet sich im Burgfried 
oder in der Ortschaft Kirchberg mit 2 H äusern, und hat 
13S4S fl. K apitalien; das zweyte am Enbe des M arktes bey 
der Stift-w iese N ro. zo. Diesem S p ita l«  sind r6o4o fl. Kapi
talien zugewiesen. Beyde S p itä le r  baute das S t i f t  KremS
münster vom Grunde a u s ,  und zwar daS neben dem S tif te  
Abt E r h ä r t  V o i t  (w ar eS von iS 7 i bis lS 8S ), welchen 
die Armen ihren V ater nannten. (W endt 4r T h l .7r B . S .  >S2,
1 ZZ). D a s  S t i f t  oder die Herrschaft Krem-münster übt auch 
die Vogtey über beyde S p itä le r  a u - ,  in welchen 2« bis zo 
nicht bloß kranke, arme und hülflose D iener des S t if te s ,  
sondern auch andere hülfSbedürftige Individuen beyderley 
Geschlechtes verpflegt und gewartet werden. Einige erhal
ten die ganze, andere theilweise Bekleidung. Zu den u r
sprünglichen KreMmünster'schen Stiftungskapitalien dieser 
beyden Häuser pr. 227 zo fl. wies die Regierung von aufge
hobenen Bruderschaften noch 6SSS fl. an.

17)  D aS S t .  J o h a n n  N e p o m u k  S p i t a l  zu 
T r a u n t i r c h e n  i m D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t e  u n d  
u n t e r  d e r  V o g t e y  d e r  H e r r s c h a f t  O r t .  Von den 
4 P ftündnern  dieses S p ita ls  erhalten 2 täglich z 1 /2 ,  und
2 täglich 4  kr., ferner jeder Pfründner wöchentlich 3 1 /2  P fd .
B rod von der Herrschaft Trauukirchen. D ie Kapitalien be
tragen 2555 fl. .

iS ) DaS B ü r g e r f p i t a l  z u  K i r c h d o r f  im D i  
s t r i k t S  - K o m m i s s a r i a t e  P e r n s t e i n .  Dieses S p ita l  
entstand vor mehreren Jahrhunderten durch verschiedene wohl 
thätige Beyträge und Vermächtnisse der O rtSbürger, durch 
Aufhebung der H e l e n a - Z e c h e  und der dortigen B ruder
schaft unter J o s e p h  II. ES hat seit l 7y t eilf Wohnzimmer, 
und s Kammern zum Unterstände für Witwen und fü r son
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stige Arme und Erkrankte aus dem M arkte. V on den 
8 Pfrütidnern erhalten 6 täglich l 2 kr., eine andere Familie 
aber etwas mehr. ,Vogtey ist daS Marktgericht Kirchdorf; 
der Kapitalsstand beträgt S l i o  fl., worüber wie fast überall 
ein B ürger des OrtS die Rechnung führt.

ly  und 20) Die b e i d e n  A r m e n h ä u s e r  zu G r ü n a u  
u n d  V i e c h t w a n g  i m D i s t r i k t s -  K o m m i s s a r i a t e  
S c h a t n s t k i n  u n t e r  d e r  V o g t e y  d e s  S t i f t e s  
K r e m s m ü n s t e r .  DaS A r m e n h a u s  zu V i e c h t w a n g ,  
»702 von E h r e n b e r t  U. wieder erbaut und besser d o tirt, 
hat 9 ,  jenes, zu G r ü n a u  von E h r e n b e r t H k .  6 P frü n d 
ner. Diese sind P fa rra rm e , welche sonst keinen Unterstand 
haben, und nebst den Medikamenten wöchentlich zo kr. er
halten. D er Kapitalsstand betrug A nfangs nur 6000 f l ., 
jetzt wird er auf »9564 fl. 52 kr. ausgewiesen; indeß kamen 
durch das J a h r  l tz i l  die Interessen herab, und einige Kapi
talien gingen auch sonst noch verloren.

2») D a S S p i t a l  zu S i r n i n g  u n t e r  d e r V o g t e y  
d e r  g l e i c h n a m i g e n  H e r r s c h a f t  mit s P frü n d n ern , 
wovon z jährlich 24 fl-, 5 aber nur den Unterstand haben. 
D ie Kapitalien belaufen sich auf Sl i Hf l .  58 i / 2  kr. S ie  
betrugen Anfangs nur 7325 fl. D er Fond wurde 17Y4 durry 
die aufgehobene Liebefrauenbruderschaft zu S irn in g , und 
durch den Verkauf eines hierbey bestandenen DowinikalzehentS 

gegründet.

2 2 , 2 r ,  24 und 25) D aS B ü r g e r s p i t a l ,  B r u d e r 
h a u S ,  S i e c h e n -  u n d  K r a n k e n h a u s  zu  S t e y r  
u n t e r  d e m  d o r t i g e n  m i l d e n  V e r s o r g u n g ö f o n d c ,  
w o r ü b e r  d e r  M a g i s t r a t  S t e y r  V o g t e y  ist. Eines 
dieser Häuser gehört zur Krankenpflege» drey sind für die 
P fründner zur W ohnung mit Heitzung bestimmt. Die Zahl 
der P fründner beträgt yz,. welche täglich 6 , 8 bis »0 kr. 
erhalten. S te y r  gibt aber auch sonst noch täglich 2 ,  z ,  4> 
ü ,  8 bis »o kr. an 520 S tad tarm e ab. D ie Kapitalien der 
genannten 4 Häuser sind auf 158l 89 fl. i l  kr. angegeben. ' 
DaS Bürgerspital in S te y r  wurde i z >3 von der Kaiserin 
E l i s a b e t h  gestiftet. M an  findet die Urkunde davon im 
Oiploinstsriuin 6»r»tense S .  74 bis 7 6 , die Aufschriften 
ober dem S p ita le  und in der Spitalkirche zu S te y r  bey 
P r e u e n h u e b e r  S -  40. Erhabene Fra».' W en» Bronze 
verwittern, und M arm or in S ta u b  zerfällt, daun lebt dein

und andere Humanität- - Apstalren. 2»s
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r i 4 K r a n k e n - ,  A r m e n - ,  V e r s o r g u n g s 

Heiliger Name noch; daun nennt dich spät noch die dankbare 
Nachwelt.

rü )  D ie W i v k e l m a y r ' f c h e  A r m e n s t i f t u n g  z «  
P n c k i n g  i m  D i s t r i k t S ^ K o m m i s s a r i a t e ,  « n d  u n 
t e r  d e r  V o g t e y  d e r  H e r r s c h a f t  W r i s s e n b e r g .  H ier 
«erde« r s  Pfründnern  täglich i ,  4 , s  bis 9 kr. gereicht. 
D er Kapitalsstand macht 11737 fl. 9 kr. a n - ;  eS müssen aber 
auch dem P farrherrn  und dem Schullehrer ju  Pucking jähr
lich 111 fl. a ls  Legat bezahlt werden.

27,  28 und 29) D a»  A r m e n s p i t a l  u n d  d a »  B u r 
g e r s p i t a l  zu  W e y e r  n e b s t  d e m  A r m e n h a u s «  i n 
d e r O r t s c h a f t A « .  I m  Armenspitale werden täglich «ach 
unbestimmter Anzahl der P frü n d n er, und je nach Verhältniß 
ihrer Bedürfnisse jedem t bi» 4 kr. vertheilt. W aS von den 
Interessen des Kapital» pr. 1S59 fl. nicht zureicht, wird den 
Kommissariat--Unterthanen an repartirt, und die Rechnung 
an die Dechautey - V erw altung in S te y r  gelegt.

D aS B ü r g e r f p i t a l  i n  W e y e r  (N ro . 3 3 )  besteht 
nu r au» 2 heilbaren Zimmern und einer kleinen Kapelle. 
Arme B ürger und B ürgerskinder, welche vom Fonde täglich 
höchsten» s kr., da» Uebrige aber auö dem Armeninstitute 
erhalten, bewohnen das Gebäude. D ie Kapitalien betragen 
3138 fl. 32 kr. ES gehören auch einige Grundstücke und daS 
A r m e n h a u s  (genann t die L e y e n ,  besser L a i e n )  in der 
Ortschaft A u  dazu, wo gleichfalls Bedrängte wohnen, wel
che au» der Armeninstitutskasse versorgt werden.

30 und 31) D a -  k a j s e r l .  k ö n i g l .  S p i t a l  u n d  
d a »  S o l l i n g e r ' s c h e  W a i s e n h a u S z u  H a l l s t a t t i m  
D i s t r i k t S - K o m i s s a r i a t e  W i l d e n s t e i n .  D aS S p ita l  
wurde » v o n  d e n  h o c h l ö b l i c h e n  F ü r s t e n  zu O e s t e r 
r e i c h «  gegründet. S o  lauten die W orte de» ReformationS- 
libell» von iü s 6. Diese- S p ita l, ist nach de» Direktiven von 
1770 eigentlich fü r 16 kranke, arm« kaiserliche Salinenarbei
ter überhaupt, für hülflose Witwen und Waisen derselben 
unter der Vogtey der Amt-verwesung in H allstatt bestimmt. 
G em auert, mit 9 Zimmern, einer Kapelle, und 36530 fl. 
Kapitalien versehen, wird e» von 9 Pfründnern bewohnt, 
welche im gesunden «nd kranken Zustande alles Nothwendige 
nach festgesetztem M aaßstabe, an Festtagen kleine Geldbezüg« 
«nd wöchentlich 39 kr. erhalten. Unter K. F e r d i n a n d  I. 
betrugen die jährlichen Einkünfte diese» S p ita ls  300 P fu n d



P fenn ige, F e r d i n a n d  ll. vermehrte sie um 600 P fu n d , 
und unter F e r d i n a n d  UI. hatte eS ,048  st-, 2  Schillinge, 
28  Pfennige Einkünfte. Diese werden jährlich noch immer 
von der VerweSamtSkaffa a ls  Dotation ausbezahlt.

D a -  K. M a x i m i l i a n  l. dieses S p ita l  im Jah re  lso a  
besucht habe, ist ungegründet; indeß hält man ihn nebst 
K. F e r d i n a n d  I. fü r die S tif te r  davon, weil auch M a x i 
m i l i a n  mit einer jährlichen D otation von Lr P fu n d  P fen
nigen angeführt ist.

I n  dem S t i f t -  »der W a i s e n h a u s «  deS S alzferti
gerS und M arktrichter- M a t h i a s  J o s e p h  S o k k i n g e r  
befinden sich -  S tiftlinge unter der Vogtey deS Marktgerich
tes zu Hallstatt. D er Kapitalsstand wird au f 12,250 fl. aus
gewiesen. S  0 l I i n g e r  machte sein Testament am 30. M ärz 
!7Ü2; die S tiftu n g  kam i?67  zu S tande .

32) D ie W a i s e n v e r s o r g u n g - A n s t a l t  zu  S t a 
d e l  i m D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t e  W i m ö b a c h ,  u n 
t e r  d e r  V o g t e y  deS S t i f t e s  L a m b a c h .  Diese 
S tif tu n g  ist ein M onum ent de- Lamhacher Abtes M a x i m i 
l i a n  P a g e l , welcher in der Ortschaft S t a d e l  daS Licht 
der W elt erblickte, und für sein menschenfreundliches Werk 
am 6. und 26. Ju ly  « 7 2 2  ein Kapital von 2 0 ,0 0 0  fl. bestimmte, 
damit 7  Knaben in dem Gebäude, und unter der Aufsicht 
des Seelsorgers «nd des Schullehrers in der B a u r a  Un
terricht im G esänge, und in anderen wiffenLwerthen Gegen
ständen, anständige W ohnung und Kleidung nebst ordentli
cher Verpflegung vom 7 . bis in daS »2 . oder 1 4 . J a h r  er
halten. Diese S tiftu n g  erhielt sich viele Ja h re  aufrecht, bis 
die Unbilden der Zeit di« Anzahl der Zöglinge auf 3 herab
drückten.

A ls man im Jah re  lS 2 S  den Bestand der A rm en-, V er
sorgung-- und anderer H um anitäts-A nstalten amtlich unter
suchte, fand man in diesem Kreise 29 Krankenbetten, » la s  
Versorgte oder S tiftlin g e , 24 Beam te, 19 Aerzte, 17 W und
ärz te , »6 W ärter und 9 sonstige Diener.

D er seit dem Ja h re  »k>2 i  auch im Traunkreise begonnene 
B ey tritt zur. S a l z b u r g e r  B r a n d v e r s i c h e r u n g S 
A n s t a l t  hat indeß so bedeutende Fortschritte g em a ch t, daß 
daS BrandversicherungS - Kapital des T raunkreiscö >824  be
reit» 6,756, t 74 f l., und die in diesem Ja h re  erhaltene B rand-

und andere Humanitäts-Anstalten. 2l5
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ritz Medizinalweseo.

schaden» - E n tsch ä d ig u n g  » s r , r s »  b e t tu g . ( S a l z b . A m t - -
b la tt  v o n  »S24 S .  42», 4»o, 431).

37) Mevirinalwefe».
V o n  der S o r g f a l t  der S t a a t s v e r w a l t u n g  fü r  den ö ffen t

lichen G esu n d h e itszu sta n d ; von  der O beraufsich t a u f  d en sel
b e n ;  v o n  der O b e r le itu n g  der dazu  geh ö r ig en  A n sta lte n ;  v o n  
den e in stigen  L an d sch aftsp h ysik er«; von  der T od ten b esch a«  w a r  
b e r e its  beym  M ü h lk re ise  ( S .  » g s  u n d  i s s )  die R e d e .

Z n  diesem  K reise b efinden  sich zur B e s o r g u n g  d e -  M e -  
d ijin a lw e se n »

i n  d e n  D i s t r i k t »  -  K o m m i s s a r i a t e n :  

D i e t a c h :  t  W u n d a r z t /  2  H eb a m m en .
E b e r - b e r g :  z  W u n d ä r z te /  4 H eb a m m en .
E b e n f e e :  r  W u n d ä r z te /  r  H eb a m m en .
E n n S :  l  A r z t /  2 W u n d ä r z te -  » A p oth ek e- 4  H eb a m m e» .  
F e y e r e g g :  i  W u n d a r z t -  2 H eb a m m en .
S t .  F l o r i a n :  2  W u n d ä r z te -  i  A p o th ek e , r  H ebam m e»». 
G a r s t e n :  i  W u n d a r z t-  3 H eb a m m en .
G l e i n k ,  2  H eb a m m en .
G m u n d e n :  i  A rzt, z  W u n d ä r z te , i  A p otheke, 4 H eb a m m en . 
G r o ß r a m i n g :  » W u n d a r z t ,  i  H eb a m m e.
G s c h w e n d t :  i  A r zt, 2 W u n d ä r z te , i  A potheke, ü H eb a m m en . 
H a l l :  i  W u n d a r z t ,  2 H eb a m m en .
H o c h  h a u » :  » W u n d a r z t ,  » H eb a m m e.
I s c h e l :  » A r z t ,  z  W u n d ä r z te , » A p oth ek e , s  H eb a m m en .
K r e m - m ü n s t e r :  i  A r z t ,  4  W u n d ä r z te ,  r A p o th ek e , 

s  H eb a m m e» . . -
L e o n s t e i n :  2 W u n d ä r z te ,  2  H eb a m m en .
L o s e  « s t e i n :  r W u n d a r z t ,  s  H eb a m m en .
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L o f e n s t e i n l e i t e n :  3 Wundärzte!, s  Hebammen.
O r t :  r  W undärzte, 4 Hebammen.
P e r n s t e i n :  i Arzt, 3 W undärzte, i Apotheke, 4 Hebammen. 
S c h a r u s t e i n :  i  W undarzt, s  Hebamme«. 
S c h l i e r b a c h :  2 W undärzte, s  Hebammen. 
G o i s e n b n r g :  r  W undärzte, r  Hebammen.
S i r n i n g :  i  A rzt, 2 W nndärzte, 3 Hebamme«.
S p i t a l  a m  P y r n :  4 W undärzte, s  Hebammen. 
S t e i u b a c h :  2 W nndärzte, 2 Hebamme».
S t e i n h a u s :  3 Wundärzte, 3 Hebammen.
S t e y r :  3 Aerzte, 4 W undärzte, 2 Apotheken, 6 Hebammen. 
T e r n b e r g :  » W undarzt, 2 Hebamme«.
T i l l y S b u r g :  r  Hebammen.
W e i f s e n b e r g :  » W undarzt, 2 Hebammen.
W e y e r :  t  A rzt, 1 W undarzt, 1 Apotheke, 3 Hebammen. 
W i l d e n s t e i n :  3 W undärzte, ü Hebammen.
W i m S b a c h :  3 W undärzte, s  Hebammen.
S t .  W o l f g a n g r  1 W undarzt, 2 Hebammen; zusammen 

i r  Aerzte, Ls W undärzte, 10 Apotheken, 111 Hebam m en,'

Unter den A e r z t e »  v o n  S t e y r  ist der K r e i L a r z t  
mitbegriffen; Kirchdorf «nd Neuhofen haben D i s t r i k t s 
ä r z t e ;  zu Gmunden befindet fich der erste, zu Ischel der 
zweyte S a l z k a m m e r g u t S - P - y s i k e r .

Dem K r e i s ä r z t e  zu S t e y r  find «achsteheude Kom, 
miffariate zugetheilt: Großraming und W eyer, Losenstein, 
Ternberg, S te y r ,  G arsten , G leink, Losensteinleiten, T il- 
lyöburg und EnnS; dem D i s t r i k t ö a r z t e  z u  N e u h o f e n  
die Kommissariate: Gschwendt, W rissenberg, EberSberg, 
D ietach, WimSbach, S te in h a u s , KremSmünster, Feyeregg, 
H a ll, S irn in g  «nd S t .  F lo rian ; dem D i s t r i k t S a r z t e  
zu  K i r c h d o r f  die Kommissariate: S p i ta l ,  P e n ,stein,
Seisenburg , Leonstein, Schornstein, G m unden, O r t ,  Eben
s te ,  I sc h e l, W ildrnstein , S t .  W olfgang , S teiubach,

M e d i z i n a l w e s e u .  r i ?
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2l8 Wedizinalweseu.

Schlierbach und Hochhaus. Diese Eintheilung besteht seit 
r 6. Dezember i s i s .

Gewöhnliche Krankheiten sind: Entkräftung und A lters
schwäche, Wassersucht, Auszehrung und Schwindsucht, fie
berhafte und fieberlose Rheum atism en, gastrisch« Krankhei
te n , G icht, V erhärtungen, Krätze, S k o rb u t, hitzige, ner
vöse und mitunter auch kalte Fieber, die R uhr öfters zur Zeiti
gung deS ObsteS- die aber auch selten gefährlich um sich greift.

Plötzliche Todesfälle ereignen sich gerne bey de« M ani- 
pulationSarbeitefn: in den S aljbergen  und Salzsuden, bey 
Hammerwerken, bey der gefährlichen Schiffahrt, beym noch 
gefährlicheren Holzfällen, bey Wasserbauten re. Diesen star
ken Arbeiten muß es auch zugeschrieben werden, daß daS weib
liche Geschlecht überhaupt gesünder ist, a ls d a - männliche.

D o r t ,  wo man in engen, ärmlichen W ohnungen bey
sammen w ohnt, und di« Kleidung selten gewechselt werden 
kann re ., wie eS häufig im S a l z k a m e r g u t e  der Fall ist, 
verhält sich auch der S ta n d  der Erkrankten zur Bevölkerung 
wie r zu 6 , und im Ganzen die Sterblichkeit frühzeitig dahin 
sterbender Neugeborner wegen M angel an S o rg fa lt wie 
t  zu rü .

UebrigenS verdient daS SanitätSw efen im Salzkammer
gute dadurch, daß alle Salinenarbeiter sowohl die Arzneypn a ls  
die ärztliche Behandlung ganz unentgeldlich genießen, einen 
wesentlichen Vorzug vor vielen anderen Gegenden auf dem 

'Laude. D ie durch daS allerhöchste Aerarium genehmigte 
M edijinal-A uslage beträgt für daS aus üooo Arbeitern be
stehende Gesammtpersonale bey den ob der ennsischen S a l i 
nen jährlich beynahe 22,000 fl. Conv. Mze. Dies« väterliche 
W ohlthat der S taa tsverw altung  genießen die Einwohner un
ter der Leitung des ersten SalzkanunergutS-Physiker- in 
Gmunden und deS zweyten zu Isch e l (Ischel und seine S o h 
lenbäder S .  iss, 140 re.)

D er strengen Aufsicht derAerzte und des ob der ennsischen 
ProdomedikatS auf W undärzte, Hebammen und Apotheken 
ist eS zuzuschreiben, daß von VolkSarzneyen, Selbstkuriren 
und Pfuschereyen sehr wenig gehört wird. ,

D ie Anzahl der L e i c h e n k a m m e r n  regulirt sich nach 
den P fa rren . D er Regel nach soll bey jeder P fa rre  eine 
Leichenkammer bestehen; aber eS mangeln immer noch einige, 
indeß ist ihre Errichtung im Zuge begriffen.
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Außer M asern -> S karla tin  - und B latter«-Epidem ien 
wurde eigentlich seit » s»4 kein« Epidemie mehr beobachtet. 
W eil D r. Götz seit »so? im innern Salzkammergute an jedem 
Kinde die Im pfung  mit ausdauernder Beharrlichkeit vornimmt, 
so ist in diesen Thälern jede S p u r  von Menschenblattern schon 
längst verschwunden, v r .  G ö tz  impfte dort seit »so? bis 
i s r ?  an »4,000 Kinder, wovon kein einziges mehr die natür
lichen B la tte rn  bekam. D er gute Erfolg der Im pfung  ist 
Ursache,  daß sich keine Renitenten finden.

I m  Ja h re  » sro  wurden 226? Kinder geim pft, und 
7255. blieben ungeimpst.

» » »82» wurden 2107 Kinder geim pft, und
- r o s  blieben ungeimpst.

» » »S22 wurden »625 Kinder geimpft, und
L6»2 blieben'ungeimpst.

» » »S2L wurden 2299 Kinder geimpft, und
Hz?? blieben ungeimpst.

» » »S24 wurde» 6622 Kinder geimpft, und
6S06 blieben ungeimpst.

Die gute Sache schreitet also auch hierin nach und nach 
immer mehr vorwärts.

Post- und Bothenwesen. . 219

88) V-st» unv Vothenwrfen.
D aS P o s t w e s e n  dieses Kreises wird unter der Aufficht 

deS kaiserl. königl. O b e r p o s t a m t e s  i n  L i nz  von den 
8 Poststationen, Briefsammlungen und Relaisstationen zu 
E b e n s e e ,  E n n s ,  G m u n d e n ,  H a l l ,  I s c h e l ,  L s -  
s e n s t e i u ,  S t e y r  und W e y e r  besorgt.

D ie R e la is - oder Mittelpoststation H a l l  besteht erst 
feit »796. S ie  leistete aber gleich bey ihrem Entstehen und 
namentlich 1797 sehr gute Dienste.

D er Ab g a n g  der Posten von Linz nach E n n S ,  S t e y r ,  
W i e n  re. geschieht täglich, und die A u f g a b e  der Briefe 
und Packete durchgehen-S bis 6 Uhr Abends.

OooZle



N a c h G m u n d e n  und in da-  S a l z k a m m e k g u k g e h t  
die Post 7 M onate hindurch am Mittwoche und S onn tage  
ad ; in den M onaten M a y , J u n y ,  J u h ,  August und S e p 
tember aber 4 m ahl: D ienstag?, M ittw och-, F reytagS , 
S o n n ta g - ,  und nach L o s e n s t e i n ,  W e y e r ,  G r ä tz r e .  
am S onn tage  Und Donnerstage.
. Täglich in der Frühe k o m m t  die Post  von E n n - ,  

S t e y r ,  W i e n  re. a n ,  von L o s e n s t e i n ,  W e y e r  und 
G r ä t z  aber nur am M ontage und Donnerstage.

A u- dem S a l j k a m m e r g u t e  trifft die Post in den 
M onaten J u n y , J u ly ,  ANgust und September an den M on
tagen, M ittwochen, Freytagen «nd Sam stagen e in , in 
den übrigen M onaten aber nur am M ontage und Freytage 
allein.

M it den P o s t w a g e n  verhält eS sich so: .
Nach E n n -  und W i e n  geschieht die A b f a h r t  von 

Linz am Donnerstage und Sam stage in der Frühe; nach 
S t e y r  am Mittwoche und Sam stage um 8 Uhr M o rg en - , 
nach G m u n d e n  über Lambach am D onnerstage, und von 
G m u n d e n  weg am Mittwoche.

D ie A n k u n f t  d e -  P o s t w a g e n -  erfolgt von W i e n  
und E n n S  re. am M ontage «nd Mittwoche Abend- in Linz, 
von S t e y r  am Dienstage und Freytage A bend-, von 
G m u n d e n  am Donnerstage.

D ie A u f g a b e  hat in der Regel einen Tag vor A b 
f a h r t  d e -  P o s t w a g e n -  j«  geschehen, nur nach S t e y r  
wurde an den Tagen der Abfahrt noch am anderen M orgen 
angenommen ( später auch geändert).

All« Donnerstage und Sam stage in der Frühe um « Uhr 
fährt auch der E i l w a g e u  von Linz über E n n ö  nach W i e n ,  
und trifft dort in ra  S tunden  ein. (M anuskript).

Vom halben M ay 1827 angefangen geht zu noch größe
rer Bequemlichkeit der Reisenden von I s c h e l  nach W i e n  
und von da zurück wöchentlich ebenfallü r  mahl der E i l -  
w a g e n  ab. D am it aber die Eilfahrt von G m u n d e n  weg 
über den zuweilen stürmischen S ee  nicht aufgehalten werde, 
fährt man zu Land b i- T r a u n k i r c h e n .  I n  der Bucht von 
Traunkirchen begibt sich der Eilwagen in ein schon bereit ste
hendes Schiff, fährt so auf der hier immer ruhigen,  völlig

rro P o s i »  u n d  B o t h o u w e s e n .
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' P o s t -  u nd  B o t h e n w e f e n .

sicheren kleinen Seestrecke bis Ebensee, und von da wektrr 
nach Ischel. (Ischel und seine Sohlenbäder S .  45).

B o t h e n  k o m m e n  v o n  f o l g e n d e n  O r t e «  d e s  
L r a u n k r e i s e S  i n  L i n z  a n :

7l l l m e c k  ( besorgt der Böthe von Lambach ).
D i e t a c h  alle M ontage und Freytage.
E b e r S b e r g  alle Dienstage und Sam stage.
E b e n s e e  ( besorgt der Gmundner B ö the).
E n n S  alle Dienstage und Sam stage.
F e y e r e g g  alle M ontage.
S t-. F l o r i a n  alle Dienstage «nd Sam stage.
G a r s t e n  (besorgt der Böthe von S te y r ) .
G l e i n k  (besorgt der Böthe von S te y r ) .  ,
G m u n d e n  alle Donnerstage.
G s c h w e n d t  und N e u h o f e n  alle Dienstage.
H a l l  alle M ontage.
H o c h h a u s  ( besorgen die Kirchdörfer, Lambacher, oder 

Gmundner B othen).
I s c h e  l (besorgt der Gmundner B öthe).
K i r c h d o r f  alle M ontag« «nd Donnerstage. .
K r e m S m ü i .  s t e r  alle M ontage und Freytage.
L e o n s t e i n  (besorgt der S tey re r B ö th e).
O r t ,  G rafschaft, (besorgt der Gmundner B ö the).
P e r n s t « i n  alle M ontage und Donnerstage. 
S c h o r n s t e i n ,  von , wird wöchentlich ein Böthe nach 

Krem-münster abgeordnet, welcher die Briefe und 
Packet« dem dortigen Bothen zur weiteren Beförde
rung nach Linz übergibt,  und zurück nach S c h a r n -  
s t e in  übernimmt.

S c h l i e r b a c h  (besorgt der Kirchdörfer B öthe).

rri
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S e i f e n  b ü r g  (besorgt der Kirchdörfer B ö th e ).
S i r n i n g  alle Freytage.
S p i t a l  a m  P y r n  alle M ontage.
S t e i n b a c h  (besorgt der Böthe von S te y r ) .
S t e y r  alle Dienstage «nd Freytagr.
T e r n b e r g  (besorgt der Böthe von S te y r ) .
L i l l y S b u r g  alle Dienstage und Sam stage.
S t .  U l r i c h  alle Freytage.
W e i s f e n b e r g  (besorgt der Böthe von Krem -m ünster).
W i m S b a c h  (besorgt der Böthe von Lambach).
S t .  W o l f g a n g ,  von , geht ein Böthe nach Ischel, wo 

die Briefe und Pakete an den von Gmunden nach 
Linj fahrenden Bothen befördert werden.

D a -  kaiferl. königl. Salzoberam t G m u n d e n  sendet wo- 
chentlich 2 mahl den sogenannten Z e t t e l b o t h e n  in 
day S a l z k a m m e r g u t ,  welcher den dortigen D i
striktS - Kommissariaten und Verwesämtern die ober- 
ämtlichen Verfügungen re. überbringt.

rrr  S t a t i s t i s c h e -  C e n t r a l e . '

SS) Statistische« Zentrale ve« LraunLrrifes vom 
Mahre 182«.

D er Kreis nach seinem Um fange, dessen W ohn- 
plätze, Bevölkerung und Biehstand.

I. A r e a l e .
74 l / i o  Q u ad ra t-M eilen  Flächeninhalt, 
r  Bergwerke.
5 Sudwerke.
t 4Z3üz Joch , i 44y 2 /6  Q uad ra t-K la ftern  Aecker.
- 6,28» Joch , 25t a/6  Q uadrat-K laftern  Wiesen.
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L4 i ,S 74 Jo c h , 604 5/6 Q u a d r a t - K laftern W al
dungen.

26,827 Jo c h , 1575 ,/6  Q u ad ra t-K la fte rn  Hutweiden 
und Gestrüppe.

27 S een . 
s  Flüsse.
6 B äder und Gesundbrunnen.

II. W o h n  p l a t z e .
3 S täd te . .
2 t Vorstädte. , .
14 Märkte.
666 D örfer.
26,214 Häuser.

III. B e v ö l k e r u n g .
40,475 Wohnparteyen.
1 7 4 ,5 0 5  Einheimische.

IV. V i e h s t a n d .
S,i53 Pferde.
13,175 Ochsen.
5o,ao9 Kühe.
42,360 Schafe,

v )  Verwaltung des Kreises.

I. P o l i t i s c h e  S t e l l e n  u n d  B e h ö r d e n .  
i  Kreisamt.
35 Distrikts-Kommissariate. .
331 Steuergemeinden.
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S t a t i s t i s c h e s  C e n t r a l e .

t  Gräuzpolizey - Kommissariat.
3 WegmeisterSstationen.

ll. K a m e r a l b e h ö r d e n .  
i Salzoberam t. 
i  Saljoberam tS - Buchhaltung. 
i  Saljoberam tS-K affieram t.

. i  Großkufen - Handelamt.
1 Hofkasten- und B auam t. -
3 B erg  -- «nd Salzverwesäm ter.
2 S t a a t s -  und Fondsgüter.
»9 Forstämter und Revieren.
i  Zoll-Legstätte- und W aarenstäm pel-S tation.
1 Salzverschleißamt.
4 Aufsichtsstationen über die Tabak- und S täm pel-

gefälle.
14 Lottokollekturen.
5 Poststationen nebst 32 Bothen.
i  HauptgewerkfchaftS-Oberfaktorey.
1 Jnspektorat der hauptgewerkschaftlichen Hammer

werkstelle.
2 Ham m er- und Rechenverwaltungen. , 
i  FilialbergwerkS-Buchhaltung.

m . J u s t i z -  u n d  K r i m i n a l b e h ö r d e n .
30 KriminaluntersuchungS-Gerichte.
5 landeöfürstliche M agistrate.

IV. M i l i t ä r b e h ö r d e » .  
i  Verpflegömagazin. 
t  FeuergewehrfabrikS - Direktion. 
i  Beschellstation.

>
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V. S t ä n d i s c h e  B e h ö r d e » .
z  Ausschlagämter.
r i s  Herrschaften, Landgüter, Freysitze.

VI. G e i s t l i c h e r  S t a n d .
») Römisch - kathol i sche Kirche.

4 S tif te  und Klöster, 
s  Dekanate.
s r  P fa rren .
«Ü Pfarrvikariate.
6 Kuratbenesijien.
5 Erposituren.

d )  Angöbnr g ' s che  Ko n f e s s i o n ,  
s  Pastorate.

VII. U n t e r r i c h t s  - A n s t a l t e n .
a) F ü r  Ka t h o l i k e n .

i Lyeänm. 
i  Gymnasium.
1 Konvikt.
2 Hauptschulen. ,
i i 6  Trivialschulen.
i  Mädchenschule. *

d )  F ü r  P r o t e s t a n t e n ,  
s Trivialschulen.

Vssl. H u m a n i t ä t -  - A n s t a l t e n .
S2 Arm en-, K ranken-, Siechen - , Waisen - «nd andere 

Versorgungöhäuser außer den allgemeinen P f a r r -  
Armeninstituten. .

2r Thl. ite Abthl. (Traunkrei-1- P
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IX. S a n i t ä t S w e f e n .  
i r  Aerzte.
6S W undärzte. .
i i  Apotheken. .
i n  Hebammen.

X. H a n d e l  u n d  G e w e r b e .
s s s r  besteuerte Gewerbe nebst s bis Sooo S a linen  - 

Arbeitern.
159 Jahrmärkte.
22 Viehmärkte.
6 Schrannen.

rrS S t a t i s t i s c h e s  C e n t r a l e .

Ende der ersten Abtheilung.

Gedruckt mit 6 . tzuanät'seden Schriften.
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LwrAtr Abthrilnttg.

Geographisch - statistisch-historisches Detail des
Traunkreises nach Distrikts - Kommissariaten.

» )  D  i e t  a  ch.
m Umfange dieses Kommissariates zahlt man ,o  D ör

fe r , 354 H äuser. 496 Wohn - P artey en ,  2131 Einwohner) 
2 größere und 4 kleinere D om inien, 2 P fa rre n , 2 Schulen, 
6 Steuergem einden, 1 W undarzt, 2 Hebammen, 1 M äd
chen-S tiftung  und 1 V ersorgungs-A nstalt, ferner außer 
1 B rä u e r , 1 Holzwaaren- und W oll-H än d le r, i Kalk
brenner, 1 Maurermeister und n  W ebern , noch 16 Kom- 
m erzial-, 66 Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen.

D a s  Distrikts-Kommissariat mit » Pfleger hat seinen 
Amtssitz zu D i e t a c h ,  dessen Besitzer ftit 179s die Familie 
P r e u e r  in Linz ist.

D ie 2 größeren Dominien sind D i e t a c h  und O t t -  
s t o r f ,  die 4 kleineren die Gotteshäuser und Pfarrhöfe zu 
S c h l e i s t h e i m  und W e i ß k i r c h e n .  .

Zu S c h l e i s t h e i m  und W e i ß k i r c h e n  befinden sich 
nebst den P fa rren  auch die Schulen. Ueber die P fa rre  und 
Schule zu S c h l e i s t h e i m  ist die Herrschaft D i e t a c h  P a 
tron , über jene zu W e i ß k i r c h e n  das S t i f t  K r e m S m ü n -  
s t " .

Da ö  D e k a n a t  davon wurde wie daS aller übrigen 
P fa rren  oben S .  »73 genannt.

( 2r Thl. 2 te Abthl. Traunkreis). P
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Die 6 S t e n  e r g e m e i n d e n  heissen: Dietqch, Grassing, 
S in n ersd o rf, Schleistheim, Weißkirchen und Weyerbach. 
S ie  haben 5294 topographische Numern. .

Am Schlüsse deS Ja h re -  iS 24 betrug das B r a n d »  
a s s e k u r a n z  - K a p i t a l  diese- Distrikt- - Kommissariat- 
28,140 fl.

W a -d ie  S t r a ß e n z ü  g e ,  Z o l l g e f ä l l e n v e r w a l -  
t u n g ,  J a h r m ä r k t e ,  d a - B o t h e n w e s e n  re. betrifft, 
muß bey jedem Kommissariate im a l l g e m e i n e n  U m r i s s e  
gesucht werden, wozu das systematische Register die gehörige 
Seitenzahl nachweiset.

Unter die P fa rre  S c h l e i s t h e i m  gehören die 3 O rt
schaften: B lindem narkt, Dietach und Schleistheim mit 
11S Häusern, 159 W ohnparteyen, 69» Einwohnern.

V on den genannten Ortschaften sind D i e t a c h  und 
S c h l e i s t h e i m  die merkwürdigsten.

D lö t l lc h ,  D i e d a c h ,  I 'ueü iok  » ) , l 'o ü ia b a , V oäe- 
ed a , 2>eäael» d ) ,  ein Schloß und D orf mit 28 Häusern, 
40 W ohnparteyen, lö s  Einwohnern eine Viertelstunde von 
Schleistheim, eine halbe von Weißkirchen, unweit vom T raun
flusse in einer sehr angenehmen Gegend. D a»  Schloß brachte 
Bischof P i l g r i n  v o n  P a s s a u  (970  - 99» ) nach dem 
Tode de- Grafen von W e l s  und L a md a c h  wieder an  
K r e m S m ü n s t e k .  (» sn s i--  l. 221 , 229). 1394 erkennt
H a n S  v o n  L i c h t e n s t e i n  in einer Urkunde » d e n  S y z  
zu Tu ed ach - -  in der Weißkirchner P fa rre  a ls  ein Lehen 
von K r e m s m ü n s t e r .  ( H ö f e r l .  iS4).  i s i s  war  D i e 
t ach ein Eigenthum deS B e n e d i k t  vo n  » P i r k i n g . »  
(H dh. I. 220). Am 24. M ärz 1592 verkaufte e- H a n n 
S e g g e r  (nicht S t e g e r  wie G ielge) zu  M e s s e n b a c h  
(sein V ater, -t 154», hat einen sehrschönen Denkstein im Kirch
hofe zu Gmunden) an die Herren von » G r i e n  t h a l , «  am 
30. M ärz 1767 die B a r. v. Grünthal'sche Vormundschaft an die

226 D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  D i e t a c h .

Calleg l. 104.
d) Scheint ein todtes Wasser zu bedeuten, worin keine lebenden 

Thiere angetroffen werden. (Höfer'S e t ymol og .  W ö r t e r 
buch der b e s o n d e r -  in Oester reich übl i chen M u n d 
ar t .  I. 6 ).
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Grafen von Klamnr. Am 7. September is o z  wurde der 
verstorbene Doktor der Rechte, I  0 s e p h  P r e u e r  i n  L i n r , 
a ls Eigenthümer angeschrieben, am , 4 .  Ju ly  1321 tra t 
dessen Frau  R o s a l i a  an den Besitz, mit welchem auch die 
Untercbanen der Herrschaft O t t s t  0 r f  vereinigt sind (S ta n d . 
Giltenbuch). I m  zweyten Stocke des Schlosses befinden sich 
am Plafonde des V o rh au S -S aa les  die schönsten alten FreS
kogemählde, biblische Geschichten vorstellend. (M serpt.),

Nach H ü b n e r  ist » D i e b a c h .  eine feine S ta d t ,  
W e l s  gegenüber. . ,

( § c h !k !^ k ll l l ,  Schleißheim, Lodlaistlieim , 8vdlaest- 
Leiin s ) ,  ein P fa rro rl mit ü i H ausern, s i  W ohnparteyen, 
25? Einwohnern, eine S tunde von T halham , eine kleine 
Viertelstunde von der T raun. .

Die Kirche, dem heil. G a l l u S  geweiht, mit 3 Altären, 
alten M ahlereyen, GlaSwapen und Schnitzwerken mancher
ley Art geziert, wurde mit Berufung auf Urkunden, welche 
1627 verloren gingen, im 1 ,. Jahrhunderte von den G r a 
f e n  zu  S c h a u m b u r g  und dem damahls z a h l r e i c h e n  
M e s s e r e r - H a n d w e r k e  zu Schleistheim gestiftet.

tS 54 kaufte W o l f  D i t t m a r  v o n  » G r i e n t h a l »  
von W o l f  G r a f e n  zu S c h a u m b u r g  daö Vogteyrecht 
über die Kirche zu Schleistheim, und seit dieser Zeit haftet 
das P a tro n a t und die Vogtey darüber auf der Herrschaft 
D i.e tach .

3 »  der Kirche zu Schleistheim hatten die Freyherren 
von G r ü n  t h a t  ihre Fam ilien-G ruft. I n  diese geschahen 
l s y s ,  lS y7, 159« , 1601, »6os, 1614 und 1735 Bey
setzungen. (Höh. I. 2oü , 207 , 20«', 209 , 2 1 l) . N un sind 
aber alle S ä rg e  daraus weggeräumt.

1593 wurde hier E rn s t  C h r i s t o p h  v o n  S c h a l 
l e N b e r g  im KindeSalter, i 6»7 der letzte Abkömmling deii 
S e g g e r  v o n  M e s s e n b a c h  im dasigen Gottesacker be
graben. (Höh. l. 220. 2«o).

V on den verschiedenen Denksteinen in diesem Gotteshause 
sind die des » H a n n S  D i t t m a r  und A n d r ä  G r i e n -
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22» D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  D i e t a c h .

t H a l e r «  von isy ?  und isy y  die imposantesten und auch 
die schönsten.

H a n n S  D i t t m a r  von  G r i e n t h q l  war ständischer 
KriegSkommissär und Zahlmeister ob der E nnS , A n d r ä  
v o n  G r i e n t ^ a l  aber fürstl. Speyer'scher R a th , und Bey
sitzer des dortigen HofgerichtS. E r starb schon im r s .  Jah re  
seines Älterö.

Die Pfarrprotokolle gehen bis l6Zt zurück.
D er erste P fa rre r  um »674 hieß S e v e r i n  R o t e r .  

E r war ein Cistercienser von Kamm. Rückwärts auf dem 
Pfarrgebäude sieht man die Jahreszahl lsy» .

Die letzten zwey P fa rrherren , J o h .  B a p t .  W i n  t e r -  
h a l t e r  ( t  i»>4 ) ,  und fein Nachfolger, J o h a n n  P i 'c -  
r i n g e r ,  verwendeten auf die Verschönerung und Verbesse
rung des PfarrhofeS nebst dem dazu gehörigen Garten das 
meiste.

Die Schule wird von > oo Kindern besucht. (M spcrt).
D aS Gesagte erweiset, daß G i e l g e  unrecht hat, wenn 

er ( l l l .  Bd. S .  ü « )  behauptet, daß uns über die Entstehung 
und Merkwürdigkeiten von Schleistheim die Nachrichten 
mangeln.

Nach W e i ß k i r c h e n  pfarren folgende 7 Ortschaften: 
B ergern , Grassing, Hetzendorf, S in n ersd o rf, Schimpelö- 
dorf, Weißkirchen und Weyerbach (au f Vischer'S Karte Weyer 
genannt), mit Häusern, 327 W ohnparteyen, i 44o Ein
wohnern.

Hier kann nur von Weißkirchen gesprochen werden. ,

W e iß k irc h s n , W a e i j k i r c h e n  (kocbw s/l- l i s ) , ein 
P fa rro rt mit s i  H äusern, yo W ohnparteyen, 20 l E in 
wohnern, fast l S tunde  von Schleistheim, >/4 S tunde von 
der Traun.

Die Kirche im altgothischen S ty le  zu Ehren der Himmel
fahrt M ariens erbaut, kommt in der Ge s c h i c h t e  schon 
nach der M itte deS »2. Jahrhunderts vor, und wurde am 
29. August 1242 gegen einige Güter bey A l b e n ch, welche 
Kremömünster im Jah re  »77 von K a r l m a n n  bekommen 
hatte , vom Bischöfe R ü d i g e r  in Passau mit Einwilligung 
seines Kapitels an KremSmünster abgetreten (S trasse rl. 232).

OooZle



I n  dieser Kirche ist die Geburt deS Heilandes auf einem 
S eitenaltare , welcher 162a errichtet wurde, die vorzüglichste 
Merkwürdigkeit.

Nach Ho h e n e c k  (Ul. 539) wurde H a n n S  v o n P i r -  
c h i ng  zu S t g h a r t i n g  D i e d a c h  u n d  Z i e r u b e r g  
1S47 in dieser Kirche bograben.

Unter den hiesigen P fa rre rn , wovon M a r g u a r d u S  
»374 a ls  der erste bekannt ist (kockin. ,9 s ) ,  behauptet bi- 
jetzt M a r i a n P a c h m a y r ,  welcher 1777 die tausendjähri
gen A nnalen 'von ÄremSmüoster schrieb, den vorzüglichsten. 
R ang .

A ls W ohlthäter deS Gotteshauses Weißkirchen, alö V er
besserer d«S schön gelegener, PfarrhofeS daselbst zeichnete sich 
um 1737 U l r i c h  G n a d e l s t o r f e r  auS.

Die P fa rre  hatte bis unter I  0 s e p h I I .  einen sehr be
deutenden Umfang. Aus ihr entstanden die P fa rren  A l l -  
h a m i n g  ynd E g g e n d o r f .

D ie Schule, ein sehr geräumiges Gebäude von 2 Stock
werken , ist mit 2 Schulzimmeru versehen. (M anuskript).

D istr ik ts  - K o m m issa r ia t  E be nsee .  229

2 )  E  b e n s e e.

I n  diesem Distrikts-Kommissariate befinden sich i l  D ör
fe r , 45S H äuser, s »4 W ohnparteyen, 3Soü E inw ohner,
1 P fa rre  und S chule, 1 VerweSamt, 3 Steuergem einden,
2 W undärzte, 3 Hebammen, ferner außer 4 B ranntw ein- 
und Rosogliobrennern, i Essighändler und 2 Essigsiedern, 
1 GypSstampfe, t Leimsieder, 2 Pippenmachern, > Ufermei
ster, 1 Uhrmacher und 3 Webern noch 6 Kommerzial-, 
66 Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen.

D a s  Distrikts-Kommissariat mit 1 Pfleger hat seinen 
Sitz im Dorfe L a m b a t h .

Zu L a m b a t h  befindet sich auch die P fa rre  und Schule, 
worüber das kaiserl. königl. Salzoberam t Gmunden P a tro n , 
und die Herrschaft Wildenstein Vogtey ist.

I n  dieser Ortschaft hat zugleich daö kaiserl. königl. Ver- 
weöamt seinen Sitz.
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Die s  Steuergemeinden heissen: Ebensee, Langwies und 
Oberlambath. S ie  zählen r s ö ?  topographische Numern.

D a s  B r a n d  a s s e ku  r a n z - K a p i t a l  betrug am Ende 
de- Ja h re s  1S24 die Sum m e von 91LS0 fl.

Zur P fa rre  L a m b a t h  gehören obige 11 Ortschaften, 
nämlich: B lanka« , Ebensee, Kohlstätt, Lahnstein, Lang
wieS, Oberlam bath, Offensee, Rmdbach, R oith , Trauneck 
und Unterlambath mit 4Zü H äuseru, si4 W ohnparteyen, ssos Einwohner».

Ebenste und Lambath. Hierüber glauben wir fol
gende- vorausschicken zu müssen: Unter der Benennung 
E b e n s e e  pflegt man von der ersten Zeit her da» ganze 
2 1/2  S tunden  lange T hal zu verstehen, auf welchem sich 
sowohl das Distriktskommissariat, a ls die P fa rre  und daS 
VerweSamt E b e n s e e  an dem bereits bezeichneten Verwal
tungSsitze befinden. (Dadurch ist H e i n s e  i ? s  uud i s i  
berichtigt). .

Nach der ebenen Fläche zu schließen, scheint diese» 
Thal einst ganz S e e  gewesen zu seyn, woher denn auch der 
Name E b e n s e e  entstanden seyn mag. D er sandige G rund 
ist nichts a ls  ein durch Jahrtausende abgelös tes Kalkgebirge, 
welches sich in Folge der Zeit an den Ufern des TraunfeeS 
ansetzte, und jene E b e n e  bildete, so wie sich noch heut zu 
Tage am Ausflüsse der T raun in den S e e ,  welcher hier ge
schieht, immer mehr Land anschwemmt.

Indeß  ist doch E b e n s e e  ein eigenes D o rf (also kein 
M ark t, wie G i e l g e  I. S .  s z ,  II. S .  i o s ,  und die neueste 
Länder - und Völkerkunde »ür B . S .  zz? berichten) am östli
chen Ufer der T raun mit s s  H äusern, 134 W ohnparteyen, 
und S4» Einwohnern, s /4  S tunden  von Traunkircheu über 
dem Traunsee, 2 von Gmunden (nicht 4 , wie Gielge I .S .S S )  
und von der G rö h r, 2 1 / 2  von Kronawetsattel, z von Offen
ste , und 4 mäßige von Jschel.

Ebenste gegenüber liegt am westlichen Ufer der T raun 
" das D orf L a m b a t h ,  in die o b e r e  und u n t e r e  L a m 

b a t h  abgetheilt. Erstere zählt 94 H äuser, r i 4 W ohnpar
teyen, 912 Einwohner, letztere 5» H äuser, 141 W ohn
parteyen und ü2S Einwohner.

D er Name L a m b a t h  (auch L a n g b a t h )  wurde von 
dem diese Ortschaft durchfließenden L a m b a t h b a c h e  ent-

rso D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Ebensee .
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lehnt, welcher vom vorderen Lambathsee bis zur T raun 
4440 Wiener Kl. mißt.

S o  wird eS nun nicht mehr befremden, wenn wir 
E b e n s e e ,  und L a m b a t b  unter einem behandeln, in der 
Folge öfters das W ort: E b e n  f ee  gebrauchen, und auf die 
nähere Thalgeschichte übergehen. -

D er Bezirk von E b e n s e e  gehörte in der ältesten Zeit 
größtentheils unter die Herrschaft Traunkirchen.

D ie Zeit der ersten Ansiedlung in diesem Gebirgsthal« 
ist unbekannt.

i54z ertheilte die Aebtissin, Helena Dietrich zu T raun
kirchen, dem H a n n -  und S i m o n  S c h ö n a u e r  einen Erb
brief auf die Bäckerwiese in E b e n s e e .  Um diese Zeit be
stand bereits auch d a - Alpenhau- der Klosterfrauen in 
Offensee.

i s 62 wurde die Sägm ühle am Miesenbache » in  d e r  
L a m b a t h «  erbaut, und um diese Zeit auch schon das Holz 
der Offeuseer- und Lambather-W aldungen in H allstatt uud 
Gmunden benutzt. >

1571 besagt ein Lehen- und Anleitbrief deS S alzam t
mannS G e o r g  N e u h a u s e r  zu Gmunden für den W irth 
H a n n S  R e i ß  zu Ebensee, daß zwischen Jschel und T raun
kirchen keine andere Taferne a ls in E b e n  see gestattet wer
den solle.

Die erfolgte größere Bevölkerung ist einzig dem später 
dahier errichteten Sudwerke zuzuschreiben. Hierüber tra t 
W o l f R o ß n e r  am 2. M ärz 1602 als erster Verweser auf.

Umständlicheres über die Sudwerke in Ebensee habe« 
wir in der ersten Abtheilung dieses Werkes unter der Rubrik: 
B e r g b a u  geliefert.

M it T r a u n k i r c h e n  kam auch E b e n s e e  unter die 
weltliche und geistliche Jurisdiktion der Jesuiten iu P affau .

D a  sich die berüchtigten Bauernunruhen unter F a d i n g e r  
nach E b e n  s ee  nicht verbreiteten, so fanden die Jesuiten 
von Traunkirchen hier eine sichere Zufluchtsstätte.

Zw ar hatten Arbeiter und Meisterschaften durch ihre 
Uebersiedlung von H a l l s t a t t  uud G o i s e r n  die Lehre

Distrikte» - K o m m i s s a r i a t  Ebensee .  221
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rsr Distrikt-- Kommissariat Ebensee.

Luther'- in diese- Thal gebracht, aber lS r s  w ar kein prote
stantischer Glaubensgenosse mehr da zu finden.

A ls 17?L die Aufhebung der Jesuiten in Traunkircheu 
erfolgte, fiel der Distrikt Ebensee an da- allerhöchste Aerar. 
iS ds wurde da- Distrikts-Kommissariat, welches seit iso s  
im Namen deö SalzoberamteS auch die Kircheuverwaltuag 
besorgt, vom Verweöamte E b e n  see getrennt.

D er VerweSamtSdistrikt E b e n  see  mißt im Kammergute 
32,000 Jo c h , der Kommissariats - Bezirk nur 26,536 Jo ch , 
SiS 1 /4  Q uadra t-K laftern . Unter letzterem Flächenmaaße 
find aber die ganz unfruchtbaren Theile nicht begriffen.

D ie Flüsse, Bäche und S e e n , die Berge und W aldun
gen von Ebensee find gleichfalls auö der ersten Abtheilung 
schon bekannt; also haben wir nur noch das Oertliche von 
L a m b a t h ,  eigentlich von U n t e r - L a m b a t h  näher zu be
leuchten. .

Theils wegen großer E ntfernung, noch mehr aber wegen 
oft stürmischer S eefah rt nach Traunkirchen baten die VerweS
amtsoffiziere und Salzarbeiter in Ebensee den Kaiser M a 
t h i a s  am 10. Oktober i6 ia  um Erbauung einer Kirche und 
Schule.

Letztere kam hierauf zwischen 162s und 1624 in O b e r -  
L a m b a t h  zu S tande. 1779 wurde das alte SchulhauS in 
Qber-Lam bath verlassen, und neben der Kirche, außer U n 
t e r - L a m b a t h ,  ein neues gebaut. Die Schule wird voü 
einem Lehrer und zwey Gehülfen versehen, und von 4 iy  Kin
dern besucht. M an  ist auch bereit- seit 17S2 darauf bedacht, 
in L a n g w i e S  eine Mittelschule zu errichten.

UebrigenS bestand noch l? s s  eine eigene Schule zu 
Ebensee auf Kosten der Jesuiten in Traunkirchen für ihre dor
tigen Unterthanen. .

Ueber die Errichtung einer Kaplaney wurde i 6Z3 und 
1639 mit den Jesuiten zu Traunkirchen unterhandelt, 1649 
deßwegen eine kleine Kapelle zum heil. J o s e p h  im Nerweö- 
amtSgebäude erweitert und eingerichtet, und endlich l6 s6  der 
erste W eltpriester, Naiyenö J s o n ,  vom Pfarram t«  T raun
kirchen a ls Kaplan hier angestellt. i6 so  geschahen die erste» 
Schritte zur Erbauung einer förmlichen Kirche; >6Sü und l 7 i z  
wurden die Ueberschläge dazu eingereicht, am 7. April >727 
dann die so lang ersehnte Kirche zu bauen angefangen,
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1728 der erste Gottesdienst darin gehalten. 1708 fing mau 
hier zu taufen a n , 1722 kam ein zweyter, 1784 ein dritter 
Geistlicher nach Ebensee. 1771 wurde diese Filiale von 
Traunkirchen zu einem V ikariate, i ? 8v zu einer P fa rre  er
hoben, 1788 das in der Gosau aufgehobene Benefizium für 
einen vierten Seelsorger hieher tranSferirt, 1811 eine größere 
O rgsl beygeschafft, i 8i 7 die ReligionSfondökooperatur ein
gezogen.

Die Kirche, ebenfalls zu Ehren des heil. Jo sep -H  ge
weiht, hat keinen P fe ile r , und ist mit iü  1 /2  Klaftern Länge 
und 7 Klaft. Breite für die zahlreiche Gemeinde viel zu klein.

Die K alvarienbergs-Kapelle soll schon 1770 bestanden 
haben. S ie  wurde 177- neu gebaut.

löäy  wurde an der Traunbrücke ein Thor gezimmert, 
und zu Anfange itzso eine Wache a ls Sanitätskordon gegen 
die herrschende Epidemie darauf gestellt, i ? 7ö die Schieß
stätte gebaut, 1779 die schnurgerade S tra ß e  vom Pfannhause 
bis zur Traunbrücke angelegt,  1802 eine Schwimmschule er« 
richtet. D aö  r ?38 erbaute WachthauS brannte 1820 a b , 
wodurch der Landungsplatz am Raume und Annehmlichkeit 
gewann.

Unter den in 2 Reihen, größtentheils auf der Anhöhe 
hingebauten Häusern von Lambath sind die vorzüglicheren: 
die 2 alten und die 2 neuen Pfannhäuser (also nicht bloß 2 ,  
wie M a d e r  S .  6 1 ), daS Verwesam töhauS, das Gasthaus 
zum Schiffe (urkundlich das älteste G ebäude), das P fa rr 
haus re.

Außerdem verdienen hier gesehen zu werden: der Hölz- 
auffang , durch eine dreyfache Kettenspannung, die große 
AmtSschmiede, der Kalkofen, der Ziegelofen für feuerfeste 
Ziegel, die sogenannte Schatzlsäge (zu Ebensee).

Die genußreichsten Ausflüge von Ebensee gewähren: 
der Rindbachstrnb und der Rindbachrechen, die Bcrgschlucht 
der sogenannten Kohlstatt, Offensee mit dem Frauen-W eis- 
senbache, die G röh r, die Lambathseen, der K ranaw et- oder 
Kronawetsattel, der Besuch einiger Alpen rc.

Ebensee ist am schönsten zu sehen, wenn die S onne hin
unter is t, und Nachts die Salzpfannen dampfen.

Auf V ifc h e  r 'ö  Karte ist bey Lambath eine Badwanne 
angebracht, allein eine bedeutende Badanstalt kann hier we-

' Distrikts - Kommissariat Ebensee. rss
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gen M angel an Raum  nicht bestehen. Di« in den dasigea 
Sudhäusern erzeugte M utterlauge wird »ach Gmunden abge
geben. (  Größtentheil» M anuskripte; die über da» Salzkam 
mergut öfter» angeführten Schriftsteller).

224 Distrikt» - Kommissariat Ebersberg.

3 )  E b e r S b e r g .

D ie summarische Uebersicht diese» Distrikt»-Kommissa
riate» liefert folgende numeräre A ngaben: i M ark t, 2s D ör
f e r ,  S74 H äuser, SS6 W ohnparteyen, 3y«s Einwohner,
1 Herrschaft und 5 kleinere D om inien, 2 P fa rre n , 2 S chu
len , »i Steuergem einden, 2 C hirurgen, 3 Hebammen,
2 S p itä ler. Nebst » B ra u e r , 1 F ärber, 3« Fischern, t H ut
terer, » Kalkbrenner, 1 Laternmacher, r Nagelschmide, 
t S trum pfw irker, 1 Uhrmacher, zählt man noch 40 bekann
tere Kommerzial-, iss Polizeygewerb« und freye Beschäf
tigungen.

D a»  DistriktS -Kommissariat unter einem Pfleger hat 
feinen Amtssitz im Schlosse E b e r S b e r g ,  welches dem 
kaiserl. königl. LegationS - Sekretär und R itter T h e o d o r  
v o n  K ä s t  am 3 t .  M ay l ü2S sammt der gleichnamigen H err
schaft nach abgeschlossenem K aufe, um 96,000 Cv. Mze. vom 
allerhöchsten S ta a tS ä ra r  feyerlich übergeben w urde, w orauf 
der neue Besitzer am 13. September obigen Ja h re s  im stän
dischen Giltenbuche erscheint.

D ie s übrigen kleineren Dominien sind: das G otteshaus 
und der P fa rrh o f EberSberg, das G otteshaus uud d e rP fa rr -  
hof Anzfelden, Au und Winkellehen.

D ie 2 P fa rren  und Schulen befinden sich zu A n z f e l -  
d e n  und E b e r S b e r g .  Ueber jene z« A n z s e l b e n  ist das 
S t i f t  Florian P a tro n  und V ogtey; über die P fa rre  von 
EberSberg S t .  Florian P a tro n , und über die dortige Schule 
die Herrschaft EberSberg Vogtey.

D ie Namen der l» Steuergemeinden sind : Anzfelden, 
EberSberg, Fleckendorf, Kremödorf, Mönchgraben, Net- 
tingSdorf, P ichling , Posch, Rapetöwinkel, Wambach und 
Ufer mit 9üo2 topographischen Numern.

D a s  B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  wurde mit Schluffe 
lS 24 au f 119260 fl. angegeben.
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Von den r  S p i t ä l e r n  «nrde sowohl'von diesem Kom
missariate a ls  von allen übrigen da- Wichtigste in der ersten 
Abtheilung aufgeführt.

Z ur P fa rre  E b e r S b e r g  gehören »och diese i  i  O rt
schaften: A nger, A « , Fischdorf, Gottschalling, Mönchgra
ben, O iden, Pah ling , Posch, Traundorf, Ufer und Wambach 
mit r s r  H äusern, 396 W ohnparteyen, i?ss.E inw ohnern .

V on den aufgezählten Ortschaften kommen » EberSberg, 
Fischdorf, G o tterau , Lraunhöf und Hasenurfar« bereits auf 
Bischer- Karte vor. N äher beschrieben wird hiervon uur

EbtköötkA, Lpsrsspurvl», Lporespnreb, Ldilape- 
r i o b , vulgo L belsxvrg  s ) ,  M ark t, Schloß und Herrschaft 
l i / r  S tünden  von Linz, » S tunde  von S t .  Florian und 
Anzfelden, r  i / r  von EnnS am rechten Ufer der T ra u n , 
aber keineswegs am linken; denn man muß sich einen F luß  
bekanntlich a ls  eine am  Rücken hegen-e, abw ärts sehende 
Figur vorstellen.

D e r M a rk t, welcher SS H äuser, itzt W ohnparteyen, 
694 Einwohner mit den nöthigen Gewerben zählt, ist der 
gleichnamigen Herrschaft unterthänig , und hat ein eigenes 
W apen , welches aus einem länglich-ovalen Schilde in r  Ab
theilungen besteht, wovon sich in der ersten Abtheilung ein 
Eber mit einem Fische im Rüffel auf blauem Felde befindet, 
in der zweyten Abtheilung aber 3 Berge auf goldenem Grunde 
erheben. Dieses Marktssiegel wurde vor mehr als roo  J a h 
ren verliehen. (M anuskript).

Am 2 7 .  September 1 7 7 3  erstattete die Landeshaupt- , 
Mannschaft in Linz ein Gutachten für die Errichtung eine
Wochenmarktes in EberSberg.

Dieser wurde dem O rte auch am 8. November i 7»s ver
liehen, hörte aber bey den letzten feindlichen Einfällen auf. 
(Ständisches Archiv).

D ie OrtSkirche, dem T ä u f e r  J o h a n n e s  zu Ehren 
errichtet, wurde nach dem unglücklichen Brande 1809 von

Distrikts » Kommissariat EberSberg. 23s

» )  6 aIIe , I . H o r m a y ' r S  W ie n .  H . B .  I- H- IV . —  S c h u l 
t e -  schreibt ( in  seinem Salzkammergute I . 2 3 0 ) Aben-bcrg, 
und übersiedelt jene- berühmte Geschlecht von ÄbenSberg in 
B aiern  ohne weiter- hieher, statt nach Traun (H öh . U . 7 :7
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dem S tifte  S t .  Florian a ls  P a tro n , in einem schönen S ty le , 
viel geräumiger a ls ehevor erbau t, mit r  Altären versehen, 
und größtentheilS von der Gemeinde eingerichtet.

D ie unstreitig sehr alte Entstehung dieser Kirche ist unbe
kannt, weil nach dem Pfarrberichte »547 eine Feueröbrunst 
alle Akten vernichtete. D aß im i s . ,  t ö . ,  17. und i» . J a h r 
hunderte mehrere adelige und andere angesehenen Familien 
hier begraben w urden, sagten wir im W e r k e  v o n  L i n z  
S .  r ö t .  Nach einem alten Urkundenbuche in Linz machte 
A n n a  M a r t h a  G r ä f i n  v o n  T h ü r h e i m  i ü4» eine 
Messenstiftung in die S t .  Johanneskirche zu EberSberg.

D ie Pfarrbücher gehen b is lö s»  zurück.
Beym Pfarrhofe befindet sich ein Oekonomi'e-Gebäude 

und ein G arten mit den seltensten Gewächsen und Früchten.
Die S chu le , von 262 Kindern besucht, ist seit l 78» mit 

2 geräumigen Zimmern versehen, wovon eines auch zu einer 
Industrieschule verwendet wird.

D er Gottesacker mit einer Todtenkammer liegt unweit 
vom Markte au f einer lustigen Anhöhe.

DaS Schloß E b e r S b e r g ,  seit iso y  nur theilweise be
w ohnbar, erhebt fich mit terassenähnlichen Gärten an der 
nördlichen S eite  deS M ark tes; eS wird jetzt im erneuerten 
Zustande hergestellt.

Z ur H e r r s c h a f t  E b e r S b e r g  gehören SS4 nicht sehr 
weit zerstreut liegende Unterthanen; »9 »5/64 Joch , 2 t Kl. 
Aecker; »4 4y /ü 4 Joch , ia  Klaftern Wiesen; z s /ü 4 Joch 
Hutweiden; 200 2o /ü4  Joch W aldungen, beträchtliche Ab
gaben im G elde, sehr bedeutende Zehente, J a g d -  und Taz- 
recht re.

D a  die Ge s c h i c h t e  d e s  M a r k t e s ,  d e s  S c h l o s 
s e s  u n d  d e r  H e r r s c h a f t  E b e r S b e r g  ziemlich nahe 
miteinander in Verbindung stehen, so wird diese hier unter 
einem geliefert.

Als E b e r S b e r g  nach der M itte deS y. Jahrhunderts 
von den östlichen M arkgrafen W i l h e l m  und E n g e l s c h a l k  
verwirkt, dem Kloster Kremömünster durch König A r n u l p h  
geschenkt, und hier von dem tapferen S i g h a r t  G r a f e n  
v o n  S e m p t a  daS gleichnamige Schloß erbaut'worden w ar 
(Geschichte), befahl K. L u d w i g  d a s  K i n d  im J a h r  906,

rsü D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  E d e r s b e r g .
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daß die Salzschiffe, welche von dem Paffauerwalde herab
fahren / ihre Ladung nicht früher verkaufen sollen, als bis sie 
in E b e r S b e r g  angelangt sind. Diese wichtige B urg  hatte 
also damahls ein S t a p e l r e c h t .  (Kurz'S Handel 5 , 6 , 8 ) .

Unter L e o p o l d  d e m ^ G l o r r e i c h e n  bewies der pas
sauische Bischof P i l g r i m  auf einer Versammlung zu T u l n  
im J a h r  980, daß ihm der Z o l l  zu E b e r S b e r g  gehöre. 
fCsUes ^ n n . Xu8tr. I. 275). W ann aber die ganze H err
schaft an Paffau siel, weiß man nicht gewiß. M an vermu
thet jedoch, daß sich die Sache so verhalte: Als dem H er
zoge von Oesterreich die Vogtey über das Kloster S t .  F lo
rian sammt dem Lorchfelde vom Hochstifte Passau zu Lehen 
aufgetragen wurde, muß sich Passau mehrere Güter im Lande 
ob der EnnS, welche es von K. O t t o  erhalten hatte , reser- 
virt haben, und hierunter befand sich wahrscheinlich auch 
EberSberg. (Paffauer AuSkonfften. II. Kap. S .  r i ) .

io 7i geschah die Reformirung deS S tif te s  S t .  Florian 
durch A l t m a n n ,  und zugleich die Ueb ergäbe der Güter um 
E b e r S b e r g  dahin. ((!sU v8 I. 370).

.  1215 verzichtete Herzog L e o p o l d  von Oesterreich gegen
Bischof M a n n e g  o l d  von Passim auf die (nun durch einen 
Damm um mehr a ls  die Hälfte verkürzte) B r ü c ke  in E b e r s 
b e r g .  (Lalleo II. 19z).

1244 riß F r i e d r i c h  d e r  S t r e i t b a r e  daS Schloß 
E b e r S b e r g  nieder, weil er den Bischof von Paffau im 
Verdachte- hielt, daß er die Räuber uon  Wa l d e c k  begün
stige. (Lslleo n . 332; Preuenhueb. Ann. 28).

1276 schlug hier R u d o l p h  v o n  H a b s b u r g  120F ür
sten und Herren zu R ittern. (Lalleo II. s i s ) .

1335 oder 1336 kam die Herrschaft E b e r S b e r g  in 
einen schweren Ansatz. (Paff. AuSkonfften 2 1 , 22).

1396 kaufte H e i n r i c h  v o n  W a l l s e e  diese Feste. 
(Höh. ly . 818).

Unter Bischof G e o r g  maßten sich die » P r üeschen 
ken«  verschiedener zur Herrschaft EberSberg gehöriger Unter
thanen an. (AuSkonfften).

, Im  Ja h re  1444 reis'te K. F r i e d r i c h  IV. in Gesell ^ 
schaft d e S A e n e a ü S y l v i u S  (nachmaligen Papstes P iuö  II.)
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nach N ürnberg , und wurde vom Bischöfe L e o n a r d  zu 
E b e r S b e r g  prächtig bewirthet. (Buchinger II. i s t ) .

Am S t .  AleriuStage »492 borgte K. M a r i m i l i a n  
von der S ta d t  S t e y r z u  Unterhaltung der Dienstleute gegen 
die Türken zoo fl. in E b e r S b e r g .  '(Preuenhueber'ö An
nalen »54,  i s s ) .

Zu den allgemeinen Bemerkungen über daö Hochstift 
P affau  gehört, daß demselben im »s. Jahrhunderte auch 
E b e r S b e r g  unbestritten blieb. (Buchinger II. 232).

Unter Bischof W i g i l e u S  (» soo —  »s»6) zahlte E b e r s 
b e r g  6 P fund Anlage. (Buchinger II. 220).

»S2S erhielt A chaz v o n  L o f e n s t e i n  vom Kaiser 
F e r d i n a n d  I. durch K auf daS Umgeld zu E b e r s b e r g .  
(Höh. III. -277 ).

I n  dem S tre ite  zwischen Herzog E rn s t  ( » s »6 —  1540) 
und den österreichischen S tänden  wegen E n g e l h a r t s z e l l  
rissen die letzteren E b e r S b e r g  pfändlich an sich. K. F e r  - 
d i n a n d  entschied jedoch den S tre it  dahin , daß Oesterreich 
von den G ütern in Engelhartszell mit Vorbehalt deS P e ti-  
toriumS für daS Hochstift Paffau Dasjenige landesherrlich 
behalten soll, w as eS im Besitze hatte; aber die Herrschaft 
E b e r S b e r g  mußten die S tände  wieder herausgeben. (B u- 
chinger II. 276 , 277).

Zwischen »S4o und » sss  wurde das verfallene Schloß 
E b e r s b e r g  vom Bischöfe W o l f g  a n g I .  mit großem Auf
wands fast vom Grunde aus wieder neu erbaut. (Höh. II. 2 4 s ; 
Buchinger II. 296).

Am 29. Ju n y  »SA6 brannte der M arkt E b e r S b e r g  
ab. (Preuenh. Ann. 20s).

WaS sich in den Bauernunruhen unter F a d i n  g e r ,  
und in den neuesten Zeiten der französischen Einfälle hier er
eignete, hat uns die Ges ch i ch t e  erzählt.

»643 riß daS Wasser vom Markte »6 Häuser weg; eS 
bat daher Erzherzog L e o p o l d  W i l h e l m  als Bischof zu 
P affau  die S tände  in Linz um Auslöschung derselben aus dem 
G ilt-  und-Steuerbuchs. (S tän d . Katasträlakten).

1662 kam E b e r S b e r g  Pfand- oder lehenweise an den 
bischöfl. paffauischen R ath G e o r g  H u n d p i c h l e r  v o n  
R  0 ms t e i n .  (Buchinger II. 587).

2ss Distrikt- - Kommissariat EberSberg.
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i 7 i s  vertauschte R a y m u n d  F e r d i n a n d  wegön 
zweckmäßiger Güterarrondirung die Hochstiftische Vogtey auf 
2S im Donauthale liegende, zur Herrschaft EberSberg gehö
rige Häuser an S t .  Nikola gegen G ü te r , Renten und Zehen
ten zu Schalkham. (Buchinger II 4S7).

Bey P a l f y ' S  Retirade »74» wurde die Brücke in 
E b e r S b e r g  abgebrannt; aber am i .  Jä n n e r »742 befand 
sich das H auptquartier des Generals G r a f e n  v o n  K h e -  
v e n h i l l e r  wieder in diesem M arkte. (Kurz's Landwehre II. 
» so , »63).

I m  Februar »soz wurde die bisher zu P affau  gehörige 
Herrschaft E b e r S b e r g  vermög ReichödeputationSschluffeS 
in Beschlag genommen, und am 27. Dezember »ü07 zur 
kaiserl. Hoskammer eingezogen.

Von p a s s a u i s c h e n  B e a m t e n  i n  E b e r S b e r g  
nennt die Geschichte »403 und »404 den Pflegerund S a lv o g t 
E b e r h a r t  M i l w a n g e r ,  »46s den S i g m u n d  v o n  
V o l k e n s t o r f ,  »4SY den Kästner W o l f g a n g S t a c h e l ,  
»5»4 den Kästner B a r t l m e  R a i d ,  »s»s den Pfleger 
E r h ä r t  S c h w e i n p ö c k ,  is»7 Achaz v. L o s e n s t e i n .  
(P reu en h . Ann. 54; Buchinger II. i » 7 ,  200 , 225 ; Ho
heneck III. S .  780).

Am 5. M ay »soy übernachtete N a p o l e o n  a u f  seinem 
SiegeSzuge nach Wien im B a u m g a r t n e r g u t e  t / 4  S t .  
von E b e r S b e r g  (K urz 's bandwehre II. 2 4 s ) ,  und am
8. August i s »5 wurde er vom Admiral C o c k b u r n e  au f dem 
Northumberland nach dem unwirthbaren Eiland S t . H e l e 
n a  zwischen Afrika und Amerika, wohl soo Meilen von Eu
ropa , abgeführt, nachdem er am »8. Ju n y  zuvor die Schlacht 
bey b e l l e  A l l i a n c e  verloren hatte. (Hormayr'S allgem. 
Geschichte der neuesten Zeit III. B d. 4 s o , 43S).

Am 16. Oktober »si» erhielt her dasige M arktrichter, 
J o s e p h  S c h w e i n b a c h ,  für sein stets bezeugtes patrioti
sches Benehmen, besonders aber für seinen im Ja h re  isoy 
bewiesenen Biedersinn, im herrschaftlichen Schlöffe die gol 
dene Civil-Ehrenmedaille mit Oehr und B a n d ; am 25. Au 
gust»827 der P fa rrherr, J o s .  S e e b a c h e r ^  in huldvoller An 
erkennung der ausgezeichneten patriotischen Verdienste wäh 
rend der Kriegsjahre » so s , »soy und »s»3 die große, gol 
gene Civil-Verdienstmedaille sammt Kette. (Linz. Zeitg. vom 
2 ». Okt. » s i » ; Wien. Zeitg. N ro. 250 von »827).

Dist r ikt -  - Kommissariat  EberSberg.  rzy
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Nach A n z f e l d e n  sind diese i 4 Ortschaften ekngepfarrt: 
Anzfelden, A rnsdorf, Andorf, B e rg , Fleckendorf, Frein- 
dorf, Grabwinkel, Heid ,  M ooS ,N ettingS dorf, RapetSwin- 
kel, Unterweiffenbera, Vierhapen und Vockmeyerberg mit 
S22 H äusern, 490 W ohnparteyen, 2160 Einwohnern.

A n ö f e l d e n ,  A m t S f e l d e n ,  ^m isvelt, 
^Imsvelcke ») ein P fa rro rt mit 52 Häusern, yz Wohnparteyen, 
409 Einwohnern, 1 S tunde  von EberSberg, 1 1/4  von 
S t .  F lo rian , 2 von Neuhofen am Fuße einer Hügelreihe 
in einer der fruchtbarsten Gegenden Oberösterreichs.

Die Kirche und.der P fa rrho f liegen über daö D o rf etwas 
erhaben, und machen Anzfelden sammt dem ziemlich hohe» 
und schönen Kirchthurme in bedeutender Entfernung zu einem 
sichtbaren Punkte.

I n  der solid gebauten, ziemlich geräumigen, lichten, 
trockenen Kirche, ist das Bild deS Kirchenpatrons V a l e n 
t i n  von R ö s e l f e l d ,  und außerdem v o n M e u t h  in neue
rer Zeit gemachten Presbyterium  keine besondere M erkwür
digkeiten vorhanden..

Die Zeit der Erbauung und Einweihung dieser Kirche 
kann nicht angegeben werden, weil alle älteren Pfarrurkun- 
den im Bauernkriege von l6r 6 zu Grunde giengen; nur findet 
sich, daß der Thurm »727 gebaut wurde.

Um die Kirche befindet fich der Gottesacker mit einigen 
Leichensteinen von wohlhabenderen B auernguts - Besitzern. 
D er merkwürdigste davon ist jener deS P h i l i p p  P l a ß ,  
M e y e r S  i n d e r  T h a n n .  E r wurde 1821 an der S eite  sei- 
18t 7 gestorbenen, treuen Weibes begraben, uud war ein 
ehrenwerther Bauersm ann in der Ortschaft Grabwinkel. Er 
hatte sein HauS herrlich zufammengerichtet, die nothwendigen 
WirthschaftSgeräthe im Ueberflnffe beygeschafft, alles gut 
und schön zusammen gebaut, und nebstbey sehr viele W ohl
thaten gespendet. Als ein kluger, natürlicher, geschmeidiger 
M ann wurde er sogar von einigen Prinzen deS Kaiserhauses 
Oesterreichs besucht.

räo Dist r ikts  - Kommissariat  EberSberg.  '

a ) Urkunde deS Bischofes R ü d ig e r  von 1248; Hormay'rS Wien 
H. B. I. H .  IV — Anze von einig, mitten, vom Lateini
schen an»» Angriff, der Ansatz, vom Italienischen anran» ein 
Schiffseil (Höfer I. ZZ).
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Die P fa rre  von A n z f e l d e n  ist sehr alt. S ie  wurde 
vom Bischöfe R ü d i g e r  in P affau  im Ja h re  i 24s a n d a S  
S ti f t  S t .  Florian abgetreten, ging aber nach V erlauf eines 
JahreS wieder verloren, weil Papst J n n o e e n z  IV. den Bi .  
schof R ü d i g e r ,  welcher dem K. F r i e d r i c h  U. mit uuer. 
schütterlicher Treue anhing, entsetzte, und alles für ungül
tig erklärte, chaS er a ls Bischof gethan hatte.

«6S2 tra t jedoch Probst D a v i d  v o n  S t .  F l o r i a n  
die P fa rren  S t .  J o h a n n ,  S t .  V e i t ,  H e l f e n b e r g ,  
und S t .  S t e p h a n  im oberen M ühlviertel an P affau  a b , 
und erhielt abermahls die P fa rre  A n j f e l d e n  dafür. S e i t
dem blieb sie beym S tifte .

. I »  früherer Zeit war der Pfarrbezirk von A n z f e l d e n  
viel größer. S p ä te r  kam aber N e f s e l b a c h  mit seiner F ilial
kirche zur P fa rre  S t .  M arien , und an die P fa rre  Pucking 
gleichfalls eine Ortschaft der P fa rre  Anzfelden. .

Die Reihe der P farrherren  fängt mit 1629 an.
D er erst« S tiftS pfarrer w ar , 6S2 P a u l  P e r gek ,  ein 

geborner W iener, Doktor der beyden Rechte. -
D er stattliche P fa rrh o f wurde zwischen 16SS und »69» 

von Joauno» H attb svus s VVeieseuoerA auS S te y r  gebaut, v 
welcher 16S9 Probst in S t .  Florian wurde, und sich s  I a h te  X  
hindurch weigerte, Probst zu bleiben. (Höh. I. 1 l4 ).

D ie gleich neben der Kirche und dem Pfarrhofe befind
liche Schule wird von 240 Wochenschülern und is o  bis 
»40 Sonntagöschülern besucht. »

Eine Halde S tunde  von Anzfelden liegt die Filialkirche 
zum heil. V i t u s ,  wo öfters Gottesdienst gehalten wird.

»7lz wüthete in Anzfelden eine bösartige R uhr. M an  
mußte daS D orf sperren, und 4 Todtengräber aufstelle».

Anzfelden wird von Vielen für daS L lsdoriaoum  der 
Römer gehalten, wie wir in der Geschichte sagten. Ganz 
unwahrscheinlich ist diese M uthm aßung nicht; denn der O rt 
kommt auf P e u t i n g e r S  Tafel eigens v o r, und man 
gräbt in den Feldern um Anzfelden öfters Monumente von 
der Römerzeit aus. W ir haben den l7«7 hier gefundenen 
R ö m e r s a r g ,  und daS damit ausgegrabene T h r ä n e n -  
g l a S  im Werke von Linz S .  45 beschrieben, und verweisen 
zugleich au f Kurz NI, XVII.

2r Tl-l. rte Abthl. (TraunkrciS ).

Distrikts - Kommissariat  EbelSberg.  24,
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D aS beträchtlichste B auerngut in dieser P fa r r e ,  und 
,  vielleicht eines der größten in Oderösterreich besitzt der Z e h e t -  

n e r z u B e r g .  E r braucht 2a Dienstbothen, l 2 Zugpferde 
und hat bloß an Aeckern >20 Joch. D aS R i e z ' l y t e y e r -  
g u t  zu B e r g  bedarf 10 R oste, daS M e y e r g u t  i n  d e r  
T h a n n  eben so viele. (M anuskript).

2-r Dis t r ikt s  - Kommissariat  EnnS. "

4 )  E  n n S.

Dieses Distriktökommiffariat beschreibt in seinem nume- 
rärrn  Umrisse , S ta d t ,  s  V orstädte, »r D ö rfe r, 56-  H äu
ser, l ioö W ohnparteyen, 4Z4o Einw ohner, 2 Herrschaf
ten , i Freysitz, 7 kleinere Dominien und G ilten , » P fa r re  
und S ch u le , 6 S teuergem einden, » Arzt, 2 W undärzte ,
1 Apotheker und 4 Hebammen, t Bürgerspital und S ta d t -  
lazareth. Außer s B räu e rn , i Buchbinder, 1 Buchhand
lu n g , l Büchsenmacher, 1 D rechsler, t E isenhandlung,
2 F ärbern , , Geigenmacher, 1 Goldschmide, t Handschuh
macher, t  Kaffeesieder, 1 Kalkbrenner, 1 Kattundrucker,  
4 Korbzäunern, 1 Kupferschmide, »M ateria lis ten , »Messe
re r ,  » N a d le r , ,  Nagelschmide, 1 Paraplüem acher, » P fe i
fenschneider, 2 Schiffmeistern, » Schnürm acher, »S ieberer, 
» Sockenstricker, 1 Tuchscheerer, 2 Uhrmachern, »6 W ebern, 
, Ziegelbrenner und » Ainngießer werden noch öy andere 
Kommerzial-, »o» Polizeygewerbe und freye Beschäftigun
gen betrieben.

D aS DistriktSkommiffariat hat seinen Amt-sitz zu E n  n S , 
unp »vird vom dortigen M agistrate durch einen Bürgermei
ster und S y n d ik u s, durch r  Räthe und » Steuereinuehmer 
versehen.

Die 2 Herrschaften lin d : E n n S e c k  und D u r g - E n n S ;  
der Freysitz heißt F o r s t b e r g ;  die 7 kleineren Dominien und 
Gilten haben nachstehende N am en: D e c h a n t e y  und K i r 
c h e n a m t  E n n S ,  B a u m g a r t ' s c h e  G i l t « ,  G i l t «  K a -  
g a t t e r n ,  S c h i f s z e c h - ,  S p i r a l -  und B r u d e r a m t .

D ie P f a r r e  und S c h u l e  befindet sich zu EnnS. Ueber 
die K ir c h e  ist der allerhöchste Landesfürst P a tro n , über die 
S c h u l e  die S ta d t  E nnS , und Vogtey über beyde der M a 
gistrat EnnS.
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D ie R a M e n d e r  S S t e u e r g e m e i n d e n  sind: Chri
stein, E nnS, Hiesendorf, Lorch, MooS und Volkenstorf mit 
39 > t topographischen Num ern.

D a s  B r a n d a f s e k u r a n z - K a p i t a l  belief sich mit 
Ende »S24 au f 421980 st.

Unter der P f a r r e  und D e c h a n t e y  E n n s  stehen: 
die S t a d t  E nnS , die s  V o r s t ä d t e :  E nghagen, Lerchen
th a l ,D berrein thal, Unterreinthal, Schmiedberg; die i z O r t 
s c h a f t e n :  Christein, Einsiedel, E nnthal (auch E denthal), 
E stlg taben , H iesendorf, K ottingrä th , K ronau , Lorch, 
MooS , R abenberg, Volkeostorf, EnnSdorf und Windpas- 
sing, beyde letztere in Unterösterreich im V . O . W . W .

Hiervon werden zur näheren W ürdigung ausgehoben: 
die B a u m g a r t ' s c h e  G i l t e ,  die G i l t e  K ä g a t t e r n ,  
C h r i s t e i n ,  E n g h a g e n ,  die S ta d t  und B urg  E n n S ,  
E n n ö e c k ,  F o r s t b e r a ,  L e r c h e  n t h a l ,  L o r c h ,  die 
P a t e r n o s t e r s » ,  V o l k e n s t o r f .  '

Die Baumgart^fche Gilte u n d  d i e  G i l t e .  K ä 
g a t t e r n ,  gehören zusammen, und werden zu E n n S  ver
w altet. Erstere begreift einige zerstreut liegend« Realitäten 
in  sich, die zweyte ist ein B auerngut in C h r i s t e i n  mit 
hübschen Grundstücken. D ie Baumgart'schen G ilten kamen 
nach dem ständischen Giltenbuche am t>. M ay  1753 an den 
B räu e r J o s e p h  F ü h r e r  in E n n S , am l l .  Ju n y  »790 an 
dessen Erben, am 3. J u ly  i S02 an den dortigen W irth  J o h a n n  
M i c h a e l  H a m e r e r .  D er Name K a g a t t e r n  muß von 
K a g e r , K ager» hergeleitet werden, welches einen O rt be
d eu te t, wo viel Getreide und Gerste re. gebaut w ird , und 
fv verhält e» sich auch um Christein. (P a llh . v o j. r o p .  23S).

Christein, K r i s t e i a ,  ein D o rf Mi» 20 H äusern, 
s r  W ohnparteyen, 136 E inw ohnern, beyläufig i / r  S tunde  
von EnnS»

Hier befand sich zu Ehre» der heil. C h r i s t i n «  eine 
K irche, welche 1784 unter J o s e p h  ll . abgebrochen wurde. 
Kürz vor seinem Tode ( t 2. Dez, »ür6) stiftete W o l f  W i l 
l e  l m v o n  V o l k e n s t o r f  daS S p ita l  zu » S t .  C h r i s t e i n « .  
(H öh. lll. 790).

Cnahagen,  eine Vorstadt von EnnS mit 2 t H äu
se rn , 39 W ohnparteyen, iS 7 E inw ohnern, gleichfalls eine

Q  r
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kleine Halde s tu n d e  von der S ta d t  in einer Bucht a n  der 
D onau .

Zu E n g h a g e n  (nicht E n g e l h a g ,  wie in E m i l s  
G a s t e i n  S .  466 steht) befand sich nach der G e s c h i c h t e  
die römische Donauflottille.

Am M ay iZ4o bestimmte Herzog A l b r e c h t  von 
Oesterreich E n g h a g e n  statt des RemthaleS zum Landungs
plätze für die Sälzschiffe von Gmunden.

i 4io  bestätigten die beyden B rüder L e o p o l d  d e r  
Di ck e  und E r n s t  d e r  E i s e r n e  die Freyheit der Ladstätte 
von E n g h a g e n .

F e r d i n a n d  lll. (geb. i 6v8,  Kaiser »637, ^  2 3 .M ärz 
1657) stellte in E n g h a g e n  zur weiteren Beförderung des 
SaljtranöporteS  e i n S g l z b e f ö r d e r u n g S a m t m i t  einem 
Salzbeförderer und einem Gegenschreiber auf. Hier mußten 
die Bolleten abgegeben, und nach der Umladung des S a lz e s  
au f die D onau - Zillen neue ausgefertiget werden. (Dicklber- 
ger , 42, 28Y, 290).

Dieses Salzbesörderungöamt wurde ,«26  aufgehoben.
Merkwürdig sind zu E n g h a g e n  auch die Aufzeich

nungen der W a s s e r  h ö h e n  und E is s tö s s e  neuerer Zeit 
am dortigen Schreibhause.

Bedeutende W a s s e r h ö h e n  ereigneten sich: am 29>July 
1786; am 13. Ju ly  und 1. November 1787 ; am 23. und 
29. Ju n y  iso s .; >am i . /M ä rz  itzvs; am 8. August 180H; 
am 10. und 13. August 1 8 ,5 ^ -anz 23. Februgr 1820; am
16. August und 21. September 182 z a m  s. N ovem ber, 824; 
E i s s t ö ß e  in den Jah ren  1784  ̂ i ? 8 9 ,  1S09 rc. M ehrere 
dieser Auszeichnungen sind.schyu m it M auer überivorftn.

Z ur Ortschaft E n g  H a g e n  gehört ferner die Ftste 
S p i e l b e r g ,  welche wir im Mühlkreise S .  412 und 413 
beschrieben haben. ,

Endlich geschieht zu E  n g h a g e n i m T  a b 0 r  s )  
(  3 /4  S tunden  von EnnS )  die Ueberfahrt von M authhausen 
auf das rechte D onauufer, und jene au f daö linke zu B i -
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a ) T a b o r  ist ein böhmische- W ort, welche» eine aufgeworfene 
Schanze bedeutet ( Steyr'sche Annalen S .  132).
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b ü r g  i n  U n t e r ö s t e r r e i c h  i S tu n d e  von EnnS. (M ä  
nuseripte).

E n n s t > E n - , , ^ n g ,» isn u m , L nrium  Oivit»»,
^nesiburAum, ̂ nasiburgum, Onasoborgum, ^nespurvl, 1»). 
D ie S ta d t  EnnS liegt oder dem gleichnamigen Flusse auf den 
beyden B ergen: S c h m i e d d e r g  und E n n S b e r g ,  4 S t .  
von Linz und S te y r ,  i  1 /2  von S t .  F lo rian , 1 von TillyS- 
durg und M authhausen, s  von Freystadt, s von S e iten 
stätten, s M eilen von Am stätten,  und 22 von W ien.

Diese S ta d t  hat nebst der B urg  E n n S  und dem Schlosse 
E n n S e c k  in ihrem Umfange 4 größere und 2 kleinere Thore, 
S bereits genannte V orstädte, s Gaffen mit »76 H äusern , 
423 W ohnparteyen, und »S64 Einw ohnern, 2 Kirchen, 
i  großen Platz mit einem majestätischen ObservationSthurm«, 
au f ihren S tad tm auern  16 kleinere T hürm e, und inner der
selben mehrere sehr schöne öffentliche und Privatgebäude nebst 
einer Poststation.

D ie 4 größeren T h o r e  sind: das Linzer-, S te y re r- ,. 
W iener- und F rauenthor, die 2 kleineren: das P o s t-  und 
Bäckerthor; die s  G affen: die P o s t - ,  J u d e n - ,  F ra u e n -, 
S c h lo ß - , S u lz e r - ,  M ünzer- oder Kirchen-, Daummayex- 
und Neumarktergasse; die 2 Kirchen: die S ta d tp fa rr -  und 
Spitalkirche. .

D ie S t a d t p f a r r k l r c h e  besteht aus z Abtheilungen: 
Auf der Evangelienseite befindet sich die S t .  Johannökapelle, 
ein Denkmahl der G rafen v. W a l l s e e  in gothischer B a u a rt 
unter K. F r i e d r i c h  IV ., im Mittelpunkte die e i g e n t 
l i che  P f a r r k i r c h e  zu  E h r e n  M a r i a  S c h n e e ,  links 
die spätere M i n o r i t e n k i r c h e  zu  E h r e n  d e S  h e i l .  
A n t o n  v. P a d u a .

Die Pfarrkirche ist zwar im Ganzen nicht regelmäßig ge
bau t, aber ehrw ürdig, und sowohl mit historischen a ls  arti
stischen Denkmählern geziert.

Nachdem F r i e d r i c h  IV. G r a f  v o n  W a l l s e e ,  Land
marschall in Oesterreich l S67 » ) , die M i n o r i t e n  gestiftet
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d ) Z e i l l e r  III. S .  »6 — »6; J n s p r u g g e r  H , SS; meh
rere in der Folge angeführte U r k u n d e n »  F u h r m a n n  
I. 37l. .

») P  r e u e n h u e b .  hist. E a t a l .  62.
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h a tte , gehörte ihnen die jetzige Stadtpfarrkirche ganz M ein. 
Ais aber K. F e r d i n a n d  l. am 2 2 .August »553 die T ran s -  
ferirung der P fa rre  S t .  Laurenz in die S ta d t  EnnS befoh
len , die dortige Minoritenkirche zur Stadtpfarrkirch« erhoben, 
und die Vereinigung mehrerer Benefizien angeordnet h a tte , 
begnügten sich die M inorite« seit »644 mit der Seitenkapelle 
des h e i l .  A n t o n  und dem Kreujgqnge links. Ih n en  ge
hörte ferner bis zu ihrer Aufhebung »783 auch das daran- 
stoffende Kloster, welches die Enuser Bürgerschaft am 12. M ay 
1790 zu einer Kaserne kaufte.

I n  der sogenannten W a l l s e e r k a p e l l e  sind außerdem  
geschnitzten S t .  Johann  Nepomuk - A ltare , außer 2 alten 
Freskomahlereyen rechts und links (sie stellen die alten B i 
schöfe von Lorch « )  die Heiligen M a r k u s ,  L u k a s ,  F l o 
r i a n ,  und M a x i m i l i a n  v o r) , von den vielen Familien- 
deuksteinen die merkwürdigsten: jener der G räfin P a n k i r -  
chen von 1S2Y, der Pflegerin H a m m e r  »S49, des 
H a n n S  W i n t e r  i s s 4 , der B a r b a r a  v o n  K a g e n e c k h  
»558, deS R itte rs  C h r i s t o p h  v o n  P a r - b e r g  in rothem 

, M arm or »566,  der R o s i n a  v. H o h e n f e l d e r  »s»5 re.
D ie Pfarrkirche hat 4 A ltä re , am Fußboden, an den 

Seitenwänden und hinter dem Hochaltar« mehrere zum Theile 
schon unleserlich gewordene M onumente. D er älteste Denk
stein ist von »326. H ier liegt außer dem Dechant« S c h l ä 
g e r  ( b  »6S8 )  auch » G e o r g  G i e n g e r  zu R o t t e n e c k  
und E n n S e g g ,  b e y d e r  R e c h t e  D o k t o r ,  S r .  k a i f e r l .  
k ö n i g l .  M a j e s t ä t  g e h e i m e r  R a t h  u n d  B u r g v o g t  
z u  E n n S  b e g r a b e n ,  so g e s t o r b e n  d e n  »4. J ä n n e r  
»577 « (H öh. I. 696).

D ie  Orgel ist von C h r i S m a n n . .
Am H auptaltare in der Minoritenkapelle stellte der gr- 

1 wefene Dechant in E nnS , G r a f  v o n  E n g l ,  ein wunder
'  schönes M adonneabild a u f , welches er aus Rom  mit sich 

brachte.
I n  der B a r b a r a  - S p i t a l k i r c h e  ( mit s  A ltären) 

werden nur Wochen- und Q uatem ber-Messen gelesen.
W ann diese Kirche gebaut w urde, weiß mau nicht be

stimmt. S ie  muß aber schon »393 gestanden seyn, weil der

») D ar berichtigte Derzeichniß davon sehe man im Mühlkreise 
Seile »16— 125.
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Stadtrichter N i k l a s  S i l c h e r  in diesem Jah re  2 Aecker 
zur selben vermachte, » d a m i t  d i e  M e ß  i m S p i t a l  
des to f ü r b a ß  s e y . «

An der S te lle  des jetzigen S t a d t  - T h u r m e s  stand 
fbäher die sogenannte » r n n d s c h e i b i g «  K a p e l l e  zu  E h 
r e n  d e r  h e i l .  d r e y  K ö n i g e . «  .

Am 2Z. Dezember i s 6s  erlaubte K. M a r i m i l a n  ll. 
den Ennsern, diese baufällige Kapelle auf dem Stadtplatze 
abzubrechen, und die M aterialien davon zur Vollendung 
ihres S tad tthurm es zu verwenden. Dieser sollte aber nichr 
n u r zum Behältnisse der Glocken, zum S tando rte  einer Uhr 
und beständige« W ache, sondern auch zur größeren Sicher
heit der Gränzfestung EnnS und des ganzen Landes dienen. 
<Kurz'S M ilitärverfass. S .  2 90 , 426 b»S 42s). .

D ie zwey schönen Inschriften auf diesem Thurme lau 
ten so:

Lepit «r obisros »ibi Hsnüuilianu» bonore», 
liqperii kov ^nssi »urgere cepit opus.

L^ntkiu» »cl «jusrtum Leeptri «um verlorst snnurn, 
8 u»evpti Lni» Arsts Lsbori» sr»t.

^»pivi» eriguLin nee insgni noiurni» urbeiu,
t^unm ramei» uvteruu» e u r e r ,  «ue^gus V ou» ,

lleeo ä« Laureseo roligu» vst; bi» Illereu» in ori» 
Lun» Lucs Lbristi äogiua Professur erst.

H o h e n e c k  ( L  y r )  lieferte die zweyte Inschrift nicht, 
Z e i l l e r  ( l l l .  17)  nur diese. W ir werden die Dokumeuti- 
rung davon bey L o rch  mittheilen.

i« o 9 kam die vermeintliche Riesenrippe unter dem 
Schwibbogen dieses Thurmes weg.

V o n  den merkwürdigen Gebäuden der S ta d t  können 
wir nur den D e c h a n t s h o f ,  das  R a t h h a u S  und die 
S t a d t s c h u l e  näher besprechen. .

I m  zweyten Stocke des D e k a n a l h o f e S  sind von 
»9 Dechanten in EnnS au den Vorhaustvänden ihre W apeu, 
Nam en und W ürden von 1592 bis >üo7 »l k ro sco  aufge
zeichnet. D arun ter erscheinen als stets achtuugSwerthe N a-
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men: H a r t m a n n  O b e r e c k e r  ( i ü r 6 ) ,  J o d o k u s  v o n  
B r e n d t  ( > 658) ,  J o h a n n e -  E n g s t l e r  ( > 6 8 2 ) ,  die 
beyden B o m b a r d i  (>689 und > 705 ), L h e o p h i l u S  
S c h ä t z !  ( t 7 S S ) ,  A l e x a n d e r  F r a n z  J o s e p h  A d a m  
A g a p i t  G r a f  E n g l  v o n  W a g r a i n  (> 7 8 S ) ,  J a k o b  
Me t z  ( i 7o s ) ,  und K a r l  W o l f g a n g  H o l z m a y e r  
(>785 bis >791) ,  der letzte P rä la t  von G leink, der vortreff
liche Uebersetzer von B o s s u e t S  P r e d i g t e n ,  wovon der 
15. Theil >784 zu S te y r  erschien. (W endt IV. Theil. 7r  Bd. 
S .  >65).

D er jetzige Dechant und S tad tp fa rre r  ist seit >807 Herr 
Konsistorialrath G e o r g  G ü r t l e r .  E r  bewahrt in seinem 

.Dechant-Hofe eine sehr schöne Römerschale von te r r s  »igillsts 
nebst mehreren Münzen a u -  den Römerzeiten a u f , welche er 
in seinen Feldern au -g ru b , und gab einen noch größeren 
Theil davon an da- öoonneum  in Grätz ab.
. I n  seinen Wohnzimmern sieht man altdeutsche M ahle
reyen von >5r o ,  Schlachten von E i S m a n n ,  Gemählde von 
K. E p p l e  und M e u t h ,  viele vorzügliche Kupferstiche von 
Franzosen, E ngländern, Deutschen und Ita lienern . D er 
schönste davon ist wohl Christus, am Kreuze von den Engeln 
angebethet, von 6 . le L ru n  gem ahlt, von E d e l i n k  gezeich
net und geäzt, mit der französischen Königskrone auf einem 
herrlichen Polster am Fuße des Kreuzes. Dechant G ü r t 
l e r  führte auch den nun sehr benutzten Erdäpfel- oder H äu
felpflug , dann die Adelwanne mit dem rückwärts befindlichen 
ZertheilungSführer e in , und machte sich dadurch zugleich um 
die bessere K ultur des Boden- in der Umgebung verdient.

D er jetzige DechantShof wurde >623 vom P fa rre r  
O b e r e c k e r  eingetauscht. Ehedem befand sich der P fa rrh o f 
neben dem Frauenthore, der S a g e  nach von T e m p l e r n  
bewohnt, die aber in Oberösterreich urkundlich niemals eine 
Besitzung hatten.

D a -  R a t h h a u s ,  N ro . r r . ,  w ar einst die M ü n z 
s t ä t t e  der s t e y e r ' s c h e n  und ö s t e r r e i c h i s c h e n  H e r 
z ög e .  H ier sieht m a n : >) die Abbildung eines am > >. Nov. 
>595 neben dem Monde gesehenen HimmelözeichenS; 2) den 
Uebergang des Obersten L ö b l über die E nns, im Ja h re  >626;
S) den Bauernaufstand von >704, und die durch den G algen 
angedrohte Bestrafung derselben im Jun iüS  >7>7 wegen R ui- 
nirung der Ja g d  in den Herzog!. W äldern ; 4) eine merkwür
dige Wasserleitung; 5)  die prachtvollen Bildnisse F r a n z  l.
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«nd M a r i e n  T h e r e s i e n S  im kaiserl. O rnate; 6)  d a s  
B ild J o s e p h s  u . ,  des wohlthätigen Spitalverw alters J o  - 
H a n n  S c h u l t e r e r ,  und des M agistratsrathes I  0 s. An t .  
T r o s t ;  7 )  die von J o h .  F e r d i n a n d  S e e l m a n n  »722 
au s der gesammten Philosophie zu Grätz vertheidigten Thesen 
m it einer sehr dankbaren Dedikation an den dortmahligen 
M agistrat in EnnS; s )  eine M appe über EnnS vom Bene- 
fiziaten J g n a j  W a l c h e r  t 7S t ;  9) ein B ild mit einem 
kleinen Schloßgebäude ohne Thurm auf dem Georgenberge, 
wovon man aber nicht w eiß, ob die einstige G e o r g e n k a 
p e l l e  besonders stand, oder an das Schloßgebäude ange
baut war. I n  diese Kapelle des he i l .  G e o r g  ( welche vor 
der S ta d t  E n n S  la g ) ,  stiftete H . R u d  0 l p h I V .  am 24. D e
zember is s »  wegen deS glücklich geendeten K rieges, den er 
widee den Patriarchen L u d w i g  v o n  A q u i l e ; a  geführt, 
eine tägliche Messe. (Kurz'S Rudolph IV. S .  37 l ) .

Die S t a d t s c h u l e  zu EnnS hat 3 Klaffen mit 2 Leh
rern. Knaben und Mädchen genießen, 400 an der Z ah l, 
gemeinschaftlichen N orm alunterricht, auch wird die Feyer- 
tagSschule zahlreich besucht.

Um l 4s 6 hatten die G r a f e n  v o n  W a l l s e e  3 Häuser 
in EnnS (Höh. 111. 826) ;  die Freyhäuser der S tif te  S t .  F l o 
r i a n ,  G a r s t e n ,  und B a u m g a r t e n b e r g  sind an P r i 
vaten gekommen.

Alle Montage wird in Enns Wochenmarkt gehalten.
An mehreren Orten sieht man das W a p e n  der S ta d t ,  

welches aus einem in der M itte getheilten Schilde besteht, 
in dessen oberen Theile ein weißer P an ther im blauen Felde 
erscheint, der untere Theil aber daö österreichische W apen mit 
einem weiße» und 2 rothen Querbalken enthält. (H oh.I. S9).

V on den r ö m i s c h e n  A l t e r t h ü m e r n ,  welche man 
am Aichberge und sonst -um EnnS herum fan d , und noch zum 
Theile an der Kirche des heil. Laurenz, im Schlosse Ennseck, 
und beym Bürgermeister K a i n  sehen kann , haben wir die 
Aufzählung im W e r k e  v o n  Li nz  S .  44 und 4S mitgetheilt.

D en R ö m e r k e r k e r ,  wovon H o h e n e c k ! .  9 1 ,  und 
G i e l g e  I. 11g und 121 , M eldung machen, und den letzte 
rer bey den M inoriten suchte, weiß hier nur die schwankende 
S a g e . M an  zeigte unS hiernach eine verschüttete Cysterne' 
der M inoriten - einst unter dem Namen F l o r i a u ö b r u n -  
nen bekannt.
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W ann EnnS von de» B aieru als eine Gränzfestung 
gegen die H ungarn (nicht gegen die Avaren) gebaut w urde, 
und alle sich hier ergebenen, mit diesem Kreise m V erbindung 
stehenden Vorfälle der älteren , mittleren und neuesten Zeiten 
haben wir schon in der G e s c h i c h t e  gelesen. Jetzt kann also 
nu r dasjenige mehr erzählt werden, w as EnnS ausschließlich 
betrifft.

90s schenkte K. L u d w i g  d a s  K i n d  die EnnSburg dem 
— Kloster S t .  Florian. Dieses tra t EnnS in der Folge dem 

passauischen Bischöfe A d a l b e r t  für einen Zehend ab. 
(Kurz lll. r o s ) .

. 906 vermehrte S i g h a r t  G r a f  v o n  S e m p L a  (nicht
— - also M arkgraf An'bo in Avarieu) die Befestigungen von

A n a S b u r g .  (SchelS IV .).
Am 17. J u ly  907 versammelte hier K. L u d w i g  die 

baier'sche Armee zu einer Schlacht gegen die Hunnen. (Z au 
ner l. 6s ) .

. 9sa oder 9SS löste Herzog H e i n r i c h  v o n  B a i e r n  
die Festung E n n S b u r g  vom Bischöfe A d a l b e r t  i n  P a s 
s a u  ein. Indeß  muß sich S t .  F l o r i a n  dam ahls noch 
einige Ansprüche vorbehalten haben, weil eS erst im 14. J a h r 
hunderte ganz darauf verzichtete, und S p i e l b e r g  dafür 
erhielt. (Kurz lll. r s o ,  r r r ;  Fuvavi» 461).

977 gab O tt» ll. dem Hochsttste P affa«  das verwüstete 
» L a n d g u t  ^ n s s x u rk «  zurück. (B uchingerl. 109; ü u n ä . l .  
s o i ) .

Nachden; der erste Babenberger Le 0 p 0 ld  den H ungarn 
s im Ja h re  984 M e l k  weggenommen h a tte , gewann auch die 
' Gegend um E n n S b u r g  mehr Ruhe. (Kurz lll. r r ? ,  r r s ) .

Um lozo  verlieh K. K o n r a d  ll. dem M arkgrafen 
O t t o k a r  l. v o n  S t e y r  die Feste A n a S b u r g  a) zu Le
hen. (Preuenh. Annalen i r ;  Hormayr'S W ien l l .  B . l ll . H . 
S .  r s ) .

109z hielt Bischof U l r i c h  von P affau  zu EnnS eine 
S y n o d e , a u f  welcher dem Kloster KremSmunsirr der zu

rso Distrikt- - Kommissariat Enn».

a) Im  Laetrnm »t^ronre ( S .  z6S) seht P r e u e n h  » e b e r  die
se» Ereigniß auf liS 9 , wo also nur mehr eine Bestätigung er
folgen konnte.
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K i r c h d o r f  entweder verlorne oder entrissene Zehent zuge
sprochen wurde. (vLolunL^r So).

i i 7ü verbrannte Herzog H e i n r i c h  J a s o r m i g o t t  die 
steyr'sche S ta d t  E nnS, wo er 1149 ein« große Versammlung 
gehalten hatte. (SchelS IV-; Archiv > 827 S .  70s ).

D ie M arkgrafen von S te y r  hatten schon lange vor ihrer 
Erhebung zur W ürde der H e r z o g e  (geschah i i s o ) ,  und 
noch 1191 in ihrer S ta d t  E n n S  Münzen geprägt. Die Zeit 
der Verleihung des M ünzregalS an sie ist aber unbekannt. 
(Hormayr'S Wien UI. 2 1 0 , kuscli. Okron. s t^ r. U. 42 ; 
Kurz'S A l b r e c h t ! ,  und O t t o k a r  ll . 62 und 63).

i t SZ wurde hier unter O t t o  Is-, Erzbischof von B am 
berg, eine große Synode gehalten. (Kurz lll. 223).

EnnS hatte schon frühzeitig das S t a p e l r e c h t ,  welches 
t iy o  urkundlich offenbar erscheint, und eine« J a h r m a r k t  
erhalten. O t t o k a r  VI. bestätigte 1191 die Anordnungen 
seines V a te r s , und fügte noch M anches dazu. (Kurz'S H an
del S .  9 . ,  i o . ,  So).

D a s  wichtige Ereigniß am Georgenberge i  i s s  erzählte 
die G e s c h i c h t e ;  es kommt auch bep der p o l i t i s c h e n  
E i  n t  H e i l u n g  zur Sprache.

Vom r i .  Dezember 1192 bis 2. Februar 1194 ward 
K ö n i g  R i c h a r d  v o n  E n g l a n d  im Schlöffe G r e i f e n 
s t e in und D ü r n s t e i n  gefangen gehalten, weil er 1191 die 
österreichische Fahne zu Akk o n  beschimpft hatte. V on den 
20,000 M ark S i lb e r ,  welche Herzog L e o p o l d  VI. für seine 
Freylassung erhielt, wurden die M auern von EnnS gebaut. 
(SchelS IV. 371, 373).

1212 w ar EnnS durch die Einfälle der Hungarn in sol
chen V erfall gekommen, daß es in den Urkunden Herzogs 
L e o p o l d  deS Glorreichen von diesem Ja h re  „ su a  iM a "  
genannt wird (Preuenb. Ann. 2 0 ); aber eben in diesem Jah re  
und zwar am 22. April 1212 verlieh L e o p o l d  für EnnS ein 
S t a d r r e c h t .  F r i e d r i c h  d e r  S t r e i t b a r e  mehrte des 
V aterö W ohlthat durch einen auf seiner Lieblingöburg S t a r 
k e n b e r g  am 3. Ju ly  1244 den B ürgern von EnnS gegebe
nen B rie f, in welchem er denselben mehrere Begünstigungen 
einräum te, die R u d o l p h  v. H a b s  b ü r g  am is .  Oktober 
1276 wegen sehr bereitwilliger Unterwerfung bestätigte. (H ör 
mayr'S. Taschenbuch von i s i r  S .  4s ,  54 und s s ;  Kurz'S
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Ottokar «md Albrecht II. B . S .  i o ,  i 8l und r s r  ; -essen 
Militärverfassung 283, 284).

1231, 1319 durste d a - S t i f t  K l o s t e r n e u b u r g  jähr
lich ju  EnnS i s Fuder Wein ausschenken, und den V orrath  
davon in Fässern verkaufen. (Kurz'S Handel 93).

1237 wurde E n n S  v o n  F r i e d r i c h  d e m  S t r e i t 
b a r e n  wieder für sich erobert, da ihn K. F r i e d r i c h  ll. in 
die Acht erklärt hatte. (Hormayr'ö Taschenbuch 1811 S .  288, 
und 1S13 S .  241 ,  242).

1241 besaß F r i e d r i c h  d e r  S t r e i t b a r e  vom Hoch
stifte P affau  die Advokatie von EnnS zu Lehen. (Obiges T a 
schenbuch i s i s  S .  18S» Buchinger I. 214).

1244 erlaubte H . F r i e d r i c h  den durch Feuer verun
glückten Ennsern, daß an S onntagen  kein Wochenmarkt 
mehr gehalten werden durfte. D er Herzog wollte dadurch 
auch an anderen Wochentagen größeren Zusammenfluß der 
Menschen befördern. (Kurz'S Handel 2 0 3 , 220).

1248 wurde die Herrschaft EnnS an U l r i c h  v o n  L o 
b e n s t e i n  verpfändet. (Preuenh. Ann. 29).

1255 erscheint in einer Urkunde O ttokarS, und zwar a ls 
der erste unter den Zeugen W irigo  svriba ^n»»i (lloiionp. 
20s, 209), welchen O r t h o l p h l l .  v o n  V o l k e n s t o r f  1256 
unglücklicher Weise in S t .  F lorian tödtete. (Höh. lll. 775).

1262 wurde zwischen dem Herzoge H e i n r i c h  von 
B a rern , und dem paffauifchen Bischöfe O t t o  festgesetzt, daß 
alle alten Briefe wegen der S ta d t  EnnS und Linz kassirt seyn 
sollen. (Buchinger I. 234).

1308 litt die S ta d t  sehr vieles Unbeil durch die Erpres
sungen der schwäbischen Kreuzfahrer. (Kurz'S Ottokar und 
Albrecht ll. B . S .  84).

I m  November 1310 zog sich F r i e d r i c h  d e r  S c h ö n e  
im Zwiste mit O t t o  von Niederbaiern an die EnnS. 
(S chelS  IV. 25 3 ).

1319 wurde die Hauptniederlage des Gmundner'schen 
S a lz e -  au f Befehl F r i e d r i c h s ,  d e s  S c h ö n e n ,  von der 
S ta d t  S te in  nach EnnS verlegt. (Dicklberger i r ? ) .

Am 24. April 1330 schrieb der Ennser S tadtm agistrat den 
Unterkäufern re. Handelsstatuten vor. (Kurz'S Hand. r s 7, 3 -7 ).
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Am 9. Oktober 1336 fiel durch de» zu EnnS geschloffe
ne« Frieden K ä r n t h e n  an Oesterreich, und T yro l an B öh
men. (SchelS IV . 4o r ; Hormayr'S Taschenbuch l S l l ;  Kurz'S 
Albrecht der Lahme 106).

Am 24. M ärz r 34i befahl H . A l b r e c h t ,  daß kein B ü r 
ger von EnnS dem Richter eine S tra fe  bezahlen soll, wenn 
er nicht im öffentlichen Gerichte dazu verurtheilt würde. 
H . R u d o l p h  bestätigte dieß am 2. Nov. , 3sS , und erlaubte 
zugleich den Fremden gegen Fremde in EnnS das P fä n 
dungSrecht. (Kurz'S H andel S .  437,  4W ).

1356 gab H . A l b r e c h t  der S ta d t  ein Privilegium und 
die Versicherung, daß ihre Freyheiten unverletzt bleiben soll
ten. (Kurz'S Handel 91).

13SS erhielt EnnS vom Herzoge A l b r e c h t  ein neues 
P riv ileg ium , welches alle Niederlagen von W aaren zwischen 
S ind lburg  und Eberöberg untersagte, und die Verführung 
deS W eines und Getreides aus dieser S ta d t  nach G m u n 
d e n  und V ö c k l a b r u c k  erlaubte. (Obiges Werk ö l ,  92).

I m  nämlichen Ja h re  durften die B ürger von EnnS an 
R e i n p r e c h t v .  W a l l s e e  keine S teu e r erlegen. (P reuenh . 
Ann. 53).

Am 20. August 1360 befreyte Herzog R u d o l p h  IV. 
die B ürger der S ta d t  EnnS von den Abgaben, welche einige 
derselben unter dem Namen U e b e r z i n S  und B u r g r e c h t  
an Auswärtige zu entrichten hatten. Zugleich hob er am 
nämlichen Lage a ls oberster Grundherr alle Grunddienste 
a u f ,  welche die B ürger dieser S ta d t  bisher an verschiedene 
Grundherren leisten mußten. (Kurz'S Rudolph IV. 346, 350).

Am 15. November ,364 erließ Herzog R u d o l p h  IV. 
den 'B ürgern  von EnnS zum Ersätze des S chadens, den sie 
auf seinem Zuge nach Baiern erlitten hatten , ein J a h r  die 
Burgsteuer. (Kurz'S Rudolph IV. S .  396).

i 36s erlaubte Herzog A l b r e c h t  lll. den Ennser B ü r 
gern die Einfuhr italienischer Weine über Zeyring. (Kurz'S 
Handel 3 ly ).

Am 7. M ärz >369 befreyte H . A l b r e c h t  die B ürger 
von EnnS vom Pfändungörechte. (Obiges Werk 175, 437).

Um der Bevölkerung in EnnS aufzuhelfen, ertheilte . 
Herzog A lb  re c h t  am 7. M ay 1377 allen Handwerkern im
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Lande die B efugniß , aus anderen S tä d te n , M ärkten und 
Dörfern nach EnnS j»  wandern.. (D a S  nämliche Werk 119).

i r r -  erlaubte Herzog A l b r e c h t  den B ürgern  von 
EnnS jährlich zwischen Lichtmessen und Georg, So Dreylinge 
B ier zu bräuen und auszuschenken. ( D a s  eitirte Werk 3 2 s).

Gemäß Befehls vom , 6. M ärz 1 379 durften MiSivärti'ge 
Kaufleute nur mit den B ürgern  in EnnS handeln. ( Eben- ' 
daselbst).

1386 zogen die B ürger von EnnS mit jenen von Linz 
-  und W els gegen N e u  H a u s ,  belagerten daS ungemein feste 

S ch loß , und bezwangen den Grafen H e i n r i c h  v. S c h a u m 
b u r g .  (Kurz'S M ilit. 296).

139» erhielt EnnS durch H . A l b r e c h t  am Dienstage 
einen Wochenmarkt,- der noch ältere am Sam stage hatte auS 
unbekannten Ursachen aufgehört.

Am r .  Ju n y  ,407 verlieh H . A l b r e c h t  den Ennsern 
zur Belohnung ihrer treuen Dienste das Recht eines J a h r 
marktes 9 Tage vor Michaelis. (Kurz Handel 204).

1420 geschah zu EnnS daS Schrecklichste. D er überreiche 
Ennser Jude  I s r a e l  hatte vom Küsterweibe der einsam 
außer der S ta d t  gelegenen Pfarrkirche S t .  L ä u r e n z  meh
rere Hostien erkauft, um durch Verunehrung derselben hie 
Osterfeyer der Christen zu verhöhnen. Diese gotteslästerliche 
Handlung zu rächen, ließ Herzog Albrecht V. an einem Tage 
alle Juden in Oesterreich verhaften. Einige derselben w ur
den gezwungen, die Taufe anzunehmen; andere wurden ver
brannt ; eine große Anzahl starb im Gefängnisse; der Rest 
wurde seiner sämmtlichen Habe verlustig erklärt, und des 
Landes verwiesen. (SchelS V l. 350 ; Hormayr'S Wien lll. B . 
l l l .  H . 87,  88; k e s  ll. 8 S 1 , wo dieses Ereigniß au f 142« 
g-s-tzetist).

Am 8. Septem ber , 44i hielten hier die S tän d e  des 
ErzherzogthumS Oesterreich ob der EnnS eine Versammlung. 
(Höh. l. 968).

1444 wurde durch Ladislaus ein S tre it  zwischen den 
B ürgern  zu EnnS und Grein wegen fremder Salzeinfuhr und 
Erhöhung der Salzpreise entschieden (Dicklberger i 4d ) ;  im 
nämliche» Ja h re  reis te K . F r i e d r i c h  IV. mit A e n e a S  
S y l v i u S  nach N ürnberg durch E nnS , wo er sich eine 
Nacht aufhielt. (Buchinger ll. i s i ) .
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,459  ließ H . A l b t e c h t  VI. in EnnS und Linz Fabriken  ̂
zur Verfertigung der sogenannten S c h i n d e  k l i n g e  anle
gen. (Kurz'S Friedrich IV. S .  548).

I n  diesem Ja h re  erließ Herzog A l b r e c h t  auch einen 
strengen Befehl gegen die Einfuhr deS fremden S a lz e s , um 
de« Salzverschleiß in EnnS mehr zu heben. (Dicklb. 152).

Am 26. Dezember 1461 verlieh H . A l b r e c h t  der S ta d t  
EnnS wegen der Schinderlinge ein neues M unzpatent. (Kurz'S 
Friedrich IV. S .  231).

1464 entschied F r i e d r i c h  IV. einen Zwist zwischen den 
B ürgern von EnnS und M authhausen, weil fich letztere den 
Salzhandel in daS M achland und in die Riedmark zueigneten.
Die M authhauser durften hierauf bloß von den Ennsern kau
fen. (Dicklberger 156).

Am 2>. Oktober i 46S , am s. Februar i 486, und am 
25. August 1469 ergingen vom K. F r i e d r i c h  lV . Befehle 
zur größeren Befestigung von EnnS. (Kurz'S F rdr. IV. 2k B .
S .  243,  2 9 2 , 302).

I 481  erwarteten B e r n h a r t  v . S c h ä r f e n p e r g ,  nnd 
B e n e d i k t  S c h i f f e r  in EnnS das gegen die H ungarn auf- 

/ gebothene Kontingent öon Oberösterreich. ( Preuenhueb. An
nalen 133).

i4S7 rückten die Hülfötruppen deS römischen Reiches 
unter Herzog A l b e r t  v o n  S a c h s e n  von EnnS gegen 
Rorbach vor, die H ungarn unter M a t h i a s  zu vertreiben. 
D am ahls litt EnnS durch die Unbändigkeit der kaiserl. S ö ld 
ner au G ut und G ew and, G etreid , Rossen, K ühen, Schwei
nen , Hühner» und Gänsen großen Schaden. (Kurz'S Frie
drich IV. 2r B . 167) . I n  eben diesem Ja h re  durfte EnnS 
a ls  eine landeöfürstliche S ta d t  au f Befehl K. F r i e d r i c h  IV. —. 
zur ausgeschriebenen Landsteuer nichts beytragen. (Kurz'S 
M ilit. 290).

i 486 scheint in EnnS eine M euterey vorgegangen zu 
seyn. V e rrä th »  wollten die S ta d t  den H ungarn übergeben.
Neue Befehle zur Verdopplung der Aufmerksamkeit rc. waren -
die Folge davon. (Kurz'S Friedrich IV. 2r B . 190). Auch 
mußten die adeligen Hausbesitzer der S ta d t  den B ürgern in 
S te u e rn ,  R obathen, Wachen und anderen Sachen zu Hülfe 
kommen. (O biges Werk 292 ; Kurz'S M ilit. V erf. 294). 
KernerS mußten die Klöster G l e i n k ,  S e i t e n s t ä t t e n ,
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B a u m g a r t e n b e r g  und W a l d h « r u s e n  eine bestimmte 
Anzahl Fußgänger nach EnnS stellen, und ihnen den S o ld  
reichen. (Kurz'S M ilit. Vers. 293).

1490 befahl F r i e d r i c h  IV. der S ta d t  EnnS zur E r
stürmung der T e t t a u e r  S c h a n z e  M unition und Waffen 
z» liefern. (Kurz » Friedrich IV. II. 2 01 , 306; dessen M ilit. 
Verfassung 285).

«4-2 mußten die B ürger von EnnS den «487 nachge
sehenen, ständischen Steueranschlag au f der S te lle  berichti
gen. (Kurz'S M ilit. Verfassung 290).

1496 erlaubte K. M a x i m i l i a n  einen Theil der jähr
lichen S tadtsteuer zur Ausbesserung der verfallenen FestungS
werke zu verwenden. (Obige» Werk 289). '

A ls K. M a x i m i l i a n  « so , dem W o l f g a n g  F r e y 
h e r r n  v o n  P o l h e i m  u n d  W a r t e n b u r g  a ls  obersten 
Hauptmanne aus N ürnberg eine » n e u e  R e g  i m e n t  S o r d -  
n u n g «  g ab , wurde daS » R e g i m e n t  o d e r  G e r i c h t «  
Anfangs in E n n S  gehalten, später aber nach Linz verlegt. 
(Preuenh. hist. Catalog i« s ) .

Am 10. Dez. « s i s  erhielt die S ta d t  durch K. M a x i m i 
l i a n  eine verbesserte Bürgerordnung. D er S tadtm agistrat 
bestand nun auö « R ichter, s  Rathsherren und 24 G enann
ten. (Kurz'S H andel, «2«', 247 , 419).

Bey den Rüstungen gegen S u lta n  S o l  im  a n  wurde 
EnnS «S29 für die aufgebothenen Truppen des Landes zum 
Sammelplätze bestimmt. (Kurz'S Landwehre I. 89 ; Preuenh. 
Ann. 243).

«538 befand sich zum erstenmahle ein D eputirter von 
EnnS beym Ausschüsse der ständischen Giltenberichtigung ein. 
(S tä n d . Archiv).
' «555 übten die Ennser an Freyherr» W i l h e l m  v o n  .

V o l k e n s t o r f ,  wahrscheinlich wegen früheren Beleidigun
gen durch Verweigerung der Feyer seines zweyten Hochzeit
festeS in ihrer S ta d t  (w prum  sie ihn doch früher gebethen), 
und durch Pfändung seines bey ihnen befindlichen S ilberge
schirrs kleinliche Rache. (Kurz'S Handel 439 — 442).

«563 wurden die lange geführten Streitigkeiten zwischen 
den B ürgern von E n n S  und den Salzfertigern von H a l l 
s t a t t ,  G m u n d e n ,  I s c h e !  und L a u f e n  wegen Bestel-
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lang und Unterhaltung der Schiffleute beygelegt. (Dicklber 
ger r s r ) .

Am 2. April i s 74 erließen die Verordneten in Linz an 
den Burgvogt G i e n  g e r  zu EnnS ein Schreiben wegen 
TranSferirung der dortigen Landschaft-schule nach Linz- und 
«egen Ueberlaffung de- dortigen Schulgebäude- an die M i- 
«oriten. (S ta n d . Archiv).

Nach einer Linzer S ta d t-B a u a m tS -  Rechnung von 1594 
bezog man in diesem Ja h re  in Linz noch allen Kalk von 
E nu-.

Am 1«. Oktober l6 o s wurde d a - s t ä n d i s c h e  Z e u g 
L a u -  in EnnS vergrößert ( S tä n d . A rchiv), da- sich aber -  
schon lange nicht mehr dort befindet, obwohl e -  H ü b n e r  
noch Ivos behauptete.

N un müßten die Auftritte unter F a d i n g e r  ,6 2 s  fol
gen , würde sie nicht schon die G e s c h i c h t e  geliefert haben.

A ls »üsr EnnS gegen die T ü r k e n  befestigt, und mit 
Truppen besetzt w urde, kamen 20 Jesuiten mit so  bewaffne
ten S tudenten  au - Linz in EnnS au. Sow ohl die ehrwürdi
gen V äter a ls  auch ihre Zöglinge zogen ordentlich au f die 
Wache. Jene  waren mit P ik en , diese mit Musketen bewaff
net. S o  lange ste Felddienste leisteten, erhielten sie au s  
ihrem Kollegium von Linz die Leben-mittel. Um diese Zeit V 
betrugen sich die österreichischen R eiter unter ihrem Rittmei- ^  
ster C h a b a i r e  besonder- zügellos. (K u rz -  Landw. I. 229 ,
2S4,  225; Höh. l. 9 0 ).

*1720 brannte ein großer Theil der S ta d t  nebst der V or
stadt ab. (Höh. I. Anhang io ).

Von den weiteren speziellen Vorfällen d e S is te n n n d  
i9ten Jah rhundert- gehören noch folgende hieher:

l 74t wurde EnnS von den Franzosen und B aiern ge
plündert. (Jschel und seine Sohlenbäder S .  76).

Am 5. M ay 1Ü09 ächtete N a p o l e o n  in EnnS den 
Feldmarschall - Lieutenannt C h a s t e l e r  a ls  Räuberhaupt- . 
mann und Urheber der (durchaus unwahren) Ermordung der 
Kriegsgefangenen. (Hormayr'» allgem. Geschichte der neuesten 
Zeit lll. B . S .  14v und 2S7).

D en »5. Septem ber i s i l  erhielt der praktische Heilarzt, 
C h r i s t o p h  H a e n l ,  zur Belohnung seiner ausgezeichneten 

r r  Thl. rte Abchl. (Traunkreis). R
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Verdienste, die er sich beym feindlichen Einfalle «so- um die 
kaiserl. königl. österreichischen Truppen erworben hatte , im 
Ennser Rathhause di« mittlere goldene Verdienstmedaille. 
B ald  darauf wurde dem dortigen KreiSphysikuS, J o s e p h  
S c h o b e r ,  aus der nämlichen Veranlassung durch ein eige
nes Hofdekrel die allerhöchste Zufriedenheit zu erkennen gege
ben. (Linz. Zeitg. N ro. 7ü und 101 von i s i i ) .

D ie  B u rg  E n n s  gehörte früher den Landesfürsten. D ie 
gräfl. W e i s f e n w o l f ' s c h e  V o r m u n d s c h a f t  kaufte sie von 
K. J o s e p h I . , nachdem sie 1629 nebst der Vogtey hierüber 
an den R ath H a n n ö  B e r t h o l d  zu S a r e n e k ,  itzzo an 
dessen E rben, dann an C h r i s t o p h  H e l m h a r t ,  G r a f e n  
v o n  W e i s f e n w o l f  verpfändet gewesen. F e r d i n a n d  
B o n a v e n t u r a ,  G r a f  v o n  W e i s f e n w o l f  verkaufte 
sie 1722 an die Vormundschaft deö T h a d d ä  A d a m  v o n  
K h a  Ut en .  V on diesem Geschlechte kam die B urg  an die 
F r e y h e r r e n  v o n  R u m e r s k i r c h ,  und am 26. A p ril, 
S. M ay i ü i 6  an J o s e p h  F r e y h e r r n  v o n  R u m e r s 
ki rch.  (Höh. I. 7o ü , 707; ständisches Giltenbuch). Kaiser 
M a t h i a s  wohnte öfters in dieser B urg . Ein Liebhaber der 
Ja g d  ließ er im nahen » H e r z o g r ä d « i n  Unterösterreich daS 
W ild zahlreich hegen.

EnnsStk, EnnSegg. DaS inner den Ringmauern der 
S ta d t  EnnS gelegene herrliche Schloß E n n S e c k  entstayd 
auö den Ruinen deS abgebrochenen Schlosses W a s e n  in 
Unterösterreich. EnnSeck kam von dem kaiserl. geheimen 
Rathe G i e n  g e r ,  der eö gegen daS Ende des 16. J a h r 
hunderts für sich gebaut ha tte , an J o h a n n  U l r i c h ,  G r a 
f e n  v o m  S t a r h e m b e r g ;  1629 bis iü s s  an die F r e y 
h e r r e n  v o n  K i r c h b e r g ,  hierauf an D a v i d  U n g n a d  
v o n  W e i s f e n w o l f ;  durch Heurath an die F ü r s t e n  v on  
L r a u t s o h n ,  von dieser Familie an J o s e p h «  G r ä f i n  
v o n  A u e r s p e r g ,  und am 6. M a y ,  6. Ju n y  1794 an 
ihren S o h n , den Fürsten V i n z e n z  v o n  A u e r s p e r g .  
(Höh. ll. 729; stand. Giltenbuch).

D er Freysitz F v k M e r g  in der Vorstadt L e r c h e n t h a l  
kam so zu S ta n d e :

iü 37verkaufte G r a f v .  L i l l y  den P r a s t e l m e y e r h o f  
an C h r i s t i a n  F ö r s t e r  in E nnS, welcher daS schöne Land
gut F o r s t b e r g  daraus baute. H ierauf folgten sich in kur-
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zer Zeit theil- durch K auf, theils durch Erbschaft oder S n b -  
stitutionSrecht eine M enge Besitzer: der Pfleger E i b l  v o n  
L o s e n s t e i n l e i t e n ;  G r a f  v o n  L i l l y ;  wieder obiger 
E i b l ;  B a r o n  v o n  G r ü u t h a l ;  1709 Pfleger D o b e r -  
schütz von M aröbach; am 1. S ep t. , 7»9 F r a n z  P h i l i p p  
G r a f  v. T h ü r h e i m ;  i 74» dessen Tochter M a r i a  A n n a  
F r e y i n n  v o n  K l a m m ;  nach ihr J o h a n n  G o t t l i e b  
G r a f  v o n  K l a m m ,  und von diesem d a - P r i e s t e r h a u ö  
i n  E n n S ;  am 20. M arz 17S2 daS kaiserl. königl. G e n e -  
r a l - S e m i n a r i u m  i n  W i e n ;  am 7. Nov. 1792 P e t e r  
R o s e n k r a n z ;  den 5. Febr. is o s  G e o r g  R o s e n k r a n z ;  
am nämlichen Tage die Bürgeröfrau A n n a  Götz in GrieS
kirchen; am 29. Jä n n e r i s i ü  Pfleger F r a n z  X a v e r  
T r e u e r ,  und am iS. M ärz i a»6 J o h a n n  G e o r g  W o l f ,  
B räuer in EnnS. (M anuscr. ständ. Giltenbuch).

D a -  Schloß Lerchenthal liegt hart an der S tra ß e  
nach S te y r ,  gleich unter EnnS in der Dorstadt Lerchenthal, 
welche 12 H äuser, 29 Wohnparteyen und »00 Einwohner 
zählt.

Dieses Schloß bestand ehemals aus 2 Häusern, woraus 
O k t a v i u S  K a r l  G r a f  v. C a v r i a u «  zwischen »686 und 
1690 das Schloß L e r c h e n t h a l  baute. 17 »7 verkaufte eö 
J o h .  L u d w i g  G r a f  v o n  C a v r i a n i  an den G r a f e n  
v o n  T h ü r h e i m .  1770 brachten eS die S tän d e  in Linz 
vym G r a f e n  J o h a n n  G o t t l i e b  v o n  K l a m m  durch 
K auf an sich, und machten eine Kaserne daraus.

L e r c h e n t h a l  wird von vielen fü r ein Kloster gehal
ten ; allein die Sache verhält sich anders: eS w ar nämlich 
eine H alleiner-Strum pffabrik d arin , welche in der Folge 
nach P o n  ecken  im unteren M ü h ' ertel versetzt wurde. 
(M anuskripte). -

Lorch, L a u r i a e u m ,  L a u r e a c u m ,  eisuäiv iv iu ru , 
L a u r a c h ,  » ) ,  S t .  L a u r e n z ,  ein D o rf am
gleichnamigen Bache l /4  S tunde  von EnnS mit i s  Häusern,

D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  E n n S .  rsy

L) ktoleoraeus, IiLLius, dlotitiL imperll Llunri» l. 5. 
ralra em Panzer, indem hier schon unter den C e l t e n  eine 
Waffenschmiede war. M a n e r t  sagt in seiner G e o g r a p h i e  
der  Gr i echen  und R ö m e r  (III. B. S . 6 l ) :  Lorch er
hielt den Rameu wohl von dem Bächlein Lauro (Lorch, Lau
rachbach ).

R  L
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2 S W ohnparteyen, 8» Einwohnern. DaS Merkwürdigste ist 
»»weit von hier (zu Schmiedberg conscribirt) die K irch e  zu m  
h e i l .  L a u r e n z  m i t d e r S c h ä r f e n p e r g ' s c h e n  K a p e l l e ,  
der G o t t e s a c k e r  und die O e l b e r g S k i r c h e .

Die K i r c h e  d e s  h e i l .  L a u r e n z  baute K. M a x i 
m i l i a n  l. Größtentheils gothisch hat sie nur im Schiffe 
neuere B a u a rt, 7 A ltäre , 2 Sakramenterien von , 48o und 
1497 , zehn antike, besonders sehenöwenhe höljerne B asre 
lie fs, sehr viele Denksteine, an einer W and 29 Abbildungen 
der lorchischen und passauischen Bischöfe (nach Kurz keines
wegs authentisch), im Hintergründe einen alten Komunikan- 
ten -A ltar, gegen die Ostseite an der Außenwand d ieJahreS - 
jahl , 474, unweit davon z noch ziemlich gut erhaltene R ö
merköpfe von Alabaster, ringsum viele Grabsteine.

D er H o c h a l t a r  stellt die M a r t e r  d e s  h e i l .  L a u 
r e n z  vor, gemahlt von D a  H in  g e r  ,7 lS .

D er älteste Denkstein ist der eines D e c h a n t s  von 
Lorch an den S tu fen  des Hochaltars mit gothischer Keil
schrift; der älteste noch ganz lesbare jener des Vlrivvs U »ul- 
Ä sräu» , 6 ivis in  .4na»o von IZ48, ein merkwürdiger aus 
neuerer Zeit der deS französischen Chirurgien-M ajo r 6 ar- 
dsßn i v o n  B o l o g n a ,  welcher ,742 hier starb. V or der 
Kirchenthüre befindet sich unter anderen der Grabstein des 
letzte» Abteö von Gleink und deS Definitorö der M inoriten, 
M e t h o d i u s  S t r a f f e r  ( s  >783) ,  rücklings der Kirche 
der rothmarmorne Familiendenkstein von O f f e r l .  (5  ,4 9 s ) .

J n d e r S c h ä r f e n p e r g ' s c h e n B e g r ä b n i ß k a p e l l e ,  
der h e i l .  A n n a  geweiht, sieht man hinter dem Altare einige 
hübsche Glaömahlereyen, und vor demselben W apen , S ta n d 
arten und kolossale Denksteine der G r a f e n  v o n  S c h ä r -  
f e n p e r g  von , 489, 1 6 ,0 , ,634 re. Hiervon ist der ge
waltige Marmorblock des B e r n h a r t  G r a f e n » .  S c h ä r - 
f e n p e r g ,  welcher nach Höh. H. 3 0 , re. am S t .  Lucien- 
tage , s ,3 starb, mit einer grabartigen Erhöhung am frap
pantesten.

I m  G o t t e s a c k e r  erblickt man gleich beym E intritte 
eine schöne Pyram ide zum Lichte für Abgestorbene nach A rt 
eines alten Sakrarium 'S mit gothischen Zierrathe«.

D ie O e l b e r g S k i r c h e  hat in ihrem In n e rn  nichts 
M erkwürdiges; aber an ihrer Außenseite die 4 Gedächtniß-
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steine der K ü n h a m e r  mit besonders schöner Arbeit von 
1 5 9 s, der K h o p a n  von ,4 9 s ,  und deS P eter S c h e u -  
a u e r  von »526. (M anuskripte).

Unweit von der S t .  Laurenzkirche stand auch jene von 
M a r i a  A n g e r  im Dorfe Lorch. S ie  gehörte nach S t .  
Nikola bey P assau , wurde »7S4 gesperrt, und 1788 abge
brochen. Die H e r r e n  v o n  K i r c h b e r g  (Höh. I. Anh. 24,  
S S )  hatten ihre Begräbnisse darin; auch S c h i f f e r .

D ie Kapelle 8. b lsrie  in  loco lauriscensi kommt in 
A l t m a n n S  Stiftungsurkunde deS Klosters S t .  Nikola »076 
zum erstenmahle vor. (Illonurn. Loic. 1'. IV. x. 292).

Dem «»bedeutenden Dörfchen L o rc h , welches w ahr
scheinlich auf den Trümmern der alten S ta d t  L 0 r a h a  oder 
L a u r e a e u m  erbaut w urde, gebührt die P a lm e , in unse
ren Gauen des Christenthums Wieg« gewesen zu seyn.

A q u i l e j a  trug das Evangelium bis an die D onau. 
ES war NorikumS und P annoniens Mutterkirche, a) V on 
Aquileja und durch christliche Legionösoldaten kam eS wohl 
zuerst nach L a u r e a e u m ,  wo der römische P räses A q u i l i  - 
n u  -  um 202 Diokletians V erfolgungspatent gegen die Chri
sten mit aller Schärfe vollziehen, 40 Christen peinigen und 
einkerkern, und darauf den he i l .  F l  0 r i a n  im Ennöfluffe 
ersäufen ließ. (Hormayr'S Wien l. B . 2 H . S .  »»s und l i 4 ; 
Kurz lll. 4 2 , 42 re.).

Lorch wurde frühzeitig ein B isthum ; daß eS aber schon 
durch die beyden Kaiser P h i l i p p ,  V ater und S o h n , um 
2 4 4  —  2 4 9 ,  oder später um 2 S 4 errichtet gewesen, ist ganz 
und gar ungewiß. ( B u c h i n g e r  ll. »2 2 ,  » 2 4 ; K u r z  lll.
37).

N u r daS ist wieder gewiß, daß S e v e r i n  zwischen 4 S4  
und 476 in Lorch gewesen; daß der O rt bald nach Auswande
rung der R öm er, und zwar glaublich durch die Allemannen 
üm 4 7 6  zerstört w urde; daß sich hier auch die Bischöfe C o n -  
s t a n t i n  und V i v i l o  aufgehalten haben, und daß Lorch 
727 durch d i e H u n g a r n  wieder zerstört wurde.

S e h r  wahrscheinlich ist ferner, daß auf der S te lle  des 
im obigen Jah re  zerstörten Lorch bald nach hergestellter Ruhe
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2 )  Hierauf deuten die 4 letzten Verse am Stadtthurm e zu EnnS, 
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wieder ein Flecken gleiche» N am ens erbaut w urde, denn im  
Ja h re  »05 machte K a r l  d e r  G r o ß e  in Rücksicht de» öffent
lichen H ande ls, und auch über viele andere Dinge neue An
ordnungen, unter welche» L orch ausdrücklich vorkommt, 
wo ein gewisser Ä a r n a r  a ls kaiserlicher Richter O rdnung 
erhalten sollte. (Kurz lll. 72, 6 8 , 9 0 , 9 z ,  i 6 l ;  Hormayr'S 
Taschenbuch tü i s .  S .  24).

Folgende Ereignisse in Lorch (durch K a l t e n b r u n n e r  
in H o r m a y r ' S  Archiv N ro. i 4r  von i r r ?  besungen) 
sind ebenfalls erweislich:

Um 696 kam der h e i l .  R u p e r t  von seiner Reise inS 
Pannonien nach Lorch, und übte da viele christlich« Liebes
werke aus. ( Z a u n e r l .  i S ,  und C h r o n i k  v o n  S t .  P e 
t e r  i n  S a l z b u r g  l. i >) .

Nach A r n u l p h S  T o d e  (S99) ging Lorch vollends 
zu Grunde. D afü r wurde 900 die A n a S b u r g  gebaut. 
(K urz lll. 2 0 s ) .

977 schenkte O t t o  ll. dem Bischöfe P i l a r  i n  v o n  
P a s s a u  auch io Huben unfern der königl. V i l l a  Lorch.  
(U unäius l. z o i .  Buchinger I. t io ) .

I m  nämlichen Ja h re  erklärte A. O t t o  die Kirche außer 
den S tadtm auern  von EnnSburg, welche zu Ehren deS 
h e il .  S t e p h a n  und L a u r e n z  aufgebaut wurde, und schon 
vor den Einfällen der Barbaren eine bischöfliche Kirche gewe
sen seyn soll, zu einer M e t r o p o l i t a n k i r c h e ,  und be
fa h l, daß sowohl dem P i l g r i n ,  a ls  auch feinen Nachfol
gern der Titel eines Lor ch i s chen  B i s c h o f e s  gegeben wer
den soll. (Kurz lll. 2 5 0 , 2S t).

986 wurde in der Kirche des h e i l .  La u r e n z  eine V er
sammlung gehalten, in welcher dem Bischöfe P i  lg  r i n  die 
Zehente in der österreichischen M ark zugesprochen wurden. 
(Hansitz l .  227; Kurz lll. 254; SchelS IV. 136).

M it dem Tode P i l g r i n ' S  ( 99t )  ging auch daS von 
O t t o  l l . ,  und vom Pabste so glorreich wieder hergestellte 
Erzbisthum von Lorch zu Grabe. (Kurz lll. 25 s).

D ie Paternosterau war -ine A u , ein S trich  Lande-, 
der unter dem Schmiedberge außer EnnS begann, sich im Um
kreise von mehr a ls  z S tunden bis in die P fa rre  R i e d  er-
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streckte (wo i48s der Edelsitz G r ü n a u  dazu kam), ein eige
nes Amt in einem nun verfallenen Edelsihe ausmachte, und 
d e n P a t e r n o s t e r e r n ,  einem adeligen Geschlechte in S te y r 
gehörte. Nach dem Aussterben der P  a t e r n 0 st e r e r wurde 
die P a t e r n o s t e r a u  zur Herrschaft V o l k e « s t o v f  gekauft, 
und derselben einverleibt. (Höh. lll. XXIll., 487).

Volkersdorf, ein D orf und verfallenes 
Schloß mit 17 H äusern, 2 0  Wohnparteyen und 95 Einwoh
nern , fast 1 S tunde von E n n s , unweit von TillySburg. 
Hier (also nicht an der kleinen Michel unterhalb Tannberg, 
wie B u c h i n g e r  ll. 115  vermuthet), befand sich auf einem 
kleinen Hügel die Bur^g V o l k e n s t o r f ,  welche nach der 
Geschichte von dem gleichnamigen Geschlechte in der M itte 
des 1 2 . Jahrhunderts erbaut worden w ar, bald darauf zer
stört, und mit Bewilligung deSK. A lb  re c h t unterm 2 4 . M ay 
1 2 8 2  von H e i n r i c h  von  V o l k e r s t o r f  wieder neu herge
stellt wurde. (Kurz'S Ottokar und Albrecht!. 8 0 ,  iy 8). i z z i  
kaufte H e i n r i c h  IV. von V o l k e n s t o r f ,  die Mühle zu 
Volkenstorf, und 1 421  W i g i l e u S  v o n  V o l k e n s t o r f  
von seinem Vetter S e y b o t  v o n  V o l k e n s t o r f ,  Obervol- 
kenstorf um » 2 0 0  Pfund Pfennige. (Höh. lll. 7 7 9 ,  782) .  
14S 4 besaß die Feste G e o r g  v o n  V o l k e n s t o r f ,  S ta a t 
halter K. F r i e d r i c h  IV. (Kurz'S Friedrich lV. S .  7 0 ) .  
1 5 5 8  brannte dem W i l h e l m  v o n  V o l k e n s t o r f  sein 
Meyerhof sammt aller Einrichtung a b ; auch ein seiniger Die
ner und die besten Pferde verbrannten. (Preuenh. An». 2 7 2 ) .

1Ü 20 nahm K . F e r d i n a n d  den Volkenstorfern ihre 
B urg  sammt Wrissenberg und S te in  weg, und verlieh ihre 
Güter dem kaiserl. General-Lieutenant G r a f e n  J o h a n n  
T s e r c l a S  vo n  L i l l y ,  welcher das alte Schloß abbrach. 
(Höh. lll. 790).

Zu Volkenstorf gehört auch der Burgstall H o f ,  welchen 
i 46s  S i g m u n d P a n h a l m  besaß. (P re u e n h .A n n .S .45).

Die reichen und angesehenen V o l k e n s t o r f e r  beglei
teten einst die wichtigsten H of- und S taatsäm ter. Einige 
von ihnen waren Vögte von S t .  Florian und KremSmünster, 
Mitstifter des Klosters P u lg a r» , Landrichter, Landmar- 
schälle, Landräthe, Verordnete der österr. S tä n d e , Dom
herren, Großbothschafter re. S i g i s m u n d  v o n  V o l 
k e n s t o r f  saß von 1 4 5 2  bis I 4 6 i auf dem erzbischöflichen
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S tuh l- in Salzburg. (Höh. lll. 7 74 , 77S , 7 7 9 , 7 v o , 7S», 
7L4 ,  7«9 re.)

2Ü4 D is t r ik t -« Kommissariat Feyeregg.

s )  F e y e r e g g .
Unter dieses Distrikts - Kommissariat gehören S D ö rfe r , 

3»S H äuser, s s s  W ohnparteyen, 2296 Einwohner, r  arö- 
-ere, oud 4 kleinere Herrschaften, 2 P fa rren  und S chu len , 
10 Steuergem em den, 1 C h iru rg , 2 Hebammen. Außer 
l  B ra u e r , , Gabel - und Holzschuhmacher, i s  M ahl - und 
S äg -m u lle rn , s  Tischlern und 2 Webern befinden sich in 
demselben noch 15 K om m erz,«!-, üo Polizeygewerbe und 
freye Beschäftigungen.

D aS Distrikt- - Kommissariat hat feinen Amtssitz m it 
emem Pfleger zu F e y e r  - g g ,  welches dem HandelSvorstande 
Fr.  P l a n k ,n Lmj gehört.

D ie 2 übrigen größeren Dominien find H e h e n b e r g  
und M ü h l  g r u b ,  die 4 kleineren da- Pauöweckeramt, die 
Gotteshäuser Ädelwang und Pfarrkirchen, nebst dem P fa r r -  
hofe vom letzteren.

H e h e n b e r g  ist wieder ein Eigenthum des Handels
mannes F r .  P l a n k ;  M ü h l g r u b  gehört dem S tif te  
S c h l i e r b a c h ;  das P a u ö w e c k e r a m t  kam am M ärz 
1766 von K a r l  W a r m u n d  v o n  G a b e l k o v e n  an  Z o h .  
N e p .  v o n  G a b e l k o v e n ;  am 2. S ep t. 1 7 7 2  durch Kauf 
an A l o y S  G r a f  v o n  S p i n d l e r ;  am 20. Ju ly  i s r y  an 
L e o p o l d  G r a s e n  v o n  S p i n d l e r ;  hierauf an F rau  

G r ä f i n  v o n  G a v a s i n i ,  dann an ihre 
Erben. (S ta n d . Giltenbuch).

D ie 2 P fa rren  und Schulen befinden sich zu A d e l -  
w a n g  und P f a r r k i c h e n  unter den, P atronate  und unter 
der Vogtey des S tif te -  Kremömünster.

D ie »0 S t e u e r g e m e i n d e n  heissen: Ädelwang, Em
senhub, Feyeregg, Hehenberg, M öderndorf, M uh lg rub ,
^ " n  Nmnmem Grissenbach mit 622s topographi-

D a s  B r a n d a s s e k u r a n z -  K a p i t a l  stand mit Ende
1S24 au f S7700 fl.
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Nach Ä d e l w a n g  sind nebst diesem noch Emfenhub 
und M anndorf eingepfarrt. Diese 2 Ortschaften haben zu- 
samsnen 123 H äilser, iS 3 W ohnparteyen, und -27 Bewoh
ner. W ir beschreiben nur A d e l w a n g .

,  Adlw ang, ^ ä e lv a n g a ,  X ä e lv a g v n , 
^ ä e lx ü r in g ,  ein P fa rro rt mit 29 Häusepn, 4L W ohnpar- 
teyea , 220 E inw ohnern, 3 kleine S tunden  von KremSmün
ster,  1 i / r  von H all.

Ä d e l w a n g  soll seinen Namen von den a lten , längst 
erloschenen Herren von Ä d e l w a n g  ») herleiten, deren 
Schloß hier gestanden, und wovon sich H e i n r i c h  v o n  
Ä d e l w a n g  «n dem glänzenden Gefolge des Herzogs Leo
pold von Oesterreich befand, a ls  dieser zu A d m o n t  1202 die 
Privilegien des S tif te s  Seckau bestätigte. D er nämliche 
H e i n r i c h  v o n  Ä d e l w a n g  kommt auch in einem paffaui- 
schen Lehenbriefe von 1206 vor. (Ludewig k « ll^ .d Ian u ,v r.IV . 
1 -2 , ll. 3S; S tra ffe r  l. r s s ,  2S6).

D aS einsame Ädelwang w ar einst ein sehr berühmter 
W allfah rtso rt, und ist eS zum Theile noch.

D er Gegenstand der Verehrung ist eine aus GypS ge
gossene, 3 > /2 Fuß hohe, bey 3 Fuß breite S ta tu e  der 
schmerzhaften G ottesm utter mit dem Leichname deS Erlösers 
in  ihrem Schooße, ein Kunstwerk deS salzburgischen Erzbi
schöfe« T h i e m o .  A ls dieser 1099 mit dem Herzoge W e l f  
in B a ie rn , und anderen Großen nach Jerusalem l,) pilgerte, 
schenkte er die S ta tu e  dem Abte A l r a m  I. von KremSmün
ster. (kaoliina^r 6 s). >

1403 stiftete » W i l h e l m  v o n  R o r «  Burgpfleger zu 
S te y r ,  zu U. L. F r. in » A d e l p ö r i n g «  eine Monatmeffe. 
<Hoh. III. 5S2).

143t ertheilte Pabst E u g e n  IV. der Kapelle in Adel- 
lvang einen Ablaßbrief. Abt J a k o b  von Kremömünster 
erweiterte und verschönerte zu gleicher Zeit die Kirche. Von
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») Diese Ableitung klingt freylich schöner, al» jene vermuthlicher« 
vom Isländischen »t unsauber, ata bemackeln, verunreinigen. 
(Höfer I. 47 ).

l>) Rach G i e l g e  (I. S) wäre Th i emo auf dem Kreuzzug« nach 
P e r s i e n  gemartert worden!
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ihm ist da» gothische Presbyterium  und der massive Thurm, 
(k sebm . r a r ,  22L).

,475 entstanden hier wegen großem Zusammenströmen 
von Menschen einige Jahrm ärkte, und wahrscheinlich damahls 
auch die g o l d e n e n  S a m s t a g e ,  (kovlun. 259).

M it L u t h e r s  Reformen wurden die W allfahrten sel
tener; sogar daS Gnadenbild ging verloren. M an  fand eS 
aber um ,622  und 1626 unter einem AmeiShaufen wieder, 
und stellte eS später auf den H ochaltar, worauf der N am e, 
zu »U. L. F r. am  A m e i S h a u f e n «  entstand^ und bald auch 
die W allfahrten wieder häufiger wurden, (ln sx ru g g er ll. 90).

Hierzu trugen folgende Umstände wesentlich bey: ein 
nahe bey der Kirche befindlicher, sogenannter heiliger B ru n 
nen,  schon lange wegen seiner Heilkräfte besucht, noch mehr 
aber durch die S a g e  berühm t, daß man hier bisweilen eine 
königliche Ju n g frau  wandeln sehe; eine , 67y allgemein herr
schende Seuche, welche die meisten übrigen Gnadenörter un 
zugänglich machte; die bald darauf drohende, aber glücklich 
abgewandte Türkengefahr; die , 7,2 im Lande verbreitete 
P e s t , um deren Abhilfe man besonders nach Ädelwang feyer- 
liche B ittgänge veranstaltete. (M an  vergleiche nebstbey daS 
A d e l w a n g ' s c h e  G n a d e n b ü c h l e i n  von , 682) . '

,654 stellte KremSmünster die ersten beständigen P rie 
ster hierher; sie wurden bis ,7 2 2  auf 5 vermehrt, und w a
ren doch noch zu wenig.

Abt E h r e n b e r t  ll. baute >699 den eine kleine V iertel
stunde von der Kirche entlegenen P fa rrh o f, und hieß ihn 
daö P ö n i t e n t i a r --H a u S ,  über welches er einen S u 
perior aufstellte.

Auf daS ,785 erlassene Verboth der W allfahrten hör
ten auch jene nach Ädelwang immer mehr a u f , die Pöniten- 
tiarie wurde aufgehoben, und dafür die P fa rre  errichtet.

D ie Kirche, zum Theile au f einer Anhöhe befindlich, 
im neueren Geschmacke gebaut, hat 2 Altäre und eine vor
züglich gute Orgel. Die T a u f - ,  T ra u -  und Sterbebücher 
reichen nur bis ,785 zurück. Die neben der Kirche befind
liche Schule wird von 98 Kindern besucht. (M anusept.).

Nach P f a r r k i r c h e n  sind nebst demselben die Ortschaf
ten Feyeregg, Hehenberg, M öderndorf und M ühlgrub m it

266 Distrikt» - Kommissariat Feyeregg.
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2SS Häusern, Z7o W ohnparteyen, 1569 Einwohnern rüge- 
theilt.

F e y e r e g g ,  H e h e n b e r g ,  M ü h l g r u b ,  P f a r r 
k i r c h e n .

Feyeregg, F e y r e g g ,  F e y r e c k ,  ein schönes Schloß 
und D orf auf einer freyen Anhöhe, eine Viertelstunde von 
H all und Pfarrkirchen, gegen KremSmünster gelegen, mit 
57 H äusern ,  77 W ohnparteyen, 3S6 Einwohnern.

Nachdem F e y e r e g g  zu Anfange deS 15. Jahrhunderts 
von den Anhängern durch H eurath an E b e r h a r t  v. S i n 
z e n d  o r f  gekommen w ar, blieb eS bis 1S60 bey dieser F a 
milie. I m  nämlichen Jah re  brachte eS K a s p a r  W i e l -  
l i n g e r  durch Ehlichung der Witwe deS L e o p o l d  S i n  - 
z e n d o r f e t  an sein Geschlecht; im Anfange deS »7. J a h r 
hunderts kaufte eS » H a n n S  F e n t z l . « Als seine Tochter 
D o r o t h e a  den G e o r g  S c h ü t t e r  v o n  K l i n g e n b e r g  
geheurathet hatte , kaufte eS P r o b s t  P r u d e n t i u s  v o n  
S p i t a l  a m  P y r n  iüz» für sein S t if t .  (H ö h . H. 4ü o ). 
Nach Auflösung dieser Kollegiata bekamen Feyeregg 1S07 
die Benediktiner von S t .  Blasien. Rach Versetzung dersel
ben inS Kärnthen erhielt eö i s i 2 der Handelsmann F r a n z  
P l a n k  vom Landeöfürsten durch Kausrecht. (S tändisches 
Giltenbuch).

Hehenberg., H e c h e n b e r g ,  ein D orf mit s 2 H äu
sern, 72 W ohnparteyen, z u  Em w ohnern, z/4  S tunden  
nördlich von Pfarrkirchen. H ier befand sich früher daS kleine, 
schon seit längerer Zeit abgebrochene Schloß H e h e n b e r g .  
I m  Besitze desselben wechselten seit i s r s  »die Förster, 1532 
die Hackelberg, 1590 Nimrod von Kolnpöck, 1599 Jakob 
von G rien thal, 1629 die Kriechbanm, i6 so  Joh . M ath ias 
Kästner von SigiSmundSlnst, 1692 die Grafen von Thun.« 
(Höh. II. 6; s ,  öZ9). ^ a iü  »ahm eS F r a n z  J g e l s e d e r  
eine Zeit lang in P ach t, kaufte eS in der Folge, und tra t 
eS im M ay i s l y  wieder durch K auf an den HandelSamnn 
F r a n z  P l a n k  ab. (M anusep t.)

Mühlgrub o d e r  G r u b ,  ein Schloß und D o rf in 
der Richtung gegen Ädelwang, i /4 S tunde  von P farrk ir
chen, in welchem sich nebst einer Bräustätte 5s H äuser, 
so Wohnparteyen und S44 Einwohner befinden.
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D aS Schloß kam als ei« KremSmünster'sckeS Lehen der 
A S p e r g e r  i 4»S durch H eurath an H a n n S  M i l w a n g e r .  
Nach den M i l w a n g e r «  besassen eS die W u c h e r e r  
bis lü o t » ) ,  hierauf die » F e n t z l « ,  die K ä t z i a n e r  «ud 
die Freyherren v. G e r a .  V on diesen kaufte es Abt B a l 
t h a s a r  v o n  S c h l i e r b a c h  ( i ü 4S —  iüSo) für fein S t i f t .  
(Höh. ll. s ü o ,  Lü l ,  362).

Z ur Zeit des Protestantism us wohnte der hier befindliche 
P asto r gleich neben dem Schlosse im Jägerhause, an dem 
noch daS O kronogrnp liicoa: veV » leL V bl e r lt  daö J a h r  
der Erbauung (>6n )  bezeichnet. Einem alten Laufbuche 
zu Folge verließ dieser P asto r unter allen poscribirten P re 
digern das Land am letzten. (M aouscr.).

Pfarrkirchen ist ein P farrdorfm it 2S Häusern, s l W ohn- 
parteyen', 177 Einwohnern, 1/4 S tunde von H a ll, zwischen 
den Schlössern Feyeregg und M ühlgrub in gleicher Entfer
nung au f einem mäßigen Hügel ober dem Sulzbache.

D ie schöne große, ursprünglich gothisch gebaute P fa r r 
kirche, s s  Schritte lan g , und 3S b reit, wurde t 6s s  vom 
Abte P l a e i d u S  in KremSmünster zu Ehren des heil. Georg 
erneuert, und mit dem hohen Thurme versehen, 1747 vom 
Abte A l e x a n d e r  lll. erweitert, mit Freskomahlereyen am 
P la fonde , mit s neuen A ltären , Kanzel und Orgel ge
schmückt, 176s vom Abte B e r t h o l d  III. mit mehreren P a 
ramenten und der großen Glocke bereichert.

Obgleich die Kirche nur einige besonders künstliche Denk
steine aufzuweisen h a t, so sind in derselben doch mehrere a lt
adelige Familien begraben w orden, welche zugleich W ohlthä
ter dieses Gotteshauses w aren : K ä t z i a n e r  ( i 6s o ) ,  
F e n t z l  (1 6 5 0 ) ,  W i e l l i n g e r  v o n  d e r  A u ,  M ü l l -  
w a n g e r  (1460), S i n z e n d o r f e r  ( i s ö o ) ,  F l u ß h a r t e .  
(Höh. l. 4«9 ; ll. 435,  » i s  re.).

Vom Alter der Kirche sowohl, a ls von jenem der P fa rre  
läß t sich nichts Bestimmtes angeben.

D aß hier schon nach der M itte des s. Jahrhunderts eine 
K ir c h e  am  S u l z b a c h e  bestanden habe, beweiset der 
S tiftb rief von KremSmünster, wornach diese Kirche 777 von

r6« Distrikts - Kommissariat Feyeregg.
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T h a s f i l o  II. mit allen ihren Erträgnisse» an das Kloster 
kam.
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I n  früheren Urkunden (1 1 7 9 , 1248,  12991c.) wird 
diese P fa rre  überhaupt nur die K irc h e  d e s  he i l .  G e o r g  
oder die P f a r r k i r c h e  v o n  H a l l  genannt. Erst in späte
rer Z e it, a ls Hall nicht mehr die ganze Umgegend, sondern 
ausschließlich nur den eine kleine Viertelstunde entfernten 
landesfürstlichen M arkt bezeichnete, entstand der Name 
P f a r r k i r c h e n  nächst  H a l l .  Nach dem Stiftbriefe des 
W i l h e l m  v o n M o r  von 1404 zählte die Mutterkirche des 
h e i l .  G e o r g  4 F ilialen: A d e l p ö r i n g ,  die K a p e l l e  
v e r h e i l .  M a r g a r e t s  zu H a l l  a m  A n g e r ,  die K i r c h e  
d e s  he i l .  A n d r e a s  i m  W e i s s e n b a c h e  <1786 abgebro
chen), und die K irc h e  deS  he i l .  B l a s i u s  in P r ü -  
h e r S w a n g  (Höh. Ul. 588) ,  welche wahrscheinlich um 1248 
zur Abwendung einer verheerenden Seuche erbaut wurde. 
Abt E h r e n b e r t  ll. ließ sie i 664 verschönern und pflastern.

Nach R e t t e n p a c h e r  und nach dem U r b a r i u m  von  
F e y e r e g g  befreyte Abt A l e r a n d  e r  I. die P f a r r k i r c h e  
z u m  h e i l .  G e o r g  1606 von den Schirmvögten zu S te y r ;  
die Urkunde hierüber wurde aber erst unter dem P rä la ten  
A n t o n  W o l f r a d t  1622 ausgefertiget.

W ährend der Zeit deS um sich gegriffenen Protestantis
mus sah es in und um Pfarrkirchen übel a u s ; viele Kirchen
güter gingen verloren.

D ie ältesten Taufbücher fangen mit i 64s an. I n  die
sem Ja h re  beginnt auch die Reihe der aus KremSmünster 
hieher gestellten P farrherren .

1649 wurde die bis jetzt fleißig fortgesetzte Pfarrurkun- 
densammlung angefangen; auch baute Abt P l a c i d u s  den 
ansehnlichen P fa rrh o f fast vom Grunde neu.

Abt B e r t  h o l d  Ul. stellte i 768 das gegenwärtigege 
räumige SchulhauS h e r , welches von 120 Kindern besucht 
wird. (Manuskripte). .

Zu Pfarrkirchen wurde am 29. M ay 1706 der gelehrte 
und berühmt« Abt B e r t h o l d  V o g l  von KremSmünster 
geboren, von 17ZS —  1759 theils Professor, theils Univer
sität--R ektor in Salzburg . (Zauner'S  LM sdu» v e c w riu »
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20 —  2 2 ; dessen Verzeichnis aller akadem. Professoren re.
21 . 22» kLLlu». s o -  —  827).

27»» Distrikt- - Kommissariat Florian.

6).  F l o r i a n .

I m  Bezirke diese- D istrikt-- Kommissariat- werden ge
zahlt: 1 M ark t, 32 D örfer, 7Z7 H äuser, 1248 W ohnpar- 
teyen, 5549 E inw ohner, 1 größere Herrschaft, 2 kleinere 
Dominien und i E il te ,  2 P fa rren  und S chu len , i s  S teu er
gemeinden, 2 W undärzte, 2 Hebammen, 1 Bruderhaus 
und t Armenspital. Von den vorhandenen Gewerben be
zeichnen wir l Apotheke, i  B rau e r, i B runnengräber,
1 Buchbinder, i F ärber, 1 G ü rtle r, 1 Handschuhmacher,
2 Kattundrucker, i Kupferschmid, 1 Schnürmacher, i s  W e
ber, 1 Ziegelbrenner. Außerdem werden noch 22 Kommer- 
z ia l- , i ü 2 bekanntere Polizeygewerbe und freye Beschäfti
gungen ausgeübt.

D aS Distrikts-Kommissariat unter einem Kanzleydirek- 
tor und Hofrichter hat seinen Amtssitz zu S t .  F l o r i a n .

Die 2 P fa rren  und Schulen befinden sich zu A s te n , 
S t .  F l o r i a n  und N i e d e r n e u k i r c h e n .

Ueber die P fa rren  und Schulen von Asten und S t .  Flo
rian ist eben dieses S t i f t  P atron  und V ogtey ; über Nieder
neukirchen übt der allerhöchste Landesherr daö Kirchenpatro- 
natörecht a u - ,  die Herrschaft Eberöberg ist S chulpatron , 
und zugleich auch Kirchen - und Schulvogtey darüber.

D ie größere Herrschaft S t .  F l  0 r i a n  gehört dem gleich
namigen S t i f t e ; die 2 kleineren Dominien sind daS G o t t e s 
h a u s  As t en  und der P f a r r h o f  N i e d e r n e u k i r c h e n  
nebst der dort befindlichen Schmid'schen G ilte , welche am
20. August 1777 durch Erbvertrag von M a r i a ,  P o t e n -  
t i a n a S c h m i d i n ,  v o n  E u e r h e i m a n  ihre beyden S öhne 
F r a n z  J o s e p h  und A l o y ö  S c h m i d  v o n  E u e r h e i m  
kam. (S tä n d . Giltenbuch).

D ie iS  S t e u e r g e m e i n d e n  heissen: Asten, D ö rfe l, 
E nzing , Fernbach, S t .  F lo rian , G am m ering, G rünbrunn, 
M ühlstätten , N iederfrauenleiten, Niederncukircheu, Ober- 
weilham, Mickstätten, Rohrbach, RupröchtShofen, S a m e s -
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leiten, Thannleiten , TillySbnrg, Unterweilham. S ie  haben 
9876 topographische Nummern.

D a s  B r a n d a s s e k u r a n z - K a p i t a l  wurde mit Ende 
1824 au f 22839» st- ausgewiesen.

Nach A sten  sind folgende s Ortschaften mit 89 H äu
sern, »43 Wohnparteyen und 617 Einwohnern eingepfarrt: 
Asten, Fisching, Jp fd o rf, Raffelstatten und Schweigau. —  
A s te n ,  R a f f e l s t - t t e n .

A s te » , .«) ein P fa rrd o rf an der J p f ,  2 S tunden  von 
Linz, i t / 2  von Ebersberg, t  von E n n s , 3 /4  von Tillys- 
burg mit 43 H äusern, 74 W ohnparteyen, 299 Einwohnern.

D ie P fa r re , 1784 neu errichtet, und früher eine Filiale 
von Ebersberg wird vom S tif te  S t .  Florian durch einen 
erkurirenden Kanoniker versehen.

Die Kirche mit 3 Altären ist dem h e i l .  A p o s t e l  J a  
kob,  d e m G r ö ß e r »  geweiht, deffenBild „äokannO eortz  
ILorrer" 1750 mahlte.

D ie Taufregister und Kirchenrechnungen reichen bis in 
daS 1 s. Jahrhundert zurück.

Schulbesuchende Kinder sind 100, und unter diesen auch 
solche, welche nicht zur P fa rre  gehören.

D er Gottesacker, ein eingeplanktes F e ld , liegt hinter 
dem Dorfe. (M anuskript).

i 683 litt Asten besonders viel durch die Plackereyen der 
österreichischen Reiter unter dem Rittmeister C h a b a i r e .  ^  
(Kurz'S Landwehre l. 23s). .

Rastelstätten, R a S f o l t e s t e t u m ,  R a f f o l t z s t e t -  
t e n ,  R a p o l t s t e t t e n ,  R o p h o l t s t e t t e n ,  ein D orf an 
der D o n au , 1 /2  S tu n d e  von Eberöberg, mit 22 H äusern,
34 W ohnparteyen, 161 Einwohnern. Hier wurde 906 wahr
scheinlich die Kommission wegen Verbesserung der Zollgesetze 
gehalten, welche K. L u d w i g  d a ö  K i n d  angeordnet hatte. 
(O efe le , Kurz'S Handel S .  6.)

i4 i7  gehörte das G u t Raffelstätten dem Domkapitel in 
Paffau. (Buchinger I. 1 6 s).
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D er P f a r r e  S t .  F l o r i a n  sind nebst dem gleichnami
gen S tif te  und M arkte nachstehende ro  Ortschaften zugewie
sen: B ruder bey H auöleiten, B ruder bey Töbling, Enzing, 
Fernbach, Gam m ering, Hauöleiten, H ohenbrunn, Mick- 
stätten, N iederfrauenleiten, Oberndorf, Oberweilham, Oel- 
kan, Rohrbach, S am e-le iten , Thannleiten, T illyöburg, 
L ödling, Unterweilham, W alling und Zitteraichet, zusam
men mit 4ZS H äusern, 774 Wohnparteyen, 3296 Einwohnern.

Von den hier genannten Orten kommen L n n in g e » , 6 0 -  
merivdingen, Wackelingen, Vrienlintin etc. schon in 
A l t m a n n -  S tiftung-urkunde vor. (H orm . Wien ll. B d. 
I. Heft. S .  und V .) . N äher gewürdiget w erde«:

D er M a r k t  u n d  d a -  S t i f t  S t .  F l o r i a n ,  H o 
h e n b r u n n ,  R o h r b a c h  u n d  T i l l y S b u r g .

De r  M a r k t  u n d  d a -  S t i f t  St. FlvN O N  wurden 
bereits im Werke von Linz S .  Zü4 —  zgr ziemlich umständ
lich beschrieben. D am it also hier nicht unnöthige W iederho
lungen geschehen, wird da- dort Gesagte nur kurz angedeu
te t ,  und zu diesem da- neu Aufgefundene hinzugefügt.

D er M a r k t  u n d  d a -  S t i f t  S t .  F l o r i a n  ») haben 
ihren Namen von dem römischen Krieg-obersten und M aty- 
rer F l o r i a n ,  welcher zu Anfange de- 4 . Jahrhundert- in 
den Fluchen der EnnS ersäuft, und hier zuerst begraben 
wurde.

M arkt und S t i f t  liegen nach D a v i d -  Bestimmung un
ter dem 48» >2  ̂ 45"  nördlicher Breite am Zusammenflüsse 
der beyden Jpfbäche in einer der schönsten Gegenden de- 
LraunkreiseS, r  1 /2  S tunden  von Linz, 1 1 /2  von E nnS,
1 von E ber-berg, der M arkt unter dem S tif te  ausgebreitet, 
diese- auf einem angenehmen Hügel ober demselben. M an  
zählt da 100 H äuser, 252 W ohnparteyen, 872 E inw ohner, 
worunter «Z Geistliche, 7 Beamte und H onoratioren, 29 Ge- 
werbsleute.

D aS S t i f t  S t .  F l o r i a n  gehört zu den merkwürdigsten 
der österreichischen Monarchie. Die G e schi ch t e  davon, die 
m e i s t e n  P r ö b f t e  de- S t i f t e - ,  seine g e l e h r t e n  M i t 
g l i e d e r ,  die s t a t t l i c h e n  G e b ä u d e  zu geistlichen und

r?r Distrikts - Kommissariat Florian.
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weltlichen Zwecken, die h e r r l i c h e n  G ä r t e n  in und um 
dieselben, die B i b l i o t h e k  und das A r c h i v ,  das  M ü n  z- 
«nd N a t u r a l i e n  - K a b i n e t ,  die K u p f e r s t i c h s a m m -  
l u n g  und die G e m ä h l d e  - G a l l e r t e :  alles gewähret 
hohes Interesse. ' '

D ie Geschichte de- alten Florianer Kloster- ist im W e
sentlichen folgende:

Anfangs ( um 202) das bloße G rab , bey welchem sich 
die Christen nach Thuplichkeit versammelten,  dann ein Altar ^
oder eine Kapelle über dasselbe; bald auch eine Kirche, kn /
welcher F l o r i a n s  Gebein« ruh ten , die man im 12. J a h r 
Hunderte nicht mehr wußte) und selbst bey den durch K. M a r i -  
m i l i a n l .  i 5t 4 anbefohlenen Nachgrabungen nicht fand ; 
zuletzt, da die Gemeinde an der Anzahl zunahm , mehrere 
P rie s te r , welche den Gottesdienst daselbst gehörig besorgten, 
aber selbst zu S e v e r i n s  Zeit ( 454—  4ü r )  noch kein Klo
ster, weil er gar nichts davon redet, indeß doch nicht lange 
nach ihm errichtet. (H öh . I. »07; Kurz lll. 4 9 , »24, 210).

727 zerstörten die Avaren und nach 899 die Hungarn 
daS alte Kloster, aber um - 4 o ,  ü6o, 919, 947 und 1002 >  
waren schon wieder Mönche, obgleich in dürftigen^Umstän-  ̂
d en , in S t .  F lo rian , welche G üter besaßen, und die Kloster
pfarre besorgten. (K urz M . i o ü ,  126, 181, 2 0 s ,  r o 6 ,
2 0 7 , 212, 256,  2 8 2 ).

yo 1 , 976 re. w ar F l o r i a n  dem Hochstifte P affau  ein- V . 
verleibt. ( Buchinger I. »09; Kurz III. 249 ).

Zwischen ro45 und iv ö s stellte Bischof E n g e l b e r t  
von Passau da- von den Hungarn verwüstete Klostergebäude 
wieder her, und räumte es den Klerikern ein. ( k e r  I. 11s;
Kurz lll. 275).

1071 restaurirte Bischof L l t m a n n  die von den Hun- 
gärn  zerstörte Kirche deS heil. Blutzeugen F l o r i a n ,  über
gab das neue S t i f t  den Regular-Kanonikern unter dem 
Probst« H a r t m a n n ,  und verlieh ihm 1 0 7 4  zugleich die >» 
P fa rre , ( k e r l .  ,2 6 ; Kurz lll. 28o ; Hormayr'S Wien Ü B .
I. H eft. S .  l l l  und XIV ).

m s  befreyte L e o p o l d  d e r  H e i l i g e  die Güter des 
S t i f te -  von jährlichen Abgaben. (O alles 1. 458).

Den 20. Nov. t i 25 bestätigte L o t h a r  ll. die Kanonie 
zum heil. F l o r i a n .  (H orm . Archiy 1S26. S .  825).

2r Thl. 2te Abthl. (TraunkreiS). S  - .
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1 2 0 »  w u rd e d a s  S t i f t  vom  G er ich tS jw a n g e  der V o l -  
k e n s t o r f e r  g e g e n  ?so  P f e n n ig e  lo sg e z ä h lt .  (P r e u e n h u e b .  
Ä u n . 1 3 ) .

Am s. Jän n e r 123s brannte die Kirche und daS Kloster
gebäude ab , der hierauf erfolgte größere und schönere B au 
des ProbsteS B e r n  h a r t  stürzte Nachts zusammen, und so 
blieb alles »o Jgh re  in Trümmern.

E nd lich  th a ten  sich W o h lth ä te r  h e r v o r ; aber durch die 
A rm ee  deS K a i s e r s  R u d o l p h  w u rd e daS K loster  > 2 7 6  
w ied er  h a rt m itg en o m m e n ; die M ö n ch e  verließ en  eö a u s  
M a n g e l  an  L eb en sm itte ln . D a S  U n g ew itte r  leg te  sich ,  m an  
b a u te  w ie d e r , und nach i s  J a h r e n  w a r  a l le s  v o llen d et. A m  
i s .  Z u n y  »29 1  w u rd e d ie neue K irche feyerlich  e in g ew eih t. 
(K urz'S  O ttok ar  und A lbrech t l l .  T h l.  S .  i S 2 ) .

1 2 » »  tru g  H erzo g  F r i e d r i c h  d e r  S t r e i t b a r e  d ie  
A dvokatie über d ie  K irche S t .  F lo r ia n  v o n  P a f f a u  zu L ehen . 
(B u c h in g e r  I. 2 » s ) .

i 2»s ließ  sich d ie  zarte » W i l p u r g i S » ,  w elche nach  
dem  T o d e  ih res  V a t e r s  a u f  seiner P ilg e r r e is e  in daS h e il. 
Land m it ih rer  F reu n d in  E l i s a b e t h  e in e  W a llfa h r t  nach  
6 o w p o 8 t e I I »  in S p a n ie n  gem acht h a t t e ,  i«  S t .  F lo r ia n  e in 
sch ließ en , brachte » i  J a h r e  in  ihrer en g en  Z e lle  neben der  
S t i s t S - K ir c h e  z u ,  und starb u n ter  P ro b st U l r i c h  (» 2 S S  —  
129«), der sie feyerlich  beysetzte, (k e e . II. 219; H ö h . 1.1 1 0 ;  
K urz'S O ttokar  und A lbrecht U . T h l.  i » S ,  i s s ) .

1 3 6 0 ,  1 3 6 2 ,  1373 e r th e ilte  R u d o l p h  IV . dem  S t i f t e  
verschiedene P r iv i l e g ie n ,  und sprach eS 1 3 6 »  a u f  2  J a h r e  
v o n  der P flic h t  der G a stfrey h e it  lo S . (K u r z  -  R u d o lp h  I V .  
3 99 , » 0 0 ,  » 0 1 ) .

r»6« und i » « 2  b e fa h l K. F r i e d r i c h  IV. dem  B isc h ö fe  
U lrich in  P a f f a u ,  daS  S t i f t  m it keiner u n b illig en  S t e u e r  zu  
b e leg e n . (K urz'S  Friedrich IV . 2r  B d .  S .  2 » s ,  2 7 1 ) .

I n  der F eh de m it K . F r i e d r i c h  b egeh rten  die B r ü d e r  
H e i n r i c h  und  C h r i s t o p h  v o n  L i c h t e n s t e i n  »477 v o m  
K loster  S t .  F lo r ia n  e ine B randschatzung von  1 0 0 0  h u n g a r i-  
schen G u ld e n . (K u r z 'S  H a n d e l 3 3 2 ;  dessen F riedrich  I V .  
2r T h e il S .  1 2 7 ,  1 2 s ) .

i 4 S 2 w u rd e d a s  S t i f t  a u f  B e fe h l  F r i e d r i c h s  I V . m it  
F estuugöw erken  u m geb en . (O b ig e s  W erk  2« 7 ,  i S » ,  2 7 1 ) .
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OooZle



Distrikts - Kommissariat Florian. r?s

Als i 486 der  hungarische K rieg  noch im m er fo r td a u e r te , .  
ta u te  P r o b st  L eonhart oberhalb  deS S t i f t e s  den T a b o r  oder ^  
die B a s te y .  (K urz'S  F riedrich  I V . r r  T h l .  64) .

i 6 s o  konföderirte sich F lo r ia n  m it dem  K o lleg iu m  im  
L ateran  zu R o m ,  w o r a u f  eS gleiche P r iv i le g ie n  m it d em fel- . 
b en  bekam ,  die P a b s t  J n n o e e n z  X I . b estä tig te . ( J n fp r u g -  >  
g er  II . 4 6 ,  47 ) .

W aS daö S t i f t  im Bauernkriege und bey den neuesten 
feindlichen Einfällen zu dulden hatte , wurde schon in der 
G e s c h i c h t e  erzählt ; anderes erfahren wir noch bey Anfüh
rung der vorzüglichsten Probst«; einiges beym Markte.

Probst H e i n r i c h  II. ( i z i z  —  i  s r o  )  baute das S p i 
ta l zum heil. Johannes; C a s p a r  N. ( 1 4 7 0  —  i 4 8 i ) ,
Probst L e o n h a r t  ( i 48Z  —  t s o s ) ,  P e t e r  II. ( i s o s  7—

1546)  und Probst G e o r g  ( 1 573 —  1 sy s ) führten viele 
nützliche und schöne Gebäude auf. P e t e r l .  ( i 48i —  i 4 s r )  
umfing daS S t i f t  mit M au ern , erwarb sich und feinen Nach
folgern den Gebrauch der In se l. Probst F l o r i a n  bezahlte 
die Schulden seiner V orgänger, lösete verpfändete G üter 
wieder ein; L e o p o l d  Z e h e n t n e r  ( 1 6 1 2 —  i 646) ,  ein 
vielerfahrner und wissenschaftlich gebildeter M ann hatte sich den ^  
Namen eines V aters der Armen, Witwen und W aisen, den 
Namen eines V aters seiner Kanoniker, den Namen eines ge 
feyerten P atrio ten  verdient, viele B auten geführt, die H err
schaften M a r b a c h  und R i e d  gekauft. E r starb im hohen 
Greisenalter voller Verdienste und Hochachtung; Probst M a 
th  iä S  ( i 646—  r6 6 6 ) baute die noch heut zu Tage stehende 
Sakristey.

D a v i d  F u h r m a n n  («667  —  16S9) befreyte da
S t i f t  von Schulden, ließ seine Kanoniker auf verschiedene — 
Universitäten reisen, mehrte die S tiftu n g  deS Joh an n s - S p i-  ^  
ta leS , verschönerte die Probstey, legte neue Gärten an , er
richtete die MeyerhofSgebäude, schaffte großen Büchervor- 
rath und schöne Kirchenornate a n , machte Stipendien - S t i f 
tungen , und ließ den Grund zum jetzigen StiftSgebäude auS
messen, welches diePröbste J o h a n n e -  M a t t h ä u s  (1689 
—  1700), F r a n z i s k u s  C l a u d i u s  K r ö l l  (1700 —
1716) und J o h .  B a p t .  F ö d e r m a y r  (1716 1752) a ls  " " "
seine würdigen Nacheiferer für alles Große und Schöne vol
lendeten.

J s i m b e r t  ( 1 0 9 9 —  i i r s )  brachte d ie P fa r r e n  W a ld 
kirchen, S t .  P e t e r  und S t .  J o h a n n  am  W in d b e r g e , H e i n 

S  2
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r ic h t ,  ( ,  ,S5 —  1 >?») die P fa rre  S t .  Michael und Spitz in 
Unterösterreich, U l r i c h  ( , 28S —  129s) die P fa rre  R i e d ,  
B e r n h a r t  ( l a s s  —  ,242 ) verschiedene Unterthanen re. 
rum S tif te  (Höh. I. 108 —  , , 5 , W endt von W endtenthal 
a. T heil, 7r  B d . S .  4,7 —  425). M i c h a e l  Z i e g l e r ,  
(der vorletzte Probst vom 11. September ,7 9 z  bi- s. M ay  
,825 ) war ein Kenner und Beförderer alles Edeln und G u
ten (K urz M . ) ,  und auf seinem Platze anerkannt einer der 
merkwürdigsten und ausgezeichnetsten M änner.

Vom j e t z i g e n P r ö b s t e ,  von den g e l e h r t e n  M i t 
g l i e d e r n  d e s  S t i f t e s ,  von der m a j e s t ä t i s c h e n  K i r 
che , von den darunter befindlichen K a t a k o m b e n  mit 
ihren Merkwürdigkeiten, von den p r ä c h t i g e n  K a i s e r 
z i m m e r n  u n d  S ä l e n  rc ., von den schönen S t i f t S 
G ä r t e n ,  von der v o r t r e f f l i c h e n  B i b l i o t h e k  und vom 
A r c h i v e ,  vom M ü n z -  u n d N a t u r a l i e n - K a b i n e t t e ,  
von der K u p f e r s t i c h s a m m l u n g  und G e m ä h l d e - G a l -  
l e r i e  haben wir im W e r k e  v o n  L i nz  S .  568 —  58, ,  im 
M ü h l k r e i s e ,  und auch in der ersten Abtheilung diese» 
Kreises alles Wiffenswerthe angegeben.

Jetzt wird ein Kabinet mit a l t d e u t s c h e n  Gemählden, 
Schnitzwerken und Kupferstichen angelegt.

D er M arkt S t .  Florian ist dem oftgenannten S tif te  un- 
terthänig , und genießt unter dessen milden Schutze glücklich 
und zufrieden die Frücht« deS Fleißes feiner Bewohner.

E r hat gleich dem S tif te  ein eigenes W apen.
D aS S t i f t s - W a p e n ,  ober welchem sich S ta b  und 

In se l erheben, besteht au» einem ro th- und weißgetheilten 
Schilde', dessen erste Abtheilung ein roth - und weißgespalte
neS Kreuz, die zweyte aber einen schwarzen Adler mit aus
gespannten Flügeln im rothen Felde vorstellt. D aS Kreuz 
deutet auf die M arter deS heil. F lo rian , der Adler auf den 
Beschützer de» Leichnams, bis ihn V a l e r i a  entdeckte.

I m  M a r k t »  w a p e n  sieht man den heil. Florian in 
altheroischer Rüstung mit einem S ech ter, und unter demsel
ben daS roth- und weißgespaltene Kreuzcheö Florianer- S tif te s .

,564 sammelten sich die Wehrmänner deS Herzogs R u 
dolph IV. zum Kriege gegen B aiern (Kurz'S M ilitärverfas
sung 462) im Dorf« S t .  Florian.

27ü Distrikt» - Kommissariat Florian.
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, 4 6 2  —  , 4 7 1  w u rd e  der O rt durch die böhm ischen S ö l d 
n er  u n ter  dem  K ron p rin zen  V i k t o r  i n  verh eert. (K u r z 'S  
Friedrich IV . r r  T h l.  S .  86 u n d  1 2 3  ) ?

,4 6 7  l i t t  F lo r ia n  durch daS  d r e y tä g ig e  L ager d e s  H er 
zogs A lbrech t v o n  S a c h s e n  m it den R e ich ö tru p p en  g e g en  den  
hu ngarisch en  K ö n ig  M a t h i a s  groß en  S c h a d e n . (K u r z 'S  
F r ied r . IV . 2r T h l .  , 8 6 ) .

A m  s . J u l y  , 4y z  w u rd e  S t .  F lo r ia n  a u f  B it t e n  d e s  ' 
P ro b ste S  L e o n h a r t  durch K.  F r i e d r i c h  IV . zu e in em  
M a rk te  e r h o b e n , u n d  dem selben a lle  M o n ta g e  ein  W o ch en 
m arkt sam m t e in em  J ah rm ark t«  v e r lie h e n , der , 4  T a g e  v o r ,  
u n d  ,4  T a g e  pach M a g d a le n a  g e h a lten  w erd en  so ll. (K urz'S  
F ried rich  I V . 2 r  T h l.  S .  2 0 4 ,  z v 7) .

D en ,2 . April iS lS  brannten hier 39 Häuser ab. (Lin
zer Zeitung N ro . 3 , von ,  81 s ) .

Z u  S t .  F lo r ia n  w u rd en  die d o rtig en  3  P r ö b s te :  P e 
t e r  II-, F l o r i a n  M u t h  U N d S i g i S M U N d ( l 5S 3 —  1572)  
g e b o r en . (Höh. I . ,1 2 ). D a  kam en auch die geschickten S t a -  ^  
tu a re  S a t t l e r ,  d ie  B a u m e iste r  S t e i n h u b e r ,  der K unst
d rech sler  J o s e p h  S t e i n b e r g e r  re. ( t  zu S a lz b u r g  , 8 2 , )  
zur W e lt .  ( S a l z b .  K ü n stler -L ex ik on  S .  229, 2 3 0 ;  W erk v on  
Linz S .  372) .  >

Hohenbrunn,  im  S t i f tb r ie f e  A l t m a n n S  u n ter  dem  
N a m e n  P fa ffe n h o fe n  (ktalleali«uin) vorkom m end, ein  S c h lo ß  
u n d  D o r f  m it r s  H ä u s e r n , 29 W o h n p a r te y e n , , i s  E in w o h 
n e r n ,  t / r  S t u n d e  v o n  S t .  F lo r ia n ,  w e lch es  d a s  W a sser  
v o n  H o h en b ru n n  m itte lst e in er  L eitung e r h ä lt ,  d ie  P ro b st  
F ö d e r m a y r  durch S t e i n h u b e r  b a u te . ( V o r .  O o ä .  
äixl. 254, 255 ; H orm ayr 'S  W ie n  II. H . , r  B d .  S .  4).

Rohrbllch,  R o r b a c h ,  e in  D o r f ,  1 / 4  S t u n d e  von  F lo 
r ia n ,  m it 3 3  H ä u s e r n ,  55 W o h n p a r te y e n , 2 2 4  E in w o h n e rn .
H ie r  schenkte K . A r n u l p h  8 9 2  dem  S t i f t e  S t .  F lo r ia n  
e in ig e  G ü t e r ,  w elche zuvor  T i e t h a r d  besessen h a t t e ,  dem  
ste aber en tzogen  w u r d e n , w e i l  er a b trü n n ig  w u r d e , und sich 
R ä u b e re y en  er la u b te . M e h r  w eiß  m a n  über- d ieses E r e ig n iß  
n ich t. ( O s k e l «  1. 7 0 5 ;  K urz III. 2 0 0 ) .  . ,

T i l l y s b u r g ,  e in  S c h lo ß  und D o r f ,  z / 4  S t u n d e n  v on  
A sten und S t .  F lo r ia n ,  m it >6 H ä u s e r n , ,8  W o h n p a r te y e n ,
9 5  E in w o h n e r n . J o h .  L s e r e l a s  G r a f  v .  L i l l y  h a tte
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da» S tam m gut der Volkenstorfer 162 z von Ferdinand II. 
zum Geschenke erhalten. L i l l y »  Neffe ließ die alte Fest» 
niederreiffen, und nicht weit von ihrer S te lle  die L i l l y S -  
d u r g  auf einer sanften Anhöhe erbauen.

i 7so  kaufte J o h .  J o s .  K l e m e n t  A n t o n  F r e y 
h e r r  v. W e i c h -  da» Schloß von der Gräfin von M ont
so rt, geborne» Gräfin von L illy , und am r» . M ay 1 7 6 »  
dasselbe das S t i f t  S t .  Florian. (Höh. II. 764; Kurz'S Fried
rich IV. r r  Lhl. S .  70 ; Werk von Linz S .  244).

D er P fa rre  N i e d e r n e u k i r c h e n  sind die 7 Ortschaf
te n : D örfe l, G rünbrunn, Niederneukirchen, Oberegelsee, 
Sluprechtöhofen, S teggraben und Niederegelfee mit r i o  Häu
sern , 22l W ohnparteyen, »426 Einwohnern zugewiesen. 
Hiervon kaun nur N i e d e r n e u k i r c h e n  auögehoben werden.

Niederneukirchen, N e u k i r c h e n  a n  d e r  J p f , .  
Rov» eoclesia s ä  lx llse  rivulv» ») ein wegen hoher Lage 
an einem Bergvorsprunge wasserarmes, 1 l /4  S tunde  von 
S t .  Florian entferntes, ober dem Jpfbache befindliche» 
P fa rrd o rf mit 4S H äusern, 77 W ohnparteyen, 226 Ein
wohnern.

D ie Pfarrkirche, am S t .  Aegidius - Tage » 4»s vom 
Weihbischofe A l b e r t u s  in Paffau  alö eine neue Kirche ge
weiht, steht in gothischer B au art mit 2 Altären fast mitten 
im Pfarrbezirke. S ie  ist zu Ehren der heil. M a r g a r e t h  
erbau t, hat am Evangelien-Seitenaltare einen schöngemahl
ten S e b a s t i a n ,  links M a r i a  mit . dem Jesuskinde von 
K a r l A f l d o r f e r » S l 2 , einen hübschen Taufstein von S a lz 
burger-M arm or »720, im Hintergründe 2 sehr alte Schnitz
werke, die allerdings einen besseren Platz verdienten, wurde 
»769 and »»26 renovirt.

D ie Pfarrgegend kommt schon in T h a s f i l o ' S  öfter» 
erwähnten S tiftbnefe  des Klosters KremSmünster ( 7 7 7 )  vor.

Am 2. M ay »99 schenkte K. Arnulph zu Neukirchen 
dem KremSmünster'fchen Abte S n e l p e r o  zu den 2 Huben 
am S kalaha noch 2 königliche Huben von der Meyerey Obern
dorf. (S tra ffe r I. r o s ,  wodurch K a u z  II. »04 berichtigt ist).

27» Distrikt- - Kommissariat Florian.
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iZ 7o gab U r s u l a  v. W a l l s e e  dem »Chunrad M a- 
genhuß, und der Gertraud Zellerin, seiner B ra u t ,  ihrer 
treuen Dienste willen 2 Höfe in der Neukirchner P fa rre  an 
der J p f ,  welche dem Bischöfe von P affau  zu Lehen rühren.« 
(Höh. II. 65). >

1478 verkaufte W o l f g a n g  v. N e u n d l i n g  an V a 
l e n t i n  v o n  H o h e n e c k  zu  B r e i t e n b r u c k  da» G u t in 
-e r  Neukirchen-F lo riane» -P farre . (Höh. l. 457).

Rach der Katastrophe dös auch hier um sich gegriffenen 
Protestantism us und der Bauernunruhen unter F ü d i n g e r  
wurde Niederneukirchen eine Pfründe der Stadtdechante in 
Linz, 1778 bester arrond irt, 1786 durch J o s e p h i l .  wieder 
selbstständig, 1799 W e i c h s t ä t t e n  vom Pfarrbezirke abge
rissen.

1614 , 1729, i 7Si geschahen nach den vorhandenen 
Jahreszahlen am Pfarrhofe Bauverbefferungen desselben.
, D aS schöne geräumige SchulhauS mit 2 Lehrzimmera 

wurde 1817 und 1818 ganz neu hergestellt.
Eine halbe S tu n d e  von Niedernenkirchen liegt die Filiale 

R u p r e c h t s h o f e n  zu Ehren der Apostel P e te r  und P a u l.  
(M anuskrip t). .

l -

Distrikt» - Kommissariat Garsten. 27- ,

7 )  G  a r st e n.
I m  Umfange dieses DistriktS-KommissariatS befinden 

sich so  D örfer, 991 H äuser, 1464 W ohnparteyen, 6 i s s  Ein
wohner, 1 größere Herrschaft, 2 kleinere D om inien, 4 P fa r 
re n , 7 S chu len , i l Steuergem einden, 1 C hirurg , 3 Heb
ammen. Außer 1 Bettenmacher, 1 B rau er, 2 Drahtziehern, 
1 D rechsler, 1 Kalkbrenner, 4 Klingenschmiden, 2 Korb- 
zäunern. 25 Messerern, 40 Nagelschmiden, i Orgelmacher, 
1 Papierfabrikanten, 2 Rechenmachern, 2 Sockenstrickern, 
9 Spitzarbeitern, 1 S tärkm acher, 2 Steinmetzen, 1 Uhrma
cher, >z W ebern, 2 Zeugmachern, i  Zuckerbäcker, »Zweck
schmiden und i Zwirnkrämer zählt man noch 10 Kommerzial-, 
129 Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen.

D aS D i s t r i k t S - K o m m i s s a r i a t  unter 1 Pfleger hat 
seinen Amtssitz zu G a r s t e n ,  einer D otations-H errschaft 
de» Bischofes in Linz.

OooZle



D ie 2 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind die Gotteshäuser 
Aschach und Garsten.

Die 4 P f a r r e n  befinden sich zu A sch ach , C h r i s t 
k i n d e ! ,  G a r s t e n ,  S t .  U l r i c h ,  die 7 S c h u l e n  zu 
Aschach, Christkinde!, G arsten , S t .  Ulrich, Unterdammbach, 
Mühlbach und Kleinraming. Ueber alle genannten P fa rre»  
und Schulen ist der Religionsfond Kirchen - und Schulpa
tron , die Herrschaft Garsten Kirchen- und Schulvogtey. Z «  
Unterdammbach, Mühlbach und Kleinraming sind M ittel
schulen, die 2 ersten unter der P fa rre  G arsten, letztere un
ter S t .  Ulrich.

D ie i i  S t e u e r g e m e i n d e n :  Aschach, B ergern , 
Christkinde!, G arsten, Z ägrrberg, K leinram ing, Larendorf, 
Mittereck, M ühlbach, Unterdammbach und Unterwald habe» 
»0428 topographische Numern.

D er P fa rre  Aschach sind nebst dieser Ortschaft nur noch 
die zwey Dörfer Hagen und Mittereck mit 184 H äusern , 
237 W ohnparteyen, 1067 Einwohnern zugewiesen.

Aschach, Asch a u ,  ») ein P fa rrdo rf mit 112 Häusern, 
iS 5 W ohnparteyen, 668 E inw ohnern, 1 /4  S tunde vom 
Steyrflusse, i 1 /2  von G arsten, 2 von der S ta d t  S te y r  

.wurde nach P .  L e o p o l d  T y l l S  h a n d s c h r i f t l i  chqtz 
A n n a l e n  schon zwischen >105 und 110s den Benediktiner« 
von.Garsten übergeben, und bis zur Auflösung dieses S t i f 
tes von demselben wechselweise durch einen Klostergeistlichen 
versehen. .

1143 schenkte O t t o k a r  V. zur bereits dotirten Kirche 
deS heil. M a r t i n  i n  Aschach einige Huben. (Kurz ll. soo).

Diese Kirche wurde nebst dem Gottesacker am 10. D e
zember 1431 vom passauischen Weihbischofe M a t h i a s  ge
weiht, und noch am i s .  deö nämlichen M onats ohne nähere 
Angabe der Ursache reeoneilirt. S ie  hat s A ltäre, 2 Kapel
len^ und seit 1818 ein hübsches Oratorium. DaS 18 Schuh 
hohe Hochaltarblatt stellt die Himmelfahrt Christi vor. Ober 
diesem Bilde befindet sich der heilige M a rtin , beyde von R i -  
s e l f e l d  gemahlt.

2go D i s t r ik t s  - K o m m i s s a r i a t  Garsten..

» )  X ,«  —  h e ll. licht, freye Au-sicht gewährend (r » ll l» .  v o j .lo p ) .
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Nebe» dem Evangelienseiteualtatt/ 1679 zu Ehren de» 
heil. Leo « h a r t  errichtet/ ist eine meisterhaft geschnitzte S ta ^  
tue de» heil. M a r t i n .

D ie Orgel baute C h r i s m a n n /  und von den s Glocken 
am Kirchthurme/ welcher l ü r i  mit einem Blitzableiter ver
sehen wurde/ ist eine von »537,  und eine zweyte von »59s.

D a»  NamenSverzeichniß der dasigen PfarrSvikare be
ginnt erst mit »6o4. Von 1624 bi» 1640 befand sich ein 
Weltpriester hier/ und i » l 7 tra t wieder ein solcher an die 
P fa rre .

»6so  bi» »6«4 w ar P .  S e r a  pH in A b e l e  P farröv i- 
kar in Aschach/ ein berühmter Kanzelredner unter K. L e o 
p o l d  I . ,  und deßwegen auch von ihm beschenkt.

i « r s  wurde der P fa rrh o f gleich außer dem D orfe in 
einer herrlichen Lage neu erbaut.

D ie Schule wird von 14s Kindern besucht (M anusept.),
Z ur P fa rre  C h r i s t k i n d « !  gehören nebst der gleichna

migen Ortschaft noch die D ö rfe r: D iensting, Roseneck und 
Unternhimmel mit 79 Häusern/ 147 Wohnparteyen/ S74 E in
wohnern. ,

C h r i s t k i n d e ! ,  R o s e n e c k /  U n t e r n h i m m e l .

Christkindes, K r i s t k i n d e l /  ein P fa rrd o rf  mit 
2S H äuser»/ 46 W ohnpärteien, 164 Einwohner»/ 1 /2  S t .  
von S te y r  / 1 z/4  von Garsten/ 1 1 /2  von Aschach.

D ie Kirche/ genannt C h r i s t k i n d e !  a m  B a u m e ,  
entstand mit ihrer kurzen/ aber vielsagenden Aufschrift „Ho- 
lite  peeosro in xueriun" (Oeneo. 42/ 22). zwischen 169S 
bi» »700/ w ar seit ihrer Konsekrirung durch den Kardinal 
Lamberg im I .  1709 eine Filiale von Garste«/ und ist seit 
»7SS eine selbstständige Pfarrkirche.

Die Veranlassung zu ihrer Erbauung gab der P fa rr -  
Chorregent F e r d i n a n d  S i r t l  i n  S t e y r .  E r hatte von 
den dortigen Cälestinerinnen ein wächserne» Christkinde! zum 
Geschenke erhalte«/ und hing es 169s zu seiner Privätandacht 
an eine hier befindliche Felsenwand. D ie abgelegene Gegend 
wurde au» gleicher Ursache bald von mehreren Andächtigen 
besucht, und so ließ Abt A n s e l m  A n g e r e r  v o n  G a r 
s t e n  ( i 6 s r  —  1715) die geschmackvolle Kirche nach dem M o
delle von M aria  Rotunda in R om  von den berühmten B au-
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meistern O r io n s  und P r a n d t a u e r  aufführen. (Jnsprugger 
ll. 9Z und M an user.). .

D ie Kirche jum  heil. Chnstkindel hat s  merkwürdige 
Altäre. D er Hochaltar üher einem Baume gebaut, zeigt ober 
demselben den allmächtigen V a te r , wie er d a - Volk segnet, 
in der M itte de» heil. Geist in S ilb e r, und oberhalb de- ku
gelförmigen, vergoldeten Tabernakel» mit den 4 W elttheilea, 
da» Lhristkindel «m Baum e, von S trah len  und vielen Engeln 
umgeben. Am Evangelienseitenaltar« ist die Geburt Je su - 
von R ö s e l f e l d ,  am Epistelseiteualtare der Kreuzestod de- 
H eilande- von C. L o t h  künstlich gemahlt.

V on »7to bk- i s i o  sind S2 Stiftbriefe vorhanden, unter 
diesen einer von der Kaisenn E l e o n o r a ,  der M utter K. 
J o s e p h »  I. und K a r l s  VI.

D er P fa rrh o f wurde gleichzeitig mit der Kirche gebaut.
D ie Schule zählt 90 Kinder.

/  I s t  dem sehr nahe gelegenen D orfe R o s e n e c k  (m it r 7 
'  H äusern), kaufte da- S t i f t  Garsten lS6o den Edelsitz R o 

seneck, früher da» B aum anngut genannt, nächst des G u te - 
G w e n g ,  welche» schon au f V isc h e r 'S  Karte erscheint. 
Roseneck wurde hierauf anders erbau t, lstzs zum Freysitze 
erhoben, und daö G ut Gweng daö W irthshaus nächst Christ
kindel. Bey Aufhebung des S tif te s  kaufte Roseneck der P a -  
^ierfabrikant W ü r z  am 2. Nov. i ? s s ;  die Unterthanen von 
Roseneck aber blieben bey der Herrschaft Garsten (W endt
4. Thl. 7. B . ; Preuenhueb. An». 28Z; M annscr.)

I n  der Ortschaft U n t e r n h i m m e l  (mit 29 Häusern) 
^  befinden fich die 7 k. k. ArmaturS-FabrikSgebäude und die P a 

piermühle dieses DistriktSkommiffariatS.
Nach G a r s t e n  pfarren die «4 Ortschaften: Bergern, 

Buchholz, Garsten, Krarenthal, Larendorf, Mühlbach, Ober
dammbach, Pesendorf, Pierach (ehemals der Ketzerfreithof 
genann t), S a n d ,  S a rm in g , S a ß  und Unterdammbach mit 
44S Häusern, 71s W ohnparteyen, 294a Einwohnern. D avon 
wird G a r s t e n  beschrieben.

Garsten, G a r s t e ,  G a e r s t e n ,  G a e r s t e ,  6 s »  
»tinL a) oder S t e y r  g a r s t e n ,  wegen der Nähe von S te y r ,

a) l. Diplom. Qarot. p. I. Don Oaers, gaar», gers,
Gra-, und »ten, stau, ran Gegend; oder von karen 
durchschneiden, Urbarmachen re. (H öftr I. L72.)

/ .
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«in P fa rrdo rf hart an der E nns, eine kleine halbe S ta n d 
südlich von S te y r , in einer äußerst angenehmen Gegend, m it 
s»  Häusern, 124 W ohnparteyen, s »7 Einwohnern.

G a r s t e n  w ar Anfang» (Y7?) eine der Pfarrkirchen von 
der. M etropolite in Lorch, (H-msir I. 227). Nachdem sie 
aber Bischof A l t m a n n  ioS2 gegen die nahe P fa rre  B e -  
h a m b e r g  in Unterösterreich vertauscht hatte, entstand hier 
m it Genehmigung K. H e i n r i c h s  IV- und de» Bischöfe» 
A l t m a n n  v o n  P a s s a u  durch den M arkgrafen O t t o  - 
k a r  lll- v o n S t e y r  ein weltliche» Chorherrenstift unter 
dem Probste E b e r h a r t .

1107 wurde e» den Weltgeistlichen weggenommen, und 
von O t t o k a r  IV. den Benediktinern übergeben. Al» erster 
Abt wurde ihnen 1110 B e r t h o l d  G ra f von W ürtemberg, 
Sprosse der Herzoge und G rafen zu Landau rc. vorgesetzt, 
früher mit Adelheid«, Gräfin von LechSmund vermählt, nach 
ihrem Tode Mönch zu S t .  Blasien im Schwarzwalde. E r  
starb r r a r  im so  Ja h re  seine» Alter» im Rufe der Heiligkeit, 
und hatte bey seinen Lebzeiten so viel Zutrauen auf zu bessernde 
Uebelthäter, daß er 2 Räuber, wovon einer zum Galgen ver
u r t e i l t ,  der andere beym Raube eine schwere Wunde erhal
ten, unter seine Mönche aufnahm (Kurz II. 4?2 ; s o s ; dessen 
Handel 132; ken. II. 97, 102, W endt IV. S .  14S).

Außerdem erfuhr G a r s t e n  folgende wesentliche Schick
sale: N e u e  F r e y h e i t e n  u n d  B e s t ä t i g u n g e n  f r ü 
h e r e r  P r i v i l e g i e n ,  welche den Fischfang au f der Enn» 
und S te y r ,  den Holzschlag und den Viehtrieb in den fürst
lichen Forsten, statt der Ja g d  von jedem Wilde den rechten 
Lauf, die Befreyung von der M auth, vom weltlichen GerichtS
zw ange, von anSwärtigen Vögten, von der Gastung rc. be
trafen ; v e r s c h i e d e n e  S c h e n k u n g e n  a n  P f a r r e n  
u n d  a n d e r e n  G ü t e r n ,  Z e h e n t e n ,  und S a l z  re. 
erhielt e» 1112 durch O t t o k a r  IV. und den paffauischen B i
schof U l r i c h ;  1123 durch L e o p o l d  d e n  S t a r k e n ;  
1142 von K. K o n r a d ;  r i4S durch D i e t r i c h  E n n e n -  
k e l ;  1143, i iS 3, 1163 und i l 64 von O t t o k a r  V., 1171, 
1177, 1179, i lS 2 , 120s vom Pabste A l e r a n d  e r  III., von 
den österreichischen Herzogen H e i n r i c h  und L e o p o l d ,  vom 
salzb. Erzbischöfe A d a l b e r t ;  1179 re. von K o n r a d  v o n  
Re t z ,  H e i n r i c h  v o n  L o n c h e n s t e i u ,  A r n h a l m  v o n  
G l u n i c h e ;  i i s i  und 1192 durch O t t o k a r  VI. und Her
zog L e o p o l d  v o n  O e s t e r r e i c h ;  123s, 1240, i24S d«rch
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Herzog F r i e d r i c h  den S treitbaren , >248 von K. F r i e d 
r ich I I .,  >rss und 1260 durch K. O t t o k a r ,  1261 durch 
G u n d a c k e r  v o n S t a r h e m d e r g ,  >276von R u d o l p h ! . ,  
>304 durch die österreichischen Herzoge R u d o l p h ,  F r i e d 
r i ch und L e o p o l d ,  >339 durch die B r  ü b e r  G u n d a c k e r ,  
B e r t h o l d ,  H a r t n e i d ,  R u d o l p h  und L u d w i g  v o n  
L o s e n s t e i n ,  >344 von P e t e r  P a n h a l m  und B e r t 
h o l d  v o n  L o s e n s t e i n ,  1380 durch Herzog A l b e r t  v o n  
O e s t e r r e i c h ,  >453 vom K a i s e r  A l b e r t ,  i 46o vom 
K ö n i g e  L a d i s l a u s ,  >464 durch K. F r i e d r i c h  IV., 
>469 vom Pabste P i u S  l l . ,  >483 durch S i r t u S  IV-, 
>528 durch F e r d i n a n d ! . ,  1708 von J o s e p h  I. re. ( v i -  
x lom atariu in  O srstonso  2 , 5 ,  7,  3>, 35, 39, 40,  43, 
45, 47, 6o ; Hanoi-!. I. 273, 279; K u r z  II. 472, 474, 477, 
490, 492, 502,  505,  5>0, 51>, 5>9, 520, 523, 530 —  533, 
546,  548,  550,  555,  563 re. P r e u e n h u e b .  A n n .  30, 
4 0 ,  56 ; H o h e n e c k  I. >32, 138,  692/ ll- 509; W e n d t  
IV- S .  149 re.) .

Höchst bedeutenden Schaden litt G a r s t e «  1210 und 
1230 durch H o c h w a s s e r ,  1211 durch g r o ß e p  S c h n e e ,  
1219, 1371 und 1494 durch F e u e r ,  1360 durch die P e s t ,  
>23>, 1245, 1277, 1464 bis 1469, 1485 bis 1490 durch 
P l ü n d e r u n g e n ,  1529 bis 1532 w e g e n T ü r k e n  g e f a h r ,  
>525,  1598 und 1626 durch die r e b e l l i s c h e n  B a u e r n  
(Höh. I. 132 —  138, Höh. III. 371 ; P r e u e n h .  A n » .  23, 
2 6 , 3 0 , 33, 56,  59, >57, 224 re. Indeß  muß ich hier be
merken, daß eS Preuenhueber öfters mit den Jah ren  nicht 
so genau nimmt. E r wurde also berichtigt.).

Unter Abt G ü n t h e r  feyerte F r i e d r i c h  B a r b a 
ro s s a  >>7oden Palm sonntag in G a r s t e n ,  w orau fde rP rä- 
la t a ls Erblandhofkaplan von S te y r  bestätigt wurde. D a  
S te y r  in der Folge zu Oberösterreich kam, so erweiterte sich 
auch dieser Titel für daS ganze Land, und gieng bei Auflö
sung des S tif te s  auf S t .  F l o r i a n  über (Preuenhueb. An
nalen 16).

Am 17. M ärz 1308 stellte die S ta d t  S t e y r  dem Abte 
U l r i c h  einen Revers auö, daß sie au f die P fa rre  in S te y r  
keinen Anspruch habe.

D er P rä la t  O t t o  ( 1 3 >7 —  1 3 3 3 )  baute viele», und 
brachte die Kriminaljustiz zum S tif te .

Abt H e i n r i c h  ließ 1333 alle zu Garsten gehörigen 
Kirchen und Altäre weihen.
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T h o m a s  (r4 3 4  —  i 44r )  wird a ls ei» gelehrter M a»n  
geschildert.

A l b e r t  bekam i 4SS vom Pabste P i u S  ll. die P on - 
tisikalien.

B e r t h o l d  VI. ( l 46l —  >473) baute die Abtey, und 
begann auch ein neues Klostergebäude, welches B e n e d i k t  
fein Nachfolger (1473 -7- i 4SS) vollendete.

U l r i c h  ein Messererssohn aus S te y r  schlug 151S die 
obere Brücke über die EnnS, und baute in dem Kloster eine 
Schiffmühle, welche der Wellenschlag i«2» mit sich fortriß.

Abt H a d m a r  wurde 1214 und C o n r a d  121s nach 
Melk, J o h a n n  S p i n d l e r  lSS9 u n d A l e r a n d e r  a Isen 
160» nach K r e m S m ü n s t e r ,  M a r t i n  isy y  nach S t .  
L a m b r e c h t  in S t e y r m a r k  und A n t o n  II. 1642 von 
den S c h o t t e n  nach W ien postulirt. .

F l o r i a n  erlebte um l 4oo die gewissenlose Verwegen
heit eines WeibeS, welches mehrere konsekrirte Hostien aus 
der Kirche entwendete, und den Juden in S te y r  ju r V er
höhnung verkaufte. Herzog A l b e r t  ließ hierauf die S chul
digen hinrichten.

L e o n  h a r t  II. wurde 1493 von drey Blutsverwandten 
ermordet, sein Nachfolger G r e g o r  ertrank am , s .  M a i 
1495 in der EnnS (Höh. I. 152 —  13S; W endt. 4. Thl.
S .  146 —  152).

I m  M ay > 7S7 erfolgte die Auflösung deö S tif te - .
ES hatte bis dahin 53 P rä la ten , und in der ersten Ab

theilung seines WapenschildeS daS bereits beschriebene ober
österreichische W apen, in der zweyten einen gelben P an th er 
im blasen Felde (Höh. I. 129).

I n  Garsten verdient vorzüglich die K i r c h e  und da
einstige Klostergebäude gesehen zu werden.

A ls l 464 die pfarrlichen Verrichtungen nach S te y r  über
tragen wurden, bauten sich auch die StiftSmitglieder von G a r
sten eine stattliche Pfarrkirche mit schönen Glasmahlereien. 
Diese Kirche wurde 1792 verkauft und abgebrochen; jetzt ist 
die vorige Stiftskirche die Pfarrkirche. S ie  wurde i67ü vom 
Abte R o m a n  zu bauen angefangen, ,6 ü s  von A n s e l m  
A n g e r e r  vollendet, und hat am Eingänge die Aufschrift: 
Venire Llloremu». M it Recht, bewundert man an ihr die
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schöne, erhabene B a u a r t ;  daS mit großer Leichtigkeit aufge
führte breite Gewölbe mit herrlicher Stuckatur, und mit den 
frappanten Freskomahlereyen von R ö s e l f e l d ;  die 2 Chor
S ä u le n , welchen der Baumeister absichtlich eine schiefe Rich
tung g ab , damit sich sein Genie desto größer zeige, indem 
der Schwerpunkt doch inS M ittel fä llt; die gewirkten Tape
ten beym Hochaltare; die Grabstätte vom S tif te r  O t t o k a r  
und vom h e i l .  B e r t h o l d ;  die ro th -und weiß - gestreiften 
Speisegitter; die 7 Altäre.

D er Hochaltar stellt die Himmelfahrt M ariens von F r. 
d e  N e u v e  vor. Von den 3 Evangelienseitenaltäreu wurde 
der heil. Benedikt von S a n d r a r t  in seinem 8r .  Ja h re  ge
mahlt. D er M adonenaltar i s t v o n J n n o e e n z  T u r r i a n u S  
16SS. Ueber fünfzig reisende M ahler erklärten, daß in die
sem Bilde daS höchste Id e a l dey Unschuld dargestellt sey, 
welches nur immer der Pinsel eines M ahlers schaffen könne. 
Am Kunigundenö-Altare ist die Feuerprobe der K. Kunigunde 
unter K. Heinrich von P e t e r  S t r u d e l  1688 vorgestellt. 
D en BertholduS-Altar an der Epistelseite mahlte R ö s e l f e l d ,  
den sterbenden J o s e p h  ein Doktor aus S te y r ,  die heil. 
G ertraud I o h .  H e y s s  1687 (Autopsie). Unter d e m K u n i -  
g u n d e n S - A l t a r e  wurde am is .  Jän n e r 173s der berühmte 
M ahler J o h a n n  K a r l  v o n  R ö s e l f e l d  feyerlich begra
ben. E r war aus Tyrol gebürtig , und St Ja h re  M ahler 
im S tif te  Garsten. Hier wohnte e r , genoß den P rä la ten 
tisch, mahlte z M onate im Jah re  für Garsten und lebte übri
gens für seine Kunst (Todfallsbuch von Gyrsten, wornach wir 
dann über R ö s e l f e l d  ganz ander« D a ta  haben, a ls sie 
ä s  Quo» im gelehrten Oesterreich lieferte). Links befindet sich 
die A N n a k a p e l l e  mit einem steinernen Altare, und gleich 
an dieselbe die S t .  L a u r e n z k a p e l l e  mit 2 Altären. D ie 
Abnehmung deS heil. S e b a s t i a n  mahlte R ö s e l f e l d ;  der 
Krenzaltar ist geschnitzt. I n  dieser Kapelle wurden 1344, 
1347, 13S1, 1355, >370, I3S0, »3S7, 1394, 1432, 1443, 
14SS, IS27, 1541, 1SÜ7, IS77, 1S8S, 15Y7, 1Ü2Ü, 1ÜS3, 
1S64, 1692 Leichen von L o s e n s t e i n e r n ,  1713, 1741 re. 
von de« Fürsten v o n  A u e r s p e r g  eingesenkt. Besonders 
imposant sind hier 3 Monumente der L o s e n s t  e i n e r ,  auch 
der stark vergoldete Brustschild an der W and imponirt.

I n  der Sakristey fesseln außer sehr reichen Ornate» die 
Aufmerksamkeit drey herrliche Schnitzwerke aus Lindeuholz 
von S a t t l e r e i »  F lo rian , ein Kelch mit Edelsteinen und 
bläulicher Schmelzarbeit, ein wunderliebliche-Kind von Wachs,

rsS Distrikts - Kommissariat Garsten.

OooZle



ei» hölzerne» Bettelmännchen, von Hnnger und D urst auf 
daö andrste gequält erscheinend, einzig in den Gesichtözügen. 
(Garsten'sche Sakristey-Akten.)

D ie 2 Thürme haben 6 Glocken, und ein sehr harmoni
sches Geläute.

D aS Kloster w ar gegen die S e ite  von L ose « s te in  mit 
Ringmauern und Schutzthürmen versehen.

I m  ehemaligen Kapitelzimmer trifft man alle P o rträ te  
der gewesenen Aebte, Schnitzarbeiten, röthliche und okerfär- 
bige FreSkomahlereyen an» Plafönde.

I m  Speisesaale mit 7 Musikchören, und in der Vorhalle 
desselben erschöpfte sich R ö s e l f e l d  beynahe. Die B elage
rung B elgrads unter E u g e n ,  die Anmärsche der H ungarn 
von Peterwardein herauf, mythologische Vorstellungen, alle 
Kaiser aus dem Hause Habsburg bis auf K arl VI. mit E li
sabeth, die Bildnisse Ottokars und seiner G em ahlin; ein P e 
gasus, wie man ihn kaum irgendwo findet mit drey höchst 
künstlichsten W endungen: alles dieses und noch mehr schuf 
hier seine Meisterhand.

Auch ist die Uhr noch vorhanden, welche schlägt, und 
den einstigen Konventualen in 4S Zimmern die S tunde»  u«d 
Viertel zeigte.

Jetzt gehört ein Theil des Klostergebäudes P riva ten , die 
Schule (von 200 Kindern besucht), der S a a l  und der ganze 
Haupttrakt dem ReligionSfonde.

»609 beginnen die T a u f- ,  T rau - und Sterbebücher.
W ir liefern folgendes daraus: Als »6SZ die Türken von 

Wien abzogen, wurden unter den zurückgelassenen Kindern 
auch A chm et und H a t t »  gefunden. Diese nahmen F. M .
L. F r a n z  F e r d i n a n d  G r a f  v. S a l b u r g  und seine 
M utter S i d o n i a  E l i s a b e t h  (Höh. II. 219, 220) zu sich, 
ließen sie unterrichten, und brachten sie am » .M ay »SSö nach 
Garsten zur Taufe. Abt A n s e l m  nahm diese kirchliche H and
lung mit größter Feyerlichkeit vor. G raf S a lb u rg  und feine 
M utter waren P athen . D er Knabe erhielt den Namen 
F r a n z ,  daS Mädchen den Namen E l i s a b e t h. Dabey 
»var der Zulauf von Menschen so groß, daß eine» dem andern 
auf den Achsel» stand.

1792 tra t U r b a n  S c h ö n b r u n n e r  al» erster welt
licher P fa rre r  an.
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llnweit vom einstigen Kloster wohnt der vortreffliche O r
ganist und Harmonika - S p ieler, I g n a t z  H  ü bl.

Z u r  P fa r r e  S t . U l r i c h  g eh ören  d ie  y D ö r fe r  E b e r s« ck, 
G m a in ,  G roß k o llergrab en , J ä g e r b e r g  » ) ,  K le in k o llerg ra b en , 
K le in r a m in g , S o n n b e r g ,  S t .  U lrich und  U n ter w a ld  m it  
r s o  H ä u se r n , Zör W o h n p a r te y e n , 1 6 0 4  E in w o h n e r n , w o v o n  
w ir  n u r  S t .  U l r i c h  beschreiben.

S t. Ulrich, ein  P f a r r d o r f  m it  24 H ä u s e r n , r s  W o h n 
p a r te y en , 1 2 3  E in w o h n e r n , 1 / 2  S t u n d e  von  S t e y r  und  vom  
D a m m b er g e  c r a n x e r g ) ,  1 / 4  von  G a r s te n ,  i  S t u n d e  v o n  
der unterösterreichischea G rä n ze .

D i e  K irche zur E hre  de» h e il. U l r i c h  l ie g t  a u f  e in em  
m it B u ch en  bew achsenen H ü g e l.  S i e  h a t »ach den p fa rr lich e»  
A ufschlüssen nicht» M er k w ü rd ig es . A uch lä ß t sich a u s  den  
u n v o lls tä n d ig en  U rkunden nicht m ehr a n g e b e n , a l s  daß  d a »  
P r e sb y te r iu m  über 6 0 0  J a h r e  zu e in er  K ap elle  d ie n t e ,  in  
w elcher zur Z eit der A  l b i g e n s e r  (zw ischen ,1 7 6  und i r , o )  
die R e ch tg lä u b ig e n  in der S t i l l e  ihren G o tte sd ien st h ie lte n . 
D e r  unglückliche A bt L e o n  h a r t  von  G a rsten  ließ  die K a p e lle  
in  e in e  d o rtig e  F ilia lk irche v erä n d ern , die aber erst U  l r  i c h lV .  
t s i i  v o llen d ete .

»7SS w u rd e  der P f a r r h o f  g e b a u t, ,7 8 6  der erste P f a r 
rer a n g e s te l lt ,  und auch d aö  S c h u lh a u S  g e b a u t, w o r in  s o  
S c h ü le r  U nterricht erh a lten  (M a n u s k r ip t) .

S) G  l e i n k.

D ie s e s  D istriktSkom m issariat u m fa ß t i 0 D ö r fe r ,  z  i ,  H ä u 
ser , SZ9 W o h n p a r tey e n , 2 2 2 4  E in w o h n e r , 1 größere H errschaft, 
S kleinere D o m in ie n  und G i l t e n ,  2 P fa r r e ü  und S c h u le n ,  
S S te u e r g e m e in d e n , 2  H e b a m m e n , 1 A rm en sp ita l. N e b s t  
t  B la t tb in d e r ,  1 B r ä u e r ,  l E ise n h a n d lu n g , 7 N ä h e r in n e n ,  
16  S a t t l e r n ,  » S e i l e r ,  l  U eberführer und l v  W eb ern  g ie b t  
e»  da  noch s  and ere K om m erzia l - ,  6 3  P o llz e y g e w e r b e  und  
fr ey e  B e sc h ä ft ig u n g e n .

n )  I n  der Urkunde Ottokar- V . vom Jahre 1145 ia e ira d er a e  
(K u r , l l .  s o i ) .  °
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D a »  D istr ik t-k om m issaria t u n ter  » P f le g e r  h a t  fe in e »  
A m tssitz zu  G l e i a k ,  w e lch e - se it 1 7 9 »  e in e  D o ta tio n -H e rr «  
schast d e -  B isc h o fe s  in  Linz ist.

D ie s kleineren Dominien und G ilten sink: da- G o t «  
t e - h a n -  D i e t a c h , d a -  G l e i n k e r -  und S t a d l k i r c h 
n e r - L e h e n ,  die M a i s e n b e r g e r -  und die n i e d e r «  
ö s t e r r e i c h i s c h e  G i l t e .

V o m  G l e i n k e r - t m d  S t a d l k i r c h n e r - L e h e » ,  v o n  
de r  n i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  G i l t e  har der B isc h o f  v on  
L inz d en  N u tzg e n u ß , und  den V e rw a ltu n g ss itz  d a v o n  zu G le in k .

Die M a i s e n d e r g e r  G ilte theilt sich in eine Domi« 
nikalentität ohne Unterthanen, und in einen Fre-sitz. 'D ie  
erstere gehört dem J o  h. O b e r h ä u s e r ,  der Freysitz in der 
Ortschaft S t e i n  dem J o s .  K r e n g l m ü l l e r ,  welchem 
der Justijiar I g n a z  S c h r o f f  i n  S t e y r  die V erw al, 
tungSgeschäste führt.

D e r  Freyfitz M a i s e n d e r g  ( M a if f e n d e r g )  kam  a m  
S . F eb r . »764 durch K a u f  v o n  K a r l  v.  S c h n e c k e n h ä u 
s e r ,  a n  J o s .  R a u c h l a h  » e r ,  am  s .  M ä r z  i 7« o a n F r a n z  
L ö s c h e ! ,  am  >r .  M ä r z » 7 9 6 a » M a r t i n K r e n g l m ü l l e r  
i n  S t e y r .  ( S t ä n d .  G ilte n b u ch ).

D ie r  P fa rre«  und Schule» befinde» sich zu D i e t a c h  
und G l e i n k .  Ueber sie steht dem Religion-sonde durchge» 
hend- da» P atro n a t-rech t, die Vogtey aber der Herrschaft 
Gleink zu.

D i e  s  S t e u e r  g e m e i n d e n  G le in k ,  M itte rd ie ta c h , 
O b e rd ie ta ch , S t e i n  u n d  U n terdietach zä h len  r a r s  to p o g r a 
phische N u m m er n .

N a c h  D i e t a c h  p fa rren  d ie  s  O rtsch a ften : D ie ta c h ,  
D ie ta c h d o r f  ( a u f  a lte n  K a rten  D i d i -  und D i r i d o r f ) ,  
S ta d lk ir c h e n , T h -n n  u n d  W in k lin g  m it »64 H ä u sern , r s r  
W o h n p a r te y e n , » o 64 E in w o h n e r» .

D i e t a c h ,  S t a d l k i r c h e n ,  K h a n » .

D l - t a c h ,  'kvväill, v o tie d , v io ta e b  a), ein P fa rrd o rf 
mit L7 Häuser«, 6 r  Wohnparteyen, r r r  Einwohnern, » /r  S t .  
von Gleink, l /6  von der Poststraße von Sun» nach S te y r ,
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s  von E nnS, älter a ls  G leink, indem D i e t a c h  schon in 
L h a f s i l o 'S  S tiftsb riefe  von KremSmünster erscheint.

log» erhielt M arkgraf O t t o k a r  vom Bischöfe A l t 
m a n n  die Kirche in D ietach; 1201 wird sie durch den G lein
ker Lbt R a p o t o  vom Herzoge L e o p o l d  von Oesterreich 
für daS D orf Dietach (Dietachdorf) eingetauscht; »220 diese 
P fa rre  dem Kloster Gleink durch. Herzog L e o p o l d  d e n  
G l o r r e i c h e n ,  1233 durch Herzog F r i e d r i c h  von Oester
reich, i s i s  durch den Bischof B e r n  h a r t  in P affau  bestä
tig t; zwischen 126, und 1264 ein S tre it  hierüber mit dem 
P fa rre r  in S irn in g  entschieden; i s s r  von den Türken ge
plündert und verbrannt.

W ährend i sss und 1599 mußten hier Streitigkeiten mit 
den protestantisch-gewordenen Pfarrkindern durch den P rä la 
ten M  i ch a  e l von Gleink geschlichtet werden (6slle» 1. 404, 
K u r z  lll. 2 9 s ,  297 , 327,' SS», 347 — S54,  S6o, S 61 ; 
dessen L a n d  w e h r e  l. 99,  »00; H ö h .  l. 196, 197, 1 9 s).

D ie Kirche zu Ehren der Apostel P e t e r u n d P a u l  
geweiht, mag nach 1532 wieder gebaut worden seyn. S ie  
hat keinen regelmäßigen S ty l ,  und auch keine Merkwürdigkeit.

Die Pfarrbücher fangen mit i 64S an.
D er P fa rrh o f wurde kurz vor der Aufhebung deS S tifte s  

Gleink erbaut, und dürfte etwa so Ja h re  stehen.
Die Schule hat 2 Lehrzimmer, 139 W erktag-- und 

»7 Sonntagsschüler (M anuscr.)

Stadlkirchen, Stadelkirchen, ein D o rf m it einer dem 
Verfalle sich nähernden Filialkirche von Dietach, zu Ehrender 
heil. M a r g a r e t h  mit 2» H äusern, 4S Wohnparteyen, 
i 6» Einwohnern 1 /2  S tunde  von Dietach, 2 1/2  von EnnS.

D ie Kirche hat die B a u art des M ittelalters, und ist so 
g roß , daß sie 1000 Menschen fassen kann, aber den Erbauer 
weiß man nicht bestimmt.

1360 stiftete » R e i c h a r d  d e r  S t a d l e r «  zu seiner 
hier befindlichen Kirche den jährlichen Unterhalt für einen V i
kar (PfarrSarchiv ; Höh. UI. 702).

1529 wurde H a n S  K e r s c h b e r g e r ,  1593 G e o r g  
v o n  N e u h a u S  nebst seiner H ausfrau in dieser Kirche be
graben (Höh. II. 3 4 6 ), 1536 ein protestantischer Prediger 
dabey angestellt, zwischen 1601 und 160s daS Patronatsrecht 
über diese Kirche vom Gleinker Abte J o h a n n  N i k o l a u s

rzo Distrikts. Kommissariat Gleink. '
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. . )
gegen die Herren von N e u h a u S  behauptet (Höh. 1. 198). 
I7SS der Gottesacker geschloffen, 1532 die F rau  des genann
ten K e r s c h b e r g  e r  von den herumstreifenden Türke» nie 
dergehaueu (Preueoh. Ann. 51. 2 5 5 ) , am 21. S e p t.1 7 1 6  
der kaiferl. königl. H o f a g e n t ,J o h .  G e o r g S c h w a n d n e r ,  
hier geboren. (V v Quo» gelehrt. Oesterr. ll. S t .  i i ? >

Zu S t a d l k i r c h e n  befindet sich das nun g röß ten te ils  
abgebrochene S tam m haus der S t a d l e r ,  welches nach 
ihnen die K e r s c h b e r g e r ,  dann die P a n n h a l M  und hier 
au f di^ N e u h a u s e r  besaßen. (H öh .I. 7 teS B la tt;P reu en b . 
Ann. 43,  s i ; dessen Cast. 8 t^ r. züs.

Am rz . Dezember 1754 erhielt e - J o s e p h  v o n  Eck
h a r t  durch Vergleich; am 2S .S e p t. 1773 H e i n r i c h  F ü r s t  
v o n  A u e r s p e r g  durch K au f; am 24. M ärz 1302 Fürst 
W i l h e l m  v o n  A u e r s p e r g  durch Erbrecht; den 2s. J ä n 
ner is o s  und am 31. M arz i s i s  kauften die GröSwanger'- 
schen Eheleute in S te y r  daö Schloß „nd B räu -H au S  von 
Stadlkirchen; die Herrschaft aber, wovon der Fürst von 
A u e r s p e r g  nur mehr einen unbedeutenden Theil besitzt, 
indem io  Lehen daraus gebrochen w ürden, wird in L o s e n 
ste i n l e i t e n verwaltet. (S ta n d . Giltenbuch).

A H tU Ill, T h ä n n ,  ein D o rf mit einer Schloßruine, 
mit 37 H äusern, 57 Wohn - P a rtey en , 273 Einw ohnern, 
1 /4  S tunde  von Stadlkirchen, wo man noch Trümmer von 
dem einstigen Edelsitze T h a n n  in einem ausgetrockneten 
Teiche sieht. ( Höh. lll . XXVll).

Unter der Pfarre G l e i n k  stehen die s  Ortschaften: Dör
nach, Hauöleitei«, HeiderShofen, Neustift und Htein mit 
147 Häusern, 280 Wohnparteyen, i iüo  Einwohnern.

G l e i n k ,  S t e i n .
Gleink,  ( l lu n ik , e iu u io k s «) , ein HerrschaftSfltz mit 

dem Pfarrhofe und Meyereygebäuden in einer schönen Ebene 
am  Fuße des N eustifter-B erges, 3 /4  S tunden  von S te y r  
und W olfern , 1 S tunde  von Stadlkirchen, 3 1/2  von EnnS.

Hier befand sich bis 21. M ay 1784 ein Benediktinerklo 
ster, welches zum Theile vom Herrschaftsinhaber und seinem 
Kanzleypersonale bewohnt w ird, zugleich aber auch für die 
Schule mit n s  Kindern bestimmt ist.

Distrikts - Kommissariat Gleink. 29,
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1791 wurde da» Hofrichterhau» durch Bischof G a i l  
zum P farrhofe  »««geschaffen, die P fa rre  G l e i n k  aber schon 
1784 a ls  solche errichtet.

D ie ersten Schritte zur S tiftu n g  des Kloster» geschahen 
durch » A r n h a l m  v o n  G l u n i c k «  und durch den M ark
grafen O t t o k a r  lV. in S te y r ;  die Realisirung deS from
men Vorhabens 1125 auf Arnhalm'S Grund und Boden 
durch den M arkgrafen L e o p o l d ,  den Nachfolger Ottokar'S.

Die ursprüngliche klein« S tiftu n g  mehrte oder verbesserte 
sich durch die b a m b e r g i s c h e n  B i s c h ö f e :  O tto ! . 112s, 
O tto II. »220, Effbert 1223, Heinrich 1252 und, 132s, B er
thold 12S4 , W erntho «53t ;  durch die Erzherzoge L e o p o l d  
und F r i e d r i c h  v o n  O e s t e r r e i c h  1 1 7 5 ,1 1 9 2 , 1224 und 
I 23S; durch K. O t t o k a r  1260 mit der Kapelle in S ta d l
kirchen; durch P a p p o  v o n  G r ü n b u r g  1274 mit der 
P fa rre  Haderöhofen in Unterösterreich; durch Eintausch der 
P fa rre  Dietach um daö D orfD ietach 1201; durch den Tausch 
der G üter im Böhmer Walde gegen solche in Unterösterreich 
1224 und 1277; durch Verleihung deS GotteSheilsalzeS von 
der Königin Elisabeth 1313; durch W eingärten in Unteröster
reich von den B ürgern in S te y r  1332; durch die G üter i n T r ü 
de n p a ch und im E n n S t h a l e  re .; durch beygelegte P ro 
zesse 1151, während 1261 und 1264, 1549 und 1565,  1585 
u. 1599, 1601 rc. —  B e s t ä t i g u n g e n  der S t i f t b r i e f e ,  
d e r  e r w o r b e n e n  G ü t e r ,  V e r l e i h u n g e n  n e u e r  
F r e y h e i t e n  (wegen Z o ll-E ntrich tung , LoSzählung vom 
weltlichen GerichtSzwange und m utw illigen  V ög ten , den 
Fischfang auf der EnnS rc.) erhielt Gleink 1128, 117» und 
1183 durch die bambergischen Bischöfe O tto I. und II., 1175, 
1220 und 1235 durch die Herzoge L e o p o l d  und F r i e d 
r i ch von Oesterreich, 1269 durch K. O t t o k a r  von Böhmen, 
1275 durch den böhmischen Marschall B u r c h a r d  v. K l i n 
b e r g »  1276 und 1277 durch H.  H e i n r i c h  v o n  B a i e r n ,  
1279 durch K. R u d  o l p h ,  1313 durch den Bischof B e r n 
h a r t  in Passau,  1358 durch Herzog R u d o l p h  in Oester
reich. ( k e -  lll. 329; Preuenhueb. Ann. 57; Kurz'S H an
del 267 ; K urzIII. 2 9 9 , 302, 305 , 309 , 3 1 1 , 3 i 4 ,  315, 
316 , 5 1 9 , 320, 324, 325, 327, 331 , 335, 540,  344,  
3 5 0 , 351,  35 7 , 559,  363; Höh. I. 1 9 6 —  19»).

D er erste P rä la t  dieses S tif te -  hieß Ul r i ch .  E r w ar 
ein Anverwandter deS heil. B e r t h o l d  zu G arsten, eben
falls ein sehr gottesfürchtiger M a n n , und bekleidete feine 
W ürde von i i r s  bi» i i S 4. -

r§r Distrikt» - Kommissariat Gleruk.
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I n  den Jah ren  l 2 i 9 ,  1239, 1420 brannte daö Kloster 
ab ; l a s s ,  1532, 1626, zwischen iS48 und 16S8 wurde eS 
verheert und geplündert.

Abt W o l f g a n g  I. (1436 —  i 4S8)  erhielt vom Pabste 
P iuS  II. In se l und S ta d . C ä l e s t i n  P e s t a l u z  (16S9 —  
167«) minderte die Schulden des S tif te s  und baute die neue 
Abtey, R u p e r t  K i m p f l e r  ( 1 6 7 8 — 170s)  zahlte die 
Schulden der Vorgänger ad , vermehrte die Einkünfte des 
K losters, führte das Konveytgebäude neu a u f , und baute 
die Kirche in ihrer jetzigen Gestalt.

, Außer seinen 39 P rä la ten  hatte Gleink auch 3 Admini
stratoren, von welchen M . J o h .  G u i l i e l m u ö  1601 nach 
G a r s t e n ,  C a s p a r  P l a u t i u ö  1609 nach S e i t e n s t ä t 
t e n  postulirt wurde.

D a  H o h e n e c k  ( I .  1 9 s —  199 und 6 9 7 ) von den ge
wesenen P rä la ten  in Gleink nur 37 nannte; so liefern wir 
folgenden zwar kurzen, aber bisher nicht erschienenen Nach
trag  dazu: dem Abte R u p e r t  K i m p f l e r  folgten 1709 —
1735 R u p e r t  F r e y s a u f ,  1 7 3 5  —  1 7 6 2  A n d r e a s  v o n  
S c h w a n d t n e r .  V on dem 39ten und letzten P rä la ten  in 
Gleink haben wir bey EnnS verdientes Rühmliches angeführt.

D aS S t i f t ö w a p e n  bestand aus einem grünen Klee
blatte im rothen Felde auf einem grünen, pfahlweise stehen
den Hügel. (Höh. I. 19s).

D ie Kirche hat 9 A ltäre; sie wurde mit ihrer Kapelle 
u n d  dem alten Gottesacker a )  am 2 6 .  August 1 4 3 6  vom Weih- 
bischofe M a t h i a s  in Paffau  zur Ehre G otteS , der heil. 
Ju n g frau  M aria  und des Apostels Andreas eingeweiht. I n  
ihren G rüften liegen K r a f t ,  K ö ß l i n g e r  und K e r s c h 
b e r g  e r  rc. begraben (Höh. III. 7 0 4 ) .  D ie Orgel wurde 1 7 3 2  
von J o h . .  C h r i s t o p h  E g e d a c h e r  i n  S a l z b u r g  (ver
gleiche salzb. Künstlerlerikou S .  38) verfertiget. P ie  G lo
cken kamen bey Auflösung des S tif te s  in die S t .  M a t h i a s 
P f a r r k i r c h e  nach Linz; die Pfarrgemeiude schuf sich also 
neue dafür. '

Eine S tunde von Gleink befindet sich die kleine Kapelle > ,. 
M a r i a  W i n k l i n g ,  im Som m er wegen Privatandachten 
zahlreich besucht. (M anuskript).

2 ) Mit dem gegenwärtigen^Gotte-acke^^escha^ diese Feyerlichkeit 

H o h e n w a r t .
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Stein, S ta in ,  ein D o rf mit einem Schlößchen von 
66 H äusern, 116 Wohnparteyen, s r -  Einw ohnern, eine 
Viertelstunde von Gleink und S tey r .

D ie Herrschaft und das Schlößchen S t e i n  kämen am 
rg . M ay  i ?64 durch K auf von der Freyin L u d o v i k a  v o n  
We i c h S  an daS S t i f t  S t .  F l o r i a n .  D ie Herrschaft ist 
mit T i l l  yS b ü r g  vereinigt. (Höh. l - 7t e - B la t t ; stäud. G il
tenhuch).

r-4  Distrikts - Kommissariat Gmunden.

S )  G  m u n d e u.

Dieses Distrikt--Kommissariat beschreibt in feinem «unte
reren Umrisse i  S t a d t ,  6 V orstädte, i?  D örfer, 1170 H äu
ser, 1742 W ohnparteyen, 7287 E inw ohner, 2 größere H err
schaften, 6 Freysitze, 3 Landgüter, y kleinere Dominien und 
G ilten , 2 P fa r r e n ,  i  V ikaria t, 4 S c h u len ,.14 S teuerge
meinden, 1 A rzt, s  W undärzte, 1 Apotheke, 4 Hebammen, 
1 S p ita l  und i Waisenstiftung. Außer i B adunternehm er, 
3 B aum w olle-S p innern  und S trickern , 4 Bettenmachern, 
1 B ildhauer, 3 B rau e rn , 2 Branntw einbrennern, i Buch
binder, 2 Büchsenmachern j 1 C yther- und 1 Drischelma- 
cher, 2 F ärbern , 8 G ypShändlern, 2 Handschuhmachern, 
8 H olzw aaren-A rbeitern, 2 Holzwaaren - H ändlern ,  i Kaf- 
fehsieder, 1 Kalkbrenner, i Kupferschmide, i Leinwandhänd
le r , 2 M ah le rn , 1 Marchande de M ode, 1 M ühlzurichter,
1 N ad le r, 2 Nagelschmiden, 1 Oehlschläger, 2 Pfeiffen- 
schneidern, r  Spinnrockenmachern,  1 S iebm acher, 1 S i l-  
derarbeiter, i  S p ä n g le r ,  1 S tärkm acher, 1 Tuchscherer,
2 Upberführern, 2 Uhrmachern, 47 W ebern, 2 Ziegelbren
n e rn , 2 Zinngießern und 1 Zuckerbäcker zählt man noch 
83 bekanntere Kommerzial-, 21s Polizeygewerbe und fteye 
Beschäftigungen.

D aS D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t  unter einem S y n 
dikus hat seinen Amtssitz zu Gmunden.

D ie 2 g r ö ß e r e n  H e r r s c h a f t e n  sind: die S ta d t  
Gmunden und M ühlw ang, die 6 F r e y s i t z e :  der Lichten- 
auergarten, M00S, M ühlleiten, Roith, Weinberg und Weyer, 
die 3 L a n d g ü t e r :  Hofegg, Oberweiß und Weyer, die 9 k l e i 
n e r e n  D o m i n i e n  u n d  G i l t e n :  daS B ürgerfp ital, B au 
a m t, Großkufenhandelamt, das G otteshaus und der P fa rr-
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Hof zu Gmunden, da» G otteshaus Lahkirchen, das Kapelleramt 
zu M ühlw ang , da» Regaueram t und da» Waldbach-Lehen.

D ie zwey P f a r r e n  befinden fich j«  Gmunden und 
Gschwandt, da» V i k a r i a L  zu Lahkirchen, die Schulen an 
den genannten r  O rten , eine Mittelschule zu Weyer. Ueber 
die P fa rre  und Schule zu G m u n d e n  und W e y e r  ist der 
allerhöchste Landesfürst P a tro n , der M agistrat Gmunden 
V oatey , über die P fa rre  G s c h w a n d t  das Benefizium Ohl- 
storf Kirchenpatron, der Landeöfürst S chulpatron , d e rP fa r r -  
Hof Gmunden Kirchenvogtey, die Herrschaft O rt Schulvogtey; 
im Vikariate L a h k i r c h e n  der Landesfürst Kirchen - und 
S chu lpatron , der P farxhof Gmunden Kirchenvogtey, die 
Herrschaft O rt Schulvogtey.

D ie »4 S t e u e r g e m e i n d e n  heissen: D ietham ing, 
G m unden, Gschwandt, K ronaw et, Lahkirchen, M oosham , 
Oberweiß, Oberndorf, O elling , S ch lagen , S chw eig thal, 
S tä t te n ,  T raundorf und Traunstein. S ie  haben 9654 topo
graphische Nummern.

D aS  B r a n d  a s s e k u r a  n z - K a p i t  a l  betrug mit Ende 
1624 die bedeutende Sum m e von 900790 fl.

D e r  P fa rre  G m u n d e n  sind nebst der gleichnamigen 
S ta d t  die 6 Vorstädte zugewiesen: 1) G r a b e n ,  wovon ein 
Theil die Kogelgaffe genannt w ird , 2) K r o n a w e t  d irs. 46. 
m it dem Bürgerspitale a) der S t a d t , 3) L e h e n  oder K u  - 
f e r z e i l e ,  weil hier die meisten Salzkufenmacher wohnen, 
'4)  P i n S d o r f  oder P i n ö d o r f g a s s e  mit dem schönen 
Sommerhause des Gastwirthes zum goldenen Schiffe, wegen 
der Aussicht gerne von Fremden bewohnt, s )  S e e s t a d t e l ,  
wo daS Hochhaus mit einem schönen G arten zu den vorzüg
lichsten Gebäuden gezählt w ird , und 6) T r a u n d o r f .

Z ur P fa rre  G m u n d e n  gehören ferner die s D örfer: 
M ü h lw an g ,  S ch lagen , Tastelberg, Traunstein und W eyer 
zusammen mit 621 H äusern, 106s W ohngebäuden, 4310 E in
wohnern.
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»)  Diese» erhielt 1ZS4 »on » H e r w e r t  dem M i l l w a n g e r «  
«ine Mühle, welche der Magistrat 1558 verkaufte, worauf sie 
»666 an die Jesuiten kam; isoo besaß r» einen Garten an der 
Stadtmauer, den Stadtgraben, einen Weingarten und hatte 
alle Sonnabende von jedem geschlachteten Ochsen dir Zunge; 
1518 gehörte demselben die Schmiede vor dem Christophthore; 
166S wurden da« Urbarium davon neu, am l. July 1756, am 
14. July 1793 neue Stiftbriefe errichtet.
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2-6 Distrikt» - Kommissariat Gmunden.

Um einen richtigen und schnellen Ueberblick über die Merk
würdigkeiten der genannten Orte zu liefern, sprechen wir von 
G m u n d e n ,  T . r a u n d o r f ,  M ü h l w a n g  und W e y e r .

T m n n d k n ,  G m u n d ,  6 emunü», Osmvnä», G e 
m ü n d » ) ,  eine der schönsten S tä d te  Oesterreichs im Halb
zirkel am stet» deledteu romantischen T r a u n -  oder G m u n d -  
n e r s e e  mit 123 H äusern, 25» W ohnparteyen, io a r  Ein
wohnern, 2 S tunden  von Lahkirchen, 3 vom T raunfalle , 
von Vöcklabruck, Schwannenstadt und R oitham , s v o n L a m -  
dach, 7 1 /2  von W el» , 13 > / r  von Linz en tfern t, nach 
B ü r g ' »  Messung i s i i  im 47» ss^ 6"  nördlicher B re ite , 
z ,»  20^ 4S " östlicher Länge, 12»7 W iener Fuß über da» 
mittelländische M e e r, «33  ̂ höher al» W ien , 436  ̂ höher al» 
D e l» ,  2 4 höher al» G rätz, tiefer al» H allsta tt, 
i 4 i '  tiefer al» Salzburg .

H ier werden folgende Gegenstände unsere Aufmerksam
keit beschäftigen: der o b e r e  M a r k t -  und der S e e p l a t z ;  
da» N e u t h o r  (auch P i n S d o r f -  u n d M i t t e r t h  o r ) ,  da» 
O b e r t h o r ,  L r a u n t h o r  und C h r i s t o p h t h o r  mit dem 
bekannten Sym bolum  Kaiser F r i e d r i c h S l V . ^ H O . V .  mit 
der Jahreszahl 14Ü2 ,  mit dem S tad tw apen  von Gmunden; 
die 6 S t a d t t h ü r m e ,  das g r o ß e  u n d  l a u g e  H a n 
d e l a m t h a u S  ( l 63L und >636 gebaut), wo jährlich im 
Durchschnitte 300,000 Kufen zur Verpackung de» Salze» ver
fertiget werden; da» B a u a m t ;  da» S a l z o b e r a m t S g e 
b ä u d e  mit den Kanzleyen und dem M o d e l l e n k a b i n e t t e ,  
wovon wir schon in der ersten Abtheilung dieses Werkes M el
dung machten; da» R a t h h a u S ,  1676 an nöthigen Repa
raturen vollendet, 1752 im Archive und in der Kanzley ge
w ölbt, 1753 im Vorhause gepflastert; da» G a s t h a u »  z u m  
g o l d e n e n  S c h i f f e  mit schön meublirten und mit P ro 
spekten de» SalzkammerguteS gezierten Zimmern; die S p i 
t a l k i r c h e  zu Ehren de» h e i l i g e n  J a k o b  mit zwey Altären, 
P r u g l a c h n e r  scheu  und anderen Denkmählern von 1627,

») Bekanntlich nannten die alten jene Ort«, welche beym Ein
und Ausfluß« eine» WafferS liegen, Gmunden — 0», »atinm 
(Zriller Hl. S. iy). Gmunden steht auf den Lotter'schen 
und Homau«'scheu Karten im Hausruckkreise; im allg. 
bist. geogr. Lexikon wird «» an di« Gränze Böhmen» ge« 
seht.' Wenn di« Quellen, worau» ich schöpfe, nicht genannt find. 
hat man sich da» Pfarrprotokoll und Stadtarchiv zu 
denken.
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»Ssa re ./ »6r s  mit einem neuen Thurme versehen/ 1628 au f 
Koste» de- Salzam tm anneS G e o r g  P r u g l a c h n e r  repa- 
r i r t /  mit dem schönen Hochaltarbilde versehen/ mit »7000fl. 
K apital von ihm beschenkt/ 1766 renovirt; die S t a d t 
P f a r r k i r c h e .  S ie  hat 3 Altäre / beym Nikolaus - Altare 
die Denksteine der beyden S tif te r  H ö r a c k /  wovon Johann 
1701/ Abraham 1728 starb/ unter der Kanzel ein mannor- 
neS M onument von 1627 über die hier erfolgte Opferung des ^  
Schw ertes von P a p e n h e i m /  womit er am »4. NoveM- 
der 1626 die Bauern bey Gmunden schlug/ an den W änden 
einige B ilder von B e r n h a r t  S c h m  i d /  am Chore eint 
1739 von J o h a n n  C h r i s t o p h  E g e d a c h e r  verfertigte 
O rgel. D ie Zeit der Erbauung dieser Kirche ist unbekannt/ 
weil >659 die meisten Dokumente verloren gingen, »300 er
hielt sie einen lateinischen Jndulgenzbrief; >369 vom P fa rre r  
P i l g r i n  zu V i e c h t w a n g  2 ewige Lichter; »448 durch 
W o l f g a n g  F r e y t a g  einen K a p l a n ;  »477 von W o l f 
g a n g  W i n t e r  s Schill. 9 P fen n .; 1497 daS S tad tb a 
derhau- und seit »675 deßwegen vom M a g i s t r a t e  i n  
G m u n d e n  jährlich 20 fl. au Zutreffen; »so4 durch M a r 
g a r e t h a  F ö r s t e r  a m  G u g e l b e r g e  eine W iese; »636 
durch F e r d i n a n d l l .  300 fl. und 30 Fuder S a l z ; »70s von 
K a r l M a y r h o f e r  eine Zügenglocke; »706 die Lhurmuhr 
durch den hiesigen Gschmeidler H i h l b e r g e r .  1524 geschieht, 
bestimmte M eldung vom Freithofe in Gmunden/ » s s r  von 
Auslagen für » K r o n a  w e t e n «  zum Rauchen in der Kirche. < 
1 sy s  entstand in der Kirche ein großer Auflauf. Ein W all
fahrter strafte den P fa rre r  auf der Kanzel Lügen. D er hier

. mit verflochtene protestantische Organist mußte 2 Tafeln um '
10 fl. in die Kirche schaffe«/ einen schriftlichen Eid für künftige 
Unterlassung solchen Frevels schwöre«/ und Abbitte leisten.

Um 1626v erfe r tig ted e rB ild h au e rT h o m as S c h w a n -  . 
d a l l e r  von R i e d  den herrlich geschnitzten Hochaltar/ au f >  
welchem der M ohr unter den Figuren die schönste ist. S e i t 
dem änderte sich das Patroeinium  zu U. L. F r. in jenes der 
h e i l .  D r e y k ö n i g e  um. 171s wurde das Oratorium /
1717 und 1718 der Kirchthurm/ »723 da- Hintere P o rta l 
gebau t/ am 24. August d. I .  die Kirche neuerdings einge
weiht. D en s . Dez. »720 entstand in der Sakristey/ wofür 
der S tad tp fa rre r A r r e S  i 7S4 einen beständigen Diener stif
te te / um M itternacht Feuer. Am 1. Septem ber »74y w ur
den um Abhilfe von den Heuschrecken öffentliche Gebete an- - 
befohlen.
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D a»  unvollständig« Berzeichniß der hiesigen P fa rre r , in  
welchem auch mehrere Domherren von Paffau  erscheinen, be
ginnt l Z4Z mit Albertus äs 8 t. kloriani.

IZIZ erhielt der damalige P fa rre r  in Gmunden durch 
die Kaiserin E l i s a b e t h  so  Fuder S a lz  mit dem Ausdrucke: 
» d e m  P f a r r e r  zu  O h l s t o r f  j u  U. L. F r .  i n  G m u n 
d e n ; «  vor und um 1454 besaß der hiesige P fa rre r  1 /2  Joch 
Weinberg bey Nußdorf. i 4S4 erwarb da» Kloster N i e d e r n 

___ b ü r g  i n  P a s s a u  vom Pabste J n n o e e n j  V lll. durch
K. F r i e d r i c h s  Vorsprache die S tad tp fa rre  in Gmunden 
(B uchingerll. 190). i s4r  reversirte sich die S ta d t ,  alle H äu
ser dem Pfarrhofe gegenüber nur 1 Stock hoch zu bauen. 
V on is s o  bis ih 24 befanden sich stets protestantische P red i
ger in Gmunden, isö o  mußte der Aebtissin von Niedernburg 
auS der hiesigen Kirchenkaffe ein Absentgeld bezahlt werden. 
Diese» geschah bis i ? s r ,  und betrug jährlich 400 fl. i ü i »  
wurde der Anfang mit dem Trauungsbuche gemacht, und am 
i s .  Ju ly  1751 verordnet, auf dem Gottesacker in der S ta d t  
Niemand anders, a ls in einer gemauerten G ruft zu bearaben. 
Nach einem 6jährigen Durchschnitte betragen die jährlichen 
Geburten 145, die Trauungen 32, die S terbefälle is o .

H inter der Pfarrkirche liegt die uralte A n n a k a  p e l l e ,  
welche am Eingänge die Jahreszah l i s o »  hat, und iS 24 er
weitert wurde. ,

I m  Kirchhofe befinden sich mehrere Denksteine aus dem
iS ., 16. und 17. Jahrhunderte. Einige sind vom gebrannten 

. Gyp». D er noch leSbäre älteste ist der des W o l f g a n g  
W i n t e r  von 1479, einer der seltensten aber jener der M a 
r i a  R e g i n a  Z e y l i n ,  g e b o r n e n  S c h m i d i n  v o n  
S c h m i d b e r g  (starb am 14. April 167s) mit folgender 
3 »s«hrift -

»Leser löß au f die W orth :
H alb au e in , halb an andern orth 
M utter, Tochter und ihr M ann ,
D rey und ein» man finden kann.
W enn da» ein zu drey wird genommen,
W erden erst drey gantz vollkommen.«

D er TaramtS-Kontrollor G o t t f r i e d  G l a s e r  in Linz 
hat un» folgende Auflösung darüber mitgetheilt:
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») Die M utter und Schwiegermutter w ar auch die Toch
ter de- Tochtermannes, und Stieftochter zu ihrer eigenen 
Tochter; d ) die Tochter und F rau  war auch die Enkelin von 
ihrem M anne, und die S tiefm utter ju  ihrer eigenen M u tte r ;
«) der M ann  und Schwiegersohn w ar auch der V ater von 
der M u tter seiner F rau , und der Großvater von seiner F rau .

I n  der S t a d t s c h u l e ,  welche am 12. Dez. i s r s  zur 
Musterschule erhoben w u rd e ,  werden durch 1 Lehrer und 
S Gehülfen in 4 Schuljimmern r r o  S chüler «nd 126 Wie- 
derhohlungSschüler unterrichtet. Von dem Schulhause, wel
ches zugleich zur W ohnung de- Kaplan -  diente wird zuerst 
unterm 24. Ju n y  »44S urkundlich gesprochen. ES brannte 
1S7S ab , wurde 1576 erweitert, von einem Prädikanten be
wohnt, und von lutherischen Kindern besucht, am 11. M ay iü o a  
aber abgeschafft. iü»S errichtete man die abgeschaffte, aber 
1609 noch bestandene Schule wieder, und endete am 20. Oktob.
1Ü24 durch P red ig t und Kommunion den «katholischen G ot
tesdienst. 1775 wurde durch die neuen Schuleinrichtungen 
von M a r i a  T h e r e s i a  auch die Stadtschule in Gmunden , 
zweckmäßiger organisirt.

Auf einer wunderschönen Anhöhe bey Gmunden liegt der -  
K a l v a r i e n b e r g  mit s S ta tio n e n , ans einem anderen, ^  
uicht weit hiervon entfernten Hügel die W u n d e r b u r g .

S e i t  4. J u ly  1725 durfte in der Kapelle des K a l v a 
r i e n b e r g e s  Messe gelesen werden. Dieser B erg  wurde 
iStZ stark verschanzt, die Kapelle geschleift, 1S19 aber durch 
verschiedene W ohlthäter wieder aufgebaut.

D ie W u n d e r b u r g ,  gegen das Ende de- 14. J a h r-  
bundertS »luter dem Namen G u g e l b e r g  bekannt ( G e ,  
s c h i c h t e ) ,  kam von den Landesherren an die Salzam tm änner 
K r a f t ,  und diente zur » B r u c k h u t , «  welche um 1291 
jährlich 25  Pfennige trug. 14 S2 besaß sie S i g m u n d  F ö r 
s t e r  (Höh. lll. 184, 2 »4 ), 1644 w ar die Schießstätte in die
ser B urg ru ine , deren M auern 1 7 0 s  größtentheils niederge
rissen wurden. D er Salz-Oberam tm ann V e r n i e r  baute 
a u f  den ehrwürdigen Trümmern der Vorzeit ein niedliches 
Som m erhaus. (M ader 52).

D ie Häuser von G m u n d e n  liegen bergan. Eine Reih« ^ 
raget über die andere hervor. Diese B au art macht auf jene ' 
«inen besonders guten Effekt, welche der S ta d t  auf dem S ee  
entgegenfahre». D aS Angenehme wächst, wenn eS Nachts
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Zoo Distrikt- - Kommissariat Gmunden.

geschieht, und die S ta d t  beleuchtet ist, « o  die Lichtstrahlen im 
schwarzen S ee  in langen S treifen  zittern.

Don den Schicksalen der S ta d t  Gmunden (iü Z 7 gepfla
ste rt, 1771 numerirt) liefern uns die Urkunden folgende
Wesentliche: die ältesten Häuser sind N ro. i i ,  i s ,  16, Z7,  
Za, 49 und ya. S ie  h e i s s e n » a l t b u r g e r l i c h e  H ä u s e r , «  
und haben noch einen Dienst nach T r a u n k i r c h e n  zu ent
richten, mit dem sie ziemlich gleichzeitig entstanden seyn dürf
ten. (Bergleiche G e s c h ic h te ) .

Nachdem G m u n d e n  i i s a  eine Landstadt geworden 
w a r , wurde sie i 47S eine landesfürstliche. »D ie Edlen 
W o l f g a n g  P r a u n ,  dessen V e tte r2 a k o b  P r a u n  upd 
J ö r g  v o n  S t r u n h e n b e r g  traten nämlich in diesem 
Ja h re  Schulden halber ihre Ansprüche auf daS Amt Gm un
den dem durchlauchtigsten Fürsten F r i e d r i c h ,  römischen 
Kaiser und Herzoge von Oesterreich ab.« (Ständische- Archiv).

12 i s  erscheint Gmunden a ls  eine herzogliche Zollstätte; 
zwischen i2 ü s  und 12-7 a ls  eine solche mit einem E rtrage 
von 1400 Talenten. (Usuell ll. z. ü» rat. ^uatriae).

Am 26. Dezember 1252 wurden dem Erzstifte S alzburg  
von den Grafen in Tyrol zu Gmunden zwey wichtige Urkun
den ««-gestellt, wovon wir beym Salzburger Kreise mehr 
sagen werden. (Hormayr'S Archiv II. B . S .  2üz und 2Ü4).

Am S t .  F lorians - Tage 1 so 1 verlieh Herzog R u d o l p h  
den B ürgern von Gmunden die Freyheit, gleich anderen 
S täd ten  ei» eigen?- W a p e »  zu führen; am s. M ärz issZ  
vermehrte K. R u d  0 lp h  dasselbe, und erlaubte den Gebrauch 
des rothen Wachses (Dicklb. 79). Seitdem  besteht daS W a  - 
p e »  v o n  G m u n d e n  au - einem durch s Balken getheil
ten Schilde. I m  ersten Balken erscheinen r  gelbe Salzkufen 
im rothen Felde; im zweyten eine gelbe, mit Salzkufen bela
dene, in einem S trom e sich befindliche Z ille; im dritten ein 
S a ib ling  au f bläulichtem G runde; im vierten (wieder gelb
gefärbten) drey grüne Seeblätter au - dem Gipfel des im fünf
ten Balken befindlichen dreyspihigen Felsen hervorragend; im 
fünften ein dreyspihiger weißer Felsen im rothen Grunde. 
(Höh. I. 199).

i r o z  wurde die S ta d t  (zwischen 11K6 und 1292 mit 
M auern  umfangen) enveitert, sie gehörte während i r o s  —  
I r i s  sehr wahrscheinlich zum W itthume der Königin E l i s a 
b e t h .  (Kurz'- Friedrich 449, 4SS).
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,212 verordnete E l i s a b e t h ,  daß da- S a lz  für das 
S p ita l  zu S te y r  mauthfrey über Gmunden gehe. (v ix l.
6 ar»t. 75).

>325 schlichtete O t t o ,  >34« Herzog A l b r e c h t ,  >465 
K.  F r i e d r i c h  die Streitigkeiten der B ürger von EnnS und 
Gmunden wegen d e S S a l z v e r s c h l e i ß e S  » ); >453 K . L a -  
d i ö l a u S  jene der Gmundner und Jschler hinsichtlich der Ur
fahr-O rdnung an W allfahrtstagen, >466 »omK. F r i e d r i c h  
zum Vortheile der J s c h l e r  aufgehoben. (Dicklb. >3r ,  >4S, 
>54,  >57,  2>2,  234) .

>24o verlieh H . A l b r e c h t  II. der S ta d t  die bürgerlich« 
S a l z a u f s c h ü t t e .  Diese Gerechtsame bestätigten ihr die 
Herzoge A l b r e c h t  M . >372, A l b r e c h t  IV. und W i l 
h e l m  I. >404, A l b r e c h t  VI. >459. Am 29. Nov. >524, 
und am >>. M ärz >544 wurden die Kontrakte hierüber er
neuert. K. F e r d i n a n d  lll. verlieh der S ta d t  die S a lz -  
aufschütte als ein b ü r g e r l i c h e s  G e w e r b e .  Am 2. J ä n 
ner >659,  am 2». Februa» >766, und am >6. Ju n y  >782 
wurde der S ta d t  dieses Befugniß bekräftigt, und so entrich
te t dieselbe nun hiervon seit >749 die Dominikalsteuer. A ls 
L e o p o l d  N. am 22. August >790 der S ta d t  für die S a lz -  
aufschütte ein A e q u i v a l e n t  von 3000 st. W . W . bewil
lig te , wurden dem Ober-SalzversilberungSamte am >>. Dez. 
> 790 auch die Salzaufschüttkeller im Rathhause übergeben, 
und am >. M ay >797 der Salzverschleiß von der Bankalge- 
fällen-Administrqtion sammt der Bezahlung des ausgesproche
nen AequivalentS übernommen.

Von >340 bis >633 hatte die S ta d t  Gmunden auch den 
G r o ß k u f e n h a n d e l  (die Verpackung des S a lzes in gro
ßen Kufen), und bezog seit dem 30. Ju n y  > 629 mit allerhöch
ster Bewilligung von jeder Kufe > Groschen. Als sie aber 
die Fuhrkosten nach Ebensee schuldig blieb, verlor sie obigen 
Handel, und es entstand dafür das G r o ß k u f e n h a n d e l  - 
a m t ,  worauf am s . November >633 und am 2. Jä n n e r >666 
neue Kontrakte abgeschlossen wurden. Am 6. Ju n y  >689 er
hielt die S ta d t  für Ueberlaffung der Salzkeller, Kuf- und
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») Auf welche Art derselbe betriebe» wurde, ist nicht bekannt. 
Rur da- ist gewiß, daß da» Mauthamt in Gmunden da» 
Valz in Verwahrung hatte, und daß e» die Stadt auf 
Anwosung de» späteren Ober-Salzverstlbrrung-amte« auf di« 
Wägen rc. gab. ( Manuskripte).
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Kleizhäuser, fü r die S ä g e  bey der Aurach, für Abtretung de» 
Hofer'schen Hause» zur Saljoberam tSrrgistratur re. vom 
Salzoberam te einen jährlichen Pachtschilling von tso o  fl., 
am 13. Jän n e r >725 nur 1300 fl., seit dem 4. Ju n y  174s 
aber wieder isoo  fl., unter dem Titel eine» » a u z u s u c h e u -  
d e n  B e s t a n d  o d e r  G n a d e n g e l d e s . «

Nachdem ferner die S a l z f e r t i g e r  vom Herzoge A l 
b re c h t IV. b ü r g e r l i c h e  F r e y h e i t e n  erhalten batten, 
wurden auch diese von F r i e d r i c h  IV.  i 46s,  von M a r i  - 
m i l i a n  I. l S l 4, von R u d o l p h  II. r s s r ,  von N t a t h i a »  
t ü l S  ynd i 6 i ü ,  von J o s e p h  I. >7oü ,  von K a r l  VI.  
i 7 i 4,  von M a r i a  T h e r e s i a  i 7öo, von J o s e p h  U. i?SL 
bestätigt.

1258 durften die B ürger in Gmunden an Reinprechtvo» 
Walsee keine S teu er erlegen (Preuenh. Lnn. s s ) .

Um da- Meilenrecht der B ürger dieser S ta d t  aufrecht 
zu erhalten, verbot Herzog R u d o l p h  den Bewohnern von 
T r a u n d o r f  allen H andel, alle Gewerbe, sogar auch die 
Verfertigung der Schnitzarbeiten au» Holz (Kurz -  H andel 
ar, 99).

i z ü i  wie» R u d o l p h  IV. dem Grafen U l r i c h  v o n  
S c h a u m b u r g  bei seinem Amte zu Gmunden für geleistete 
Dienste im Kriege wider den Patriarchen von Aquileja 
44oo P f .  Wienerpfennige an (Kurz's Rudolph IV. 146).

Sobald  A l b r e c h t  III. i rS s  die Regierung angetreten 
h a tte , errichtete er in Gmunden die Hauptniederlage und 
Hauptmauth für dq» zu Hallstatt erzeugte und abgeführte 
S a lz  (Dicklb. i s s ) .

136S verglich sich Gmünden mit H e i n r i c h  v o n  W a l l 
s e e ,  1494 mit » B e r n h a r t  v. S c h ä r f e n b e r g , «  dem 
Besitzer der Herrschaft O rt über die Gränze de- Burgfrieden-, 
dessen AuSmarkung gleichfalls 1494 erfolgte.

1377 befreyte Herzog L e o p o l d  die S ta d t  um 176 P fund 
Pfennige ayf >6 M onate vom U m g e l d e .  Diese Befreyung 
bestätigten 159s K. F e r d i n a n d  I. gegen ein Darlehen von 
3soo fl., M a x  II. und R u d o l p h  II. gegen einen jährlichen 
Pacht von 300 fl. Am 3. Dez. >660 brachte Gmunden den 
T a z  von de» S tän d en  durch K auf um 19,400 fl. an sich. 
Am 1. Jä n n e r 169s kaufte die S ta d t  da- Um g e l d  der 
B rä u e r , W irthe und Lebzelter in Gmunden und Gschwandt, 
im eisernen G attern , von Altmünster, Ehrenfeld und Lahkir- 
chen um 9500 fl.
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IL79 hob H^ A l b r e c h t  den Zoll des N a c h r i  c h t e r S  
au f dem Wochenmarkt« auf, behielt sich aber seinen eigenen 
bevor, der im dortigen Mauthhause auch ferner noch bezahlt 
«erden mußte (Kurz -  Handel 2i r ) .  S o  wurde nun Gmun
den eine f r e y e  S t a d t (Kurz'SM ikit.Verfassung, 232,224).

Zu dem vom Herzogt A l b r e c h t V .  amSt.Laurenztage 
1417 ertheilten J a h r m a r k t s r e c h t e  fügte M a x i m i 
l i a n  I. noch die Erlaubniß eines zweyten am S t  Leopolds
tage hinzu (Dicklb. 177). Wann sie aber gehalten werden, 
ist bereits in der ersten Abtheilung gesagt worden.

AlS zwischen 1447 und i 4SS v o m P a b s t e N i k o l a u S V .  
mehrere S täd te  Oberösterreichs wegen Ungehorsam und V er
schwörung gegen K. F r i e d r i c h  IV. mit dem Kirchenbann« 
belegt wurden, befand sich auch, G m u n d e n  darunter.

1457 verpfändete K. L a d i s l a u s  dem paff. Bischöfe 
U l r i c h  das Amt Gmunden um 9256 fl., 6 Pfennig« schwar- 
jer Münze». -

146s wurde der S ta d t  durch K. F r i e d r i c h  IV. daS 
B lntgericht, 1494 von K. M a x i m i l i a n  B ann und Acht 
verliehen. (Dicklb. i s s ,  177).

1477 floh F r i e d r i c h  vor dem Könige M a t h i a s  von 
Hungarn von Linz nach Gmunden. (Kurz -  Friedrich IV. 
I I .B . S .  ir r ) .

1478 wurde Gmunden von der Landschaft in Linz mit 
soo fl. Steuer belegt.

1487 durfte die S ta d t  bey der ausgeschriebene» Land
steuer nicht inS M itleid gezogen werden. (Kurz'S M ilitär- 
verf. 290).

Am 12. Jä n n e r  ISIS befreyte K. M a x i m i l i a n  zu 
Döcklabruk die Bewohner Gmundens von Entrichtung des 
ThorvsennigS oder vom Brückengelde. Ein ähnlicher Frey- 
heikSvrief erfolgte am 2 Dezemb. 1524 hinsichtlich des oberen 
ThoreS.

1527 saßen 2 Bürger von Gmunden: G e o r g  Gs t e t t -  
n e r  und F l o r i a n  S c h a u n b e r g e r  dem Gerichte bey, 
welches zu Steyr über 6 Wiedertäufer - gehalten wurde. 
(Preuenh. Ann. 238).

1552 hieß eine Glocke di« B i e r g l o c k e .
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i s s s  soll die erste Klause am S e e  gebaut worden sey», 
»684 folgte die zweyte, »7vs die dritte, »790 der B au  der 
30 Wafferthörchen zum Besten der M üller, und zur V erhü
tung von Ueberschwemmuugen, durch den OberamtSrath v o n  
E h r m a n n .  S c h u l t e -  setzt die Erbauung der erste» S e e 
klause auf 1629.

»5SS hatte R u p e r t  S c h u h ,  B ürger zu Gmunden, 
wegen S Centner Eisen fatale Händel mit den B ürgern von 
F r e y s t a d t  wegen ihre- zu sehr ausgedehnten Stapelrech
teS. (Kurz'S Handel 47, 48).

Am 22. M ärz i s 63 wurde eine besondere W o c h e n -  
w a r k t S o r d n u n g  festgesetzt, ein Kontrakt wegen Errich
tung eine- GetreidkastenS abgeschlossen, iü»ü der H o f k a 
sten gebaut. D er Theurung wegen hörte der W o ch en  - 
m a r k t  1623 ganz a u f , wurde aber später wieder alle 
Dienstage fortgesetzt. (Dicklb. 237, 23S).

Unterm 6. Ju n y  »S86 wurde der S ta d t  ein D i e h -  
m a r k t  bewilligt. (S tä n d . Archiv).

Am >l. Ju n y  »SS7 stellte Gmunden ein Kontingent von 
S3 M ann zum Empfange K. R u d o l p h -  nach Linz. (P reuen- 
hueb. Ann.).

159» brachte die S ta d t  die Herrschaft O rt um 90,000 st. 
und »000 Thaler Leitkauf durch Kaufrecht au sich, und ver
kaufte dieselbe >603 a n K .  R u d o l p h l l .

tü o s erschien der e rs te  D e p u t i r t «  v o n  G m u n d e n  
beym Ausschüsse der ständischen Giltenberichtigung. (S tä n d . 
Archiv).

Gemäß Auftrages vom 23. M ärz i 7So mußte jeder B ü r
ger der S ta d t  z Sperlingsköpfe, jeder Bewohner der V or
städte s solche einliefern.

Am 23. Oktober »752 erfolgte die Errichtung der hiesi
gen P o s t a n s t a l t ;  am 19. Dezember »s»4,  am iü . Jä n n e r  
und i s .  Ju ly  I s i s ,  ferner i. I .  »8»8 die R e k t i f i e i r u u g  
d e r  B ü r g e r r e c h t s t a r e n .

I m  M ay i »27 wurde die Pferde-Präm ien-BertbeilungS- 
station Kirchdorf näch Gmunden verlegt. (S a lz v . A m tS-' 
und Jn tellb l. N ro . 43. von 1827).

Außer den s feindlichen Einfällen, wovon «nS die G e
schichte berichtete, schadete 1572, 1594, »598, i 7v s , »736,
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1787 H o c h w a s s e r ;  zeigten sich »6r s  und 1714 S p u ren  
der P e s t ;  brannte 1440 die ganze S ta d t  am Freytage nach 
S t .  GalluS ab. .

Zu Gmunden wurden folgende auch in der litterärischen 
W elt rühmlich bekannte M änner geboren: D er Domschola- ^  
stikuS G e  iS  H ü t t n e r ;  der Regierungsrath und Professor 
F r a n z  v. E g g e r  in W ien; der Astronom T h a d d ä u s  
D ö r f l i n g e r i n  Krem-münster; der ProtomedikuS K a s p a r  
D u s t s c h m i d  in Linz; der P fa rrh e rr  J o h .  H.  W e i n 
g a r t n e r  in W artberg ; der k. k. Landrath F r a n z  L a v e r  
N i p p e l  in G raz; Abt M a r t i n  lll. von KremSmünster. 
i s s s  kam A n d r e a s  P l e n i n g e r  a ls  Organist nach Gm un
den. M an trifft in der k. k. Hofbibliothek in W ien/ und in 
der S ternw arte  zu KremSmünster s t e i n e r n e  p e r p e t u i r -  
l i che  K a l e n d e r  von ihm. Am 14. August 1712 erblickte 
hier der Goldschmid/ B e r n b a r t  S c h m i d /  das Licht der 
W e lt, der sich a ls  M ahler so auszeichnete, daß man ihn in 
der Künstlerwelt mit Achtung a ls G m u n d n e r  S c h m i d  
nennen hört. E r  wurde 174L Hausbesitzer, und starb am 
18. M ay  i 7S r. (Einige», hier aber Berichtigte, sehe mau 
auch im Werke von L i-iz  S. rry). Unter die berühmten 
G m undner zählt S t e i u e r  (72) auch den M agister I  » h a n  - 
n e S  d e  G a m u n d i a .  Dieser gehört aber nach I S c h e r ' S  
Gelehrten - Lexikon Unterösterreich an.

Angenehme Ausflüge von Gmunden gewähren: D ie 
Holzfabrik« im s o g e u a n u te n M e y e rh o fe , T r a u n k i r c h e n ,  
E b e n z w e y e r ,  A l t m ü n s t e r ,  O r t ,  P i n - d o r f ,  der 
G m u n d n e r b e r g ,  die H i m m e l r e i c h w i e s e ,  der L a u 
d a c h s e e ,  die K o r b a c h m ü h l e  in der Eisenau, worüber die 
P o l y h y m n i a  S .  i s s ,  oder da- ö s te r r .  B ü r g e r b l a t t  
N ro . 91. von x s r ö  nachgelesen werden können.

Traundorf, eine Vorstadt von Gmunden, hart an der 
angenehmen Traunbrücke beginnend, mit 119 Häusern, 
r r y  W ohnparteyen, 914 Einwohnern.

T r a u n d o r f  wurde der S ta d t  Gmunden am i .  Nov. 
1S94 durch F r i e d r i c h  F r e y h e r r n  v. P o l h e i m  zum 
Kaufe angebothen, später zum Burgfried der S ta d t  gekauft, 
am  16. Dezemb. iöS7 zu einer Vorstadt erhoben.

Hiekbietendie K a p u z i n e r ,  das Herberstorf er' f ch«  
F r e y h a u S ,  der L i c h t e n a u e r g a r t e n ,  die Freysiäe 
M o o s ,  M ü h l l e i t e n  und W e i u b e r g  nebst dem S o y -

2r Thl. rte Abthl. (Traunkr«!»). U

OooZle



l e n d  a d e  theils historische, theils sehenSwerthe M erkwür
digkeiten.

Am 24. Septem ber »635 äußert« sichK. F e r d i n a n d  0 . 
über die Erbauung eines Kapuzinerklosters in T raundorf; am
7. Ju n y  1636 wurde der Baukontrakt mit M a r .  S p a t z  in 
Linz abgeschlossen, am i s .  darauf der Befehl zum Anfange 
des B aues erlassen, am s . Oktober deS nämlichen Ja h re s  
dnrch Abt A n t o n  v o n  G a r s t e n  der Grundstein gelegt. 
Am 2. August »642 stellte K. F e r d i n a n d  III. ein Dekret 
über die Abgabe des nöthigen Brennholzes vom Salzober- 
äm te , über die Unterhaltung eines ewigen Lichtes re. au s , 
dessen B etrag  K. L e o p o l d ! ,  »683 vermehrte. Am i .  M ärz 
,643 gestand daS Salzoberam t den V ätern  das B runnen
wasser zu ; am 2. April 1644 ertheilte ihnen Erzherzog L e o 
tz o ld W  i l h  e l m die Erlaubniß zum P red ig en ; am 25. N ov. 
1645 weihte der P ra g e r  Erzbischof, E r n s t  A l b e r t ,  G r a f  
v o n  H a r r  ach ihre Kirche zu Ehren der H e i m s u c h u n g  
M a r i e n -  (von P h i l i p p  H a l l e r  a u s  T y r o l  gemahlt), 
deS h e i l .  F r a n z  und A n t o n  v. P a d u a .  1664 baut« 
P r e i s g o t t  G r a f  v. K u e f s t e i n  einen eigenen Antoniuö- 
A l t a r ;  1679 wurden die vorhandenen Altäre, (jetzt 4)  vom 
Pabste J n n o e e n z  XI. privilegirt; 1690 mehrere Z ellen; 
»730 der Trakt vom Chore bis zu demselben auf kais. Kosten 
ne« gebaut; »739 Kirche und Kloster renovirt; am 1 August 
»742 daS Glöcklein vom P rä la ten  in Lambach konsekrirt. 
»7 »s bewilligt« K a r l  VI. den hiesigen Kapuzinern einen H ir
schen sammt der Decke, am »s. Dez. 1723 eine Anzahl Fische 
um den LimitopreiS; »783 wurden alle Deputate aufgehoben. 
»739 erhielt die Bibliothek durch K a r l L u d w i g v o n F r e y ,  
»740 durch A n t o n  M o o r  v. S - u n e g g ,  Dechant in 
Schörfling, eine beträchtliche Vermehrung an Büchern.

I m  Refektorium befinden sich 2 herrliche B ilder von 
B e r n h a r t  S c h m i d .

D er erste Q uardian 1636 hieß Leopold. E r  w ar von 
Schärding. Jetzt bewohnen 3 P a tre s  und eben so viele F ra- 
tre -, jeder mit 200 fl. Defizienten-G ehalt, daö Kloster.

»644 tra t hier J o h a n n  A n t o n  S i n e l l i ,  ein 
? Fleischhauerösohn aus Komorn in H u ngarn , im 23. Ja h re  

/  seines A lters, unter dem Namen E m m e r i c h  ins Novitiat. 
E r errang in der Folge 7 Ja h re  a ls  Missionär in P ra g , und 
22 Ja h re  a ls außerordentlicher Prediger bey den Schotten in 
Wien groß« P opu laritä t, wurde »68» vonK . L e p o l d I .  zum
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Konferenz-M inister, zum Fürsten de» heiligen rSm. Reiche» 
ernannt, und am >i .  M ay d. I .  zum 20. Bischöfe von Wien 
geweiht. Schon hatte der Kaiser für ihn den K ardinalshut 

k̂ll« 63« l6ü5
und sein Vermögen von 45000 fl. der Disposition deSM onar
chen überließ (Hormayr'S Wien II. >64; W endt 4. B . 7 Thl. 
S .  64. M anuspt.).

D a»  H e r b e r s t o r f e r ' s c h e  F r e y h a u »  N ro . 7. be
faß einst G ra f  v. H e r b e r s t o r f ,  von dem wir bey A l t 
m ü n s t e r  noch Einiges hören werden; in der Folge A. M . 
L i n z e ^ i n ,  dann J a k o b  v. E r l a c h ,  von dessen Erben eS. 
M a g d a l e n a  T r a w e g e r  kaufte. D er L i c h t e n a u e r -  
g a r t e n  w ar früher «in AppertinenS der zum Landgute 
W e h e r  gehörigen Plaffauor Wiese mit einem Häuschen, da» 
A l o i »  P r u c k n  e r ,  Salzinspektor, Hofkasten und Bauam tS- 
venveser in. Gmunden besaß. Diesem erließ die Herrschaft 
W eyer die Grundunterthänigkeit, und so wurde da- H äus
chen ohne ein landesfürstliches Diplom ein FreyhauS. P r u c k  - 
n e r  baute in der Folge das H aus größer, tra t einen Theil 
deS Grunde» zur Erbauung eines zweyten Hauses ab, uud 
erhielt so einen Unterthan mit r  fl. Jahreödienst und 4 fl. 
Freygeld in Veränderungsfällen. D en ö i c h t e n a u e r g a r -  
t e n  k a u f t e  am z>. Ju ly  1797 J o s e  pH H a r t ;  >800 kam 
er an M a t h i a s  W a m p l ;  am 2. August i s o r  an F r a n z  
H a s e n k n o p f ;  den 22. August 1S19 an J o s e p h  S t a u 
d i n g e r ;  am 24. Februar >827 an J o s e p h «  Kl e t z l  
( S tä n d . Giltenbuch).

D er Freyfltz M o o s  N r» . 6s . ist ein Viereck an der 
S te y re r  S tra ß e , ohne irgend einen Unterthan. M a r i a n a  
H u e m e r i n n  kaufte ihn am 2. Ju n y  z?64 von M a r i a  
A n n a  v. A r t s t ä t t e n .  >78> kam er an den G ärtner 
J o h .  G e o r g  L e h n e r ,  und >s>r anseine» gleichnamigen 
S o h n . (S tä n d . Giltenbuch).

D er Freysitz M ü h l l e i t e n  nahe am Ausfluss« der Traun, 
eine M ühle N ro. sy . mit sechs Gängen und einer S äg e , 
w a r  einst nach N e i d h a r t i n g  unterthänig. Am Bartholo
mäuStage i s o i  verkaufte sie C h r i s t o  pH G r a f  » . S c h e r n 
b e r g ,  G o l d e c k  und N e i d h a r t i n g  als  » f r e y e s  
A i g e n «  an H a n n S  S p i n d l e r .  H ierauf folgten sich 
zienüich schnell nachstehende Besitzer: 1607 A b r a h a m  v o n  ' 
R o h r b a c h  und M a r b a c h  zu E b e n z w e y e r ,  >6>o Wei k -  
h a r t  P l a s s e n ,  >7>o K a t h a r i n a  P l a m b e t g e r i n
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durch Uebergade von M a r  S c h m id  v o n  S c h m i d b e r g ,  
am i .  Jä n n e r 1725 F e r d i n a n d  A n d r ä  S c h m i d  v o n  
S c h m i d b e r g  durch K au f, 1760 K o n r a d  L e o p o l d  
S c h e r e r ,  Kassier in Edensee durch H eurath, am 2. M an  
is o s  dessen S o h n  F r a n z  P a u l  S c h e r e r  durch Vergleich 
mit seinen Geschwistern. Dieser erhielt am 31. Oktober t 8»r 
fü r seinen 1S09 bewiesenen P atrio tism us die goldene Civil- 
verdienstmedaille mit S ehr und B and (Linz. Zeit. N ro . 91. 
von iS t2), und verkaufte sein Anwesen 1S27 an den M üller, 
F r a n z  K u r z  v o n  H a l l s t a t t .  (S tä n d . G iltenb.; M an u 
skript; Höh. III. 42S— 43S).

D en Freysitz W e i n b e r g  auf einer Anhöhe an der 
S tey re r S tra ß e ,  verkaufte am 2. April 1642 J o h .  W a n k -  
h a m m e r ,  Sequester der Feste E g g e n b e r g ,  an den k. k. 
Forstmeister J o h .  B a p t .  F a s o l d .  Am 21. April 167» 
erhielt ihn der ForstmeisteramtSadjunkt A d a m  Kas ch  nitz» 
und I7S4 A n t o n  S c h w a r z ä u g e l  vom Freyherr« A n 
t o n  V a l e n t i n  v. Ka s c hn i t z  durch Kauf, 1790 eben so 
J o h a n n  G e o r g  F o r s t i n g e r ,  iso ö  F r a n z  G r a f  
v o n  S e e a u ,  i ü l i  wieder J o h .  G e o r g  F o r s t i n g e r ,  
und »82S der k. k. Oberstlieutenant Freyherr L e o p o l d  v o u  
P o t i e r  äes eelielle».

1775 w ar dieser Freysitz, den G i e l g e  (UI. 254) ganz 
irrig in die P fa rre  »AltSdorf u n f e r n  H i l d p r e c h t i n g «  
setzt, durch Fahrlässigkeit in B rand  gerathen. (S tä n d . G il
tenb. ; M anuskript).

N ro , i .  ist die höchst reinliche Dadanstalt des beeideten 
BadmeisterS F r a n z  O b e r l e i t n e r .  M an  trifft in den 
,2  ausgemahlten Zimmern 14 Badwannen, alle mögliche Be
quemlichkeit, und erfreuet sich bey billiger Bedienung auch 
einer recht schönen Aussicht. (Jn te lb l. der Wien. Zeit. N ro . so. 
V0M 21. Ju n y  1S24).s

I m  H a f n e r h a u s e  befindet sich eine Pestsäule von 1647.

Mühlwang, M i l w a n g  s ) ,  ein herrschaftliches 
Schloß und D o rf mit 32 Häusern, 5s Wohnparteyen, 19s Ein
wohnern am Ende der S ta d t  Gmunden auf einer Anhöhe an 
der Lambacher Poststraße nächst der T raun.

sab D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  G m u n d e n .
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Z ur Herrschaft M ü h l w a n g  sind auch die Landgüter 
» H o f e g g  und W e y e r / «  daS eremt« R e g a u e r -  und 
K a p e l l e r a m t  (diese beyden im HauSruck)/ inkorporirt/ 
wodurch M ühlw ang ein« Herrschaft von s?o  Unterthanen 
wurde. H ier wird auch das v. Frey'sche W a l d b a c h l e h e n  
verw altet. ,

D a -  Schloß M ü h l w a n g  kam nach dem Aussterbe» 
seiner muthmaßlichen E rb au e r/ der altritterlicheu M i l -  
w a n g e r  in S t e y r /  von R u d o l p h  II. »das a ls  ein 
Lehen an M a x i m i l a p  H a c k l b e r g e r ;  am Georgitage 
>6»4 durch K a u f a n  L e o p o l d  P ö t s c h ;  am 28. S ep t. »622 
durch K. F e r d i n a n d  a ls  »ein f re y e -E rb« an deu R ent
meister R a p h a e l  F r a u n h o l z  in S te y r ;  den » . J u l y  
»628 durch seine Erben an B e n e d i k t  F a s o l d /  Verweser 
in Ebensee; am 9. Aug. »646 an seinen S o h n  J o h .  B a p t .  
F a s o l d .  D eu 7. Februar 1662 erhob K. L e o p o l d  I. 
M ühlw ang ju  einem »Land- und befreyten adeligen Gut.« 
V on J o h .  B a p t .  F a s o l d  kaufte eS »684 der S alzam t- 
ma n » /  Freyherr G e o r g  S i g m u n d  S c h i f f e r /  und 
von diesem am ». Ju n y  »69s J o h .  E m m e r i c h  G r a f  v. 
S e e a u .  Von  F r a u j /  A n t o n  G r a f e n  v. S e e a u  
kam M ühlw ang »724 an K a r l  J o s e p  h R i t t e r  v . F r e y /  
und von dieser Familie am ». April » s»7 nach abgeschlosse
nem Kaufe an den jetzigen Besitzer J o s e p h  S o l t e r e r .  
»S24 wurde im Schloßgarten ein symbolischer L e i c h e n s t e i n  
a u s  der Römerzeit von Altmünster aufgestellt. (Höh. Ill- 
427,  M anuskript).

D a s  Landgut H  0 f e g g , einst ein Schloß in -e r  Ge
meinde S tä tten  / von dem man nur noch die Grundmauern 
sieht/ besaßen »so8 U l r i c h  P e r g h a m m e r ,  »597 V e i t  
S p i n d l e r /  »645 und »675 J o h a n n  P a u l  und J o 
h a n n  Achatz S p i n d l e r /  i b y s J o h a n n  E h r e n r e i c h  
G r a f  v o n  S e e a u .  H ierauf hatte eS die nämlichen B e
sitzer, wie M ühlwang. (Höh. III. XXI. Preuenhueb. 280).

D aS Landgut W e y e r  kam am 4. Ju ly  »6»r durch 
K auf von A b r a h a m  v o n  R o r b a c h  an M a x i m i l i a n  
H a e k l b e r g e r ,  »6»4 an L e o p o l d  P ö t s c h ,  am ro .S e p t .  
»62» von S e b a s t i a n  S ü e ß  und H a n n S  C h r a i n s e r  
an C h r i s t o p h  R o t t n e r .  D en ». Oktober 1624 erhob 
K. F e r d i n a n d  II. das Landgut Weyer zu einem Freysitze, 
welchen A d a m  G r a f  v. H e r b e r s t o r f  am s. Aug. »627 
durch Kauf an sich brachte. M a r i a  E l i s a b e t h  S c h m i d »
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H e r a e r  verkaufte am iS . J u ly  , 6s s  da- Landgut W eyer 
an J o h .  A n t .  S p i n d l e r  v. H o f e g g  re ., worauf am  
r r .  Ju n y  »720, am 2a. Jän n e r und 2 s . April »72» mehrere 
Parzelle» vom Hauptkomplere auf Erbrecht Hindangegeben 
wurden. Den 24. April >722 kaufte J o s e p h «  G r ä f i n  
v o n  S a l b u r g  d a - Landgut W eyer und Waldbach von 
C h r i s t o p h  B e n e d i k t  H a i d e n  zu D o r f ,  und am 
ry . August ,7 2 3  J o s e p h  O r t n e r  d a - DominikalhauS in 
W eyer. >724 wurde K a r l  J o s .  v. F r e y  Besitzer de- 
Landgute- W eyer, der dasselbe bald hierauf in eine Waisen
stiftung veränderte, wodurch d a - Landgut W eyer ein Dom i
nium ohne Schloß wurde. Am 20. April 1724, am 20 .S e p t .  
und 1. Dezember ,729 , am 26. Jä n n e r , 74, geschahen wie
der erbrecht-weise Verstückungen. Nachdem F r a n z i s k a  
v. F r «  y am so. Jä n n e r i s ,3 d a- Landgut W eyer von ihrem 
Gemahl F r a n z  v. F r e y  bekommen hatte, tra t sie dasselbe 
am 1. April l «»7 durch Kaufrecht an den gegenwärtigen B e
sitzer J  o s. S o l t e r e r a b .  (S tä n d . G iltb .; M spt.).

D er Freysitz W e y e r  hat seit M a t h .  W a m p l  die 
nämlichen Besitzer, wie der L i c h t e n a u e r g a r t e n  und ist 
im ständischen Giltenbuche a ls  » F r e y s i t z  L i c h t e n a u e r 
g a r t e n  a m  W e y e r  b e y  G m u n d e n «  vorgetragen. 
Dadurch ist nun viel Dunkle- gehoben, und so kommen wir 
zum W a l d b a c h l e h e n  mit l l  Unterthanen.

W a l d b a c h  w ar ein TraunkirchenfcheS Lehen, und eine 
Feste zwischen Weyer und Gschwandt am » w a s s e r l o s e n  
B a c h e , «  der bey Hochgewittern fürchterlich anschwillt, 
l 7yy dem D orfe W e y e r  durch sein Ergießen besonder- viel 
schadete, und die Pfarrgränze zwischen Gschwandt und Gmun
den bildet.

Nachdem d a - nun verfallene W a l d  dach  »44t von der 
Aebtifsin B a r b a r a  in Traunkirchen dem W o l f g a n g  
F r e y  t a g  verliehen worden war, fiel eS 1447 an T h o m a s  
F r e y  t a g ,  und nach seinem Tode i s i y  an Traunkirchen 
zurück. H ierauf trifft man folgende Lehenträger: »52s W i l 
h e l m  K u e f r i c h t e r ,  ,S7S G o t t h a r k  v o n  S c h ä r f e n ,  
p e r g ,  ,600, ,6 ,8 . 1ÜS2, , 654, 1660, ,672 V e i t ,  
J p h a n n  B a p t i s t ,  J o h a n n  A n t o n ,  J o s e p h  Achaz 
S p i n d l e r ,  und seit dem 14. Jän n er ,724 die Familie 
v o n  F r e y .  (Höh. lll. XXVll. , s s ,  M annscript).

3 8 - y - r ,  ein D o rf , eine kleine Viertelstunde von 
Gmunden mit 43 Häusern, 68 Wohnparteyen, 266 Einwoh-

r i o  D i s t r i k t -  - Ko  m m i s s a r k a t  G m u n d e n .
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n e rn , wo sich d a - sehr geschmackvoll eingerichtete L a n d -  ^  
h a u -  deS p e n s i o n i r t e n  H o f s c h a u s p i e l e r s  L a n g e ,  
d a s  S c h l ö ß c h e n  W e y e 'r ,  u tL  der Freyfitz R p » t h  
befinden.

I m  Schlößchen W e y e r  konsekrirt« der Kardinal J o h .  
P h i l i p p  G r a f  v o n  L a m d e r g  am 20. M ärz i ?»o die 
K ap e lle ;«  Ehre» deS h e i l .  B e n e d i k t ;  am i .  M ärz i r r «  
geschah durch Testament deS C a r l  J o s e p h  v o n  F r e y  die 
S t if tu n g  des Waisenhauses in demselben au f 12 K naben; V . 
1778 wurde die Nebenschule errichtet, und mit dem Waisen
Hause verbanden. D ie vielfältigen Besitzänderungen mit dem 
F r e y s i t z e  und mit  dem L a n d g u t e  W eyer wurden so eben 
erzäsät.

R o i t h ,  am Fuße der i / r  S tu n d e  oberhalb liegenden 
Himmelreichwiese, wurde am Georgitage 1597 vom K. R u 
d o l p h  II. zum Freysitze erhoben, und von F r i e d r i c h  v o n  
P o l h e i m  an S i g m u n d  J ä g e r  und seine G attin  über
lassen. Am 4. M ärz iü sü  befaß Roith G e o r g  A l b e r t  
v o n  P l a ß .  D en »2. Septem ber 1719 »bürde der Freysitz 
von dem infulirten Abte J o s e p h  E h r e n r e i c h  G r a f e »  
v o n  S e e ä u  an den Forstmeister J o h a n n  A d a m  A i g 
n e r  in Gmunden verkauft, »vorauf ihn sein Schwiegersohn 
J o h a n n  P a u l  L i c h t e n a u e r  erhielt. , 7SZ tra t der 
Rittmeister J a k o b  v o n  H o l z h o f e r n  in den Besitz, wor- 
nach ihn der Gerichtsverwalter F r a n z  L a v .  G a u g l  zwi
schen l 77t  und 177S bekam. D en 11. Ju n y  1792 erwarb ' 
ihn J o h a n n ' N e p .  H ö r n k r  v o n  R o i t h b e r g  durch 
Kaufkontrakt. (M s p t.; S tän d . Giltenbuch ) . I n  K l e y l e ' S  
R ü c k e r i n n e r u u g e n ,  in W e i d m a n n s  W e g w e i s e r ,  
in H o r m a p r ' S  Ar c h i v  von 1823» in S c h m id e l 'S  l i t t e -  
r a r .  A n z e i g e r  s .  Ja h rg . S .7 1 1 )  wird man das bestätigt 
finden, w as wir in der ersten Abtheilung von R o i t h  und 
seinem gegenwärtigen Besitzer gesagt haben.

Nach G s c h w a n d t  pfarren außer diesem gleichnamigen 
O rte noch die 3 D örfer Kleinölling, M oosham , und Obern
dorf mit 2 s 0 Häuser« , 3 1 2  W ohnparteyen, 1346 Einwohnern.

Gschwandt n),  ein Pfarrdorf auf einem Hügel mit 
144 Häusern, isi Wohnparteyen, 738 Einwohnern, 1 S t .

D i s t r i k t s  - Ko mmi ssar i a t  G munden .  311
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fer HI. 129).
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von Gmunden an der Straße von Borchdorf, lange Zeit eine 
Filiale von Lahkirchen. .

»754 stiftete hier der S tad tp fa rre r  M a t h i a -  F r a n z  
v o n  A r r e -  i n  G m u n d e n  ein Benefizium, und d au le  
da» KuratenhauS. »7S3 wurde Gschwandt eine R e lig ion-- . 
fond-pfarre.

D ie Kirche ist zu Ehren der h e i l .  C a t h a r i n a  gebaut, 
und hat ein« h e i l .  B a r b a r a  und den h e i l .  A n d r e a -  in 
Gla-m ahlerey. (M spt.).

Zum Vikariate L a h k i r c h e n  gehören die » D ö rfe r: 
D ietham ing, K ranaw et, Lahkirchen, Oberweiß, Oelling, 
Rahstorf, Schw eigthal und S tä tte n  (hier die Ruine Hofegg) 
mit r s 9  H äusern , 36s W ohnparteyen, l ö s t  Einwohnern.

La h k i r c h e n ,  O b e r w e i ß .
Lahkirchen, L a c h k i r c h e n ,  L o c h k i r c h e n ,  L o h 

k i r c h e n ,  L a a k i r c h e n  u ) ,  ein D o rf von 40 H äusern,
St W ohnparteyen, r r s  Einw ohnern, i M eile von Gmunden, 
nördlich au f einer Anhöhe, welche sich gemach an den Traun- 
siuß hinuntersenkt.

DaS Kirchengebäude zu Ehren de- he i l .  V a l e n t i n  
ist gothisch mit 4 Altären.

B ey Lahkirchen erhielt Krem-münster »>6s eine Hubt 
(S tra ß e r  l. rg s ) .

ir so  sprach K. R u d o l p h  dem Bischöfe Petrus in. 
Passau di« Advokatie über die Pfarre Lahkirchen zu, weil er 
bewiesen hatte, daß diese dem Hochstifte von den Brüdern 
G o t t f r i e d  und Ulri ch von L r uc hf e n  übergeben wor
den sey. (Buchinger l. 2 S l).

»4S4 erscheint Lahkirchen a l-  eine Filiale von Gmunden.
14S5 bewilligte der Stadtpfarrer in Gmunden den 

Bauern zu Lahkirchen auf s  Jahre einen » G e s e l l e n «  im 
Gute Mayenthal gegen »o Pfund Pfennige im Jahre.

i 4yo befahl die Dechantin in Niedernburg dem Vikar in 
Gmunden die Aufnahme eine- » ewigen Priester- für Lahkir-

») I-scti — keltisch —«rtar oder urbaraemachter Grund;
«in Duschwald oder ein Laubholz. (Pallh. Loj. Lox. »47, Hi- 
fer H. rly, ksctmia^r K-).
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che«, der ;i> Matzenthal au f der W ide« sitzen soll.« (G m und
ner Pfarrschriften).

1712 ließ der Vikar K e r n  einen Oelberg anlegen, der 
mahl eine schönere B ildhauer-A rbeit haben soll.

Am 23. Jä n n e r  1717 erfolgte hier die S tiftu n g  d e- 
Hörak'schen BenefijiumS, am 1» Febr. 172s die Bestätigung 
de- StistbriefeS durch den paffauischen Bischof J o s .  D o m i 
n i k u s  G r a f e n  v o n  L a m b e r g .  (Urkunden).

Nach K h e v e n h i l l e r ' S  A n n a l e n  ( s r  und 6r  B d . 
S .  2080) ermordeten die D auern  j»  Lahkirchen IS99 ihren 
eigenen P fa rre r . W as der W irth N e u m ü l l e r  von hier 
in S te y r  re. verübte, und welchen Lohn er dafür erhielt, 
findet man in der G e s c h i c h t e .

O b e n v e i ß ,  O b e r w e i s ,  ein Schloß und D o rf  mit 
7 t H äusern, »7 W ohnparteyen, 3ü3 E inw ohnern, s /4  S t .  
von Gmunden, 3/4 von Lahkirchen.

D a s  Schloß besaß nach S t e p h a n  G e y m a n n  i s » r  
E r a S m u »  d e r  G r e i s e n e c k e r ,  l S t 4 verkaufte eS B e 
n e d i k t  P i r k i n g e r  an W o l f  J ö r g e r ,  >549 bekam eS 
M i c h a e l  W e i c h s e l b a u m e r ,  hierauf F r a n z  A d a m  
S p i n d l e r ,  J o h a n n  G e o r g  F ü e g e r  und K a r l  J o 
s e p h  F r e y h e r r  v o n  G r ü n t h a l .  Am »s. S e p t. 172s 
erhielt es J o h a n n  G e o r g  E m a n u e l  F r e y h e r r  v o n  
H o h e n e c k  durch Kontrakt für sich und seine Familie. Am 
16. Dezrmb. »799 traten e- die Hoheneck'schen Erben an den 
F r e y h e r r «  v o n  J m S l a n d  ab;  am 2S. Dez. iso o  ver
kaufte e- dieser an A m b r o S  H a s e l m a y r  v o n  F e r n 
s t e i n  in Gmunden. (H öh . l .  » s s ,  220, 4S t, 704, 7 0 s ;  
ständ. G iltb.).

D i s t r i k t -  - K o m m i s s  a r i g t  Gr o ßr l a mi ng .  31z

10) G  r  0 ß r  a m i n g.

Dieses DistriktSkommiffariat a) hat i s  D örfer, S21 Häu
se r, 7so W ohnparteyen, 3583 Einwohner, i  kleines Domi-

n) E r wurd« am 18. Jänner 1827 mit jenem von Weyer verei
nigt, aber die Steuergeschäfte und jene der bischöflichen 
Dotation-Herrschaft Urbaramt Weyer muffen immer abge- 
gesondert geführet werden.
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nium , r  P fa rren  und Schulen, s  Steuergemeinden, »W und
arzt und i Hebamme. Nebst einem äranschen Blechhammer
werke (m it r  Hammerschmieden, 4 Knechten, » B le c h - ,» Zer- 
renhammer und s  Feuerstätten),  » G yp-stam pfe, 4 Holz- 
w aaren -A rbeitern , » P echöh l-B renner, » Pfannensiicker, 
» Sensenschmid, 2 Uhrmachern und 8 Webern werden noch 
», Kommerzial-, ?4 Polizeygewerbe und freye Beschäfti
gungen betneben. '

D a s  Distrikt-kommissariat unter einem Pfleger hatte 
früher seinen Amtssitz zu G roßram ing, feit seiner Vereini
gung aber zu W eyer.

Die Kirche Neustift ist das bezeichnete kleine D o m i n i u m .
D ie 2 P fa rren  und Schulen befinden sich zu Großraming 

und N eustift, unter dem Kirchen - und Schulpatronate des 
ReligionSfonde-,  unter der Kirchen- und Schulvogtey der 
Herrschaft Garsten.

D ie 8 S t e u e r g e m e i n d e n :  B lum au, Buchschachen, 
D örfel, Hintstein (auch H interstein), Lumpelgraben, N eu
stiftgraben, Oberpleissa, P la tten  zählen 96 »s topographische 
N um ern.

D aS B r a n d a s s e k u r a n z  - K a p i t a l  stand mit Ende 
»824 nu r auf 384 fl.

Nach G r o ß r a m i n g  pfarren die 8 Ortschaften: Böch- 
g raben , Brunnbach, Großraming, HiNtstein, Lumpelgraben, 
Neustiftgraben, Oberpleissa und Rodelsbach mit 297 Häusern, 
473 W ohnparteyen, 2157 Einwohnern.

Großraming, R a m i n g  a ) ,  ein P fa rrd o rf  mit 
4» H äusern, 71 W ohnparteyen, s »4 Einwohnern, » 1 /2  S t .  
von Neustiftgraben, 2 1 /2  von Böchgraben, 3 1 /2  von 
B runnbach, 2 von Losenstein, » von Arzberg, 2 von Kasten.

D ie P fa rre  ist wegen ihrer gebirgigen Lage sehr be
schwerlich und weitschichtlg. S ie  w ar bis zur Auflösung de- 
S tifteS  Garsten ein V ikariat davon, und ist seitdem eine 
ReligionSfondSpfarre.

Bevor hier eine Kirche entstand, gehörten die Bewohner, 
außer den nothwendigsten Handwerkern K ö h l e r  und H o l z 
k n e c h t e ,  unter die ältere P fa rre  Neustift und Weyer.

3>4 D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  G r o ß r a m i n g .

») Kurz I. 3H6 ; Geschichte diese» Kreise».
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D ie Pfarrkirche zu Ehren de- h e i l .  J a k o b  M a j o r  
m it s  A ltären geweiht, wurde i s i s  erbaut, »690 beynahe 
um die H älfte verlängert, i 7Sü mit einer Orgel versehen, 
179s am Plafonde «I k r s ,« »  bemahlt, i s i s  ganz renovirt, 
i s r 4 im Musikchore vergrößert, und in demselben eine neu« 
O rgel von S i m o n  A u t o »  H o l z e l  zu  G a r s t e n  au f
gestellt.

D e r  Kirchthurm wurde 1759 erhöht, 1-95 m it einer vier
ten Glocke, und 1781 mit einer neuen Uhr von dem berühm- . 
ten Großuhrmacher G r e i n e r  zu  W e i d h o f e n  bereichert.

i ü r 6 w ar der O rt 6 M onate hindurch ohne katholischen 
P rie ste r; ein lutherischer Prediger bezog dessen W ohnung, 
und suchte seine Lehren zu verbreiten.

D a -  älteste T a u f-  und Kopulation-buch ist von 1636.
1691 wurde der P fa rrh o f neu gebaut, 1718 verschönert 

und vergrößert, 1735 die Schule errichtet, 1782 «in eigene
Schulzimmer für üo Kinder hergestellt, 1S12 fü r i r o —  iz o  
Schulbesuchende erweitert.

1811 erhielt d a - Pfarrarm eninstitut 600 fl. E . Sch. a ls  
ein Legat von P .  N o r b e r t  M ö d l h a m m e r ,  welcher am 
2. Oktober 1785 hier starb und der letzte P fa rre r  au - dem 
aufgehobenen S tif te  Garsten war.

D er P fa rre  N e u s t i f t  sind die i  i D ö rfe r: B lum au, 
Buchschachen, D ö rfe l, G ru b , H ofberg, N eustift, P la tte n ,
E d, Langeck, Planken und S träußelberg (letztere 4 in Unter
österreich) mit 248 Häusern, i s i 7 Einwohnern zugetheilt.

N e u e s t ,  N e y s t y f f t  (nach B ischer), ein P fa rrd o rf  
m it 38 Hausern, so  W ohnparteyen, 224 Einwohnern, 1 S t .  
von G roßram ing, s/4  von Gaflenz, 2 1 /2  von Losenstein.

N e u s t i f t  hat d a - einstige und jetzige Pfarrverhältniß  
m it G r o ß r a m i n g  gemein.

D ie Pfarrkirche ist dem heiligen O s w a l d  zu Ehren 
gebaut, mit 3 Altären versehen, und vielleicht der besuchteste 
W allfahrtsort der. Linzer Diözese. Ein geschnitzte- Frauen- " 
bild mit dem Jesuskinde auf dem Arme, statt deS A ltarblat- 
teö auf dem Hochaltar« angebracht, und M a r i a  -  N e u 
s t i f t  genannt, macht de» sinnlichen Gegenstand der V ereh, 
rung auS. ,

D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  G r o ß r a m i n g .  s , s
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D er au s Q uadern von Tuffsteine» aufgeführte Kirch
thurm mit vier harmonisch - gestimmten Glocken zeigt auf einem 
Ecksteine die Jahreszahl »»24, indeß waren die arabischen 
Ziffern vor dem »L. Jahrhunderte nicht im Gebrauche. (H an
oi«. II. 7»).

Am 24. Septem ber »49s wurde diese » g a n z  n e «  g e 
b a u t e  K i r c h e «  vom paffauischen Generalvikar N i k o l a u s  
gew eiht, und der um sie herumliegende Gottesacker reconei- 
l i r t ,  »Ü70 d§r P fa rrh o f gebaut, »»22 zweckmäßiger einge
richtet, und im nämlichen Ja h re  auch das SchulhauS für 
«0 Kinder neu hergestellt. (M anuskript).

LlS Distrikts - Kommissariat Gschwendt.

»») G s c h w e n d t .

I n  dieses Distrikt-kommissariat gehören l M arkt, 27 D ö r
fe r, »29 H äuser, »2»» W ohnparteyen, 5490 Einwohner, 
3 Herrschaften, 2 Landgüter, » kleinere Dominien, 4 kathol. 
P fa rren  und S chu len , » P asto rat mit einer «katholischen 
Schule, »s Steuergemeinden, » Arzt, 2 W undärzte, 6 Heb
ammen und » Armenspital. Außer » Apotheker, 5 B räuern, 
» B ranntw einbrenner, 4 Fischwässerbesitzern, » Hauben
macherin, 21 Huf» und Hackenschmiden, 2 Kattundruckern, 
» Kupferschmide, z Mühlzurichtern, 2 Oehlschlägern, » Uhr
macher, 9 W agnern , 25 W ebern, befinden sich in diesem 
Kommissariate noch 27 bekanntere K om m erzial-, »99 P o li- 
zeygewerb« und freye Beschäftigungen.

D a -  DistriktSkommissariat unter » Pfleger hat seinen 
Amtssitz im Schlosse Gschwendt, welches dem Fürsten W i l 
h e l m  v o n  A u e r - p e r g  gehört.

D ie 2 anderen größeren H e r r s c h a f t e n  sind Piber- 
bach und W eyer, die 2 L a n d g ü t e r  Eggendorf und Hueb, 
die » k l e i n e r e n  D o m i n i e n  da- G otteshaus Allhaming, 
d a - Eckhartsche Beutellehen, da» G otteshaus und der P fa rr 
hof Kem aten, da» Kirchberg'sche Lehen, der M arkt Neuho
fen, daö Brnefizium Ottstorf, und die Gilte S te in . I m  V er
folge dieser Gegenstände werden wir alles Wesentliche davon 
kennen lernen , dürfen aber dort nie verweilen, wo eS nur 
dem Namen nach bekannte Massegilten und Lehen oder unbe
deutende Gartenfelder re. betrifft.

Die 4 kathol. P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich 
zu A llham ing, Eggeudorf, Kematen und Neuhofen. N ur
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in der P fa rre  Eggendorf führt daS gleichnamige Landgut die 
Kirchen, und Schulvogtey, sonst steht das P a tro n a t-  und 
Vogteyrecht überall dem S tif te  KremSmünster ju.

D aS P asto rat hat sein Lokale in der Ortschaft B r a n d 
s t a t t  N ro. 3 t ,  3/4 S t .  von Kematen. Die Anzahl der Ge
meindeglieder beläuft sich auf 520. Diese sind in folgenden 
17 P fa rren  zerstreut: Kematen, Thannstätten, S t .  M arien, 
Neuhofen, Allhaming, Pucking, R o h r, Pfarrkirchen, Hall, 
Waldneukirchen, Pettenbach, S teinbach , S irn in g , G ar
sten, S te y r ,  Sonntagsberg  und Weidhofen. D ie Schule, 
gleichzeitig mit dem Bethhause gegründet, zählet 54 Kinder 
beym Unterrichte.

D ie 13 S t e u e r g e m e i n d e n  Achleiten, Allhaming, 
B ran d sta tt, B urg , Dammbach, Eggendorf, Fischen, GrieS, 
K em aten, Kiesenberg, Leimgröben, Neuhofen und P iber- 
dach haben 9366 topographische Numern.

D aS B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  betrug mit Ende 
»824 die Sum m e von 162,960 fl.

Zum Pfarrbezirke A l l h a m i n g  gehören nebg diesem 
noch die 3 D örfer Leimgröben, (au f Lehmgrund deutend), 
Lindach und Sipbach mit 1 ia  Häusern, »74 Wohnparteyen, 
77S Einwohnern.'

AÜhaMMg, ein P fa rrd o rf  von 28 Häusern, 43 W ohn
parteyen, »70 Einwohnern am Sipbache 3 /4  S t .  von der 
KremS, » von der T rau n , 2 von W e ls , früher eine Filiale 
vom uralten Weißkirchen, seit i7SS eine selbstständige P fa rre . 
D ie Kirche feyert am Tage deS h e i l .  G e o r g  ihr P atroci- 
nium, und hat außer einem h e i l .  W e n d e n »  am Seiten- 
a ltare nichts Merkwürdiges. D er Gottesacker und P fa rrh o f 
sind mit Errichtung der P fa rre  gleichzeitig.

D ie Pfarrschule mit etw as über 100 Kindern bestand 
schon vor der Errichtung der P fa rre  a ls  Nebenschule von 
Weißkirchen. (M anuskript).

M it der P fa rre  E g g e n d v r f  sind die 4 Ortschaften 
B rum m ern, Eggendorf, Großbach und Hueb mit »o» Häu
sern , »4L Wohnparteyen vereinigt.

E g g e n d o r f ,  H u e b .

E g g tn d o r s ,  E g e  n d  0 r f , eia P fa rrd o rf am Sipbache 
m it 47 H äusern , 6s W ohnparteyen, 27s E inw ohnern, eine
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»keine halbe S ta n d e  »an A llham ing, » starke S tu n d e  vou 
Sipbachzell.

D ie P fa r r e ,  feit » ra s  neu errichtet, w ar früherem  
Theil der alten KremSmünster'schen P fa rre  Weißkirchen.

D ie Kirche zu Ehren der G o t t e s m u t t e r  M a r i ä ,  
einst eine Schloßkapelle von E ggendorf, wurde bey Errich
tung der P fa rre  vergrößert, und wird «ö, um hinlänglichen 
R aum  zu gewinnen, so eben wieder.

Am Altare befindet sich die Jahreszahl »74», und das 
W apen des Freyherr« von G ä r t n e r  nebst jenem seiner 
Gemahlin.

Bey Errichtung der P fa rre  wurde auch der P fa rrh o f mit 
, der darin befindlichen, geräumigen Schule für So— 70 Kin

der gebaut.
»787 wurde der Gotte-acker eingeweiht, »79» im P fa rr-  

hofgarten durch Zufall jene Goldmünze mit dem Bild« des 
K . T i t u S V e s p a s i a n  gefunden, die nun zu Krem-mün
ster aufbewahrt wird. (S tra ffe r  I. 327,  s r a ) .

Zu E g g e n d o r f  befindet fich auch das gleichnamige 
Landgut de» F r a n z  X a v e r  M a y r h o f e r .  Dieses Land
gut hatte um »4S» O t t o  M o s e r ,  um »sso J a k o b  und 
hierauf F l o r i a n  O s t e r m a y r ,  welcher d a - Schlößchen 
um »svo anders baute und verschönerte; um 1660 C h r i -  

. s t o p h  E h r e u r e i c h  G r a f  v o n  S c h a l l e n b e r g ;  »667 
bekam eS J o h a n n  L u d w i g  F r e y h e r r  v o n  P o l h e i m  
durch H eurath ; »öyü kauft« es W o l f  M a x i m i l i a n  
S p i l l e r  v o n  M i t t e r b e r g ;  »7oy der berühmte Genea
loge J o h a n n  G e o r g  A d a m  F r e y h e r r  v . H o h e n e c k ;  
»7»o der kaiserl. General J o h a n n  A d a m  v. W e n d t ;  
nach seinem Tode »7iü  erhielt es sein V etter F r a n z  E g o »  
v o n  W e n d t  (Höh. III. 437; ll. S r i ,  S»r). Am s i .  M ärz 
»767 wurde Eggendorf durch F r a n z  I g n a z  M a y r h o f e r  
von den Erben des Freyherr« F r a n z  J o h a n n  v. G ä r t 
n e r  gekauft, und am »r. M ay  »sos F r .  X a v e r  M a y r 
h o f e r  im ständischen Giltenbuche a ls  Besitzer angeschrieben.

M it. dem Landgute E g g e n d o r f  ist auch da- i / r  V ier
telstunde davon entfernte Landgut H u e b  vereinigt, wozu 
nebst Leonbach und dem T r a u n i s c h e n  L e h e n  auch da-  
B e n e f i j i u m  O t t s t o r f  als Gilte gehört.
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D a -  Landgut H u e b  ist* jetzt ei» BräuhauS, und liegt 
im gleichnamigen D o rfe , welche- 2 1  H auser, 2 ü  Wohnpax- 
teyen, und 124 Einwohner hat. ^

D e n  S i t z  H u e b  besaß  nach den  M i l w a » g e r n  i s s -  . 
C h r i s t o p h ' ,  1574  L e o n h a r t  S p r o l l .  I h m  fo lg te  
D a n i e l  L U e g e r ,  1 6 0 4  U r b a n  S t r u b e r ,  nach dem  
T o d e  d e -  K l a u d i u S  P h i l i p p  P r ö l l e r  v o n  L a d e n 
d o r f  i 6 s o  J o h .  F r i e d r i c h  M ä r k  v o n  G n e i s -  
s e n a u r e .  N ach d em  H u e b  v o n  C h r i s t o p h  E h r e n 
r e i c h  G r a f e n  v o n  S c h a l l e n b e r g  z u  E g g e n d o r f  
g e k a u ft  w o rd en  w a r ,  h a tte  eS m it diesem  g le ich e  B esitzer. 
( H ö h .  ! L » i 2) .

D a -  Ot t s t o r f ' f c h e  B e n e f i j i u m  stiftete i 46o  D v i -  
r o t h e a  S e i s e n e c k e r .  Kaiser J o s e p h  ll. zog eS zum 
Religion-sonde ei»; dieser verkaufte e- in der Folge. (Höh.
M. SSL).

D er P fa rre  K e m a t e n  sind «z Ortschaften zugetheilt: 
Achleite», B randsta tt, B u rg , Fischen, GererSdorf, Halbar- 
t in g , K em aten, Niesenberg, Pelndorf (urkundlich P a p i 
l i n d  o r f ,  S tra ffe r l .  2 0 2 ) ,  Piberbach, N a th ,  Schachen 
und W inden , zusammen mit 4 2 6  H äusern, 6 2 5  W ohnpar- 
teyen, 277S Einwohnern. Davon werden Ach l e i t e n ,  K e -  
m a t e u ,  P i b e r b a c h  und W e y e r  auSgehoben.

Achleiten, O b e r a c h l e i t e n ,  ^ .v l l l i t e n ,  ^ K ilt e n ,  
f l i e h t e ,  e in  S c h lo ß  und D o r f  von  45 H ä u se r n , 6 2  W o h n -  
p a r t e y e n ,  2 5 z  E in w o h n e r n , z / 4  S t .  vo»  K em a ten  a u f  e in er  
fr e y e n  A n h öh e. D a -  S c h lo ß  geh örte  im  12 . und  i z .  J a h r 
h u n d erte  den a d e lig e n  H e r r e n  vo n  A c h l e i t e n .  1 3 7 5  ver
k au fte  «S K o n r a d  v o n  M e i l e n s t o r f  a n  W i l h e l m  
S t a d l e r .  D ie se r  üb erließ  eS bald  h ie ra u f an  H a n n -  
L e r w ü l l e r  ( L e r b ö l l e r ) .  M t  seiner T ochter W e n  de l -  
m u t h  erh eu rath ete  d a sse lb e  1 3 7 7  W o l f h a r t  S i n z e n -  
d o r f  e r .  B e y  dieser F a m ilie  b lieb  A ch le iten  bey 2 0 0  J a h r e  
a l s  e i»  Lehen v o n  W a llsee . U m  1 5 7 0  kam e s  m it M a  r g  a -  
r e t h a  v o n  S i n z e n d o r f  a n  H e i n r i c h  v o n  O e d t ,  
v o n  seiner T och ter  A p o l l o n i a  1 6 0 2  a n  W o l f  N i k l a s  
v o n  G r i e n t h a l ,  u m  iSüS v o n  P h i l i p p  R u d o l p h  
v o n  G r i e n t h a l  a n  J o h a n n  M a t h i a s  K ä s t n e r  
v o n  S i g i S m u n d S l u s t .  D ie se r  v ere in ig te  A ch le iten  m it  
d e r  H errsch aft H eh en b erg , u n d  verk aufte  beyde a n  den salzb. 
E rzb ischof J o h a n n  E r n s t  G r a f e n  v o n  T h u n .  B e y
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dieser gräfliche» Familie bestand Achleiten d i- i s r s  a ls  M a 
jo ra t ,  w orauf eS an einen Spekulanten verkauft, und vou 
diesem bald hierauf wieder dem Handelsmanne F r a n z  
P l a n k  in Linz käuflich überlassen wurde. I n  Achleiten be
fand sich bis »642 dit Kapelle des h e i l .  Leo  » h a r t .  I n  
diesem Ja h re  »vurde sie durch Feuer zerstört. 139« wurde 
dem J o h a n n  S i n z e n d o r f e r  vom Pabst« B  o n i f a z  IX. 
ein Indulgenzbrief für dieselbe verliehen, » s rs  von dem 
salzb. Domherrn C h r i s t o p h  S i n z e n d o r f e r  mit einigen 
Gilten beschenkt. (Höh. I. 6S B l. ll. 6 rü . M spt.).

Kematen, K e m m a t e n ,  K e m n a t e n ,  K e m a -  
t h e n ,  C h e m n a t e » ,  C h e m a t e n ,  K e m p u a t ,  K e m i -  
n a t e n ,  K e m e n a t e » ,  K e m n o t ,  C h o m e n a t e » ,  K e -  
m a t ,  O kem el» , 6 snnsk», l ie m s ü n , lle m n a te rp k srr  »), 
ein gewerbsameS P fa rrd o rf , au f einer mäßigen Anhöhe de- 
fruchtbaren KremSthaleS mit 7» H äusern, i»y  W ohnpar- 
teyen, 4Zy Einwohnern, r  t / r  S t .  von Eber-berg, 1 i / r  S t .  
von Krem-münster.

D er Name K e m a t e n  bezeichnet in keltischer Sprache 
eine» O rt, worin der Landeshauptmann oder Centurio seinen 
Sitz h a tte , und im Griechischen einen befestigten Platz für 
W ioterquatiere. (P a llh . L<rj. 2 'ox.).

D er S a g e  »ach stand hier schon frühzeitig ein Schloß. 
D er Name B u r g  ( 1 /4  S t .  au fw ärts), B i b u r g  (bey der 
B u r g ) ,  der P r i n z e n h o f  (jetzt eine elende H ü tte ) schei
nen dieses zu bestätigen. Wirklich entdeckte man vor Kurzem 
in .dem  Dorfe B urg  einige S pu ren  von alten S chanzen ; 
auch befand sich der Edelsih K e m a t i n g  hier, welcher der 
um »59» erloschenen Familie R a i d t v o n  K e m a t e n  u n d  
A u  gehörte, »5S7 von U l r i c h  R a i d t  an B a l t h a s a r  
W i b l i n g e r  verkauft, und später der Herrschaft P i b e r 
bach  inkorporirt wurde. (Höh. Ul. s 6S , S tra ffe r  l. z r 7) .

D ie Zeit der Entstehung der P fa rre , jene der Erbauung 
der Kirche ist unbekannt. Die P fa rre  begriff früher eine» 
Theil von R o h r  und E g g e n d o r f  in sich, N e u h o f e n  
w ar eine Filiale davon.

D ie erste Erwähnung von der Kirche des h e i l .  M a r 
t i n  zu Kematen geschieht in Urkunden de- i r .  Jahrhunderts.
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Hiervon und von den ersten Schenkungen durch K. A r n u l p h  
gegen das Ende des 9. Jahrhunderts in diesen Gegenden 
haben w ir vorläufig in der G e s c h i c h t e  gesprochen.

1 2 ,0 , 139s, 1417 wurden Streitigkeiten der Plebane 
ryit dem Kloster KremSmünster zum Vortheile deö letzteren 
entschieden.

124S fichert« Pabst J n n o e e n j  IV. die Kirche zu Kema
ten dem genannten S tif te  zu. , 300 übergab Bischof B e r n 
h a r t  dem Abte F r i e d r i c h  I. die B o g t e y  über Kenia
te n , und firirte 1304 eine hinlängliche Congrua. ,3 0 s  lieh . 
der hiesige P leban dem Abte in KremSmünster die damahls 
bedeutende Sum m e von 33 P fund  Wien. Pfennigen. »31s 
wurde der PlebanuS in Kematen von den L o l l a r d e n  oder,
A d a  m i t e »  erm ordet, , 3ös die P fa rre  durch P abst 
U r b a n  V. den Tafelgütern de- AbteS in KremSmünster ein« 
verleibt, und dieses >392 vom Pabste B o n i f a z  IX. bestätigt.

II. 533 ; kse lu ll. 104,  150, 194; W ew ät 123).
1423 und 1426 schenkte H a n n -  P a n h a l m  v. P i 

b e r b a c h  der Kirche in Kematen die Zehente zu »GeroldS
dorf« (G ere rsd o rf); 1479 kaufte H a n n S  v. H o h e n e c k  
von H a n S  W e l z e r  verschiedene Gilten und Unterthanen 
»n dieser P fa rre  (Höh. I. 356) ;  i s«s  wurde L o r e n z  v o n  
S i n z e n d o r f ,  nnd seine Gemahlin D o r o t h e a  in der 
Pfarrkirche begraben (Höh. II. 433). 1490 erhielt die Kirche 
beträchtliche V eränderungen, ,646 Renovationen, 1770 —
1773 ihre jetzige verbesserte Gestalt.

K e m a t e n  blieb zur Zeit der Reformation stet- im Be« .  
fitze katholischer Geistlicher. - ^

V on i s 64 bis znm Anfange de- 17. Jahrhundert- wurde 
auch hier auf B itte K. M a x i m i l i a n s  II. mit Erlaubniß . -   ̂
des PabsteS P i  u -  IV. unter beyden Gestalten kommunicirt. 
(Kirchenrechnungea 1633).

S e i t  dem 21. M ay 1626 bis zum nächsten September, 
wurde in Kematen kein Kind zur Taufe gebracht, eine Folge 
der Unruhen unter F a d i n g e r .

D ie Pfarrbücher gehen bis 160S zurück.
B i-  1662 standen der P fa rre  Weltgeistlich« vor; seit

dem Benediktiner von KremSmünster. Die schon lange beste
hende Schule von 250 —  260 Kindern besucht, wurde , 7ü6 

2r Thl. 2te Abthl. (TrcumkrciS) . 2k
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in das Schlößchen W e y e r  verlegt, i s , i  aber ein neue» 
Schulhauö vom S tifte  KremSmünster aufgebaut.

1L17 wurde der neue Gotte-acker eingeweiht. (KremS- 
münster'sche Annalen; Pfarröurkunden).

Piberbach, B i b e r b a c h ,  eine Herrschaft und eia 
D o rf mit s i  H äusern, ?o W ohuparteyen, 515 Einwoh
n ern , 1 /2  S tunde von Kematen. D aö Schloß wurde >8>4 
abgebrochen. D ie frühesten Besitzer davon sind unbekannt. 
I m  Anfange deö 15. Jahrhunderts befaßen Piberbach die 
P a n h a l m ,  von welchen Schloß und Herrschaft an da
S t i f t  G a r s t e n  gelangte. Abt P a n k r a z  verkaufte selbe 
I52S zur Abzahlung der Türkensteuer an die H a g e r  v o n  
A l l e n t s t e i g ,  i s s o  war diese Herrschaft ein Eigenthum 
des M i c h a e l  P f e f f e r ! ,  worauf sie durch Heurathen an 
die H ä n d e l  v o n  R a m i n g d o r f ,  1620 an die K ä t z i a -  
n e r ,  und 1717 wieder an die H a g e r  v o n  A l l e n t s t e i g  
kam. 1769 kaufte sie Abt B e r t h o l d  III. in KremSmün
ster von L e o p o l d  F r e y h e r r n  v o n  E y s e l S b e r g ,  
und legte im Schlosse P i b e r b a c h  eine S tu tterey  mit nicht 
sehr günstigem Erfolge an. A b t W o l f g a n g  II. 4ra t diese 
Herrschaft i s i i  dem Landesfürsten ab, von dem sie der Han- " 
delSmann F r a n z  P l a n k  am 20. M ärz i s i 2 durch Kauf
recht erhielt. (Höh. I. 269; M sp t.; ständ. Giltenbuch).

M it P i b e r b a c h  sind seit vielen Jah ren  die beyden, 
vormals selbstständigen Herrschaften W e y e r  und W o l f 
s t e in  vereinigt, ersteres ein kleines Jagdschlößchen am Ende- 
deS PfarrdorfeS Kematen, einst von M o s e r n ,  F e n z e l n ,  
K ä t z i a n e r n ,  H a g e r n r c .  bewohnt, schon seit dem iS. J a h r 
hunderte zu jener Herrschaft inkorporirt; letzteres unweit von 
Piberbach gelegen, früher den W o l f s t e i n e r n  gehörig, 
von welch(nHohene<k 1282 einen A s p i n u ö  und W o l f e -  
l j n u S ,  1522 und 1525 den D i t t m a r ,  1556 und 1480 
den W o l f ,  und 1568 den O t t o k a r  v o n  W o l f s t e i n  
nennt; im is .  und i 6.Jahrhunderte von den M i l w a n  g e r n  
besessen (W endt 4. i 4S.; Höh. I. 269, 279; III. 510, 685, 
755,  820; S tra ffer I. 527 ), hierauf zu Piberbach gezogen, 
jetzt in ein WirthShauS verändert. (M spt.)

Zu N e u h o f e n  sind nebst dem gleichnamigen Markte 
die 6 D örfer: Dammbach« GrieS, Gugelberg, Ju lianaberg, 
Oberweiffenberg und WeifferSdorf mit 184 Häusern, 
528 Wohnparteyen, 1571 Einwohnern eingepfarrt.
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G s c h w e u d t ,  N e u h o f e n ,  O b e r w e i s s e n b e r g .

. U H v e n d t .  I »  der Ortschaft G r i e S  gleich neben 
dem Markte Neuhofen, lenseitS der Krems befindet sich das 
ansehnliche, zum Theile a lte , zum Theile ne« erbaute, aber 
nicht vollendet^ Schloß G s c h w e n d t ,  welches die L o s e n .  
s t e i n e r  auffuhrt,» und bis 1692 besaßen. I n  diesem Jah re  
starb der M annsstamm der gefürsteten Lofensteiner aus, wor
au f G  s ch w e n d t mit allen Losenstein'fchen Gütern a n M a r i a  
K a t h a r i n a  v o n  L o s e n s t e i n ,  Gemahlin des Grasen 
J o h a n n  W e i k a r t  v o n  A u e r s p e r g  überging, und 
noch gegenwärtig bey diesem nun fürstlichen Hause besteht.
(Höh. I. i L i ;  III. s6 S ; ständ. G iltb.).

NeichofSN,  Ncvenbou», Novankou», Hsnnkono, 
M nnkova, weoviltü, N a u n h o f e n  s). D er Fürst Auers, 
perg'sche Schutz-M arkt N e u H o s e n  am linken Ufer der 
KremS an der S tra ß e  von Ebersberg nach KremSmünster 
r  t / 2  S t .  vom ersteren, 2 vom letzteren, «ine kleine S tu n 
de von Kematen, zählt 72 H äuser, i s t  W ohnparteyen,
6» 5 Einwohner.

D ie Gegend von Neuhofen erscheint in der Geschichte 
schon gegen das Ende deö 9. Jahrhunderts ( s s s ) .  Nach 
den ältesten Urkunden von KremSmünster besaßen hier schon 
dam ahls viele deutsche Kaiser und Könige B auerngüter, die 
ihnen mit Grund und Gericht zuständig w aren; auch wohnte 
ein kais. Oberforstbeamter mit den ihm «ntergegebenen P e r 
sonale hier. (D ie bereits angegebenen Quellen).

tS »s errichteten d i e L o l l a r d e n  zu Neuhofen ein S p i-  *»*> 
ta l für Aussätzige, (k e r .  ll. 533; «loadeim  Comment äe  
v eg k srä i«  etc. z sü ; M . Schröck Kirchengeschichte 27, 29,
3 3 , 3 4 , Thl. S .  504, 669 , 12Ü und >S7,  552 und 559; 
Leonard Meister kurzgef. Geschichte der röm. Hierarchie re.
S .  490).

I n  einer a lten , beym S tif te  G a r s t e »  bestandenen 
LandeLbeschreibung wird Neuhofen nach dem Anfange deö 
15. Jahrhunderts den „opxiä»»« beygezählt.

1449 erhielt Neuhofen von K. F r i e d r i c h  IV. fürstliche 
Freyung. »52ü verkaufte J u l i u s  G r a f  v o n  H a r d e c k  .
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diesen M arkt an W o l f g a n g  G r a f e n  v o n  L o s e n s te in .  
Am io . Ju n y  1660 bestätigte K. L e o p o l d  I. dem Orte seine 
Privilegien; am i .  Ju ly  ,70» kam Neuhofen durch K auf an  
die F ü r s t e n  v o n  A u e r s p e r g .  (Archiv von Gschwendt).

A ls 1529 W eiber, Kinder und alte Leute a u -  Furcht 
vor den Türken von S te y r  nach Neuhofen flüchteten, hielt sie 
W o l f g a n g  v o n  L o s e n s t e i n  a n ,  und entließ sie nicht 
eher, bis sie ihm nebst anderer Ehrung 32 P f .  Pfennige a ls  
Lösegeld bezahlt hatten. (H öh. UI. 3» z ;  PreueuhueberS 
Annalen 244).

Alle den M arkt in den Kriegen getroffenen Unfälle w ur
den in der Ge s c h i c h t e  erzählt.

D i-  P fa rre  besteht erst seit i 7»s. .
D ie a lte , unansehnliche, ziemlich enge Pfarrkirche, dem 

Apostel M a t t h ä u s  geweiht, mit z Altären versehen, wahr
scheinlich im 14. Jahrunderte gebaut, wurde i6 ss  vom Abte 
P l a e i d u S  in KremSmünster erweitert, mit einem erhöhten 
Thurme geziert, mit 2 Glocken und einer Uhr bereichert. 
17»7 kam die Orgel der M i n o r i t e n  v o n  L i n z  hieher.

D er P fa rrho f existirt seit 170s. I n  diesem befindet sich 
auch hie von 140 Kindern besuchte Pfarrschule.

»78Ü wurde die Filialkirche am Julianaberge abgebrochen. 
(Pfarrschriften und Manuskripte von KremSmünster).

D a s  W a p e n  dieses M arktes besteht aus einem zierli
chen, ovalen Schilde in 2 Abtheilungen, wovon sich in der 
oberen der feuerspeiende P an ther, in der unteren ein lateini
sches bl mit einem Kreuze befindet.

Außer Neuhofen zeigt man noch das Grab der B auern, 
welche in dem Treffen von iss26 blieben. (M spt.).

Oberweissenberg, W e i f f e n b e r g ,  ein Schloß und 
D orf von 14 Häusern, 22 Wohnparteyen, 79 Einwohnern, 
auf einer ziemlich steilen Anhöhe ober der Krems, 1 S tunde 
von Pucking und Neuhofen, 2 von Kematen gegen Ebersberg 
herab.

V on der Erbauung des im neuere» Geschmacke aufge
führten , früher sehr befestigten Schlosses ist nichts bekannt. 
Vermuthlich hatte Obolon äs Weissenderg in einer Urkunde 
des Bischofes M a n g o l d  in P a s s a «  von 1217 (Höh. M-
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SSL) von demselben bloß den Namen. Die ältesten Besitzer 
waren V o l k e r s t o r f e r .  ,

» ü rr  kam Wrissenberg vom K. F e r d i n a n d  ll. an den 
berühmten liauistischen General T s e r k l a S G r a f e n v .  L i l l y .  
Nach dem Tode des F e r d i n a n d ,  L a u r e n j  G r a f e n  
v o n  L i l l y  erhielt e» seine Schwester A n n a  K a t h a 
r i n a ,  verwitwet« G r ä f i n  vo n  M o n t f o r t .  Diese ver
kaufte eS »7so an Freyherr» K l e i n e n -  A n t o n  v. W eichS . 
Nachdem Wrissenberg von ihm an dte Grafen v. H o ch h  a n 
gefallen, und die Erbschaft getheilt worden war, kaufte A b t  
A l e x a n d e r  HI. »7SS dieses Schloß für da- S t i f t  KremS
münster. Z« W r i s s e n b e r g  befand sich ehemals eine 
Schleßkapelle. S ie  wurde erst vor einigen Jah ren  abge
brochen, und chatte d en W o l f g a n g W i l h e l m  v o n  V o l 
k e r s t o r f  zu ihrem Erbauer. E r versetzte auch die seit meh
reren Jahrhunderten in S t .  F l o r i a n  bestandene Familien
g ru ft der V o l k e r s t o r f e r  hieher, und wurde »6»s a ls der 
letzte seine- edlen Geschlechtes in derselben beygesetzt.

Wrissenberg gehörte bis 17SS zur P fa rre  Pnckiug. 
(M anusenpte von KremSmünster).

Distrikts - Kommissariat Hall. rrs

i r )  H a l  l.

I n  diesem Distrikt-kommissariate zählt man » M arkt, 
6 D ö rfe r, 4St H äuser, 6 a r  W ohnparteyen, 2919 Einwoh
n e r , l  größere Herrschaft, L kleinere Dominien, 2 P fa rren  
und Schulen, 7 Steuergem einden, 2 W undärzte, 6 Hebam
m en , i Pfqrrarm enhauS. Außer 7 Bettenmachern, 1 B il
dermahler, 2 Blumenmachern, i B rauer, t  Brantweinbren- 
n e r ,  2 Büchsenmachern, i F ärber, i Rechen- und Gabel
m acher, 1 Heftdreher, 1 Holzschuhmacher, t Kalkbrenner, 
1 Kupferschmide, i  Lohnkutscher, i l Messerern, i N adler, 
S Näherinnen, 1 Nagelschmide, t  Oehlschläger, i P fannen- 
schmide, 2 Ringmachern, 1 Schallenschroter, z Siebmachern, 
1 Stärkmacher, 1 Strum pfwirker, i Uhrmacher, 2s Webern, 
t  W ollhändler, r  Ziegelbrennern, 1 Zuckerbäcker gibt eS da 
noch s» bekanntere Kommerzial-, 99 Polizeygewerb« und 
freye Beschäftigungen.

D aS D i s t r i k t - k o m m i s s a r i a t  unter r Pfleger hat 
seinen Amtssitz im Schlosse H a l l ,  welches sammt der gleich-
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srS Distrikt-- Kommissariat Hall.

namigeu Herrschaft dem Fürsten F e r d i n a n d  v o n  T r a u « -  
m a n n S H o r f  gehört.

Di« L kleineren D o m i n i e n  sind der M arkt H all, wel
cher der dortigen Markt-kommune ») gehört, da- G otte-H au- 
und der P fa rrho f Waldueukirchen.

D ie 2 P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich zu H all 
und Waldneukirchen. Ueber die P fa rre  und Schule Le
ersten O rte- ist daö S t i f t  KremSmünster durchaus P a tro n  
und B og tey , bey Waldneukirchen aber der LandeSfürst K ir
chen- und Schulpatron, und die Herrschaft H all Dogtey über 
beyde.

D ie 7 S t e u e r g e m e i n d e n  heissen: Ekmeher,  Groß- 
mangerödorf, H a ll , N ikola, Pesendorf, S te iner-dorf und 
Waldneukirchen. S ie  haben 4829 topographische Numern.

D a -  B r a n d a s s e k u r a n z - K a p i t a l  stand mit Ende
1«24auf 6175 fl.

Unter die P fa rre  H a l l  gehören bloß der gleichnamige 
M a rk t, und die Ortschaft Furthberg mit iso  H äusern , 
290 W ohnparteyen, 1254 Einwohnern.

D a  kann nur von H a l  l mehrere- gesagt werden.

H ü l l ,  H a lio ls , H e r z o g h a l l e ,  H a a l  1» ) ,  eia 
freyer M arkt mit i r r  größtemheilS hübsch gebauten Häusern, 
210 W ohnparteyen, S4y Einw ohnern, auf einer mäßigen 
Anhöhe ober dem Sulzbache an der S tra ß e  von W els nach 
S te y r ,  1 S t .  von KremSmünster und Adelwang, s  i / r  von 
W e ls , r  von S tey r .

D ie am westlichen Theile des M arkte- befindliche P fa r r 
kirche ist klein, sammt ihrem unlängst erhöhten, und mit einer 
Uhr versehenen Thürmchen im gothischen S ty le  erbaut, und 
wurde iso y  mit einer guten Orgel versehen. S ie  w ar bis 
17SS eine Filiale von Pfarrkirchen, ist mit 2 Altären geziert, 
der h e i l .  M a r g a r e t h  geweiht, und hieß iu  älteren Ur-

») Also nicht dem G r a f e n  von T r a u t m a n n - d o r f ,  wie die 
neueste Länder« und Völkerkunde (lSr Bd. Uro. IV. S .  ZÜZ) 
behauptet.

d) Eine Salzgrube. Ret t enpacher  25 ; Kurz -  Fr i edr i ch 
der Schöne;  Hoheneck II 72z; k a e b m a x r  5; k o «  III, 
<-Io,,nrium; Buching er I. 251.
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künden immer nur » d i e  K a p e l l e  d e r  h e i l .  M a r g a -  
r e t h  a m  A u g e r . «  D er S e iten a lta r  wurde i 7os von 
M i c h a e l  K a r l  S e e g e r  gemahlt.

Zu den vorzüglichsten S tifte rn  des früheren BeneficiumS 
in H a ll, wovon jetzt der P fa rrherr in Pfarrkirchen Nutznie
ßer ist, gehören 1400 F r i e d r i c h ,  1405 und i 422 H a n n S ,  
1474 B e r n  h a r t ,  und 1SS2 wieder ein J o h a n n s .  S i n -  
z e n d o r f ,  1670 J o h a n n  H ö l b l i n g ,  1682 L u d w i g  
G r a f  v o n  S i n z e n d o r f  (Uscllma^i- 212; Hoheneck II. 
425,  426 ; III. s s s ;  ein Urkundenbuch von Linz).

D ie Reformation fand hier viele Anhänger. Von 161S 
LiS 1623 wurde in Hall nur ein einziges Kind zur Taufe ge
bracht, und selbst das wäre nach dem dortigen Taufbuchs von 
1622 nicht geschehen, wenn der Prädikant zu G r u e b  zu 
Hause gewesen wäre.

D er Kirche gegenüber befindet fich der P fa rrho f und die 
S chu le , welche K a s p a r  M i l w a n g e r  zu G r u e b  1493 
bau te , tö sü  von der Gemeinde Hall dem P farrherrn  in 
Pfarrkirchen abgetreten w urde, und jetzt von 170 Kindern 
besucht w ird ; ferner die W ohnung des Schullehrers, welche 
Abt E h r e n b e r t  UI. 1785 herstellen ließ.

Bevor man diese Gebäude besieht, kommt man au f 
einen großen Platz mit mehreren Linden, welche sich vor dem 
Schlosse deS Fürsten o o n  T r a u t m a n n S d o r f  erheben. 
Dieses Schloß entstand iü 45 aus einem bürgerlichen Hause, 
und ist noch gegenwärtig dem Markte H all als Grundobrig
keit unterworfen.

B is  i 644 war die Herrschaft Hall immer der landes
fürstlichen Burggrafschaft S t e y r  zugetheilt (Usuell II. 4ss ) . 
I n  diesem Jah re  wurde sie aber davon getrennt, und dem 
G rafen M a r i m i l i a n  v o n  T r a u t m a n n S d o r f  von 
K.  F e r d i n a n d  UI. a ls eine eigene Pfandherrschaft mit der 
V o g t e y  ü b e r  d e n  M a r k t  H a l l  u n d  d i e  P f a r r e  
W a l d n e u k i r c h e n  gegen ein Darlehen von 125,000 fl. 
übergeben. S e it  dieser Zeit blieb sie bey der nun gefürsteten 
Familie v o n  T r a u t m a n n S d o r f .

D er Ursprung des Hauses T r a u t m a n n S d o r f  ver
liert sich in di« dunkelsten Zeiten. I n  T y r o l ,  in S t e y r 
m a r k ,  in O e s t e r r e i c h  prangten Schlösser oder Flecken 
mit dem Namen T r a u t m a n n S d o r f  seit undenklichen 
Jah ren . S o  viel ist gewiß, daß die T r a u t m a u  n S d o r -

Distrikts - Kommissariat Hall. 327
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rrs  D i s t r i k t »  - K o m m i s s a r i a t  H a l l .

f e r  In der Schlacht bey Laa für Habsburg wider O t t o k a r  
durch den Tod von i s  ibre» Hanfe» die vollgültigste P rob«  
ihrer ritterliche» Mannhaftigkeit abgelegt haben. K. F e r d i 
n a n d  ll. erhob diese Familie 162z in den Rrich-grafenstand, 
und Franz II. »so» mit dem Vorrechte der Erstgeburt iu den 
Reich».-Fürstenstand. Unter den Tapferen und «lugen diese» 
erlauchten Hause» raget besonder» M a x i m i l i a n  G r a f  
v o n  T r a u t m a n n » d o r f h e r v o r , w e l c h e r a m r s . M a y  i s ü4 
zu G r ä z  geboren w urde, und am 7. Ju n y  >üso zu W i e n  
sta rb , nachdem er nebst vielen anderen wichtigen Geschäften 
am r .  M ap  i6 s s  den P r a g e r  F r i e d e n  und i 64« de« 
ewig merkwürdigen V ertrag  von M ü n s t e r  und O s n a 
b r ück  geschloffen hatte. ( N .  Hormayr'ö österr. Plutarch I. 
H . S .  7 i  —  04; Höh. II. 7 L i ; Oesterr. Adel»-Lexikon von 
Megerl« v. M ühlfeld Wien i s r r  S .  9 ) .

" Fast mitten im M arkte steht da» artt'ge R a thhau» , des- 
fen Fußboden mit Schafbeingelenken in Mosaik - M anier eiu- 

* gelegt ist.
D ie Dienstage sind zu Wochenmärkten bestimmt.
D a»  M a r k t » - W a p e n  besteht au» einem eckigen 

S ch ilde,  in dessen M itte eine Kapelle (die M argarethenka
pelle am Anger vorstellend) abgebildet ist, um welche sich 
r  Linden wölben.

D ie Gemeinde von H all besitzt zugleich die Grundherr
schaft über i r r  Häuser im M arkte, über r s  behauste S ö ld 
ner in der P fa rre  Waldneukirchen, und über 4o ledige Grund
stücke, welche nun verpachtet sind.

D ie alte Geschichte de» Orte» und der Umgegend beginnt 
gleichzeitig mit der S tiftu n g  von K r e m - m ü n s t e r ,  wo von 
Schenkungen am S u l z b a c h e  die Rede ist, wie w ir diese» 
bev den B ä d e r n  ynd G e s u n d h e i t - b r u n n e n  umständ
licher gelesen haben. .

H e r z o g  W e l f  i n  B a y e r n  (-s 1119) schenkte dem 
Kloster KremSmünster Landgüter in H a l l .  (C alle , I. 4 S - ;  
kavdm a^r tzs).

H e i n r i c h  d e r  L ö w e ,  Herzog in Sachsen und B ayern, 
bestätigte 1174 dem Abte U l r i c h  lll. alle von seinem V ater 
und Großvater gemachten Schenkungen. D arunter befand 
sich auch eine Hube iu Hall. (kaekm a^r «9).
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I n  den Bestätigung-urkunden de- PabsteS A l e r a n -  
d e r  HI. 1179 und J n u o e e n z l V .  »248/ im Schenkbriefe 
O t t o  d e -  J ü n g e r e n  von 1222, in der Bestätigungs
Urkunde der Advokatie über mehrere Kirchen diese- KreiseS 
durch K. R u d o l p h  I. I2»o für den paff. Bischof P e t r u S  
w ird H a l l  ausdrücklich genannt/ obwohl man nicht in Ab
rede stellen kann/ daß auch öfter- P f a r r k i r c h e n  damit ge
m eint ist. (Höh. I. 47 ; V so k m a /r 112; Buchinger I. 251 ; 
W o n ä t IV. n s ;  S tra ffe r  I. 244) .

Die ältesten Urkunden de- M arkte- selbst waren jene der 
österr. Herzoge A l b e r t  UI. und A l b e r t  IV. von »282 und 
1459- S ie  gingen aber frühzeitig verloren. K. M a x i 
m i l i a n  I. sagt dieft- ganz bestimmt in seiner Urkunde vom 
2». Dez. » so« / wo er den hiesigen Bürgern ihre alten P r i 
vilegien neuerdings bekräftigte. Auf wiederholte- Ansuchen 
der B ürger von Hall geschah diese- auch von nachfolgenden 
K aisern: am iS. M ärz is ü s  durch M a x i m i l i a n  U./ am 
22 . S ep t. ISS» von R u d o l p h  ll./ den is .M ä rz  i 6 io  durch 
K . M a t h i a S /  am 25. M ay  1629 von F e r d i n a n d  ll., 
den 25. April 162s durch F e r d i n a n d  III . ,  am 4. M ay 
1660 von L e o p o l d  I., den 21. M ay »706 d u r c h J o s e p h  I., 
am  2». Jä n n e r  1712 von K a r l  V I-, und am 14. November 
1792 durch F r a n z  I. I n  der von K . I o s e p H  I. ertheil
ten  Konfirmation geschieht besonder- von den Verdiensten 
E rw ähnung , welche sich die hiesige Bürgerschaft zur Zeit de- 
französisch-bayerffchen E infalle- iu M ithilfe der Vertheidi
gung de» V aterlandes erwarb.

D a»  Bürgerbuch fängt mit 1572 a n ; da-älteste Urba- 
rium  und Protokoll mit iüoo. -

1472 wurde da- G u t auf der Gellheide in der Haller
pfarre von den Erben de- H a n n S  H u t t e r  zur Flößerzecho 
in S te y r  gestiftet. (Preuenhueb. An». 112).

1607 ging fast der ganze M arkt in Flammen auf. (Obige , 
Ann. 222).

« is o s  wurde da- hiesige Bürgerkorps vollkommen orga- 
nisirt. (M arkts-A rchiv).

V on der P o s t - A n s t a l t  und dem P f a r r a r m e u -  
h a u s e  in Hall spricht die erste Abtheilung diese- Werke-.

M it der P fa rre  W a l d n e u k i r c h e n  sind diese 5 O rt
schaften vereinigt: Eckmeyer, N ikola, Pesendorf,- SteinerS-

D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  H a l l .  229

OooZle



darf und Waldneukirchen mit 27 l Häufern, 392 Wohupar- 
tryen, »655 Einwohnern.

N i k o l a ,  W a l d n e u k i r c h e n .

Nikola,  S t .  N i k o l a ,  ein D o rf von 44 Häufern, 
66 W ohnparteyen, 26» Einwohnern 3 /4  S t .  von W aldneu
kirchen. Die hiesige Nikolaikirche besteht schon über zo Ja h re  
nicht mehr. M an  verkaufte da» M atertale davon an die 
M eistb ietenden, und fand beym Abbrechen außer einigen 
Leichnamen nicht» Merkwürdiges. (S tra ffe r I. »65).

Waldneukirchen, N e u k i r c h e n  a m  W a l d e ,  ein 
P fa rrd o rf  mit 97 H äusern, »33 W ohnparteyen, 542 Ein
w ohnern, » S t .  von Hall und Neuzeug, 3/4 von Adel- 
w au g , s /4  von S irn ing .

D ie Pfarrkirche, reinlich und geräumig, ist am Fraueu- 
altare mit einer schönen M adonna von ä e  I» O o c e  ge
schmückt.

D er Denkstein de» C h r i s t o p h  H ö r i t z e r ,  welchen 
G i e l g e  (UI. 332) hieher versetzt, muß zu N i e d e r w a l d 
k i r c h e n  im M ü h l k r e i s e  (man sehe denselben S .  276) 
gesucht werden.

D ie Reihe der P farrherren , unter welchen von i»oo bi» 
»802 der gewesene Regierungsrath J o h a n n n  B e r t g e n  
erscheint, (Werk von Linz S .  229) beginnt mit 1629.

1660 wurde durch den P f a r r e r J o h a n n  F i n n e »  der 
Grundstein zum hiesigen Pfarrhofe gelegt, und »8o» zweck
mäßiger hergestellt.

»8»7 wurde der alte, protestantische Bethsaal sammt der 
Prediger-w ohnung niedergerissen. Noch ist aber da» P o r
tra it de» letzten Pastor» : A n d r e a -  D ö r f n e r  Vorhände», 
dessen S o h n  G e o r g  »586 B ürger in Hall wurde.

»473 stifteten die Erbende» Stadtrichterö H u t t e r  zur 
Flitzerzeche (Flößerzeche) in S te y r  da» Rubenleheu im Wald 
in der P fa rre  Nrukirchen. (Preuenh. Ann. i»2).

»479 kaufte H a n n »  v o n  Ho h e ne c k  von H a n n »  
W e l z e r  verschiedene Gilten und Unterthanen in dieser 
P fa rre . (Höh. l. 356).

M it der hiesigen Trivialschule von »so Kindern ist eine 
Industrieschule für 30 Mädchen verbunden. -

zza D i s t r i k t »  » K o m m i s s a r i a t  H a l l .
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Eine Viertelstunde vom O rte , nahe an der S tra ß e  bey 
der S te y r  befindet fich der sogenannte T e u f e l s t h u r m ,  
eine R u in e , der S a g e  nach ein alteö Raubschloß, dessen 
AuSgang vor einigen Jah ren  vermauert wurde. ( P f a r r -  und 
Kommissari atS - Schriften).

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  H o c h h a u s .  331

13) H  o ch h a u s .
I m  Umfange diese- Distriktskommissariates befinden sich 

36 D ö rfe r, «so  H äuser, m s  W ohnparteyen, 4754 E in
w ohner, r  größere Herrschaften, 6 kleinere Dominien, 
r  P fa rre n , s  S chulen , 16 Steuergem einden, 1 W undarzt, 
1 Hebamme und 1 Armenspital. Nebst, s Bleichern und 
M a n g ern , 1 B räuer, 2 Fischwäffer-Besitzern, 1 Gabel
S chaufe l- und Rechenmacher, s Leinöhlstämpfen,  1 M ühl
zurichter, 24 M a h l-  und 22 Sägem üllern , l Spinnräder- 
und 1 Uhrmacher, 2» Webern und 1 Windmühlmacher wer
den noch 43 Kommerzial-, 104 Polizeygewerbe und freye 
Beschäftigungen, betrieben.

D aö  Distriktökommissariat unter einem Pfleger befindet 
fich im Schlosse H o c h h a u s  zu Vorchdorf.

D ie drey g r ö ß e r e n  H e r r s c h a f t e n  sind Eggenberg, 
Hochhaus und Meffenbach, die 6 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  
das S p ita l  Eggenberg, die Kirche Einsiedling, die G ottes
häuser Kirchham und Vorchdorf uebst den Pfarrhöfen an die
sen beyden Orten.

D ie 2 P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich unter 
dem P atronate  und unter der Dogtey des S tifte s  Kremö- 
münster zu Kirchham und Vorchdorf. I m  sogenannten P a -  
medt (  Baumöd ) in der Ortschaft Lederau ist eine zur P fa rre  
Vorchdorf gehörige Mittelschule, welche Abt E h r e n b e r t U I .  
17»4 für die zu weit entlegenen Pfarrhäuser baute, wovon 
mehr a ls  so Kinder zum Unterrichte Herbeykommen.

Die »6 S t e u e r g e m e i n d e n  heissen: Adelhaming, 
Eggenberg, Einsiedling, Feuchtenberg, Feldham , Hörbach, 
KampeSberg, Kirchham, Kogel, Krottendorf, Lederau, 
Meffenbach, M00S, M ühlthal, Theuerwang und Vorchdorf. 
S ie  haben 9533 togographische Nummern.

D a -  B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  wurde mit Ende 
iS 24 au f 169,600 fl. auSgewiesev.
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D er P fa rre  K i r c h h a m  sind die » Ortschaften D a n 
ie la « , Feuchtenberg,  Kaltenmarkt, KampeSberg, Kirchham, 
Kegel, Krotteudorf und W all mit so? H äusern, 268 W oha- 
parteyen , »S69 Einwohnern zugewiesen.

Kirchham, ein P fa rrdo rf von »0 Häusern, »»6 W ohn
parteyen , 416 Einwohnern, zunächst am Hochgebirge ober 
der dürren Laudach an der S tra ß e  von Gmunden nach KremS- 
müuster, l  1 /2  S tunde  von Lahkirchen, t  von Lindach, 2 von 
Gmunden, 4 t / 2  von KremSmünster.

D ie altgothische Kirche mit s  Altären feyert ih rP a tro e i-  
nium am Feste deö heiligen Laurenz, welchen A n  to n  P a y r 
H u b e r  ») mahlte. Liese Kirche wurde 1196 vom Bischöfe 
W o l f k e r  in P affau  dem S tif te  KremSmünster a ls  «ine 
Filiale von Vorchdorf übergeben, und erhielt erst 1629 einen 
eigenen P fa rre r . SehenSwerth darin ist ein altes S akra- 
mentarium au f der Evangelienseite, und merkwürdig die von 
E g e d a c h e r  verfertigte Orgel.

D ie 4 Glocken sind von den Jah ren  »666,  »672,  »7to 
und »782. D ie P fa rre  wurde »7»s anders arrondirt, da» 
geräumige SchulhauS, von »so Kinder» besucht, 1779 vom 
Abte E h r e n b e r t  III. gebaut.

D ie Pfarrbücher reichen bis 1669 zurück.
D er bequeme, mit M auern umfangene P fa rrh o f, von 

P .  H e i n r i c h  D a l m a y e r  zwischen 1670— »694 gebaut, 
liegt ,/4  S t .  von Kirchham. D er KremSmünstersche Astro
nom , B e n n o  W a l l e r ,  nahm einen Grundriß und einen 
Prospekt davon auf.

Unterhalb desselben befindet sich die verrufene Langwiese, 
wo sich »6S7 eine Gesellschaft berüchtigter G auner dem S a 
tan verschrieb. I h r  Anführer, ein Schweintreiber von B rau
n a u , entkam, die übrigen wurden » a l s  s c h a u d e r h a f t  
v e r m i e d e n e  Z a u b e r k ü n s t l e r «  hingerichtet. (Archive 
von H all, KremSmünster, Pernstein , Schornstein, O rt).

Kirchham hatte vor Alters am Laurenzi-Tage eineu 
äußerst zahlreich besuchten Kirchtag,  soll aber denselben zur

srr  D i s t r i k t »  - K o m m i s s a r i a t  H o c h h a u » .

») Die Payrhuber waren in der Umgegend als vortreffliche 
Uhrmacher bekannt. Wir werden im oberösterrekchische» 
Museum mehrere» von.ihnen erfahren.
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Z eit der Noth der S ta d t  Gmundeu um 1 /2  Metzen schwarzer 
Pfennige abgetreten haben. .

D er allgemeinen S a g e  nach war da- jetzige W irthshaus 
das Stammschloß der langst auögestorbenen H e r r «  uv .  K i r c h 
h a m ,  von welchen » B i l l  o d e r  B i l l i c h  v o n  K i r c h -  
h a i m «  in P r e u e n h u e b e r ' S  osstrm n S .  Lü4.
unter den Lehen-männern der Markgrafen von S te y r  ange
führt wird. ,

D ie 1 /4  S t .  oberhalb der Kirche befindliche» Mauerreste 
werden für Trümmer deö ehemahligen S c h l o s s e - U n t e r - - 
b e r g  oder H u t t e r S b e r g  ausgegeben.

Eine halbe S tu n d e  von Kirchham gegen Gmunden ist 
d a - W irthshaus zum e i s e r n e n  G a t t e r n  mit einer 
sehr großen, alten Linde. ES leitet seinen Namen von dem 
früheren, P»S mehreren Eisenstäben zusammengefügten S chil
de her, und gab besonders isoo  zu vielen nachtheiligen I r 
rungen für unsere Truppen A nlaß , indem man es mit dem 
gleichnamigen Gasthause am H a m e t  b e y  S i r n i n g  ver
wechselte. (Pfarrschriften).

M it der P fa rre  V o r c h d o r f  sind folgende 2g Ortschaf
ten vereinigt: Adelhaming, Agöbach, Albenöd, B e rg , B er
gern , Eggenberg, Eichham, Einsiedling, Falkenohren, Feld- 
Ham, Fischbäckau, Heitzing, HetzenSdorf, Lederau, M 00S, 
M ü h lthy l, Oberhörbach, P aperle iten , P e in th a l, P o in t ,  
R adham ing, S c h a rt, Seierkam , Theuerwang, Unterhörbach, 
Ursprung, Vorchdorf und Weidach, zusammen mit 573 Häu- 
fe rn , 7so W ohnparteyen, s l s s  Einwohnern.

E g g e n b e r g ,  H o c h h a u s  u n d  M e s s e n b a c h ,  
L h e u e r w a n g ,  V o r c h d o r f .

Eggenberg, E g e n b e r g ,  ein D orf von 21 Häusern, 
20 W ohnparteyen, t>o Einwohnern, 1/4 S tunde südlich 
von Vorchdorf än der innern Laudach. Hier befand sich da
S tam m haus der altadeligen E g g e n b e r g e r ,  welche eine 
goldene Egge im blauen Felde zum Wapen hatten. DaS 
Schloß w ar mit ansehnliche» Auffenwerken, und einem dop
pelten Wassergraben umgeben, ist aber gegenwärtig in das 
BräuhauS eine- P rivaten  verändert. 1464 verkaufte e- 
S i g m u n d  K i r c h b e r g e r  dem W o l f g a n g  v o n  W a l l 
see . H ierauf erhielten eS die F e r n b e r g e r ,  welche sich 
auch H e r r e n  v o n  E g g e n b e r g  schrieben. Nach dem

D i s t r i k t -  « K o m m i s s a r i a t  H o c h h a u - .  zzs
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AuSsterbeu derselben kam e» »Ü37 an » H a n n »  L u d w i g  
G r a f e n  v o n  K u e f s t e i n . «  S e in  S o h n  P r e i » g o t t  
verkaufte di« Herrschaft 1679 dem Abte E h r e n b e r t  II. zu 
Kremsmünster, welche» dieselbe zu Schornstein verwalten 
läßt. (Höh. I. 55 ; Ul. n s ;  W endt 4r Thl. 7r B d. S .  139; 
S tra ffe r I. 272).

Schon unter Abt A l b e r t  (1147— 1160) zahlten einige 
Dienstleute zu Eggenberg einen Dienst nach KremSmünster. 
(S tra ffe r I. 272).

Zu Eggenberg befand sich bi» 1783 eine Kapelle zu 
Ehren der Apostel P e t e r  u n d  P a u l .  D er Erbauer davon 
war der R itter S t e p h a n  v o n  E g g e n b e r g ,  welcher 
,3 4 2 , mit Beystimmung seine» Lehensherren, de» Abte» 
F r i e d r i c h  l l . ,  zu KremSmünster einen Familienjahrtag iu 
selbe stiftete.

S e in  S o h n , H a n n »  E g g e n b e r g e r ,  «rweiterte die 
fromme S tif tu n g  mit einer ewigen Messe, und gründete mit 
Einwilligung deö Abteö M a r t i n  ll. iz g s  ein eigene» Bene- 
fizium, welches ungefähr feit ,680 mit Vorchdorf vereinigt 
ist. (Manuskripte aus KremSmünster).

Hochhaus, (Hochäuß) und Mefsenbach (Mösseu- 
bach » ) ,  zwey Schlösser, welche von jeher zur nämlichen 
Herrschaft gehörten. H o c h h a u s ,  ein ansehnliches, nach 
alter Art verziertes Gebäude, liegt zu Vorchdorf d<m P fa rr-  
hofe gegenüber, M e s s e n b a c h  aber, gänzlich abgebrochen, 
eine kleme Viertelstunde südwes t l i ch  vom genannten P fa rr -  
dorfe. Letzteres bauten ohne Zweifel die M e s s e n b ä c k e r ,  
welche gegen das Ende des , 5. Jahrhunderts in der G e 
sch ich te  vorkommen. , 4so kam Messenbach an die S e 
ro  che (in verschiedenen Urkunden Lerchen oderauch ^ lsu ä a  
genannt), um r soo  an die S e g g e r  aus Schw aben, von 
welchen H a n n S  J a k o b  und H a n n ö  C h r i s t o p h  unver
ehelicht starben. (Höh. ll. 3 » , ;  HI. 680).

Diese veranstalteten vor ihrem Tode unter ihren nächsten 
Anverwandten eine Erbvertheilung. Dadurch kam M e sse n  - 
dach zum Theile durch Kauf an ihren V etter C h r i s t o p h  
F e r n b e r g e r ,  einige Gilten aber an H a n n S  H o h e n 
w a r t  e r ,  welcher vom älteren lvruder b e re its ,587 die Herr-

334 D i s t r ik t »  - K o m m i s s a r s a t  H o c h h a u » .

» ) Höh. I. 7te« B l a t t .
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schaft D i e t a c h  an der T raun gekauft, und sich deßwegen 
auch einen H errn von Meffenbach genannt hatte.

' »627 kaufte Meffenbach P r e i s g o t t  G r a f  v. K u e f 
s t e i n ,  und von diesem »ösy Abt B a l t h a s a r  R a u c h  
dasselbe zu Schlierbach, welches beyde Schlösser zu Hoch
haus administriren läßt. (Manuskripte von KremSmünster 
und Schlierbach).

Vorchdorf, V o r i d o r f u n d V o r i c h d o r f » ) ,  Forch-  
d a r f f ,  ein P fa rrd o rf an der S tra ß e  von Gmunden nach 
KremömKnster und S te y r  in der Ebene des Albenthales un
weit vom Zusammenflüsse der reichen und dürren Laudach,
3 S tunden  von Gmunden und dem L audach-S ee , 2 von 
Lambach, 4 1 /2  von Kirchdorf, s  von S tey r.

D ie P fa rre  kam gleichzeitig mit Kirchham an das S t i f t  
KremSmünster. Dieses tra t dafür das G ut T u b e n b r u n  
(Taubenbrunn bey Efferding) an daö BiSthum Passau ab. 
( lls irc k  ll. 27»; S tra ffe r I. 212).

»24» bestätigte Pabst I n n o z e n z  IV ., und 125» A l e 
x a n d e r  IV. dem Kloster KremSmünster die P fa rre  Vorch
dorf nebst den Kirchen und Kapellen in Kirchham und Ein- 
siedling. (D ie angeführten Quellen).

»280 sprach K. R u d o l p h  dem Bischöfe P e tru s  die 
Advokatie über diese P fa rre  zu. (Buchinger I. 251).

»242 geschah von KremSmünster ein nützlicher Lausch 
fü r die P fa rre  Vorchdorf. (k sokw s^r. »82).

S o  wie die Klöster anfangs die ihnen,zuständigen P fa r-  - 
ren öfters durch Weltpriester besorgen lassen m u ß te » ,/o  ge
schah dieses auch hier bis 1670. Von diesen wird 13»» der 
P leban H e r m a n n s  angeführt, (k so b m s/r . 19»).

S e i t  i 2»o wird in Vorchdorf täglich Messe gelesen, 
(läeu» 202).

D ie Kirche, insgemein M a r i a  T r o s t  i m T h a l e  ge 
n an n t, der gebenedeiten Jungfrau  geweiht, mit 4 A ltären, 
einer guten O rgel, schönen Param enten , und einem massiven

D i s t r i k t s -  K o m m i s s a r i a t  H o c h h a u s .  s r s

») verasrcku, Mariens zu »181; noch bestimmter aber Kelten 
- z»»el>er II. F. »2 ; Lalle». II. 140, zum Jahre 1196.
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Thurme versehe», 1700 vom Abte M a r t i n  ll l .  gebaut, von 
den E g g e n b e r g e r n ,  F e r n b e r g e r n  u«d der G em ahlin 
des Grafen P r e i S g o t t  v. K u e f s t e i n  zur B egräbnisstätte 
gew ählt, soll vör undenklichen Jah ren  au f einem unweit von 
Vorchdorf entlegenen Hügel gestanden seyn, welcher auch 
jetzt noch der K i r c h b ü h e l  heißt, und auf einer alten H and- 
zeichuung unter dem N am en: F r a u e n b e r g  erscheint.

D ie ältesten Stiftbriefe beginnen mit dem iS. Ja h rh u n 
derte , die Pfarrbücher mit 15 so.

D e rP fa r rh o f , um »670 von P .  W e n z e S l q u S  Sie 
g e n  H o f e r  erbau t, später erneuert und verschönert, soll 
früher in der 1 /2  S tunde von hier entfernten Ortschaft F a l 
k e n o h r e n  bestanden haben.

D ie schon alte Pfarrschule, von 240 Kindern besucht, 
baute Abt P l a c i d u s  B u c h a u e r  1666, E h r e n b e r t  lll. 
erweiterte sie t ? s r  um vieles.

I n  Vorchdorf hatten die F isch bäck e r einen Freysitz. 
Edle dieses Geschlechtes erscheinen 1397, i z y s ,  150s, 152s, 
»526 a ls Zeugen, a ls Käufer von R ealitäten, a ls  nächste 
Verwandte angesehener Familien im Lande (Höh. lll. 169); 
aber nach der Hälfte deS 16. Jahrhunderts hört man nicht» 
mehr von ihnen. N ur die F i s c h b ä c k a u  am Albeufluffe 
erinnert noch daran.

Zu E i n s i e d l i n g ,  s /4  S tunden südöstlich von Vorch
do rf, besteht seit dem 13. Jahrhunderte die Filialkirche j» 
E hrendes h e i l .  B a r t h o l o m ä u s .

I m  16. Jahrhunderte waren die F e r n b e r g e r z u  
E g a e n b e r g  und die S e g g e r  zu M e s s e n b a c h  eifnge 
Beförderer der Reformation m dieser Gegend. Außer E g 
g e n d  e r g  wohnte auch au f dem sogenannten Viechtberge 
ein lutherischer Prediger (P a n k ra j Kogel, der letzte ch am 
20. Jän n er 1 6 2 s) , und noch jetzt heißt das dort vorhandene 
HauS daS » P r ä d i k a n t e n g ü t e  l.«  Deßungeachtet blieb 
der größte Theil der Bewohner von Vorchdorf beym alten 
G lauben, und die Kirche im Besitze ihrer Güter. (P fa r r -  
schriften ).

Am 11. August 1S26 wurde dem J o s .  K a u f m a n n ,  
hiesigen Schullehrer, wegen feiner vieljährigen Dienstleistung; 
von S r .  kaiserl. königl. M ajestät die kleine goldene Ehreu-

ss6  D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  H o c h h a u s .
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D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  J sche l .

N ro.

E h e ü e r w a n g ,  T e u r w a n g ,  D e u r w ä n g ,  r u r -  
äill» » ), ein D o rf mit ,4 Häusern, ,6 W ohn- P arteyen , 
72 E inw ohnern, eine kleine halbe S tu n d e  von Vorchdorf, 
jenseits des AlbenflusseS. D er dortige ansehnliche M eyerhof mit 
einer Wirthschaft- - und LeinwandhandlungS- Gerechtsame auf 
einer Anhöhe w ar daö Stammschloß d e r E d e l n  v o n L e u e r -  
w a n g ,  welche zu Anfange de» »4. Jahrhunderts ( ,z o s )  zu
erst vorkommen, und gegen die M itte de- , 6. Jahrhunderts 
( l s r s ,  ,526 re .)  auSstarben. (Preuenhueb. Aun. S .  6o ; 
Höh. M . 759/ 740).

Um i sso  kam dieser Edelsttz an  KremSmünster.
Nach P a c h m a y r  ( 8uxxl. S. 539) wurde der H of zu 

Lheuerwang schon , s r 6 nach KremSmünster gekauft; nach 
einem Lehenbriefe im dortigen Archive aber A n d r e a -  
T h e m e r w a n g e r  , s ,3 vom Abte J o h a n n  I. mit den 
dasigen Gilten belehnt.
'  I m  Ja h re  ,477 brannte hier der Meyerhof ab. (R e t-  

tenp. 2, 3).
Noch andere Begebenheiten in dieser Gegend berichtet« 

die Ge s c h i c h t e .

Ie mit S ehr und B and verliehe». (W iener Zeitunq 
i «3 von ,» 2 6 ) . .

i 4 )  3  s ch e l. .
Diese- Distriktökommissariat umfaßt 2 M ärkte,  20 D ör

f e r ,  794 H äuser, , ,5 9  W ohnparteyen, 496S Einwohner, 
4 kleine Dom inien, 2 P fa rre n , 3 S chulen , 9 S teuerge
m einden, ,  A rzt, 3 W undärzte, 3 Hebammen, und ,  B ü r
gerspital. Außer i Apotheker, 1 Badunternehm er, 2 B räu - 
e rn , ,  Brunnrnm eister, 1 Buchbinder, ,  Büchsenmacher, 
1 F ärb er, 2 Geschmeidlern, 1 Goldschmide, s GypShänd- 
le rn , » Gypöstampf b ) ,  1 Hackenschmide, ,  Haudschuhma-

a )  (kaelrmLzfr Atz; Letdenp. 215).
d )  M an stampft in einem Taae 15 — 16 Zentner. I m  Iah^e 1602 

kostete der rothe Zentner Gyp- 22, der blaue 2 5 ,  der weiße 
24 kr.

<2r Thl. 2te Abthl. Traunkreis). N
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cher, i Hanbenmacherin, i  Kaffehsieder, > Kupferschmide, 
i Lohnkutscher, i M ah le r, i N a d le r , 2 Nagelfchmideu, 
t S p ä n g le r , 2 Uhrmachern, s W ebern, l Ziegelbrenner 
und 1 Zinngießer gibt eS hier noch 56 bekanntere Kammer 
j i a l - ,  119 Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen.

D aS D i s t r i k t s k o m m i s f a r i a t  unter einem Pfleger 
(durch ein Am tS-Jndividuum  der Grafschaft O rt provisorisch 
versehen), hat seinen Amtssitz ju  Jschel.

D ie 4 D o m i n i e n  sind die beyden M ärkte und die 
beyden Gotteshäuser von Jschel und Laufen.

D ie 2 P f a r r e n  befinden sich zu Jschel und Laufen, 
die 2 S c h u l e n  ebendaselbst, eine M i t t e l s c h u l e  in der 
Ortschaft Heiden, im sogenannten P fand l. Ueber die Kirchen 
zu Jschel und Laufen, über die dortigen S chu len , so wie 
über die Mittelschule im P fan d l ist das S a linen  -Oberamt 
Gmunden Kirchen- und S c h u l-P a tro n , die Herrschaft W il 
denstein Kirchen - und Schul - Vogtey.

D ie 9 S t e u e r g e m e i n d e n :  Ahorn, Berneck, Ja in  
zen (nicht J a r iz e n ) , Jschel, Kaltenbach, K räu te rn , Lay

> sen , Lindau und Reiterndorf zähle» 520s topographische 
Num ern.

D aS B r a n d a s s e k u r a n z  - K a p i t a l  stand mit Ende 
tS24 au f 971S0 fl.

Z ur P fa rre  J s c h e l  sind außer dem gleichnamigen Markt« 
folgend« 2» Ortschaften gewiesen: Ahorn, Berneck (w o das 
iS»» erbaute, unterste B e rg h au S ), Heiden, Hintersteiu, 
Ja in zen , Kaltenbach, Keffelbach, K räu tern , Lindau, Ober
und Untereck, R am sa«, Reiterndorf (m it einem schönen 
Schlößchen und einer Salpetersiederey), Rettenbach, Roith, 
S a lzb erg , S teinbruch, S te in fe ld , Sulzbach, Weissenbach 
und W irling mit 724 H äusern, »o76 Wohn - P artey en , 
4571 Einwohnern.

J s c h e l /  I s c h l ,  lskal» , lskil» » ), ein landeSfürstli
cher, freyer M a rk t, mit einem kaiserl. königl. SalzverweS- 
und Postam t«, i 5»a W . Fuß über die Meeresfläche erhoben, 
an den beyden Ufern der T raun im Mittelpunkte der Thäler,

zzs D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  J sche l .

L) ^sltvav!» p. Z5L aä  ann. 8Y0 ; Lkroii. Lunaelae. 152; Dip
lom. Qarst. 65; bey Buchinger (II . 408) zum Hahre 1674 
auch unter den Namen T ra u n k irc h e n se e .
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D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  J sch e l .  339

«eiche fich wie die S trah len  eines Kreises von ihm aus an 
den T ra u n - , H allstä tter-, S t .  W olfganger- und Attersee 
ziehen, mit 245 großen schönen H äusern, 419 Wohnpar- 
teyen, 1703 Einwohnern, eine Tagreise von S a lzb u rg ,
1 /2  von Gmunden, 3 Stunden von Ebensee. Drey gute 
Straßen und ein schiffbarer Fluß setzen den Markt mit der
übrigen Welt in eine leichte Verbindung.

. «
D ie sehenSwerthesten Gegenstände in Jschel sind: di« 

Badeanstalten (m an  vergleiche den ersten Theil h ierüber), 
die plastischen Vorstellungen des gewesenen Marktrichterö 
F r a n z  K r a l l ,  die großen Wafferpfähle und Wassergattern, 
durch welche daS Holz auf der Jschel aufgefangen, und zum 
Salzsieden verwendet w ird ,  die hängende Brücke über die 
T rau n  ohne Jo ch , die Schopperstätte, auf welcher die S a lz 
schiffe gemacht werden, die Hosschmiede,  die Blassenmühle 
m it 6 M ahlgängen und einem Sägewerke (ein Freysitz), daS 
landesfürstliche VerweSamtS-Gebäude am W olfsbühel ( i s 66 

,hierzu bestimmt), daö R athhauS , der kaiserl. Getreidekasten, 
daS große KufenhauS an der T ra u n ,  daö Schlößchen im söge- 
nann ten  G rü b l, die hübsche Schießstätte, das S ch u lh au s , 
d a s  schöne S p i ta l ,  der Kalvarienberg ober is o  steinernen 
S tu f e n  mit der schönen Kreuzkapelle, (1824 und 1S25 reno- 
v i r t )  > die prächtige Pfarrkirche, ein Denkmahl der Kaiserin 
M a r i a  T h e r e s i a ,  kühn gebaut, ohne P fe ile r , ohne W in
kel,  mit zierlicher Faeade, dem h e i l .  N i k o l a u s  geweiht, 
m it 3 Altären versehen, aber im In n e rn  der äußern Pracht 
nicht entsprechend. D er Grundstein wurde am 1. M ay  1771 
durch den P rä la ten  A m a n d  v o n  L a m b a c h  gelegt, am 
1. November 1774 in der neuen Kirche der erste Gottesdienst 
g e h a lten , diese am 12. Septem ber i7»o durch den damahli
gen  Weihbischof ( in  der Folge F ürst) T h o m a s  G r a f e n  
v o n  T h u n ,  feyerlich eingeweiht, 1323 der Tabernakel 
neu  g efaß t, 1S25 die Orgel mit 17 Registern und 2 M anua
len von S i m o n  Höt zl  in Garsten aufgestellt. .

V on der Ortögeschichte ist in religiöser und profaner > 
Beziehung außer den allgemein angeführten geschichtlichen 
D aten  Folgendes merkwürdig:

1320 wurde die Kirche zu Jschel von H e r r m a n u ,  
Weihbischof in Pa f f au ,  reeoncilirt.

1344 mußte der hiesigen Kirche auf Befehl H. A l 
b r e c h t  d e s  L ahm en von jedem durchfahrenden Schiffe 
1 Pfennig  gegeben werden. (Dicklb. 73).

' P 2
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r»o D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  J s c h e l .

»Zy6 wurde die Pfarrkirche in Jschel durch den W eih
bischof N i k o l a u s  in Paffau  konsekrirt, und »SS4 die hie
sig« P fa rre  von jener in Goisern getrennt. (P farr-U rkunden).

I m  Taumel der Reformation bekam der O rt 1599 wie
der einen katholischen Seelsorger. (Khevenhiller V. r o S - ;  
Rauppach Ul. »26).

S o  lange die Jesuiten Traunkirchen besaßen, gehört« 
ihnen auch die P fa rre  zu Jscheli (Luchinger II. 208).

»645 bestimmte K. F e r d i n a n d  lll. zur E rhaltung eine» 
Kaplan» 500 fl.; J o h a n n  A d a m  S e e a u e r  stiftet« »745 
den zweyten K aplan , und J o h a n n  P a u l  S o l l i u g e r  
»78» den dritten. (Weißbücher'» M anuskripte).

»769 wurde die alte Kirche niedergerissen, aber der 
Thurm davon blieb stehen. Auf der nördlichen S e ite  dessel
ben befindet sich in einer Höhe von 5 Klaftern ein ziemlich 
verw itterter, römischer Denkstein, 5 S ch u h , 7 Zoll hoch, 
2 S chuh , 4 Zoll b reit, mit einer Inschrift von 20 Zoll iu 
der Höhe, 9 Zoll in der Breite. S t e i n e r  gab die Inschrift 
S .  92 genau, aber nicht die Leseart; denn statt äekuoetso 
soll e» ob itss  heissen.

D er zweyte Römerstein, wovon L a z i u S  spricht, ist 
nicht mehr vorhanden, und wahrscheinlich von den Bauleute» 
verworfen worden. ,

I m  Pfarrhofe ist eine permanente Bibliothek vom P fa r 
rer J o h a n n  W e i l l n b ä c k  und dem Looperator A d a m  
E b e r l » .

Nachdem die Gegend von J s c h e l  urkundlich 8yo zu
erst zur Sprache kommt, übergibt A l b r e c h t ! ,  am ». Ju ly  
»282 dem A l b e r o  von Puchheim zur Belohnung seiner 
Verdienste die Eilrkünfte von Jschel. (Kurz » Ottokar und Al
brecht l. B . S .  84. ll. 199).

»592 erhielt der O rt wegen bewiesener Treue von A l 
b r e c h t  III. volle Handelöfreyheit der S tä d te ,  und wurde 
»466 von F r ie d r ic h ! V . aus einem Dorfe zum M arkte er
hoben. Die neuen Vorrecht«, welche Jschel dadurch erhielt, 
w aren: M ark t- und Bürgerrecht, ein Wochenmarkt, B urg
fried, eigene Gerichtsbarkeit, die ein erwählter Marktrichter 
über alle Uebelthäter ausübte. Verbrecher, die mit dem 
Tode bestraft wurden, mußten jedoch dem landesfürstlichen 
Landrichter nach Wildenstein ausgeliefert werden. (Kurz'S 
Handel » s ,  r » r ) .  .
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F r i e d r i c h  IV. gestattete den B ürgern auch, die S a lz 
fuder von der S a lin e  in HaUstatt einzulösen, und die Küfel 
zerstoffen und verführen zu lassen. (Dicklberger 154).

Am 10. M ay i s i 4 verlieh K. M a x i m i l i a n  l. dem 
M arkte ein eigenes W apen, welches aus einem gelben Schil
de besteht. I m  Grunde desselben erheben sich r  schwarze 
B e rg e , worauf eine halbe Gemse mit aufrecht stehenden 
Ohren und hinter sich gekrümmten Hörnern zu sehen ist. 
Diese Gemse steht mit einem Hinterfuße auf dem Hinteren, 
und mit dem zweyten Hinterfuße und den zwey Vorderfüßen 
a u f  dem dritten Berge. D ie Gemse ist zum S prunge gerich
tet. Auf dem dritten und vorderen Berge erhebt sich eine 
grünende Esche, auf die S ag e  anspielend, daß das Thal von 
Jschel einst ein Eschenwald war. (M arkts-Archiv).

Am so . M arz 1576 bestimmte M a x i m i l i a n  ll. eine 
eigene M arktSorduuug, welche F e r d i n a n d  lll. erneuerte 
und erweiterte. .

i 6 i s  und i 6 i s  bestätigte K. M a t h i a s  den B ürgern 
ihre Privilegien.

i 67S bis i 67S waren gefährlichePestjahre; 1772 herrsch
te eine Ruhrepidemi«. (Schuttes I. 29).

Als K- L e o p o l d l .  iS so  das Salzkammergut besuchte, 
kam er mit 11 Schiffen nach Jschel. (M anuskript).

Von 1715 bis 1770 hatte daS Landgericht Alt-W ilden
denstein hier seinen Amtssitz.

Am 22. Ju n y  i 7y4 wurde dem Markte der Bezug der 
1466 verliehenen Bürgerrechtstaten bestätiget, worüber die 
B ü rg er am 10. August i s i ö  ein neues Einverständniß trafen. 
(M anuskript).

Am 27. Dezember i s i y  feyerte der P fa r rh e r rM i c h a e l 
P u t z ,  in seinem 74. Jah re  an seinem Geburtstage daS J u 
biläum der 50jährigen Priesterwürde. Bey der Tafel waren 
auch s  Ehepaare der Pfarrgemeinde anwesend, die bereits 
ebenfalls ihre goldene Hochzeit gefeyert hatten, und deren 
Atter zusammen 456 Jah re  betrug. (Linzerz. Nro. s. von iü2o).

I S 24 wurden hier auf Kosten des großmüthigen Grafen 
A r t h u r  P o r o c k y  durch seinen Leibarzt I t i . R a d i v o n z k y  
20 A ugen-S taar-O perationen  mit dem besten Erfolge ge
macht. (Jschel und seine Sohlenbäder S .  y l) .

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Jschel .  z/,l
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342 D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Jschel .

D a in den 2 Salzpfannen zu Jschel T ag und Nacht ge
sotten w ird , so ist der O rt besonder- zur Nachtzeit magisch» 
schön anzusehen.

Vom B ie h m a r k t o ,  von den r  J a h r m ä r k t e n ,  
vom S p i r a l e ,  vom P h ^ s ik a t e ,  vom S a l i n e n w e -  
fen  re. muß der erste Theil nachgeschlagen werden.

Zu den vorzüglichsten Umgebungen vop Jschel gehören: 
W i r e r - h a  i n ,  ein Pavillon auf einem Punkte, der ei« 
herrliche- Panoram a in daS romantische T hal von Laufen 
öffnet, von Oe. W i r e r  in Wien auf eigene Kosten ange
legt; W  i l d e n s t e i n ,  wovon wir noch umständlicher sprechen 
werden^ der R u d o l p h s  - B r u n n e n ,  d e r K a i s e r F r a u -  
z e n S  G a n g ,  der S a l z  d e r g  mit der schönen Kapelle, 

—— welche die K a i s e r i n  M a r i a  T h e r e s i a  unter dem S a lz 
oberamtmanne J o  h. G e o r g ,  F r e y h e r r  v. S t e r n b a c h ,  
erbauen ließ. D a s  A ltarblatt stellt die Opferung M a rien -  
im Tempel vor, ein Meisterstück der Mahlerkunst. Alle J a h re  
am M aria  - OpferungStage wird da feyerlicher Gottesdienst 
gehalten. (Jschel und feine Sohlenbäder >Weißbacherö M spt.).

Die Pfarre L a u f e n  besteht aus dem einzigen Orte Laufen.
Laufen, O b e r l ä u f e n ,  L a u f f e n ,  L o u f i  a ) ,  zuAn» 

fange des M ittelalters L o u f u n ,  L o u f a n ,  ein landeSfürst
. licher M arkt mit 70 H äusern, S3 W ohnparteyen, 397 Ein» 

wohnern (wovon 2 Geistliche, 3 Adelige und i B eam ter, die 
übrige» GewerbSinhaber, größtentheilS aber Aerarialarbeiter 
sind), »üso Wien. Fuß über daS M eer, 1 S t .  von Goisern, 
3 /4  von Jschel an der T ra u n , wo der S tro m  schnell und 
reißend über einen mit einem Kreuze bezeichneten Felsen 2 —  
3 Klaftern hoch herabstürzt. D er Fall w ar bis >SZ7 sehr 

, gefährlich zu befahren. D a  ließ T h o m a s  S e e a u e r  eine« 
Theil der Fflsen sprengen, und versah daö Flußbeet mit einem 
K anäle, durch welchen der aufmerksame Schiffer jetzt sicher 
fährt. (Höh. ll. 393).

») Dom germanischen Loos, oder vom keltischen Louhf, noch jetzt 
im englischen w l-ook uplLuhfopp) oder Loos (Luff) der Gi
pfel, die Kehrseite de» Schiffes, welche hier, zu Laufen an der 
Salzach, am Rhein, am Neckar hinsichtlich der verschiedenen 
Felsenriffe und Katarakte in ihren Flußbeeten mehrfältjge, ge
schickte Wendungen der Schiffe erfordert.
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Auf diesen Fall deutet auch das W apen des M arktes, 
welches ein in entgegengesetzter Richtung mit Küfelsalz bela- 
deneö Schiff vorstellt, wie selbes von jwey Schiffern mit 
hohen Rudern in beyden Händen übet wirbelndes Wasser 
geführt wird. .

D ie Gebirge drängen sich hier gleichsam wie in einem 
Schlunde zusammen, und der M arkt liegt wie eine Eichel 
inner denselben, die eine H älfte diffeitS, die andere jenseits 
der T rau n , worüber zu Anfange des M arktes eine Brücke, 
und fast zu Ende desselben ein starker S te g  führt, auf welchem 
m an den sogenannten w i l d e n  L a u f e n ,  oder k l e i n e n  
T r a u n f a l l  am besten sieht. "

D ie Pfarrkirche, von der man aber die Zeit der E r
bauung nicht weiß, liegt mit einem schönen Thurme fast mit
ten im M ark te ; man muß aber über eine Marmorstiege zu 
ih r  hinaufsteigen. S ie  ist gothisch gebaut, zierlich auSge
m ahlt, und mit einem prächtigen Hochaltare von marmornen 
S ä u le n  versehen, welchen der Salzam tm ann G e o r g P r u c k -  
l a c h n e r  iü37 auf seine Kosten erbauen ließ. E r trug auch 
zu r Verschönerung der Kirche bey. Eine anmuthSvolle S ta tu e  
der Gottesm utter M aria  auS GypS gegossen, schmückt den 
Hochaltar. M an  schreibt sie, wie jene von A d e l w a n g  dem 
Erzbischöfe T h i e m  0 von S alzburg  zu. (L letugvr b ist. 
Sslisl». I. z. 6 . z i ; Weißbacher'ö Manuskript).

D ie Kirche hieß in älterer Zeit M a r i a  S c h a t t e n ,  
vielfältig von andächtigen P ilgern  besucht, und auch jetzt 
noch zahlreich an den sogenannten goldenen SamstagSnächte«.

1320 stellte der Weihbischof H e r m a n n  v o n  P a s s a u  
zu EnnS eine Urkunde aus, in der er bereits von der P fa r r 
kirche zu Laufe« spricht. (Dicklb. SS).

.1344 befahl A l b r e c h t  der L a h m e  der Kirche zu Lau
fen von jedem durchfahrenden Salzschiffe r P fennig  a ls  Al
mosen zu geben.
^ i S69 ließen sich die protestantischen Prediger, da sie we
gen herbeygeströmter Menge nach Oesterreich keine Anstel
lung mehr fanden, von den Edelleuten und B ürgern quar
talweise aufdingen. (Kirchenrechnung von Läufen).

1599 bekam Laufen wieder einen katholischen Priester. 
( K h e v e n h i l l e r  V. 2069; Rauppauch III. 126).

Distrikts - Kommissariat Jschel. 343
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344 Distrikt- - Kommissariat Jschel.

160» schaffte Herzog M a t h » « -  den protestantischen 
P asto r von Laufen weg.

Am s. Dez. 1 s6? bewilligte K. M a x i m i l i a n  II. zum  
Unterhalte de- P fa rre r -  und Schullehrers in Laufen r  P fu n d  
S a lz ;  K. F e r d i n a n d  lll. verbesserte die Einkünfte des 
P fa rre r -  und Schullehrer-.

S o  lange die Jesuiten Traunkirchen besaßen, gehörte 
ihnen auch die P fa rre  Laufen^ (Buchinger II. 4os zum 
Ja h re  1674).

l6S2 verkaufte der M agistrat von Laufen in Reitern» 
dorf die um i 4so zur hiesigen P fa rre  gestifteten G üter de
A l e r  L a u f n e r .  , ^

,7 6 s  gründete der Eisenverleger, A n t o n  L e o p o l d e r ,  
hier ein spärliche- Benefizium.

i 644 kam der P fa rrh o f fast am Ende de- M arkte- z» 
S tan d e .

Eine Schule bestand nach den Pfarrakten in Laufen schon 
i s i y .  I m  Ja h re  i 6s r  kaufte der Schulmeister J o h a n n  
S t a u d i n g e r  ein der Kirche heimgefalleneö H au- zum Un
terrichte für Kinder. E s wurde 1766 niedergerissen, und 
ein neue- dafür gebaut.

Laufen w ar vor A lter- ein D o rf , welche-nach Goisern 
pfarrte. K. R u d o l p h  I. erhob den O rt zu einem freyen 
M arkte, und ertheilte ihm die nämlichen Freyheiten, welche 
damals die Gmyndner genossen.

Herzog A l b r e c h t  bestätigte sie am io . M ärz 1344,  
und K. F r i e d r i c h  IV. i. I .  1463 mit den der Kirche ge
machten Schenkungen. (K u rz -  Friedrich der Schöne 46i ;  
Dicklb. i s s ) .

Unter F r i e d r i c h  d e m  S c h ö n e n  fährte dieKommer- 
zialstraße von Salzbug nach Steyrm ark durch Laufen,  nicht 
durch Jschel. (K urz'öLoietM h der Schöne, S .  444).

14 t 6 schlichtete A l b r e c h t  V. einen S tre it  zwischen den 
hiesigen B ürgern und den Kufenmeistern wegen der Salzbe
förderung. (Dicklb. 143).

lso o  kompit H a n n -  G e i S b r u c k e r  von Laufen al- 
Vitriolsieder in der Nähe von Jschel vor. (S te ine r L l).
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Am 26. Ju n y  177» bewilligte da» Salinenoberam t in 
Gmunden a ls damahlige politische Behörde dem Markte Lau
sen den Bezug der Bürgerrechtstaxen.

S e i t  i a i 7 steht Laufen unter dem Distriktökommissüriate 
Jschel. (M spt. yon Linz und Laufen).

Distrikt» - Kommissariat KremSmünster. säs

i s )  K r e m - m ü n s t e r .

D ie Central - Uebersicht diese» bedeutenden Distrikt»- 
Kommissariat» liefert folgende numeräre Angabe»: i  M arkt, 
a ?  D örfer, i r ö s  H äuser- r , 7 r  W ohnparteyen,  922s Ein
w ohner,  2 größere Herrschaften, 6 kleinere Dominien- 
S P fa rren  und s  S chulen , 20 Steuergem einden, r Arzt, 
4  W undärzte, s Hebammen und 2 S p itä le r. Außer s6 be
kannteren Kommerzial-, 276 Polizeygewerbeu und freyen 
Beschäftigungen giebt e» da noch 1 Apotheker, 1 Bildermah
ler, r  B räuer, l Branntweinbrenner, 1 Buchbinder, 1 Büch
sen- und 1 Cioccolatemacher, 1 Gerstenrändler, 1 Haken- 
schmid, 1 Korbzäuner, 1 Kupferschmid, 1 M a h le r, 1 M a r-  
chande de M ode, 1 M esserer, 2 M ühlzurichter, 1 N ad
ler, 1 Nagelschmid, i Papierfabrikanten, i Pfeifenfchneider, 
1 Schleifer, i S ie b -  und i Stärkem acher, 2 Steinmetzen, 
1 S trum pfw irker, i  Uhrgehäuse- und 2 Uhrmacher, 27 W e
b e r , i  W ollhändser, 1 W ollkämmer, 2 Würstelmacher und 
1 Ziegelbrenner. '

D a»  D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t  befindet sich unter 
einem Hofrichter zu K r e m - m ü n s t e r .

D a  ist auch die gleichnamige größere Herrschaft diese» 
S tifte» . Jene von Oberachleiten gehört dem Handelsmanne 
F r a n z  P l a n k  in Linz. V on dieser wurde alle» Merk
würdige schon b e y F e y e r e g g  geliefert.

D ie 6 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind die Pfarrkirchen 
von Eberstallzell, Ried und Sipbachzell, die Filialkirche Wei- 
gerstorf, da» Eckhart'sche Lehen, und da» Kirchenamt KremS
münster.

D ie s P f a r r e n  befinden sich zu Eberstallzell, Krem». 
Münster, R ied , R ohr und Sipbachzell, die s S c h u l e n  zu 
Eberstallzell, KremSmünster, Kirchberg, Krühub, Ried, 
M eyerdorf, R ohr und Sipbachzell. Ueber alle genannten

OooZle



Kirchen nud Schulen stehen de«  S tifte  KremSmünster die 
P a tro n a ts  - und Vogtey - Rechte zu.

Außer der alten Pfarrfchule am Kirchberge errichtete Abt 
E h r e n d e r e  lll. im alten Rathhause zu KremSmünster 1776 
eine Hauptschule mit einem eigenen Katecheten/ 3 Lehrern, 

. u n d  1 Gehilfen. D er nämlich« P rä la t  baute 1786 ein neues 
HauS für eine Trivialschule zu K r ü h  u b ,  3 /4  S t .  östlich von 
KremSmünster, und 1785 zum Portheile der entfernteren 
Pfarröbewohner von Ried, 1 S t .  nordwestlich davon eine be
sondere Beyschule in der Ortschaft M e y e r d o r f  ( zu H e r r 
h a g e n ) .

Di e  r o  S t e u e r g e m e i n d e n  heissen: Au, Dürnberg, 
Eberstallzell, Kirchberg, KremSeck, KremSmünster, Krist, 
Leombach, M eyerdorf, M eyerSdorf, R ied , Rühreudorf, 
S a t te lö d ,  S chnarrendorf, S ipbachzell, Unterburgfried, 
V oitödorf, W ipfing , W olfgangstein, und Zehndorf. S ie  
zählen 22,000 topographische Numeri».

D a s  B r a n d a s s e k u r a n z - K a p i t a l  wurde zu Ende 
1S24 mit dem großen Betrage von »16,340 fi. ausgewiesen.

D ie P fa rre  E b e r s t a l l z e l l  besteht aus den 7 D örfern : 
Eberstallzell, H a llw ang , J tten sam , Littering, MeyerSdorf, 
S pielborf und Wipfing mit 24» H äusern, 337 W ohnpar
teyen, »424 Einwohnern.

E b e r s t a l l z e l l ,  E p o r e s t a l l -  einst K o t p r e c h t S -  
z e l l o ) ,  ein Pfarrdorss von 34 H äusern, 52 W ohnparteyen, 
22s E inw ohnern, » S t .  von Steinerkirchdn undvom A lben- 
fluffe, » t / 2  von der T raun, 2 von WimSbach und Vorch- 
dorf, 3 von KremSmünster, 3 1 /2  von W els.

D ie Kirche zu Ehren deS h e i l .  U l r i c h  kommt schon in 
der BestätiguugSurkunde des PabsteS A l e r a n d e r  lll. im I .  
i » 7y a ls eine Filiale von Steinerkirchen vor; fie blieb es 
bis »700.

I n  diesem Ja h re  ward Eberstallzell eine eigene P fa rre , 
und da beginnen auch die T au f- T rau -  und Sterbebüchee 
davon.

»772 wurden der P fa rrh o f und das SchulhauS gebaut. 
Die Anzahl der Schulkinder beläuft sich auf »74.

346 Distrikt- - Kommissariat KremSmünster.

») S t r a f f e r  l. 225; 8  »uvd H. 466, 471.
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D er Bezirk von Eberstallzell erscheint in der G e  schichte 
mit der S tiftu n g  von KremSmünster gleichzeitig.

S a l u s o ,  W e n i l o  und G a r w e r t h  versahen den 
Distrikt auf Befehl deS Herzogs L h a s s i l »  mit M arken, 
und die Mönche von KremSmünster konnten vom Walde bey 
Eberstallzell angefangen, ohne irgend ein Hinderniß Unurba
reS in Urbares umschaffen, wie sie nur immer wollten, (kack - 
in s^ r s .,  k e n e a x s o d e r  und der eitirte S tra ffe r).

97 t schenkte O t t o  I. dem Bischöfe P i  lg  r i n  von P as- * 
sau KremSmünster mit allen dazugehörigen Zellen, worunter 
P a c h m a y r  auch KothprechtSzell oder daS heutige Eberstall
zell vermuthet, (kao luns^ r 22).

1266 kommt B e r n h a r t  v o n  A i t e r b a c h  in einem 
Stiftbriefe von KremSmünster a ls  Zeuge vor. M an  fand 
vor mehreren Jah ren  unweit von Jttensam  am Aiterbache 
(e r  entspringt im dortigen Mooöholze) Ueberreste von einem 
verfallenen Schlöffe. Vielleicht w ar hier der Sitz der A i t e r  - 
b a c h e r ,  wovon aber H o h e n e c k  nichts meldet. Jetzt heißt 
Dieser O rt A l b e r s d o r f .  E r besteht auS 4 Bauernhäusern, 
und gehört zur Ortschaft W i p f i n g .  '

V on den hiesigen P fa rrern  zeichneten sich seit 1772 
M e i n r a d  L a n g h a i d e r  und K a j e t a n  J u n g w i r t h  als Literatoren aus. Langhaider w ar von 176s bis 1767 
Professor der Philosophie auf der Universität zu S alzburg , 
und schrieb mehrere Werke über Naturphilosophie und M oral 
(ZaunerS Verzeichnis aller akad. Professoren zu S alzburg  
S .  64 und 6s). J u n g w i r t h  lehrte im S tif te  KremS
münster die Kirchengeschichte und D ogm atik, und stand mit 
den gelehrtesten Theologen seiner Zeit in Korrespondenz. 
(Pfarrschriften, kaclun. - z s ) .

M it -e r  P fa rre  K r e t n S m ü n s t e r  sind folgende 2» O rt
schaften vereinigt. D ürnberg , G untendorf, KremSmünster, 
heil. Kreuz, K rift, Mitterhelmberg, Oberburgfried, Pochen- 
dorf, S atte löd  (S a ttle b ) , Unterburgfried, A«, Dehenwang, 
Eggendorf, F ü rling , G ru b , Kirchberg, KremSeck, M eyer
do rf, R eg au , Schürzendorf und Wolfgangstein, zusammen 
mit s s 6 Häusern, yso W ohnparteyen, 4027 Einwohnern.

B evor wir ausscheiden, waö näher beschrieben wird, 
müssen wir das Kloster- und Pfarrverhältuiß von KremS
münster und Kirchberg entwickeln.

Distrikt- - Kommissariat KremSmünster. 247
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D ie ersten Mönche von KremSmünster waren auch die 
ersten Seelsorger in  dieser G egend, und der nächste Zweck 
ihrer S tiftu n g  (777  nicht 7? r ,  wie P r i m i s s e r  in Hor- 
mayr'S Archiv von 1822, S .  222 und 222 angab) nebst dem 
beständigen Gottesdienste wohl auch die Verbreitung der 
christlichen Religion unter den S laven . O erm .
ssor. II. 94 ). 1088 gränzte die P fa rre  KremSmünster an jene 
von S irn in g  und S t .  Florian. (Kurz lll. 294, 248). Nachdem 
Abt A l r a m  l. am benachbarten Kirchberge eine geräumige 
Pfarrkirche gebaut, und diese Bischof U l r i c h  I. von P affa«  
1098 eingeweiht ha tte , bestand die hiesige Ortöpfarre für 
den VolkögotteSdienst am Kirchberge; die Stiftskirche diente 
bloß zum Gebrauche der M önche, weil die berühmten S t a 
tuten der Congregation von G l u g n i  daS Chorgebeth und die 
kirchlichen Ceremonien sehr vervielfältigten (Fleury'S Kirchen
geschichte 58. Buch. S .  6). 1785 wurde die P fa rre  vom 
Kirchberge wieder an die Stiftskirche zu KremSmünster über
tragen , und dadurch die bisherige Pfarrkirche eine Filiale. 
Indeß  werden die Ortschaften der P fa rre  KremSmünster doch 
noch immer in KremSmünster'sche und Kirchberg'sche einge
theilt. Zu KremSmünster werden von den obgenannten 21 O rt
schaften die ersten 10 , die übrigen i i  aber zu Kirchberg 
gezählt.

D ie Taufbücher der P fa rre  KremSmünster fangen mit 
1570 (also 6 Ja h re  nach dem Schluffe des tridentinischsu 
C oncilium s), die S te rb  - und TrauungSbücher mit 1582 au.

M it diesem schreiten wir zur bisherigen Ordnung.
V on den angeführten Ortschaften werden K i r c h b e r g ,  

K r e m S e c k  nnd K r e m S m ü n s t e r  umständlicher behandelt.

Kirchberg, ein D o rf von 46 H äusern, 102 W ohn
parteyen/ 289 Anwohnern eine kleine Viertelstunde von KreinS- 
Münster mit einer schönen, geräum igen, mit einem hohen 
Glyckenthurme und angenehmen Geläute versehenen Kirche 
zu Ehren des h e i l .  S t e p h a n .  Abt U l r i c h  lll. von KremS
münster erhielt sie i »72 vom Bischöfe D e e p  o l d  in Paffau  
mit allen dazugehörigen Rechten. Päbstliche Bullen von 
A l e r a n d e r , U l .  1179 und I n n o c e n z  IV. 1248 sicherten 
dem S tif te  den Besitz davon. >204 erscheint sie in einem 
schön geschriebenen Verzeichnisse aller S tiftögü ter von KremS
münster von einem hiesigen Mönche mit einem Ertrage von 
50 T alen ten , beynahe eben so vielm als alle anderen P fa r-
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re» zusammen rentirten. Abt M a r t i n  I I . ,  U l r i c h  IV , 
J o h a n n  II. und A l e x a n d e r  l. nahmen einige V eran d a  
rangen in derselben vor, bedeutendere A b t P l a c i d u S  1659.

E r baute auch die Kapelle M aria  zu Einsiedeln au sie 
au . Abt A l e x a n d e r  lll. ließ sie i? s o  von dem baukundi
gen Stiftögeistlichen, S i m o n  T e m p e l m a n n ,  ganz er
neuern, mit einer Kapelle zu Ehren deö h e i l .  J o h a n n  
N e p o m u k  erweitern, mit S tu k a tu r und Gemählden schmü- 
«ken. Von den vorhandenen Denksteinen sind jene der im 
»s. Jahrhunderte auSgestorbeneu Familie v o n  R o t h ,  und 
der  G e i s l i n g e r  v o n  W i t t w e n g  merkwürdig.

»775 baute Abt E h r e n b e r t l l l .  den P farrhof. ( S tr a f 
fer I. r s o , zoo ; ksvlun. 89 re.; Mspt. von KremSmünster).

K r e M s S tk ,  C r e m S e g g ,  ein Schloß und D o rf von 
33 H äusern, 62 W ohnparteyen, 21s Einwohnern, 1 /2  S t .  
östlich von KremSmünster jenseits der KremS auf einem Hügel 
an  der S tra ß e  nach S te y r . D a s  Schloß ist im neueren 
S ty le  gebaut; eS w ar einst mit Thürmen und Wassergräben . 
umgeben. I m  Anfange deö »s. Jahrhundert- besaß es A n  - ,
d r e a S  v o n  R o t h ,  dessen Gemahlin M a r g a r e t h a  mit 
ihrem B ruder H a n n s  M ü l l w a n g e r  »4»2 daösogenannte 
Flodergut zum S p ita l«  in S te y r  stiftete.

»457 bekam KremSeck A n d r e a s  v o n  G r i e n t h a l  
durch H eurath; 1627 kaufte « S A b t A n t o n  W o l f r a d t  
zu KremSmünster. Abt A l e x a n d e r  U. brach die alte Fest« 
a b ,  und stellte »720 das gegenwärtige Gebäude her. »S07 ^
zerschmetterte der Blitz den Thurm. D a s  Schloß dient jetzt 
zu M ilitärquartieren , und zur Aufbewahrung von M uni
tion rc. (Höh. I. s s ; M spt.).

K r e m s m ü u s te r ,  anfangs das K l o s t e r  z n m W e l t -  
e r l ö s e r ,  bald darnach 6Aremi»a, O rvsus», t> ern ,m o- 
n sste iium , oder L rem sw u n sle r , dann daS K l o s t e r  z u m  
h e i l .  A g a p i t ,  hierauf ek rem ip llsn iu m , ksnua» sä  
B rem sern, L rem itsnum  » ) ,  ein M arkt nebst einem berühm
ten B enedik tiner-S tifte  an der KremS, » S t .  von Hall,
2 von W artberg und Kematen, z von Steinerkirchrn, 4 von 
S te y r , W els, Pettenbach und Weißkirchen, 4 1 /2  von Lam ' 
dach, s von Kirchdorf, s  von Linz, nach D a v i d  (P ra g ,

Distrikt» - Kommissariat KremSmünster. 349

L) 2.

OooZle



, - o a  S .  9 ) im 48° 5/ 2 9 "  nördlicher Breite, im 31° 47^ s o "  
östlicher Länge, in einer Seehöhe von 182°.

D er dem genannten S tif te  ünterthänige M arkt (nicht 
S t a d t ,  wie da- aUgem. hist, geogr. Lerikon ll. 952 angiebt) 
zählt 80 H äuser, i ? r  W ohnparteyen, 72s Einwohner, 
worunter 1 Adeliger, 7 Beamte, 46 GewerbSleute und Künstler.

iz8 2  erhielt der O rt durch Herzog A l b r e c h t l l l .  drey 
Jahrm ärkte.

,477 ging der größere Theil de- D orfe- KremSmünster 
wiederholt durch Feuer zu Grunde.

1468 erwirkte A b t W o l f b a n g  W i d m a r  dey F r i e 
d r i ch  lV  für KremSmünster die Freyheit und Vorzüglichkeit 
eine- M arkte-, und ließ diese- 1490 in S te y r  publieiren.

i s i o  bewilligte K. M a r i m i l i a n  I. den Messerschmi
den von KremSmünster und der Umgegend eine eigene Lade 
mit besonderen Freyheiten.

1549 baute der P rä la t  G r e g o r i u S  L e c h n e r  die 
1 /4  S t .  vom M arkte entfernte, in den Wiesen am Wege nach 
W artberg gelegene Papiermühle (ksckm oyr 204, 213, 276, 
278,  205; Preuenhueber'S A nnalen; W endt 126).

D en 22. Ju n y  1802 brannten hier 4i Häuser nebst der 
Kirche a b , welche erst 1808 wieder aufgebaut wurde. (Lin-. 
Zeit. N ro . 52 von 1802).

Am 24. April 18IS trafen die B ürger von KremSmünster 
ein Einverständniß über die Erhebung der Bürgerrechtötarea, 
welche daS dortige S t i f t  bestätigte. (M spt.).

D en 26. M ärz 1826 um 2 1/4 Nachmittag- spürte man 
hier und in der Umgebung einige leichte Erdstöße. (Oest. B ü r
gerblatt N ro . 28 vom 7. April 1826).

D ie Kirche zu Ehren Johannes des T äufers fing Abt 
H e i n r i c h  U. v o n  G r u e b  zu bauen an. A b t H e i n r i c h  UI. 
v o n  S u l z b a c h  vollendete ihren B au . E r wurde zwischen 
1363 und 1367 geführt. (U ettenxaoker r i i ;  kacluns)!- 
195; W endt 123).

D er M arkt bedient sich -ine- schwarzen Ebers im grünen 
Felde zum W a p e n .

Alle Mittwoch« wird Wochenmarkt gehalten.
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Noch merkwürdiger a ls  der M arkt ist das gleichnamige 
Benediktinerkloster der Ortschaft Unterburgfried. Höchst in- 
tereffant ist die G e s c h i c h t e ,  ansehnlich sind die G e b ä u d e ,  
groß die B e s i t z u n g e n  disseS S tif te s . Hier erstanden viele 
berühmte M änner; hier blühen vielbesuchte S tudienanstalten ; 
hier sind herrliche Sam m lungen von Kupferstichen, Gemähl
den, M ünzen, Thieren, M ineralien, Instrum enten, Büchern 
und verschiedenen Kunstarbeiten der Vorzeit und Gegenwart, 
die man sonst selten, oder gar nicht antrifft.

Die öfters angeregte Entstehung von KremSmünster be
ru h t wie bey vielen S tiften  au f einer M ythe. D ie Tradition 
sag t: T h a s s i l o ,  Herzog der B ay ern , habe in diesen G e
genden gejagt. S e in  S ohn  G ü n t h e r  habe einen Eber ver
fo lg t, und denselben erlegt, sey aber von »hm noch am Fuße 
verletzt worden, um d habe sich verblutet. S e ine  Leute fan
den ihn todt beym Eber liegen. A ls sie dem T h a s s i l o  den 
Tod seines geliebten S ohnes berichteten, gelobte er ein Klo
ster zu errichten, nur w ar er über die Lage des Ortes im 
Zweifel. Aber er sah nun an der Anhöhe des W aldes einen 
Hirschen, der auf jedem Ende seines Geweihes ein Lichtchen 
h a tte , welche Erscheinung dem erstaunten Herzoge den O rt 
der Erbauung deö S tif te s  andeutete. Auf diese S a g e  macht 
daS StiftSw apen Anspielung; sie ist in einer Grotte beym 
Guntherteiche dargestellt; au f r  Bildern R e m p ' S  an den 
W änden der Klosterkirche abgem ahlt; durch den Gesang un
serer gefeyerten Dichterin, K a r o l i n e  P i c h l e r ,  im mah
lerischen Laschenbuche von v r .  F r a n z  S a r t o - r i  ( lll . J a h r 
gang >s>4 S .  > r s —  >24) zu erhalten gesucht; allein L h a s -  
s i l o  hatte keinen S o h n  mit Namen Günther, und erst i r r r  
kommt dieser N am e vor. (kackm . zoz).

D ie ersten Mönche für T h a s s i l o ' S  neue S tiftu n g  ka
men a u -  R i e d e r a l t e i c h .  7?S geschah die feyerliche Ein- 
weihuug und die Ausstellung deS StiftbriefeS, 7»7 die B e
stätigung durch Pabst A d r i a n  I. 7y> tra t K a r l  d e r  
G r o ß e  a n  die S te lle  des ersten S tif te rs , s o r  mehrte er 
die Besitzungen des Klosters ansehnlich. s >7 besaß das S t i f t  
so beträchtliche G ü ter, daß SS zu Geschenken an den König 
verpflichtet werden konnte.

N un  begannen aber die Einfälle der Hungarin so  P rie  
ster und Layeo von KremSmünster wurden ermordet, und viel
leicht stand daS Kloster wohl gar bis y ss  leer. A ls es das 
Ansehen hatte , daß dasselbe ganz eingehen sollte, steuerte 
dem nahen S tu rze  Bischof P i  lg  r i n ,  und bat sich dasselbe
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um 97» von K. O t t o  I. zur Schadlo-Haltung seiner eigene« 
Kirche auS. Diese Schenkung bestätigte O t t o  II. 976. S o  
Wurden P i l g r i n  und 99z C h r i s t i a n  von P affau  gleichsam 
die Jnterim Säbre, bi» endlich L . H e i n r i c h  II. da» S t i f t  
zwischen 1004 und 1007 wieder herstellte, und die Benedikti
ner in ihre vorigen Rechte einseht«. (knclim n^r 2, 4, »0, 
1 4 , r ü ,  2«, 24,  i 4r ; Kurz - M i l i t ä r ,  Verfassung n s ;  B u - 
chinger 1 . 109).

I m  10. Jahrhunderte (gewiß 943), zwischen 1040 —  
io so , um m s ,  unter dem P rä la ten  A l b e r t  r i 4S » ) ,  un
ter U l r i c h  Ä .  ( i i 7S—  11S2), u n t e r M a n n g o l d  um 1200, 
unter K o n r a d  I. um 120s, unter A b t  H e i n r i c h  II. i. I .  
136s erfolgten theils gänzliche, theil» partielle Einäscherungen 
deSStifte» . (U eN enxavber 17 t ,  172; kavbm »)v 9 7 '— 101; 
W endt U S — 117; Höh. l . 4 9 ;  L esao g e ; M spte.).

io so  reformirte der große A l t m a n n  auch hier die in 
V erfall gerathene Klosterzucht. (? scb m . 5 s).

Großen Schaden , viele Drangsale litt KremSmünster 
außer den Bauernaufständen und den feindlichen Einfällen 
in neuester Zeit durch Kriege, und die sie begleitenden R äu- 
bereye» um 1262, im Ja h re  1457,  zwischen 14S4 und 14SS. 
(Höh. I. 49 ; W endt 124).

Unter dem P rä la ten  M a r k u s  W e i n e r  ( i s s s s i s ä s )  
w ar der Schwindel des Protestantism us über die heiligen 
M auern gedrungen. M an  zählte s Mönche, s Konkubinen, 
einen beweibten Pfaffen, 4 Kinder. (M agazin von S p ittle r  
und M einer I. B . 3r  Thl. S .  470).

V on 1789 bis 1790 hatte das Kloster einen Äbve Kom
mandeur. (v e  l^ucL I. 206).

D ie Herren von P e r n s t e i n ,  von O r t ,  von V o l 
k e r s t o r f ,  die M a r k g r a f e n  v o n  S t e p r ,  waren »0» 
io so  Vögte deö Klosters.

Herzog L e o p o l d  d e r  G l o r r e i c h e  befreyte e» aber 
1217 davon. (U enenx. 146; S tra ffe r I. 2 >8 ; Höh. II. 
7» B la t t ,  ite  S e ite ;  Preuenhueber'S 6s»tr. S t r e u e .  36s).
. Nebst T h a s s i l o  I I . ,  K a r l  d e m  G r o ß e n ,  und 
H e i n r i c h  d e m  H e i l i g e n  werden a ls  v o r z ü g l i c h e

a )  S t e n g e l  seht diese» Vorfall um 1152; P a c h m a y r  ( 77) 
bestritt e». ,
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W o h l t h ä t e r  von KremSmünster genannt: L u d w i g  d e r  
F r o m m e ,  L o t h a r ,  K a r l m a n n ,  A r n u l p h ,  H e r z o g  
W e l f  v o n  B a y e r n ,  A d e l h e i d e  v o n  W i l d b e r g  
(zwischen 1122 und 1 1 4 0 ), L e o p o l d  d e r  H e i l i g e ,  
G r a f  v o n  R e b g a u  ( 1 1 4 5 ) ,  H e r z o g  F r i e d r i c h  d e r  
S t r e i t b a r e ,  König O t t o k a r  ( > 2 5 7 ) ,  Herzog U l r i c h  
in K ä r n t h e n ,  der Erzbischof P h i  kipp v o n  S a l z b u r g  
(1 2 4 6 —  1 2 5 V ) ,  die Herzoge A l b r e c h t  IV. und V. v o n  
O e s t e r r e i c h ,  O t t o  v. R o h r ,  die K ö n i g i n  E l i s a 
b e t h ,  P a b s t  U r b a n  V . ,  C h r i s t o p h  J ö r g e r  (1496), 
H e l m h a r t  J ö r g e r  ( i s s ö )  re. ( k e n e n x .  z o ,  z r ,  24, 
4 S ; kaolu». 6s , 66, 217,  2S2, 320; W endt 10s, 106 re.).

»  e s t ä t i g u n g e u f e i n e r  erlangten Privilegien erhielt die
ses S t i f t  außer K a r l  d e m  G r o ß e n ,  und H e i n r i c h  d e m  ' 
H e i l i g e n  i. I .  1099 durch F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a ,  
1217 durch Herzog L e o p o l d  v o n  O e s t e r r e i c h ,  1217 und 
1225 von K. F r i e d r i c h  l l . ,  1226 und 1240 von F r i e d 
r i ch d e m  S t r e i t b a r e n ,  127s durch K. O t t o k a r »  
1279 durch R u d o l p h  v o n  H a b ö b u r g ,  1307 und 131z 
von F r i e d r i c h  d e m  S c h ö n e n ,  1362 durch R u d o l p h  IV., 
i s s i  von A l b e r t  l l l . ,  1421 vom Herzoge A l b r e c h t  V ., 
1490 durch F r i e d r i c h  lV ., 1497 vom K. M a r i m i l a n  I., 
1522 durch F e r d i n a n d ! . ,  1569 von F e r d i n a n d  ll. ,  
1578 von R u d o l p h  l l . ,  ferner nach Pabst H a d r i a n  I., 
durch die Päbste A l e x a n d e r  lll. i. I .  1179, J n n o -  
e e n z  IV. 1248, A l e x a n d e r  IV. 125s, J o h a n n  X X L  
1319, M a r t i n  V. im zweyten Ja h re  seines PabstthumS, 
durch S i x t u S  !V. 1478 re. (kaebm . 65,  66, 92, 92, 65, 
6 6 , 192, 221, 224, 260, 261, 277, 283,  310, 330, 332; 
l le tle n x . 1 7 7  —  182, 210, 211 re .)

K r e m S m ü n s t e r  hatte von 7 7 7  b i» jetzt 66  Prälaten« 
Hiervon wurden 16 aus fremden Klöstern postulirt, dafür 
aber 21 Kapitularen von KremSmünster theils über andere 
Klöster gesetzt, oder sonst zu den höchsten W ürden berufen. 
V on  dey 66 P rä la ten  in KremSmünster kommen bey H o 
h e n e c k  <!. 44 —  53 und Anhang S .  5 ) 6 i ,  bey W e n d t  
( 4  Thl. 7 . B . S .  102 —  146)  aber, und namentlich bey 
P a c h m a y r  63 vor. Drey müssen also noch nachgetragen 
werden.

W o l f g a n g  L e i t h n e r  wurde «nS schon bey den 
U n t e r r i c h t s  - A n s t a l t e n  in der ersten Abtheilung be
kannt.

2r Thl. 2te Ablhl. ( Traunkrei»)- Z
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A n s e l m  M a y r h o f e r ,  erwählt am r .  S ep t. » S ir  
(Linz. Zeit. N ro. 73 von t ü t 2) ,  resignirte.

J o s e p h  A l t w i r t h ,  P farrvikar in Steinerkirchen, 
wirklicher Konflstorialrath, Schulbezirk-Visitator nnd Dechant 
von T halham , gelangte am >4. Zuky i »24 zur abteylichen 
W ürde. ES ist vemerkenSwerth, daß er «ährend seine» P ri«  
sterthumeS nach vielen verwalteten Aemtern in und außer 
dem S tif te  gleichsam stufenweise zum P rä la ten  erhoben 
wurde, indem er sich schon a ls Gymnäsialprofeffor, a ls  M u - 
säumS-P rä fek t, Kooperator, P fa rrv ik a r, Novizenmeister 
S ubprio r und P rio r  deS Klosters ausgezeichnet hatte. (W ien. 
Zeit. N ro. 172 von i«24).

Von den Aebten der früheren Zeit gehören als Beförde
rer der K u ltu r, der Klosterzucht, der höheren Wissenschaften 
und der Baukunst, a ls sorgsame Verfechter wohlerworbener 
Rechte, a ls gute Oekonomen und Menschenfreunde re. fol
gende der Geschichte'an: D er erste P rä la t  wird von Karl 
dem Großen in einem Diplome auS WormS 791 „v en e rs t» -  
lis V ste r a d b a s"  genannt. E r  war nebst den mit ihm ge- . 
kommenen Mönchen zugleich der erste Bebauer der Gegend. 
W o l f r a m  I. wohnte unter L u d w i g  d em F r o m m e n  im 
Ja h re  s »7 dem großen Kapitel zu Aachen, wegen Einführung 
der Klosterzucht, bey. (v s lk a m  von». 8»Usd. k o l. z6 ). 
S n e l p e r o  brachte von SS7 bis »99 da» S t i f t  in hohen 
Flor. (ksvbm . 22 —  25).

G o t h a r d  d e r  H e i l i g e ,  zuerst P rä la t  in Niederal
teich, dann in KremSmünster wurde 1002 —  iv3S Bischof 
-in H i l d e s h e i m  (Vackm. 40). S i g m a r  ( j - 1 0 4 0 ), der 
Wiederhersteller de» Klosters, verschönerte die Kirche, beför
derte die Litteratur (Uettenx. II. 7 3 , 74; kscllm . 4 2 , 4Z> 
G e r h a r t  oder B e r n h a r t  ( >040—  io so )  schaffte Kirchen
ornate, Bücher in die Bibliothek und H aus - Gerätbe bey 
(W endt ro s). E h r e n b e r t i ,  erhielt io so  den Gevrauch 
der In se l (S en en x . 146). D i e t h e r ,  D i e t r i c h  oder 
T h e o d o r i c h  ( i o s o ) ,  der Wiederhersteller der D isc ip lin , 
ließ Bücher abschreiben, und von seinen Mönchen selbst nütz
liche verfassen (ksebm . 57). A l r a m I .  ( 109s —  1122) 
bereicherte das S t i f t  mit bedeutenden Einkünften, baute vie
le s , schaffte größeren Bücher - Vorrath a n , bildete mehrere 
gelehrte M änner. (Vits 8 eti. ^ Itm san iV o l. 7 0 , 7l ; kscbm. 
6s ,  66). Ul r i c h  l l . ,  welcher (1132 —  i» 47) unter Pabst 
J n n o c e n z  l l . ,  unter LotharH. und unter L e o p o l d  d e m
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H e i l i g e n  lebte, bekam von den Edeln des Landes mehrere 
Güter m Oberösterreich/ kaufte andere zum S t i f te ,  zählte 
würdige und gelehrte M änner in seinem Kloster, (ksclnw. 74; 
W endt n s ,  i i 4). U l r i c h  U l., ein Bruderösohn des heil. 
B e r t h o l d  v o n  G a r s t e n ,  war  bey A l e r a n d e r  lll. in 
R o m , und mit dem Herzoge Leopold von Oesterreich in P a  
läs tina , wo er 11S2 starb, (k»vl»n . 9 2 , 9 s ) .  M a n n e  
g o l d ,  G r a f  v o n  B e r g b n ,  wurde i « s r  hier P r ä l a t ,  
und 1190 gefürsteter Abt zu Tegernsee. E r wohnte 119s dem 
Reichstage zu S peyer bey , wallfahrtet« 1197 in das heilige 
L and, und regierte von 1206 —  t2>s über das BiSthum 
P affau . (kso lnn . 97 - -  101). B e r n h a r t  l. v o n  A c h l e i 
t e n  (-k 1230) verschaffte dem Kloster viele Güter. H e i n 
r i c h  I . ,  e i n  G r a f  v o n  P l a i n  (P la y e n ) ',  erhielt 1230 
vom Pabste G r e g o r  IX. eine Bulle wegen Aufnahme 
des s t i f t e -  in väbstlichen S ch u h , renovirte 1232 daS Klo
stergebäude, erlangte 1236 und 1240 von F r i e d r i c h  d e m  
S t r e i t b a r e n  mancherley Begünstigungen, starb 1247. 
B e r t h o l d  U. v o n  A c h l e i t e n  baute um 1263 einen be
sonderen Krankensaal fü r die Stiftögeistlichen, bereicherte 
d a s  Kloster mit ansehnlichen Besitzungen und P rivilegien, 
ließ für Mönche gute Bücher verfertigen, legte 127s feine 
W ürde nieder. (W endt 120). F r i e d r i c h  l. v o n  Ai c h ,  
seiner vorzüglichen Thaten wegen der G r o ß e  g e n a n n t ,  
regierte 52 Ja h re  (von 1273 —  1 3 2 s), und hieß daher auch 
der N e s to r  unter den P rä la ten . W ir haben von seinen 
Verdiensten um den Bücherschmuck, um die Einführung der 
Kirchenmusik und Glasmahlerey re. bereits im e r s te n  T h e i l e  
gesprochen, und führen daher nur noch a n , daß er über alle 
Rechte und Besitzungen des Klosters ein eigenes Verzeichniß 
anlegen ließ. (k ao lu n . 136, 137, i s i ) .  F r i e d r i c h  ll. 
<1325 —  1346)  war ein guter R edner, und ein vortrefflicher 
H auS halter, der die angetroffenen Schulden tilg te , und da
fü r  neue Zinsen, neue Einkünfte schuf. M a r t i n  ll. ( i s ?6
—  1399) erhielt den Gebrauch der In se l wieder. Dieses 
Recht hatte O r t o l p h  (abgesetzt 1256) dem Bischöfe O t t o  
v o n  P a s s a u  verkauft. J a k o b  T r e u t l k o f e r  (von i 4iy
—  1454) ,  war ein religiöser, ökonomischer, einsichtsvoller 
M a n n , der mit seiner Thätigkeit von allen S eiten  Hülfe zu 
schaffen w ußte, alle Schulden bezahlte, neue Schätze sam
m elte, G üter ankaufte, viele Bauten unternahm , die Kirche 
und Sakristey, den Büchersaal, Getreidkasten und Keller 
mit Dorräthen versah, und daS S t i f t  überhaupt in den be 
sten S ta n d  versetzte. ( R e i t s n x .  212; W endt 1 2 5 ). U l
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rich IV. ( i 454 —  i 4ü4)  vermehrte die Einkünfte d e - Klo
sters beträchtlich, versah die Sakristey mit viele« P aram en
ten und Kirchengeschirren,  und —  a ls  der erste —  die B ib
liothek mit g e d r u c k t e «  Büchern, ließ 6oäiee»  und M is
salen jierlich abschreiben, baute vieles (paedm . 246 re.) J o 
h a n n  S c h r e i n  a u -  A l a w i n g S  i n  M ä h r e n ,  ein in 
den höheren Wissenschaften ausgezeichneter M a n n , der Beicht
vater des großen M a x i m i l i a n  I . ,  dem er auch zu W e l s  
am 12. Jän n e r iS 19 die Augen schloß, bekleidete die abtey- 
liche Würd« von is o s  —  1524. (L'avilm. 2 9 s ) .  L e o n 
h a r d  H u n z d o r f e r ,  ein gewandter Theologe, bekämpfte 
mit seinem Konvente standhaft die Lehre L uther-, half di« 
auSgebrochenen Bauerunruhen stillen, starb a ls ein frommer 
M ann «526. J o h a n n  l l . ,  fromm und gelehrt wie sein 
V orgänger, legte 1529 a ls patriotischen B eytrag  4soo fl. 
auf den A ltar des V aterlandes, baute die Kaiserzimmer und 
die neue Abtey, starb 1542. T r e g o r  L e c h n e r ,  einer 
der vortrefflichsten Aebte, ist uns schon aus dem e r s te n  
T h  e i l e  a ls der wohlthätige S tif te r  der lateinischen Schulen 
bekannt. E r  versah das Kloster mit neuen Gebäuden, G rä
ben und M au ern , und wußte seinen Namen auch a ls  ober
österreichischer LandschaftSverordneter deS Prälatenstandes 
geltend zu machen. E r erhielt 1552 den kaiserl. R athö tite l, 
und entschlummerte i s s a  (kav lim . 226 ). E r h a r d  D o i t  
<lS7» —  is s s ) , ein Mönch au - T hürhauhten, w ar von 
i s 66 bis 1571 Abt j«  Lambach, ein Liebling der beyden 
Kaiser M a x i m i l i a n  und R u d o l p h  l l . ,  versah die B ib
liothek mit auserlesenen Büchern, vorzüglich mit den Schrif
ten der V äter in griechischer und lateinischer S prache, baute 
d a - alte Dormitorium re., starb a ls kaiserl. Kommissär am 
Landtage zu Linz 158S. (r»o l,m . S24, 227). J o h a n n  l l l . ,  
G r a f  v o n  S p i n d l e r ,  P rio r  zu M elk, von 1574 Abt zu 
G arsten , von 1S69— 1600 zu KremSmünster, from m , sanft, 
w ohlthätig, baute unter anderen die Rüstkammer, welche die 
B auern 1626 verbrannten, schmückte die Kirche des he i l .  
S i g m u n d  mit einem C hor, wurde 1599 kaiserl. Rath. 
( llv ttsn p . 216; llsclim . 254). A l e x a n d e r  « laeu (1600 
—  1612), der kräftigste Gegner deS LutheraniSmuö, früher 
Abt zu Wilhering und G arsten, erschien 160s am Landtag« 
zu P reßburg , und w ar 4 mahl ständischer Verordneter deS 
Landes ob der EnnS. A n t o n  W o l f r a d t  (1612 —  1629), 
von Wilhering postulirt, der Wiederhersteller von G l e i n k ,  
hatte sein vorzügliches Augenmerk auf daS Kloster überhaupt, 
sein besonderes aber au f die Schatzkammer, auf das Krau-
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kenhauS, auf den Bücher- und Speisesaal gerichtet. E r 
schickte die gelehrten Köpfe auf die vornehmsten Universitäten, 
wurde 1621 Fürst - Bischof in W ien, starb als solcher 1631, 
und machte sich die Inschrift auf seinen S a r g  selbst. S o  lautet v . 
sie: ^ntoniue. Ilonavliue. ^dbss.llxiseopns. krineexs. Nitiil. ^  
(k so d lll. 446). P l a c i d u s  B u c h a u e r  ( i 644—  1669) 
schien vom Himmel gesendet zu seyn, die Wunden zu heilen, 
welche Viehseuchen, HungerSnoth und Theuerung dem Klo
ster schlugen. E h r e n b e r t l l .  ( ,6 6 9  —  1703) vollendete 
daS Gebäude für Gäste re.; M a r t i n  l l l . ,  ein gelehrter 
M a n n , beförderte den S traß en b au , schoß dem S ta a te  G el
der vor, führte K r e m S e c k  neu auf re. (Vergleiche erste Ab- 
theiluug), A l e x a n d e r l l . ,  mit demZunamen S t r a f f e r ,  
w ar a ls ein thätiger, wirthschaftlicher und edler M ann ge
achtet. A l e x a n d e r  l l l . .  F i x l m i l l n e r  beygenannt, wohl
th ä tig , fromm und gelehrt, regierte von 1731 bis »759. ^  
Dieser hochsinnige P rä la t  wird stets im segensvollsten Anden
ken bleiben. W aS er a ls Freund der Jugend th a t, erzählten 
w ir schon in der ersten A btheilung; bey der S t e r n w a r t e  
werden wir wieder auf ihn zurückkommen. B e r t h o l d l l l .
(1 759  —  » 7 7 » ) ,  from m , leutselig, gelehrt, Professor und 
Rektor in S a lzb u rg , geheimer kaiserl. R a th , gab zur Bestrei
tung  des Preußenkriegeö beträchtliche Sum m en her, ver
mehrte die S tiftögü ter um 2 Herrschaften.

AuS diesem S tif te  gingen auch viele M änner hervor, 
welche große Verdienste um die G o t t e ö g e l e h r t h e i t ,  
N a t u r w i s s e n s c h a f t ,  M a t h e m a t i k ,  Ge s c h i c h t e  
und M u s i k ,  um di« G l a S m a h l e r e y ,  um die K u n s t ,  
B ü c h e r  m i t  G o l d  z u  v e r z i e r e n  u n d  zu  m a h l e n  re. 
haben. Um nicht weitläufig zu werde«, nenne» wir indeß 
n u r folgende: » Bernarduö N orikus, S im on Rettenpacher, 
M arian  Pachm ayr, Hieronymus Besänge, P lacidus Fixl- 
m illner, Gabriel S tra ffe r , B lank , G raser, S chirm ann, 
S ig m a r , S ig h a r t ,  G ünther, W erner, G ottfried, Kersper- 
g e r , P aum gartner, M ersinger, Röckheke, W agner, S e id ,  
Aegidius Eberhart A lt, Pasterwitz, Frauenberger, (D onna  
H o n te ) ,  Falzeder, Langegger- Kaserer, Wibner re.« (Pach
m ayr 1 3 6 ,  1 3 7 ,  I S I ,  1 7 0 ,  1 7 5 ,  1 S 3 ,  2 4 1 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,
2 6 6 ,  26S ,  3 4 3 ,  3 5 7 ,  4 5 4 ,  4 5 7 ,  6 4 2 ,  6 4 3 ,  S v 6 ,  S 2 7 ;  
Z a u n e r ' S  V e r z e i c h n i ß  a l l e r  a k a d .  P r o f e s s o r e n  
i n  S a l z b u r g .  S .  2 0 , 2 1 , 22 , 3 S ,  4 9 ,  6 4 ,  6 5 ,  7 7 ,
7 S s dessen Chronik von S a lzb u rg ,  7r Thl. S .  iü 9 i V aterl.
B lä tte r N ro. 49 von 1614 rc ) .
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Wegen ausgezeichneter Verdienste nm den S t a a t  im 
Studienwesey erhielten von den hiesigen Professoren mittlere 
oder große goldene Ehrenmedaillen: T h a d d ä u ö  D ö r f -  
l i n g e r  ( »so»u .  i s r o ) ,  B e n n o  W a l l e r  ( i s i s ) , A m a n d  
M a y r h a u s e r  und P l a c i d u ö  H a l l  (>S17) ,  L u k a S  
F u c h s  z ä g e r  ( i s r ö ) .  —  Linzer Zeitg. N ro. 100 von »sog, 
N ro . io  und 14 von iS 2 o , N ro. so von i ü i s ,  N ro . 35 
von i S i 7 re.

Am iS . und iS. September i s r ?  verliehen S e .  kaiserl. 
köuigl. M ajestät auch dem Lehrer A n d r e a »  P r e i n f a l k  
an der hiesigen Hauptschule in Ansehung der im vieljährigen 
Lehramts sich erworbenen Verdienste die kleine, goldene Civil

' Ehren - Medaille mit Oehr und B and. (W iener Zeitg. N ro . r s  i 
von 1S27) .

D er KremSmünster'sche Hofrichter, G e o r g  M ü l l n e r ,  
wurde 1610 Landschreiber (gleichsam K anz le r), und i 6r»  
Anwald (Vieepräsident) deS Landes ob der E nns. (Preuenh. 
hist. Catalog i s s ) .  Von dem dortigen Hofrichter, B e n e 
d i k t  F i n s t e r w a l d e r ,  erschien i 6S7 , i ? r o ,  1732 daS 
oberösterreichische Gewohnheitsrecht im Drucke. (V s l-uea'« 
Justizkoder I. 4 io ) .

M itten am Hügel über dem Markte KremSmünster er
hebt sich daS S tiftSgebäude, in jeder Hinsicht mit P racht 
aufgeführt, ungemein g roß , aber nicht regulär gebaut.

D ie E infahrt geschieht von der Abendseite durch ein a n 
s e h n l i c h e s  T h o r ,  wornach man in einen geräumigen 
viereckigen Platz kommt, an den sich zwey Flügel der beyden 

, großen Meyeroöfe mit de» Viehställen, und den F i s c h b e 
h ä l t e r n  anschließen.

Aus diesem Platze führt eine steinerne Brücke über den 
Klostergraben, der an beyden S eiten  zwischen dem S tifte  
und den Wirthschaft» - Gebäuden liegt, in den P rä la tenho f, 

X. wo di« S t i f ts  - Kirche überrascht; wo sich die Kaiser- und 
^  Gastzimmer, die Studiengebäude nebst den Konviktoren, 

die ZeichnuugSschule, die Kanzleyen, die Apotheke re. besin- 
.den. An der Ostseite erhebt sich die herrliche S t e r n w a r t e ,  
und südlich liegen die S o m m e r a b t e y ?  der g r o ß e  S a a l  
und die Zimmer der Konventualen nebst der B i b l i  0 t h e k , 
in die man durch einen Bogen neben der P rä la tu r ,  und 
durch den Küchenmeistergarten kommt.
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Ober dem Einfahrtsthore befindet sich die S ta tu e  des — 
h e i l .  A g a p i t  und der schwebende kaiserl. Adler mit der ^  
Aufschrift: 8ui» I»ov tsgm ine in tus.

I n  den Meyerhöfe« sieht man schönes Hornvieh, schöne 
P fe rd e , veredelte S chafe; hinter den Oekonomiegebäuden > 
links der E infahrt die merkwürdigen F i  sch b e h ä l t  e r  von 
fü n f mit S ta tu en  gezierten Bassins. I n  der witteren größe
ren Abtheilung ist Neptun mit einem Triton angebracht; die 
übrigen Figuren sind biblische Vorstellungen: der Löwenwür- 
g e r S i m s o n ,  D a v i d  a ls  Besieger eines B ären, der j u n g e  
T o b i a s  mit dem Fische, P e t r u s ,  wie er aus einem Fische 
den ZinSgroschen herausnimmt. Um die Bassins führen be
deckte S au lengänge, in welchen eine Menge Geweihe von 
Hirschen, Gem sen, Rehen und Steinböcken aufgestellt sind.
I n  den Bassins wimmeln Hechte, K arpfen, Forellen re. von 
besonderer Größe. Z ur Fütterung wird mit einer kleinen 
Glocke geläutet, und ist da der Besuch am interessantesten.

Diese Fischbehälter ließ L e e o u r b e  is a o  für die fran
zösische Akademie abzeichnen. I n  dem tiefen Klostergkaben 
tauchen viele W ildenten nieder; die Schildkröten wurden 
entfernt.

Ober dem P o rta le  zum Prälatenhofe stehen die z S t a 
tuen der S t if te r :  H e r z o g  L h s s s i l o ,  K a r l  d e r  G r o ß e ,  
H e i n r i c h  d e r  H e i l i g e .  Kurze Inschriften sagen, waS 
sie für daS Kloster thaten , und wann «S geschah.

D ie Kirche ist ein geräum iges, im älteren S ty le  erbau
teS , und im neueren Geschmacke verziertes Gebäude mit zwey 
hohen Glockenthürmen,  einem erhabenen P o r ta le , r  Seilen- 
gängen, r  Sakristeyen, » Schatzkammer und einer schöne» 
Nebenkapelle zu Ehren der G o tteS -M utter M aria .

D ie Länge dieses Gotteshauses beträgt 206 , die Höhe , 
des Hauptschiffes, welches ,o  massive P feiler mit Bildern 
von R e  mp tragen , s?  F u ß , die Breite 6? F u ß , 4 Zoll.

D ie S tu k a tu r-  und Freskomahlerey am Plafonde ist von 
den Brüdern G r ä b e n b e r g e r  um »S77.

D aS Bild des H ochaltars, die Himmelfahrt Christi, 
mahlte W o l f  aus München i 7 i z .  D er große goldene T a 
bernakel wurde unter Abt A l e x a n d e r  S t r a f f e r  ange
schafft. D ie 2 anbethenden Engel aus weißem M arm or hat '  . 
A n t o n  P f ä f f r n g e r  gemeiffelt. Erzbischof E rn s t  von
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Salzburg  schenkte sie bey einem Besuche 1692 hieher (ve»an - 
g e ) ;  die übrigen Engel verfertigte der S ta tu a r  M i c h a e l  
Z i h r n  a«S Gmundeu. (kacbm . s66).

N e b e n a l t ä r e  sind »i  vorhanden. A u f d e r E v a n -  
g e l i e n s e i t e :  i )  C a n d i d a  mit ihren Reliquie» seit 1677; 
2) der Blutzeuge B e n e d i k t /  1777 vom Pabste P i n «  VI. 
hieher geschenkt; z) C o r p o r u » '  C h r i s t i ;  4)  J o h a n n  
und P a u l ;  s )  der h e i l .  J o s e p h ; 6)  der K r e n z a l t a r .  
Auf  der E p i s t e l s e i t e :  ») A g a p i t  feit 787; r )  C h r i 
s t u s  a m  O e h l b e r g e ;  s )  P e t e r  u n d P a u l ;  4)  A n n a ;  
s )  der A l l e r s e e l e n  - A l t a r .  Ueber einige Gemählde 
an diese» Altären stimmen die Urtheile der Kunstkenner nicht 
überein. J n n o e e n z  T u r r i a n i /  C a r l  L o t h  oder D a 
n i e l  S y d e r  (S n e y d e r? ) ,  M . S c h m i d t /  F r a n z  de 
N e v e /  S a n d r a r t  und R ö f e l f e l d  werden a ls  die M ei
ster genannt, wovon mehrere ihre Nam en au die B ilder schrie
ben. (Vavbm. 566).

Beym Haupteingauge sind r  schöne marmorne Weih
wassersteine vorhanden.

D aS Bodenpflaster, die Einfassungen an den W änden, 
die Speisegitter, die Altarstufen und P o rta le  wurden a«S 
saljburg'schem M arm or gehauen.

Bevor man das Presbyterium  betritt, in dessen M itte 
seit i s 09 G ü n t h e r s  G rabm ahl, unweit davon aber M o
numente von P rä la ten  aus dem is .  und 19. Jahrhunderte 
befindlich sind, staunt man mit Recht die kolossalen S ta tu e u : 
B e n e d i k t  und S c h o l a s t i k a  an den Pilastern vor dem 
Hochaltars an. A n t o n  P f ä f f i n g e r  stellte sie 1716 aus 
weißem M arm or auf. >

D ie s  O rgeln , wovon zwey 20 Register, und r  M a
n u a le , eine aber 16 Register und 1 M anuale hat, wurden 
1720 und I 7Z4 von den berühmten E g e d a c h e r n  in S a lz 
burg gebaut a).

I n  der Schatzkammer und in der alten Sakristey trifft 
man 4 B ilder von R e  m p , schöne Schnitzwerke, Kruzifixe 
von Elfenbein, seltene P asto ra le , Partikel von Heiligen, 
M onstranzen, Kelche, den Stifterbecher aus verschiedenen

Zwo D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t  K r e m s m u n s t e r .
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M etallen (von B e r n a r d  N o r i k u S  H e m i n a  genannt, 
nach der Tradition daS M aß deö Getränkes, welches die 
Ordenöregel den Mönchen erlaub t), viele prächtige Meßklei
der, worunter eine- von M a r i a  T h e r e s « «  1-79. I n  der 
neueren Sakristey werden die Kircheuornate zum tägliche» 
Gebrauche aufbewahrt.

D ie F r a u e n k a p e l l e  mit dem Hochaltarblatte von
M . S c h m i d t  und 2 anderen Altären baute Abt R u d o l p h  
( s  1222). Erzbischof E b e r h a r t  ll. von Salzburg  weihte 
sie 1217, der Weihbischof S i g m u n d  von Paffau  14S4  
mit mehreren Altären neuerdings. Hierin befindet sich daS 
S p i n d l e r ' f c h e  Erbbegräbniß (Rettenpacher und Hoheneck 
wegen 1219 berichtigt. Hoheneck U 48 , ll. 4 6 Z; W endt 11s).

1431 hatte die Kirche nebst 21 Altären 2 Kapellen: 
die F r a u e n k a p e l l e ,  die L e o n h a r t S -  und A e g i d i u s 
k a p e l l e .  (k soam . 22s).

Aon der Geschichte der Kirche melden wir außer dem 
vorläufig Angeführten, noch folgende- M erkwürdige:

Ober dem Eingänge derselben sieht man die Jahreszahl 
1681 mit der Aufschrift: V vrv Vomwu» es t in loco ieto. 
(Gleink XXVUI).

Alle Ja h re  wird in dieser Kirche am 18. August das Fest 
de- alten Schutzpatrons A g a p i t ,  am i s .  Februar das An
denken der Uebertragung ferner Gebeine nach KremSmünster, 
am 11. Dezember der sogenannte S t i f t e r t ä g  gefeyert.

Abt E h r e n b e r t  l. baute die Klosterkirche io 6r  au - 
H olz, der würdige D i e t r i c h  führte sie 10S2 zuerst von 
S teinen  a u f , A l t m a n n  weihte sie im nämlichen Jah re . 
Abt B e r t h o l d  ll. begann 1270 den B au  der noch bestehen
den Kirche. Zwischen iz s o  und 1390 erhielt A b t M a r t i n  ll .  
v o n  P o l h e i m  zum Besten dieser Kirche wegen erlittener 
Unfälle von Päbsten und Bischöfen Jndulgenzbriefe. Unter 
dem P rä la ten  J a k o b  L r e u t l k o f e r  wurde dieses G ottes
haus i 4 Zi und 1444  von paff. Weihbischöfen reeoneilirt. 
Um die Zierde und Erbauung neuer Altäre, um die Verschö
nerung durch S tuka tu r und bessere Gemählde, um die präch
tigere Herstellung der Kirchenportale, um den solideren B au  
der Kirchthürme, wovon der größere 32 Kl. 10 Zoll hoch ist, 
um die Beyschaffung der Glocken re. haben sich nebsb de» be
reit- genannten P rä la ten  noch Verdienste gemacht: F r i e d 
r i ch v o n  Ai ch ,  Ul r i ch  l V ,  J o h a n n n  I. und l l . ,  A n -
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t o n  W o l f r a d t ,  B o n i f a z  R e g e l e  (»6zy S t i f te rd e r  
großen Glocke), E h r e n b e r t  ll .  »677, H o n o r i u S  1704, 
M a r t i n  lll. 170S,  A l e x a n d e r  ll. und Ul. E r n e s t  
S t t s t o r f e r  ( 1° i z 6o )  stiftete daS ewige Licht. B e r t 
b o l d  lll. versah die Kirche mit einer silbernen Ampel, E h r e n -  
v e r t  lll. beging »777 acht Tage hindurch die »ooojährige 
Jubelfoyer mit großer Pracht.

Außer der Kirche am Kirchberge, und jener vom heili
gen Johannes dem Täufer im Markte wurde die Filialkirche 

**». zu m  h e i l .  K r e u z e  zu S a tte lö d , z / i  S t .  westlich vom 
S tif te  »687 von E h r e n b e r t  ll. zur Danksagung der ab
gewendeten Türkengefahr und einer verderblichen Seuche 
geschmackvoll erbaut.

Noch erhebt sich zur Zierde der ganzen Gegend südlich 
au f einem, dem S tif te  nahe gelegenen Hügel die Kapelle des 
schönen Kalvarienberges, deren G ründer Abt A l e x a n d e r  lll. 
»7L7 war. (L esnnge).

D ie hübsche Studentenkapelle baute A l e x a n d e r  lll. 
l »746. Abt  P l a c i d u s  hatte >66s bey den Studierende» 

 ̂ die Marianische Congregation eingeführt.
Von den übrigen bis »785 in der Umgegend bestande

nen Kirchen nennen wir die des h e i l .  S i g m u n d  a m  
B a c h e ,  deren S tif te r  Abt M a r t i n  ll. »Z77w ar, die kleine 
Kirche zu W o l f g a n g s t e i n ,  zu Ehren dieses Bischofes 
vom Abte P l a e i d u S  »647,  die vom Abte A n t o n  um 
»6r s  erbaute Kapelle des h e i l .  M a r t i n  a m A s c h b e r g e .  
(rav b n m ^ r r o t ,  r s s  rc ) .

D ie S t e r n w a r t e  m i t »  Stockwerken aufw ärts, r  ab» 
w ärt-, frey dastehend, in ihrer M ajestät in großer Ferne sicht- 

^  , b a r , vom Steinpflaster vor dem Eingänge bis zur höchsten 
Spitze r s  l / r ,  von der Grundfeste a«S so  Klafter» hoch, 

ß fing A l e x a n d e r  F i x l m i l l n e r ,  um den Bewohnern der 
« Gegend Erwerb z« verschaffen, »748 nach dem P lan e  des be

rühmten AbteS, A n s e l m  D e s i n g ,  ju  bauen an. E u g e n  
D o b l e r  von I r rs te  führte die Aufsicht über den »ojährigen 
B au . Ein J a h r  nach stiner Vollendung starb der hochver
diente Gründer. -

Gleich beym Eintritte beginnen die Merkwürdigkeiten:
- rechts ein römischer, links ein türkischer Leichenstein. D er 

römische Denkstein muß nach dem Kommentar des Soi to riu r 
ll»8«tL» äv nous llom Lnorum  so gelesen werden: D üs dls-

z6r D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  K r e m S m ü n s t e r .
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D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  K r e mS mü n s t e r .  ztzr

nilnis. I'ltus klsviu» Viotorinus e» Vvvurionilru» >Is« 
^ s m x e r g :  s) vivu» keeit sU>» et kl» via« Viotorinse iiliss 
obitao anno 2Z. L t Ooaatiae vorse Lvoingiobitaeanno 50. 
L t Losatio k irm o, iilio äuloissimo obil» anno 15. Die 
Uebersetzung der Inschrift deS türkischen Monumentes lautet 
nach Hammer so: .

Verlassend daS HauS der Verwesung, betrat ich die 
Ew igkeit,'

Meine W ohnung sey das P a rad ie s ; seine Jungfrauen 
und Knaben meine Gespielen.

Hiernieden schwindet daS Höchste wie daS Niedrigste.
Empfohlen sey, 0 Leser, mein Geist dem Erbarmen.

Auf der ersten,  zweyten und vierten Treppe der S te rn 
w arte  sind die S ta tu en  des P t o l e m ä u S ,  T y c h o  de  
B r a h e  und K e p l e r  von F r a n z  X a v e r  K e l l e r  aufge
ste llt, und in 2 Stockwerken di« P ortra it«  der vorzüglichsten 
S chü ler der hiesigen Ritterakademie mit ganz besonderer Aus
w ahl der vorhandenen Exemplare, größtentheils von der M ah
lerin G  ü r t l e r  a u s  S t e y r ,  vertheilt.

D er erste Stock ist fast auöschlüßlich der Zoologie gewid
m et, der zweyte der Mechanik, der dritte der M ineralogie, 
der vierte zuv Bildergallerie bestimmt, der fünfte fü r die Al
terthumskunde, der sechste zur Astronomie. I m  siebente« 
Stocke befinden sich zwey kleine Altanen nach Ost und West, 
ein W armezimmer, ein schöner kleiner A ltar zum Messelesen, 
daS merkwürdige Fremdenbuch mit achtungSwerthen Namen 
fast auS allen Gegenden der Erde. I m  achten Stockwerke 
ist die eigentliche S ternw arte  mit einer beweglichen Kuppel, 
und mit Oeffoungen zu den Fernrohren für die schönste Aus
sicht. Hier befindet sich eine Windrose, ein Regenmesser, ein 
astronomischer B runnen, der bis in den zweyten Keller hjnab 
reicht, und ein Aeimuthalquadrant.

I m  ersten Stocke wohnt und arbeitet der Maschinist; in 
der dritten Etage kommt man in die W ohnung des Astrono
men, worin man nebst vielen anderen Merkwürdigkeiten die 
Werke und Portrait«  der berühmtesten Astronomen antrifft.

») Rach dem geogr. Lexikon de» Ferrari«» der Thannber g  1 S t. 
von Reumarkt, s von Salzburg.
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L64 D i s t r i k t -  » K o m m i s s a r i a t  K r e m S m ü n s t e r .

V on herrlichen Glasmahlereyen, künstlichen Schnitzwer
ken an - Holz und Elfenbein, vortrefflichen Gemählden, me
chanischen M odellen, physikalischen Instrum enten re. sind zu 
viele vorhanden, a ls  daß sie hier einzeln beschrieben werden 
könnten. Einige der merkwürdigsten von letzteren dürften 
seyn: die große Elektrisirmaschine mit r  Glasscheiben, jede 
von L4 Zoll im Durchmeffer, eine doppelte Luftpumpe m it 
doppeltem S tie fe l, und einem großen Apparate zu Versu
che» im luftleeren Raunte von B r a n d e r  in Augsburg, ein 
W afferbarometer, ein galvanisch-magnetischer A pparat, Eu
diometer von F o n t a n a ,  V o l t a  re., Ni chol son ' sche  und 
Beaume ' sche  Areometer, B r a n d e r s  Salzsohlenwage, 
A t w o o d ' S  und N o l l e t ' S  Fallmaschinen, D a v i 'S S ic h e r -  
heitSlampe, der hydraulische S toßheber, ein Dynam om eter, 
W o l l a s t o r i ' S  «»mer, lu o iä a , ein Lhermometrograph re. 
Mehrere dieser Instrum ente sind von den Mechanikern in 
dieser S ternw arte  selbst verfertigt worden: eine S te rn u h r 
mit 6 omxens»tiono-Pendel von I l l i n g e r , das Dynamo
m eter, Atwood'S Fallmaschine, der galvanisch-magnetische 
A pparat re. von L e t t m a y r ,  mehrere Sonnenuhren um 
i 665 von P .  A e g i d i u s  E v e r a r d u S ,  dem S ohne de» 
S a l o m e  A l t ,  wovon wir bey dem Erzbischof« W o l f  
D i e t r i c h  v o n  R a i t e n a u  im S a lzb u rg er-K re ise  mehr 
sprechen werden.

I n  der G e m ä h l d e - G a l l e r i e  sind B ilder von den 
beyden Brüdern A l t o m o n t e ,  von S a n d r a r t ,  S a l -  
v ä t o r R o f a ,  R u b e n s ,  H a m i l t o n ,  T i t i a n ,  B r e u g -  
h e l ,  van Dy ck ,  C h r i s t o p h  S c h w a r z  auö In g o ls tad t, 
A l b r e c h t  D ü r e r ,  L. C r a n a c h ,  M i c h a e l  A n g e l o ,  
L u k a S  v o n  L e y d e n .  Zwey große, auf H ol; gemahlte 
B lä tte r von 1450 von W i l h e l m  C o r e y  (einem trefflichen 
Schüler T itians) stellen in Lebensgröße die heilige Familie 
mit A nna, Elisabeth und vielen K indern, dann dem heil. 
Evangelisten Johannes dar. (Prim iffer).

Zu den schönsten Sachen in der S o m m e r a b t e y  ge- 
gehören: die Schlachten von Lebrün, 2 große Federzeichnun
gen von dem KremSmünster'schen K apitularen, J l d e p h o n S  
S c h n e p f f  um 1677 (kavAm. 584 re .), Gemählde auf Holz 
ayS dem M itte la lter, Albrecht DürrerS biblische Vorstellun
g en , Kupferstiche von Edeljnk, von B rustu lor, S ta d le r ,  
G u ia rd , Lorrain, die Zeit von R u b en s, das Preisstück des 
Benediktiners Franz Taver Otto M üller i s r z .  Dieses herr
liche Oehlgemäld« stellt das Schloß Ludenberg in der Schweiz
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vor. Au- diesen Zimmern «ahm Leeourbe »soo die desten 
Kupferstiche mit sich nach P a r is .

Die prächtigen Kaiferzinnner und die neue Adtey baute 
Abt J o h a n n  ll. im Ja h re  is s»  ju E hrenK . F e r d i n a n d ! ,  
skaobin. L2l).

Der  S o m m e r s p e i s e s a a l  entstand 1719 unter A l e 
x a n d e r  S t r a f f e r .  D er Boden ist mit M arm orplatte» 
belegt, der P lafond von S t e u r l  auö München gemahlt. 
An den Wänden hat M . A l t o m o n t e  seinen Pinsel durch 
alle Kaiser aus dem Hause H absburg von R u d o l p h  1. bis 
K a r l  VI. verewigt. A uf einem Marmorbecken ist em schö
ner steinerner Hund angebracht; durch Delphine sprudelt 
Wasser in ein goldene» Lecken a u fd e r  Lasel.

I n  einem anderen Zimmer sind von den Kaisern aus dem 
HabSburgisch - Lothringischen Hause F r a n z  und M a r i a  
T h e r e s i a ,  J o s e p h  U. und F r a n z i ,  aufgestellt.

F ür da» lichte, freundliche Refektorium mahlte die öfters 
genannte G ü r t l e r  von S te y r  io  B ilder; im Kapitelzim
mer A l t o m o n t e  den P lafond.

I m  dritten Stocke deS Konventgebäudeö ist der schöne, 
hohe B i b l i o t h e k s a a l  mit mehr a ls  20,000 Büchern- im 
historischen und theologischen Fache am stärksten besetzt, 24 Kl. 
la n g , 4 1 /2  breit, 2 1/4  hoch, von C h r i s t o p h  L e d e r 
wa s c h  und noch einem anderen unbekannten Künstler ge
mahlt. Außer einer malabarischen S ch rift, und einem chine
sischen Buche auf Seidenpapier sieht man da noch über 400 
M anuskripte, worunter 40 arabische, wahrscheinlich von i 6S2. 
M it Ehrfurcht betrachtet man hier den berühmten tausendjäh
rigen Codex mit schöner Uncialschrift, welcher die«! Evange
lien und einige D onationö-U rkunden.enthält. D aS älteste 
Inkunabel ist losn is 6snu«n8i» ( »liiolicon sein allgemeines 
lat. Lexikon). Unter den neueren Prachtwerken zeichnet sich 
D e n o n S  äoseription äe I 'L g /p te  vorzüglich aus.

K r e m S m ü n s t e r  führt in der ersten Abtheilung seines 
W a p e n s c h i l d e S  ein Wildschwein, in desten Schulter e in ' 
Stück von einem Jagdspieße, und neben demselben ein zwey
tes abgebrochenes Stück davon im grüne» Felde zu sehen ist. 
I m  zweyten Felde erscheint ein weißer Hund auf rothem 
Grunde zum Andenken G ün thers, des angeblichen Sohne» 
vom S tif te r . I m  dritte» weißen Felde hat eö einen rothen 
Ochsen, zum Zeichen der großen S p en d e , welche sonst jähr-
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lieh in diesem S tif te  vertheilt wurde. I n  einem abgesonder
ten weißen Schilde befindet fich der schwarze Buchstabe k .  
(KremSmünster bezeichnend), und ober dem W apeu In se l und 
S ta b . (Höh. l. 44).

Ueber K r e m S m ü n s t e r  schrieben: »V elfer, H u n d , 
Hanfltz, B ru n n er, S te n g e l, DruschiuS, Freyherr v. M o ll, 
Rettenpacher, P achm ayr, B lank , Besänge, S tra f f e r ,  
P reuenhueber, Zeiller, Hoheneck, Jn sp rugger, H übner, 
daS allgem. hist, geogr. Lexikon, W endt von W endenthal 
oder M a ria n , D e l-u e a , Heinse, S a r to r i ,  S ch u ttes, Ä e l-  
g e , Liechtenstern, P rim iffer, Jack re.«

W ir benutzten und berichtigten fle nach unseren C itaten , 
folgten aber auch der Selbstüberzeugung und Manuskripten 
vom S tifte . .

Nach R i e d  pfarren die 8 Ortschaften: Groffendorf, 
M eyetdorf, Pesendorf, R ied , R ührendorf, VoitSdorf, 
Weigerstorf und Zehendorf, mit 277 H äusern, 401 Wohn
parteyen, 1902 Einwohnern.

R i e d ,  W e i g e r s t o r f .

R i e d ,  R u ire , R e u t  s ) ,  ein P fa rrd o rf  mit sz  H äu
sern , S Z  W ohnparteyen, Z 2 6  Einwohnern au f einer Anhöhe 
ober dem KremSthale und dem Sipbache (hier der Rieder
bach genannt) s S tunden  von G m unden, r  i /L  von Kirch
dorf.

D ie ältesten Urkunden über die Entstehung dieser P fa rre  
mangeln. D er frühere Pfarrbezirk soll einst auch einen Theil 
der P fa rre  W artberg in sich begriffen haben, jetzt ist er nur 
2 S tund»« lang und « 1 /2  breit.

Die nach gothischer Art von Quadersteinen aufgeführt« 
Kirche, zu Ehren des h e i l .  N i k o l a u s ,  erhebt sich mit 
ihrem massiven Thurme in der M itte des PfarrdorfeS. Abt 
E h r e n b e r t  ll. versah dieses G otteshaus , 6yü mit z A ltä
ren und einer O rgel; A l e x a n d e r  lll. ließ es nach dem 
B rande von , ? s 6 erneuern. Ober den Kirchthürön sieht 
man aber auch die Jahreszahlen «522 und «6o s ,  wodurch 
sich ältere Veränderungen beurkunden. Erst «77S stellte

s6ü Distrikt-. Kommissariat KremSmünster.

» ) Di« AuSreutnng eines früher bestandenen WaldeS, die Urbar
machung der Gegend bezeichnend.
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E h r e n b e r t  lll. statt eines Erkurrenten von KremSmünster 
einen selbstständigen P fa rre r  hieher, baute den P fa rrh o f neu, 
und gab 1785 auch einen Kooperator dazu.

D ie Schule wurde 1726 von A l e x a n d e r  lll. bettächt- 
lich erweitert : fie jählt jetzt iüo  Schüler.

D ie ersten urkundlichen Erwähnungen von der P fa r r 
kirche in Ried geschahen 1179 vom P a b s t e A l e x a n d e r  M . ,
1248 von J n n o e e n z  IV -, 1280 von K. R u d o l p h  I.
(H öh. I. 47 ; Buchingerl. 2S i).

1278 bestimmte Abt F r i e d r i c h  I. eine gewisseAbgabe 
an  W ein , welchen die Kirche in Ried jährlich für di« kranken 
K lo ste r-B rü d er nach KremSmünster liefern mußte. Pabst 
G i x t u S I V .  ertheilte dieser Kirche 1475 einen Ablaßbrief.
Abt U l r i c h  IV. erneuerte 147Ü das Presbyterium  ( L e i-  
tonpse lio r 21 z ; V av luus/r 26s ) ,  erhielt aber erst nach län
gerer Zeit vom Bischöfe U l r i c h  in P a s s a u  di« E rlaubniß , 
den Gottesdienst wieder in derselben halten ju  dürfen. D ie 
vom Großvater auf den Enkel fortgepflanzte S a g e  erzählt 
über diese Kirchensperre (sie dauerte 20 Ja h re )  folgendes:

V or mehr a ls  zoo Jah ren  befand sich am » R e c h b e r g e  
in der Ortschaft R ü h r e n  d a r f «  ein S ch lo ß , wovon un
längst ein Brunnen verschüttet wurde. Zwey B rüder v o n __
R e c h b e r g ,  welche sich um den Besitz davon stritten , ver
folgten sich wechselseitig bis auf den Tod. A ls sie in der 
Pfarrkirche zu Ried zusammentrafen, erstach einer den andern 
hinter dem Hochaltar«. Wegen dieser G räuelthat wurde der 
Gottesdienst in der entweihten Kirche aufgehoben, und die 
Pfarrgem einde nach WeigerSdorf beschieden. H o h e n e c k  
spricht zwar bey Aufzählung der a b g e k o m m e n e n  S c h l ö s 
s e r  i m L a n d e  ob d - r  E n n S  ( l l l .  XXI —  X X V lll.)  
nur von »Rechberg im Hauöruckkreife;- allein die noch gegen
wärtigen B enennungen: die S c h l o ß l e i t e n  und die H 0 f-  
m ü h l e ,  setzen den wirklichen Bestand eines alten Schlosses '  
an der obbezeichnete» S te lle  außer Zweifel.

Bey den S türm en  der Reformation blieb Ried größten- 
theils ruh ig ; nur war der M angel an katholischen Seelsor
gern auch in dieser P fa rre  mehrmahl fühlbar.

D ie Pfarrbücher fangen mit 1640 an.
1712 raffte eine Seuche,.welche ei» Fleischer anS Hun- 

garn mit sich brachte, von Weigerstorf und Zehendorf über 
20 Menschen weg.
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ä6» Distrikt» - Kommissariat KremSmunfts^

An einem W äldchen, 1 /4  S tunde von h ier, liegt eine 
kleine, größtentheil» auS Holz gebaute Feldkapelle mit dem 
Bilde der schmerzhaften Gottesmutter (M a ria  im H a S le t) , 
zur Sommerszeit von den Bewohnern der Umgegend häufig 
besucht.

Weigerstorf, W e i g a u S d o r f ,  W e i g a n z d o r f ,  eiu 
D o rf von r6  H äusern, 35 W ohnparteyen, «5ü Einwohnern, 
eine kleine halbe S tunde nordwestlich von R ied , mit einer 
a u f  einem Hügel gelegenen Filialkirche zu Ehren de» Apo
stels J a k o b ,  i 6s s  vom Abte P l a e i d u »  mit L Altäre« 
und einer neuen Kanzel versehen.

W e i g e r s t o r f  wurde schon 1162 dem S tif te  Krems
munster durch ein schiedsrichterliche» Urtheil des Bischof«» 
K o n r a d  v o n  P a s s a u  zugesprochen, (kaolun. «3).

D er P fa rre  R o h r  sind die 4 Ortschaften Hafelberg, 
Krottendörf, O ber- und U ntrrrohr mit 94 Häusern, 15a Wohn- 
partepen, 6r i  Einwohnern zugewiesen.

Unter dem Namen R o h r  bestehen 2 kleine Kirchen in 
der N ähe von Kremsmünster. S ie  waren sonst Filialen der 
alten P fa rre  am Kirchberge, und werden rücksichtlich ihrer 
Lage in der Nähe vom KremSfluffe O b e r -  und U n t e r r o h r  
genannt.

Unterrohr oder N i e d e r r v h r ,  ein unansehnliche» 
P sarrdo rf von 39 größtentheil» zerstreuten Häusern mit 
s» W ohnparteyen, r ü 3 Einwohnern, 1 S tunde  von KremS- 
«ünster.

D er r l /4  S tunde  lange, 1 /2  S tunde  breite P farrbe- 
zirk wurde »785 aus den P fa rte n  K i r c h b e r g  und K e m a 
t e n  gebrochen.

D ie Pfarrkirche, früher (u m  124» )  dem h e i l .  B a r 
t h o l o m ä u s /  gegenwärtig der s e e l i g s t e n  J u n g f r a u  
geweiht, au f einem abgerundeten, mit dem Namen B u r g 
s t a l l  bezeichneten Hügel gelegen, wurde »660 vom Abte 
P l a e i d u S  zu Kremsmünster erweitert, v o n E h r e n b e r t l l .  
1674 mit einem neuen Glockenthurme versehen.

D er P fa rrh o f «nd die S chu le , unter einem Dache ver
ein ig t, wurden 17S5 von E h r e n b e r t  UI. größtentheil- au» 
den M auertrümmern von Heheuberg gebaut.
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Die T au f-/ T rau u n g -- und Sterbebücher von Unter
rohr beginnen mit dem Entstehen dieser P fa rre .
, AIS Filiale gehört d a - 1 /2  S tunde  westlich gelegene 

Kirchchen de- he i l .  P e t r u s  zu Oberrohr hieher, ein a lte - 
sammt seinem Thürmchen aus Q uadern aufgeführtes G e
bäude/ an dessen Eingang ein S te in  mit dem Bilde eines 
Löwen die Jahreszahl 1490 enthält. Nach R e t t e n p a c h e r  
(2 1 2 ) wurde dieses G otteshaus um 1476 gebaut.

Ueber die älteste Geschichte dieser beyden Kirchen ist we
nig bekannt. N u r daS ist gewiß, daß sie zu Anfange des 
i r .  Jahrhunderts von den H e r r e n  v o n  R o h r  gebaut wur
den /  einem uralten baier'schen Geschlechte/ von welchem 
Friedrich von R ohr dem S tif te  R a n ö h o f e n  r i s s  mehrere 
G ü te r  und die beyden Kapellen zu O b e r -  und U n t e r r o h r  
schenkte. (A ooum ents Loic» W. 2S9), i l so  tauschte KremS
münster beyde Kapellen ein. (kaolun. 77).

D ie mit diesen Kapellen verbundenen G üter kaufte erst 
A b t  G e o r g  1502 zu Krem-münster. (S trasser l. 212).

D ie R  0 h r e r starben iS 1- aus. (Höh. III. s» r— 592).
Z ur P fa rre  S i p b a c h z e l l  gehören « Ortschaften: 

G ie r in g , Leonbach/ Loibingdorf/ Perm annöberg/ RapperS- 
do rf/ Schachermeyrdorf, Sipbachzell und Schnarrendorf 
m it 22o Häusern/ 244 W ohnparteyen/ 1461 Einwohnern.

S i p b a c h z e l l ,  L e o n b a c h .

Sipbachzell, S i p p a c h z e l l ,  SixpsclivvIIa » ) ,  ein 
einsames unbeträchtliches P fa rrd o rf  am Sipbache mit 25 H äu
sern , 60 W ohnparteyen, 247 Einwohnern, 2 S tunden  von 
W e ls , » von Krem-münster.

Die der he i l .  M a r g a r e t h  geweihte Pfarrkirche ist 
ein altgothisches, geräumige- Gebäude von Quadern. D er 
Hochaltar und die beyden S eitenaltäre wurden lö se  vom 
Abte P l a c i d u s  errichtet, und der Thurm mit einer im 
Ja h re  1S12 erneuerten Uhr versehen.

D i s t r i k t - . -  K o m m i s s a r i a t  K r e m - m ü n s t e r .  269

a )  Sippen oder Sipen — stinkend, nach Fäulniß riechend (P allb . 
Loj. Top. 142; ksedm. Z2 ). Wirklich verhält sich die Sache 
so; denn an der Gränze der Pfarre gegen KremSniünster ließ 
Abt G r e g o r  1555 die sogenannten Schacherteiche graben, um 
einen großen Theil der sumpfigen Gegend für die Holzkultur zu 
verwenden.

(2r Thl. 2te Abthl. TraunkrriS). A a
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i 47S ertheilte Pübst S i r t u S  IV. der Kirche zu S ip 
bachzell einen Jndulgenzbrief. .

i4SS wurden U l r i c h ,  i s i 4 B e r n  h a r t  v o n  M e u e r l  
mit ihren Gemahlinnen hier begraben; 1631 stiftete Freyherr 
K o n s t a n t i n  v o n  G r u n d e m a n n  einen Ja h rta g  daselbst.

I n  der Nähe der Kirche befindet sich der P fa rrho f nebst 
der a«S Holz gebauten, von »4« Kindern besuchten Schule.

»776 nahm daö O rdinariat von P affau  eine den Bewoh
nern bequemere Pfarrarrondirung vor. D am ahls erhielt 
Sipbachzell auch einen stabilen P fa rrherrn  und 1786 einen 
Kooperator dazu.

Die Gegend am S ip -  und Leonbache w ar nach dem 
Stiftbriefe von KremSmünster schon frühzeitig bewohnt, und 
doch läßt sich über die Erbauung der hiesigen Kirche, und ihre 
Erhebung zur P fa rre  nichts Bestimmtes angeben. Nach 
P a c h m a y r ' S  Vermuthung ( S .  33. )  dürste dieß nach 943 
geschehen seyn. 1179 kommt Sipbachzell in der öfters ange
führten Bulle A l e r a n d e r S  HL vor.

i 42« erscheint der P leban A n d r e a s  von Sipbachzell in 
einer Urkunde des S tif te s  Kremsmünster a ls  Zeuge.

lö s«  fangen die Taufbücher dieser P fa rre  an. (M spte. 
von KremSmünster).

I n d e r  Urkunde, worin Bischof D ie  tp  o ld  v o n  P a s 
s a u  1173 die P fa rre  Kirchberg dem S tif te  KremSmünster 
übergibt, wird ein H err von S t p b a c h  a ls  Zeuge angeführt. 
(S tra ffe r I. 159).

,  l>«ul»e»b»vl», Liiubilingavl» s ) , ein D orf 
nebst einem ganz abgebrochenen Schlosse, 1 /2  S tunde  von 
Sipbachzell, mit s i  H äusern, SS W ohnparteyen, S4S Ein
wohnern.

1143 brachte Abt U l r i c h  II. neue Huben zu Leonbach 
an Kremsmünster; ein G ut dahier kam unter A l b e r t  (1147 
—  1160) zum Kloster. (S tra f fe r l . 2 6 s , 272).

Die älteste» Besitzet des Schlosses Leonbach waren die 
H e r r e n  v. M e u e r l .  D er S tam m vater H a n n s  M e u e r l  
starb nach einem Meßbuche von Sipbachzell i 4üo.

37« D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  K t e m - m ü a s t e r .

» )  Pachm. 4.
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I m  Ja h re  i 4S9 empfing der jüngere H a n n S  M e u e r l  
vom Abte U l r i c h  IV. j«  KremSmünster die Lehen über diesen 
Edelsitz. i s i 4 kaufte ihn G e o r g  S i g h a r t e r ,  r s s r  C h r i 
s t o ph  v. S c h a l l e n b e r g ,  »?or bekam ihn J a k o b  F r i e 
d r i c h  v o n  E y s e l ö b e r g ,  und ,710 das S t i f t  KremSmün
ster durch Kauf. (Höh. I. 96 ; II. r 7S; kaeknu  6 s» ; S tra f 
fer I. L6S, hier verbessert).

1393 hatte H a n ü S  M e u e r l  in der nun abgebroche
nen Schloßkapelle zuLeonbach ein Benefizium, i s l ü  G e o r g  
S i g h a r t e r ,  Vi'cedom in Oesterreich ob der E nnS , eine 
ewige Messe gestiftet. (M anuskript von KremSmünster)^

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Leons te in .  37»

1 6 ) L e 0 n st e i ii»

Dieses Distriktökommiffariat beschreibt in seinem nnme- 
rären Umrisse 4 D ö rfe r, 4«9 H äuser, 699 W ohnparteyen, 
i größere Herrschaft, 2 kleinere D om inien, 2 P fa rren  und 
S ch u len , 5 Steuergem einden, r  Chirurgen Und s  Hebam
men. Nebst r  Ahlschmiden, 1 Blaöbalgmacher, l  Bleicher 
und M a n g e r, i B räuek, t Büchsenmacher, > Feilhauer,
» Feuereisenmacher, 23 H eft-D reh e rn , 2 K a lk -B rennern ,
» Knopfmacher, s K ohlführern, 3 Maultrommelmachern 
(zu O bergrünburg),  78 Messerern, 9 Messerverlegern (wo
von s zu U ntergrünburg), t NeigerfchMide, t Pechöhlbren- 
n er, s Schallenschrotern, i  Schaufelhacker, i Scheerschmide,
10 Schleifern, 3 Sensenschmiden, 3 Steinmetzen, 10 W e
bern und 2 Ziegelbrenuern werden da noch 29 Kommerz««!-,
79 Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen betriebt«-

D a s  D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger , 
hat seinen Amtssitz zu Leonstein, wo die gleichnamige g r ö -  /  
ß e r e  H e r r s c h a f t  dem J o s e p h  G r a f e n  v. S a l b u r g  
feit i s .  M ay ia o 7 gehört. < S tän d . Giltenb.).

Die 2 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind das G otieH stlF  
G rünburg und der P fa rrh o f zu Leonstein.

D ie 2 P f a r r e n  Und S c h u l e n  befinden sich zu G rün
burg und zu Leonstein. Ueber erstere ist die Herrschaft S te y r  
durchgehend-Patron und B o g tey ,  über letztere alleSj dieses 
die Herrschaft Leonstein-

A a  2
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Die s S t e u e r g e m e i n d e »  heissen: Leonstein, Ober» 
grünburg , P ernzell, Untergrünburg und W agenhub. S ie  
haben 2696 topographische Nummern.

D aS B r ä n d a s s e k u r a n z - K a p i t a l  betrug mit Ende 
1824 die Sum m e von ü»67o fl.

Zur P fa rre  G r ü n d «  r  g gehören nebst der gleichnami
gen Ortschaft nur noch Pernzell und Wagenhub mit L79 H äu
sern, 546 W ohnparteyen, 2266 Einwohnern.

Grünburg, nach B i s c h e r  G r i e n b e r g ,  e in P fa rr  
dorf im Gebirge an der S te y r  mit 19s H äusern, 20s Wohn
parteyen, »22z Einw ohnern, 1 /2  S tunde  von S teinbach, 
1 von Leonstein und M olln, » 1 /2  von Kirchdorf, 2 » / r  von 
K lau -, 2 von S tey r .

G r ü n b u r g  w ar früher eine Filiale von Waldneukir
chen; es wurde »4-7 eine selbstständige P fa rre .

Die Pfarrkirche, klein aber solid gebaut, dem h. G e o r g  
geweiht, mit 2 Altären versehen, »599 wegen M angel «ineS 
PriesterS gesperrt, »6»S mit schönen Param enten bereichert, 
1624 renovirt, entstand au - den Trümmern deS Raubschlos- 

' seS G r ü n  b ü r g ,  welches der S a g e  nach Mit Leonsteiu 
durch heimliche Wege in Verbindung stand, und wahrschein
lich nebst diesem i 56o vom Herzoge A l b r e c h t  v o n  O e s t e r 
r e i ch  mit Kanonen zusammengeschossen wurde. (Kurz -  Mi- 
litärverf. S .  267; S tra ffer I. 2 77— 26i ) .

Merkwürdig ist hier daö Hochaltarbild de» h. G e o r g  
zu P fe rd e , von einem alten, unbekannten Meister.

- I n  dieser Kirche haben die G r a s e n  v o n  S a l b u r g  
> ein« Familiengruft.

D ie Seitenkapelle mit dem Kreuzaltare ließ der Messer
verleger, 3  oh. G e o r g  K r e ß b e r g e r ,  um 1792 gleich
falls aus den Ruinen der alten B urg  bauen.

M it »6so beginnt die Reihe der hiesigen P fa rre r .
Um »766 wurde der P fa rrho f etw a- bequemer gebaut, 

»81» da» jetzige SchulhauS gekauft, und 1S22 erweitert. 
ES zählt gegenwärtig »74 Schüler.

272 D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  Leons te i n .
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i»2S gründete der P fa rrherr, A n t o n  Lei  b e t  se d e r ,  
eine-Jndustrie-Schule für arme Mädchen. (Pfarrschriften).

109k oder nach einer Anmerkung u r o  und 1290 kom
men P a p p o ,  »SIS und »327 U l r i c h  v o n  G r ü n b u r g  
in Urkunden vor. (l-uäevig Religuise. IV. 194; »ueber 
^uslria e» »robivis dlellieensibu» illustratg. Vol. 5 5 ; 
I-inel» g-oal. gustr. Olarsvalen». vulgo 2 vet»I I. 678).

D ie P fa rre  8 tl>N^klll a n  d e r S t e y r  »vird auö der 
einzigen gleichnamigen Ortschaft gebildet, welche »»o zer
streute H auser, » si W ohnparteyen, 6S9 Einwohner zählt, 
von Kirchdorf 1 3 / 4 ,  von M ölln 1 /2 ,  von Schlierbach 2 l / 4 ,  
von P ernstein ,  1 s / 4 ,  von Waldneukircheü 2 S tunden  ent
fern t liegt.

D ie Kirche, über 200 Ja h re  a l t ,  aber erst ,743  von 
J o s e p h  D o m i n i k u »  G r a f e n  v o n  L a m b e r g ,  K a r 
d i n a l  u n d  F ü r s t b i s c h o f  i n  P a s s a u ,  zu Ehren des 
h e i l .  S t e p h a n  geweiht, ist mit 2 Altären geschmückt. 
D a s  Hochaltarblatt mahlte ein unbekannter Künstler mei
sterhaft.

Die hiesigen P fa rre r  fangen mit 1 5 9 0 , die T a u f- ,  
TrannngS - und Sterbebücher mit »635 an.

B on  1593 bis »62» hatten sich lutherische Pastoren ein
gedrungen. Zwey Jah re  blieb das P fa rram t unbesetzt. Bott 
>624 bis »6sü wurde die P fa rre  von M oll» aus versehen.

1636 stiftete S i g m u n d  G r a f  v o n  S a l b u r g  die 
P fa rre  für Petriner. Von »666 bis »669 war der berühmte 
Geometer, G e o r g  B i s c h e r ,  P fa rre r  daselbst. (P farrS 
archiv).

Auf der Spitze des sogenannten H e u b e r g e S  ober der 
S te y r  stand das fürchterliche Ranbnest Leo « s t e i n ,  wovon 
die G e s c h i c h t e  beym Jahr«  »3üo die wesentlichste« V or
fälle berichtete.

»447 überließ B e r n h a r t  v o n  R o h r  feinem V etter 
E r h ä r t  v o n  Z e l k i n a  den ihm noch gehörigen halben 
Theil der Herrschaft Leonstein, welche hierauf bey dieser F a
milie bis zu ihrem Auösterben blieb, und dann an die G r a 
f e n  v o n  S a l b u r g  kam. D a s  heutige, schöne Schloßge
bäude in der Ebene entstand »724 ganz neu. (S traster I. 277;

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Leons te i n .  37z
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Höh. II 22Y —  251; V ogel k^otitia soript. 8 er. ^ a » t r .
8 . 8 . Vol. ll. toi. S97).

S74 D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  Lo fe ns t e i n .

»7)  L 0 f  e n st e i u.

I n  diesem DistriktSkommissanate zählt man s D örfer, 
SöS H äuser, »02s Wohnparteyen, 4712 Einwohner, 1 grö
ßere und ,  kleinere Herrschaft, 1 P fa r r e ,  2 S chu len , 
s Steuergem einden, r Chirurgen' und 5 Hebammen. Außer 
2 Blechhammerschmiden, 1 B ra u e r , » F ärber, 2 Hackeo- 
schmiden, t Handschuhmacher, 1 H olzhändler, t  Messerer, 
1 Messingfabrik, 22 M üllern und s S ä g e n , 102 N agel- 
fchmiden (wovon s s  zu Losenstein, 42 zu StiedelSbach, ly  zu 
Lauf«, und 6 zu Reichramjng), ,  Pf-nnenschmide, 2 S e n 
senschmiden, r S ta h l  - und Eisenfabrik, l  Uhrmacher, 7 We. 
bern , 2a Zainhämmern und H Zerrenhämmern gibt eS da 
noch iy  bekanntere Kommerz,«!-, so Polizeygewerbe und 
freye Beschäftigungen.

D a» Distriftökommissanat unter einem Pfleger befindet 
sich »u Losenstein, wo die gleichnamige erwähnte größere 
Herrschaft seit 22. Febr. igo2 dem W i l h e l m  F ü r s t e n  
v o u A u r S p e r g  gehört, (S tä n h . G iltb.).

D a»  k l e i n e r e  D o m i n i u m  ist da« PfarrgotteShau» 
Lofenstein, dessen Einkünfte nach her Fassion von »7SS, 
r4?s fl. 6 s/4 kr. betragen.

Di« s Steuergem einden: Arzberg, Laus«, Lofenstein, 
Reichramjng und StiedelSbach haben 47t» topographische 
Hum ern,

Diese genannten s Steuergemeinden sind auch die O rt
schaften, welche die P fa rre  Losenstein unter dem P a tro n a te  
de» ReligionSfondeS, und unter der Vogtey der Herrschaft 
Garsten ausmachen, wovon wir den Populationsstand gleich 
Anfang» angegeben haben,

D ie r  S c h u l e n ,  ebenfalls unter dem P a trona te  des 
ReligionSfondeS und unter her Vogtey der Herrschaft G ar
sten, befinden sich mit 500 Kindern in Losenstein und Reich
raming, ' '

OooZle



Distr ikt» - Kommissariat  Loseastein. Z75

DaS DistriktSkommiffariat Lofenstein ist der B r a n d 
a s s e k u r a n z  in S a lzbu rg  noch nicht beygetreten.

L o s e n s t e i n ,  R e i c h r a m i n g .

L o s s t e i n ,  L o s a m s t e i n a ) ,  e in P fa rr-  
dorf. Schloß und eine Schloßrm'ne mit 94 Häusern, 166 Wohn
parteyen, 7 2 , Einwohnern, worunter 2 Geistliche, 2 Beamte,
40  GewerbSinhaber und 6 B auern begriffen sind, im M ittel
punkte zwischen S te y r  und W eyer a u f ,  l / 2  Post Entfernung, 
s  S t .  und darüber von Kirchdorf, M ollu , Schlierbach, und 
Waldneukirchen, hart am EnnSfluffe in einem schmalen Thale, 
beiderseits von hohen Bergen umschloffen.

Nach den Aeußerungen des DistriktSkommiffariatS Lo
senstein kann über die OrtSgeschichte nichts angegeben werden, 
w eil die Akten mangeln , und auch die Tradition über Alles 
schweigt.

Schon sind w ir aber in det Ge s c h i c h t e  und in der 
E inleitung zu diesem Kommissariate au f wichtige Lokal-N o
tizen geführt w orden; andere werden wir hier noch erfahren.

D ie sehr alte Pfarrkirche verehrt den h e i l .  B l a s i u s  
a ls  ihren Schutzheiligen, sie ist aber fü r die jetzige Gemeinde 
zu klein.

Gleich neben der Kirche befindet sich der gut gebaute 
P fa rrh o f.

D ie Sterblichkeit beträgt hier nach einem ,0jährigen 
Durchschnitte ,s o  Köpfe.

Hoch am Felsen liegt das alte Schloß Lofenstein in R u i
nen, das neue, kleine P fleghaus tief am EnnSfluffe.

D aS  alte Schloß w ar das S tam m haus der L o f e n s t e i - 
n e r ,  welche gleich den G r a f e n  v o n  S t a r h e m b e r g  
von D ü r i n g ,  einem Sohne des M a r k g r a f e n  O t t o -  >> 
k a r  UI. v o n  S t e y r  abstammen. (Preuenhueb. » u t .  60 - 
w ir. äv  »r^r. x. Z Sy).

D en ersten H e r r n  v o n  L o s e n s t e i n  nannt« uuS die 
Ge s c h i c h t e .

0) Wo man auf den ablösen Wanderer lauerte, der dann sein« 
Freyheit mit schweren Gelde wieder kaufe» mußt«. ( Bergl. Ho
fer U. 22, j.
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Um i r s i  besaßen P e t e r  v o n  L o f e n s t e i n ,  und sein 
V etter H a r t n e i d  v o n  L o s e n s t e i n ,  jeder die H älfte die
se- Schlosse-.

Nachdem F r a n z  A n t o n  G r a f  v o n  L o s e n s t e i n ,  
T itulatur-B ischof von D ueia , Eoadjutor deS B i-thnm - O l- 
müh und Domprobst zu Passau vom Kaiser L e o p o l d  I. 
1691 in den Färstenstand erhoben worden w ar, starb mit ihm 
1-92 der M ann-stamm diese- edlen Geschlechtes au». H ier
auf fielen die ansehnlichen Herrschaften an seine Schwester 
M a r i a  K a t h a r i n a ,  F ü r s t i n  v o n  A u r s p e r g ,  und 
folglich mit ihr an diese- Fürstenhaus.

Die H e r r e n  v o n  L o s e n s t e i n  erschienen nicht blo» 
a l-  Zeugen in vielen wichtigen Urkunden, fie leisteten auch 
dem S ta a te  und der Kirche große Dienste a ls  M itglieder 
von uralten K athedralen, a ls  tapfere Feldherren, a ls  Land
räthe und Landeshauptleute, a ls ReichShofräthe, S ta a th a l
te r , Lqud- und Hofmarschälle rc. M it den ansehnlichsten 
Fam ilien: mit den V o l k e n s t o r f e r n ,  T a x - ,  H o h e n -  
und S t a r h e m b e r g e r n ,  v o n  A u f f e n s t e i n ,  T r a u n  
und A b e n S b e r g ,  mit  den W a l f e e r n ,  S c h ä r f e n p e r -  
g e r n ,  Z e l k i n g ,  P o l h e i m e r n ,  v o n M o n t f o r t ,  und 
M a n n  -  f e l d  rc. durch Ehebündnisse verflochten, waren sie 
mit ihren Stam m gütern ( i s s  i gehörte ihnen auch die Hälfte 
der Herrschaft L e o p r e c h t i n g ) i n d e r  Reich-matrikel einge
schrieben , und mußten deßwegen 2 M ann zu Fuß und 2 zu 
Pferde zum Reich-kontingente stellen. ( H ö h .  I. i z ;  ll. 512; 
IN. Z61 —  39» ; K u r z  Ul. 3 5 7 ; B u c h i n g e r  II. 327, 
3 3 6 , Z91 re.).

D ie A u r s p e r g  stammen nach S c h ö n l e b e n  wahr
scheinlich von U r s p e r g  in Schwaben. S ie  erscheinen schon 
l o i ü  mit M acht und Ansehen in Krain. 1653 wurde J o -  
h a o ü  W e i k a r d ,  G r a f  v o n  A u r s p e r g  v o n K . F e r d i -  
d i n a n d  lll. in den Fürsteustand erhoben, und im nämlichen 
Ja h re  (also nicht 1659, wie H o h e n  ek I. S .  110 sag t) mit 
der Burgvogtey in W e l s  belehnt. (Vergleiche di- durch- 
lauchtrge W elt von D r. Theodor Berger ll. Thl. S .  100, und 
allgem. hist, geogr. Lexikon I. Thl. S .  -7 9 ).

9 ! - lch raM lN g , ein D orf mit IZ- Häusern, 302 Wohn- 
parteyeo, 1137 Einwohnern, worunter 5 Adelige, 2 Beamte, 
7 GewerbSinhaber, 23 B au ern , 1 S t .  von Losenstein, süd
lich am Reichramingbache. Hier befindet sich die S ta h l-  und

376 D i s t r i k t - - Kommissariat  Lofenstein.
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Eisenfabrik der k. k. G e w e r k s c h a f t  m it ,2 Hämmern, und 
di« Messing - Fabrik de- S tif te -  S e i t e n s t ä t t t e n .

Distr ikts  - Kommissariat  Lofensteinleiten. 377

iS)  L o f e n s t e i n l e i t e n .

Zn diesem Distrikts-Kommissariate gehören i r  D örfer, 
41 r Häuser, 634 Wohnparteyen, 2S29 Einwohner, > größere 
Herrschaft/ 4 kleiner- Dom inien, 3 P fa rren  und Schulen, 
S Steuergem einden, 2 Chirurgen und 3 Hebammen. Nebst 
4 Leinöhlverschleißern, r Oehlschläger, 2 Rechenmachern, 
1 Uhrmacher und »2 Webern werden da noch lyKom m erzial-, 
- i  Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen betrieben.

D a -  D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat seinen Amtssitz zu L o f e n s t e i n l e i t e n ,  der obbezeichne- 
ten größeren Herrschaft des F ü r s t e n  W i l h e l m  v o n  
A u r s p e r g .

Die  4 k l e i n e r e n  D  0 m i n i e n  sind die Gotteshäuser 
von Hofkirchen, M aria  Lah und Wolseru nebst dem P fa rr -  
hofe zu Hofkirchen.

D ie z P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich zu H öf
kirchen, M aria  Lah, und W  0 l f e r n .  Ueber die P fa rre  und 
Schule zu Hofkirchen ist das S t i f t  S t .  Florian P a tro n  und 
V ogtey , über jene zu W olfern die Herrschaft S irn ing  P a 
tro n , und daS Schloß S te y r  Vogtey ; über die P fa rre  M a 
ria  Lah der Religionsfond Kirchen- und Schulpatron, die 
Herrschaft Lofensteinleiten aber Kirchen - und Schulvogtey.

Di« s  S t e u e r g e m e i n d e n :  HarmannSdorf, Hofkir
chen, Judendorf, KroiSbach, M an «  Lah, Lofensteinleiten, 
Unterwolfert, und Schwarzenthal haben 496s topographische 
Numern.

DaS B r a n d a s s e k u r a n z  - K a p i t a l  stand mit Ende 
»s 24 a u f  44,450 fl. >

M it der P fa rre  H o f k i r c h e n  sind nebst dieser gleichna
migen Ortschaft nur noch die 2 D örfer HarmannSdorf und 
RapperSdorf mit >32 Häusern, 206 W ohnparteyen, 904 E in
wohnern vereinigt.

Hofkirchen,  ein P fa rrd o rf  Son 49 Häusern, 64 W ohn
parteyen, 32, Einwohnern, » 1 /2  S tunde von S t .  Florian,
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s /4  von Niederneukirchen und HargelSberg, 1 /2  von M a r ia  
Ärh, s /4  S t .  von Dietach und Weichstatten.

Die P fa r re , wovon in der Ge s c h i c h t e  zu Anfange de- 
iz .  Jahrhunderts die erste M eldung geschieht, früher eine 
Filiale von S t .  F lo rian , wurde i<7i s  selbstständig.

D ie Kirche zu Ehre» des h e i l .  N i k o l a u s ,  mit 3 Al
tären versehen, hat an den Seitenaltären 2  B ilder von 
S c h m i d t  i n K r e m S .

1607 wurde der Kirchthurm unter dem Probst«, V e i t  
W i d m a n n  ju  S t .  F lo rian , j«  bauen angefangen, und 
1609 vollendet. Ein Maurermeister von EberSberg stellte 
ihn um 340 fl. her.

17SS wnrde die Schule mit 10a Schülern im jährlichen 
Durschuitte gebaut. (Pfarrfchrifteu).

1496 kaufte P r a r e d i s  v o n  T r a u n  von den Töch
tern d e - G e o r g J u d 3 G üter in der Hofkirchner- und Flo» 
rianer P fa rre . (Höh. II. 694).

Nach M a r i a  - L a h  pfarrt nebst diesem nur noch L o 
f e n s t e i n l e i t e n ,  zusammen mit a r  H äusern, 116 Wohn
parteyen, 54 s Einwohnern.

D a  beyde Orte Merkwürdiges enthalten, so werden auch 
beyde beschrieben.

Lofensteinleiten, ein Schloß und D orf mit 82 Häu
sern , i i 6 W ohnparteyen, 3S2 Einwohnern, 3/4  S t .  von 
Weichstätten, 1 von Stadlkircheu. .

D aS sehr große Schloß mit 53 Wohnungsbestandtheilen 
in einer äußerst angenehmen Lage hieß zur Zeit, a ls eS die 
Herren von » P e r g e r n ,  P u c h h e i m  u n d  P e r c k h a i m «  
besaßen, L e i t e n ;  a ls eö aber die L 0 s e n s t e i n e r  erhielten, 
wovon H a r t n e i d  und F l o r i a n  1456 vom Könige L a 
d i s l a u s  die Lehen über diese Herrschaften empfingen (Höh. 
M . 373) ,  bekam eö nach i s i s  den Namen L o s e n s t e i n 
l e i t e n ,  und fiel nach dem AuSsterbe» der L o s e n s t e i n e r  
nebst Losenstein und Gschwendt an die F ü r s t e n  v o n  
A u r s p e r g .

Am 9. September 1522 stand daS noch vorhandene alte 
Schloß beym Einfalle der Türken in großer Gefahr , von der 
eS aber ein muthiger Jä g e r  befreyte. E r stellte näntlich ge-
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harnischte M änner und Pickelhauben nebst Schießgewehren . 
auf die A ltane/ und unter die Fenster/ feuerte eine Flinte 
nach der andern aufdie im L e y m a n n s t o r f e r  F e l d e  bey 
einer Linde gelagerten Türken loö/ und schoß ihren Anführer 
vom Pferde. Als dieser gefallen war/ geriethen die Uebri- 
gen in Furcht) und flohen davon. N un eilte der Jä g e r  hin
au s  / und führte den im Felde herumlaufenden Schimmel de- 
Todtgefchoffenen im Triumphe in daö Schloß zurück. Zum 
Andenken dieses Ereignisse- steht noch immer eine Linde im >>. 
L e y m a n n s t o r f e r  F e l d « .

G i e l g e  setzt diesen V orfall im zweyten Bande S .  »77 
seiner Beschreibung deS Lande- ob der EnnS nach L o s e n 
s t e i n /  w as aber der hier benutzte » A u s z u g  a n s  d e m  
a l t e n  R e p e r t o r i u m  v o n  L o f e n s t e i n l e i t e n «  wi
derspricht. ,

Zwischen »s6o und »S7o (also nicht »542/  wie Jnsprug- 
aer II. 54 angibt) erweiterte G e o r g  Achatz von L o s e n 
s t e i n da- Schloß um 3 Trakte; seine Gemahlin C h r i s t i n « /  
eine geborn« Gräfin von Bergheim/ vollendete den B au . ,

»773 waren hier mehrere Fürsten versammelt/ welche 
Erzbischof H i e r o n y m u s  v o n  S a l 'z t n i r g  besuchte, (kack- 
n»a/r S40).

Maria-Lah, M a r i a . L a a ,  M a r i a  - L a c h  » ) ,  
ein P fa rrdo rf von 30 Häuser»/ 44 Wohnparteyen/ »93 Ein
wohnern/ unweit von Losensteinleiten / 2 S t .  von S tey r/
2 1 /2  von Ennö/ 4 von Linz.

D ie hiesige Kirche mit einem M a re  versehen/ bereits > 
»2»2 gebaut/ w ar »492 ein Eigenthum der H a s y b  z u m  
H a a g  u n d  H a u t z e n v a c h  (Höh. lll. 142)/ welches G u t 
gegenwärtig a ls  B auerngut der Herrschaft Lofensteinleiten 
zur P fa rre  Hofkirchen gehört.

D ie Kirche würd«/ man weiß nicht/ w ann/ an die B e
sitzer der Herrschaft K l a u s  abgetreten. 162 7, kam sie durch 
Tausch an A chatz G r a f e n  v o n  L o s e n s t e i n .

A n t o n  v o n  L o s e n s t e i n /  Domprobst in P a ffau / ließ 
sie 1690 erweitern/ weihte sie zu Ehren der he i l .  D r e y  f a l -  
t i g k e i t /  d e r  M u t t e r  G o l t e ö  u n d  d e r  »4 N o t h 
h e l f e r  ein (Jnsprugger ll. 94), und übergab sie den Domi
nikanern in S tey r .

s ) Höh. III. 242.
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Nachdem die Fürstin Dominika von A n r s p e r g  noch 
eine zweyte tägliche Messe gestiftet hatte, stellte das O rdina
riat m Passau >723 P etriner hieher, welche diö zur Errich
tung der P fa rre  im Schlosse zu Lofensteinleiten wohnten.

>786 wurde M a r i a - L a h  eine selbstständige P fa rre , 
in eben diesem Ja h re  der P fa rrh o f nebst der Schul« gebaut, 
und in einem Hause vereinigt, >7-2 ein'Gottesacker errichtet, 
>7-3 die P fa rre  ander- arrondirt, >soo die Grabstätte der 
fürstlichen Familie von Aursperg mit einem sehenSwerthe« 
Monumente an die Kirche angebaut, >S2> die Kirche im 
verbesserten Zustand« hergestellt, und ein ganz neuer Thurm  
aufgeführt. (PfarrSarchiv und jenes von Lofensteinleiten).

M it der P fa rre  W o l f e  r n  sind die 7 Ortschaften: 
Jndendorf, Kroisbach, Oberwolfern, Schwarzenthal, Schwe- 
d iau , Wickendorf und Unrerwolfern mit »>y7 Häusern, 
3>2 W ohnparteyen, >3vo Einwohnern vereinigt.

W o l f e r n ,  U n t e r w o l f e r n ,  rin P fa rrd o rf  von 
47 Häusern, so  Wohnparteyen, 367 E inw ohnern, worunter 
2 Geistliche, > Beam ter , 4 GewerbSinhaber, >9 B auers
leu te , > S t .  von S irn in g ,  3/4 vpn S te y r , >/2 von Losen
steinleiten, >/4 von Gleink.

D ie P fa rre  gehörte bis >802 dem Domkapitel in Passau, 
seitdem aber ju r Herrschaft S irn in g .

D ie gothisch gebaute Kirche zu Ehren de- h e i l .  M a r 
t i n  mit 3 Altären hat am Hochaltare daS Chronograph: 
D IV V «'blortluV » exloOoxV» IV ro a I I .  (>63o).

>809 wurde der Tabernakel am Hochaltare von den 
Franzosen erbrochen und zertrümmert, >792 diese P farre  
durch Loöreißung der Ortschaften M aria -L ah  und Losensteiu- 
leiten veringert, >793 aber durch die von M aria -L ah  wie
der herzugekommenen Dörfer Kroisbach und Schwarzenthal 
vergrößert, >8 >7 der neue Gottesacker in einem lustigen Felde 
eingeweiht. E tw a eine halbe Viertelstunde von der Kirche 
befindet sich der P fa rrh o f , die Lrivialschule mit >60 Kindern 
aber nahe bey der Kirche. (Pfarrschriften).

Lüo Dist r ikts  i Kommissariat  Ort.

>9) O r t .
Dieses Distriktökommissariat enthält in numerärer D ar

stellung 60 D ö rfe r, >476 H äuser, >897 Wohnparteyen,
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sy zo  E inw ohner, 2 größere Herrschaften,  8 kleinere Domi
n ie n , r  größere P fa r re n , » Lokalie und 2 P farr-E xposiitn- 
r e n , 8 S chu len , r r  S teuer-G em einden , 2 W undärzte, 
ä  Hebammen und i  S p ita l. Außer s  Bettenmachern, 
i  B lattbinder, 2 B ränern , t  Branntweinbrenner, 2 Drechs
le rn , i Fischwasserbesitzer, r Flachshändler, » G a b e l- , R e
chen - und Schaufelmacher, ä s  Holjwaarenarbeitern, 49 Holz- 
waarenhändlern, » Kattundrucker, 1 Kalkbrenner, 1 Knopf
macher, 2 Kohlenbrennern, s Lakirern, » Leinöhlverschleißer,
1 L eim vand-H ändler, 7 Löffelmachern, 1 M ühlzurichter,
2  Pechöhlbrennern, s Schachtelmachern, »2 Schäffelbin- 
d e m , 1 Schweinschneider, 1 Spinnrädermacher , 6 Ueber- 
säh re rn , ä s  Webern werden noch 20 bekanntere Kommer- 
z ia l - ,  »29 Polizeygewerbe und freye Beschästigungeu be
trieben.

D aS D i s t r i k t - k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
ha t seinen Amtssitz zu O rt, wovon die beyden gleichnamigen 
Schlösser nebst der Grafschaft dem allerhöchsten LandeSfür
sten gehören.

Di« 2 anderen g r ö ß e r e n  H e r r s c h a f t e n  sind T raun- . 
kirchen, Ebenzweyer und Hildprechting. L r a u n k i r c h e n  
gehört »vieder dem Landesfürsten, und wird zu O rt verwal
te t ,  Ebenzweyer und das demselben schon lange inkorporiere 
Hildprechting sind ein Eigenthum des Florian M aximilian 
K lody; sie haben ihren Verwaltungssitz zu Ebenzweyer.

D ie s k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind die Gotteshäuser 
A ltm ünster, Ohlstorf und PinSdorf nebst dem Pfarrhof« von 
Altmünster, dann die Fedellehner'sche Gilte.

D ie 2 g r ö ß e r e n  P f a r r e n  befinden sich zu Altmün
ster und 'L raunkirchen, hie L o k a l p f a r r e  zu O r t ,  die 
s  P f a r r - E r p o s i l u r e n  zu Neukirchen, Ohlstorf und 
PinSdorf. Außer O rt haben die übrigen genannten s  P fa rr -  
orre auch S c h u l e n .

Ueber Altmünster, Nenkirchen, Ohlstorf, O rt und P inS 
dorf ist der Landesfürst Kirchen- und Schulpatro», die G raf 
schaft O rt durchgehendS V ogtey , über Lraunkirchen wieder 
der Landeöfürst Kirchen- nnd S chulpatron , die Herrschaft 
Lraunkirchen aber Vogtey.

Die 2» S t e u e r g e m e i n d e n  mit i ä , s 4S topographi
scheu Nummern heissen: Altmünster, E ben , Ebenzweyer, 
Ehreudorf, Ehrenfeld, Gmundnerberg, G raöberg, Hafen,

Distrikts - Kommissariat Ort. ss»
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do rf, KufhauS, Mühlbach diesseits, Mühlbach jenseits, 
Nachdemfee, N ah thal, Neukirchen, Oehlstorf, O r t, P in S 
dorf, Reindlmühl, R ittham , Lraunkirchen und Winkel.

D aS B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  wutde ruft Ende 
i s r a  auf s z 3,y»v fl. ausgewiesen.

Unter der P fa rre  A l t m ü u s t e r  stehen eigentlich alle 
2i Ortschaften, welche außer obiger Hauptpfarre mit ys» H äu
sern , l2 2 i W ohnparteyen, s »34 Einwohnern der Lokalie 
O r t ,  den E/posituren N e u k i r c h e n  und P i n S d o r f  zu
getheilt sind. D a  aber bey den Pfarrarrondirungen immer 
auf die näher gelegeneren Gemeinden wegen bequemen Kir- 
cheubefucheS Rücksicht genommen werden m ußte, so gehören 
nun folgende »7 Ortschaften nebst dem gleichnamigen Dorfe 
ganz oder größtentheil- zu Altmünster: Eben, Ebenzweyer, 
Eck (getheilt mit O r t ) ,  G m uudnerbera,  Graöberg (getheilt 
mit Neukirchen), Jnne rng rub , KufhauS, KlemkufhauS, 
M ühlbach, Neukirchen bis N ro »7, Nachdemsee, O rt (ge
theilt mit der dortigen Lokalie), PinSdorfberg, Reindlmühl, 
Steinbühel, Lraunleite» (getheilt mit O rt) und Wiesen.

A l t m ü n s t e r ,  E b e n z w e y e r .

M tM Ü lls te k , ein P fa rrd o rf  von 44 Häusern, SS W ohn
parteyen, 244 Einwohnern in der westlichen Bucht de- Traun- 
feeö eine kleine Viertelstunde von Ebenzweyer, 3/4 S tunden 
von Gmunden und Lraunkirchen.

D ie Gründung der hiesigen P fa r r e ,  die Erbauung deS 
schönen Gotteshauses ist unbekannt.

D er außerordentlich feste Kirchthurm zeigt au f ein weit 
höheres Alter als jenes der Kirche ist. An seiner östlichen 
S eite  mag einst ein ganz anderes Gebäude gestanden seyn, 
a ls  jetzt. Alle- Uebrige beruht auf bloßen Muthmaßungen »). 
Gewisser und wesentlicher ist daö , w as uns 4 B ilder im 
Pfarrhofe sagen, welche i7»o mit lateinischen Inschriften b )

4) Man hat sich dabey so »erstiegen, daß man an» Orten, welche 
in alten Urkunden de» Di»thume» Regen-burg vorkommen, und 
doch tief in Baiern liegen, nur, weil fit auf Müns t e r  en
digten , mit Gewalt da» gegenwärtige A l t m ü n s t e r  schaffen, 
und eia einstige» B e n e d i k t i n e r k l o s t e r  darau» machen 
wollte.

d )  Ich lieferte sie vollständig in Ho r ma y ' r »  Archiv vom Jah
re 1S27 Rro. s. und H.
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»ersehen wurden. A uf dem ersten dieser B ilder ist A l b e r t  
v o n  V e l d ö p e r g  Truchseß von Oesterreich, auf dem zwey
ten seine Gemahlin G i S l a  v o n  O r t ,  dargestellt. S ie  
stifteten am i .  und 7. M ärz >269 daS Frauenkloster I  m - 
b a c h , (einst Minnepach, <^«llo8 H. S35), in Unterösterreich, 
vereinigten damit die uralte P fa rre  Altmünster, und räumten 
dem hiesigen P fa rre r  sogar daö Präsentationsrecht der N on
nen für dieses Kloster ein. DaS dritte B ild ist das P o rtra it 
deS passauischen Bischofes, Leop.  E r n  eist, G r a f e n  v o n  
F i r m i a n .  E r kaufte i ?64 die P fa rre  Altmünster von den 
Klosterfrauen zu Jmbach, um seine bischöflichen Rechte gegen 
daS Umsichgreifen der Jesuiten in der Umgegend mehr zu 
verwahren. D aS vierte Bild stellt Kaiser I v s e p h l l .  vor.

' E r  hob 1766 diese bisherige Zehentpfarre von Passau auf, 
und wies sie i 7S7 dem Linzer S prengel zu. (Autopsie).

Von is6o —  1S6S, von 1560 und istzs bis l6o6 kom
men lutherische Pastoren vor. Am »2. Oktober 1475 verlieh 
P abst S i x t . u S  V l. der Kirche in Altmünster eine wegen 
ihrer Unterschriften bemerkenSwerthe Ablaßbulle. 1774 und 
1767 geschahen neue Pfarreintheilnngen. 1624 wurde außer
halb des D orfes in einer angenehmen Lage ein neuer G ottes
acker angelegt. (Kommissariats-Aufschlüsse).

D ie Kirche, im neuen Florentiner S ty le  gebaut, zu 
Ehren deö he i l .  B e n e d i k l  geweiht, 6s — '?<> Schritte 
lang  und so breit, checkt sich in di« sogenannte alte und neue.
Diese bildet den Vordertheil. A d a m  G r a f  v o n  H e r -  ^  
b e r s t o r f  war zwischen 1620 — 1629 der Erbauer davon.
D e r  Hintertheil wird von 6 großen, schlanken S äu len  ge
tragen. I n  der Kirche, in die man durch 2 gothische P o r 
tale von 1472 und 1473 tritt, befinden sich 3 Altäre, 3 S e i
tenkapellen, eine erst 1690 aufgeführte Sakristey mit einem 
O ratorium , mehrere Familiengrüfte, mehr als so  Denksteine, 
die Orgel von R u m e l  i n  Linz .

D a s  H ochaltarblatt, die Beerdigung des h e i l .  B e n e 
d i k t ,  wird von Kennern dem berühmten J o a c h i m  S a n d 
r a  r t zugeschrieben. Auf diesem Altare stehen auch mehrere , 
Schnitzwerke von J o h a n n  G e o r g  S c h w a n d a l l e r - 1 7 9 6 .
D en  Epistel - S e itenaltar mahlte J o h .  K a r l v o u R ö s e l -  
f e l d  1697.

Dieeinstige S c h i f f e r ' s c h e ,  jetzige F t a u e n k a p e N e ,
1794 mit Bildhauerarveit im neueren Geschmacke versehen,
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ist die Ruhestätte der R i t t e r  v. S c h i f f e r  und der H e r 
r e n  v. M ü h l w a n g ,  welche sich in älterer Zeit ganz, vor
züglich um die K ultur und Sicherheit der Gegend verdieut 
machten.

Di« Hintere Seitenkapelle link- wurde » s i s  ju  Ehren 
Allerheiligen gestiftet. Hier wird die Freunde der altdeut
sche« Kunst ein iS Schuh hoher, s Schuh breiter A ltar aus 
leichtem, weißen Sandsteine mteressiren.

Dieser Kapelle gegenüber ist die dritte zu Ehren der 
h e il .  A n n a ,  zwischen 1490 und 1497 erbaut, seit 179» 
zum Laufen und zu G rüften venvendet.

V on den vielen,  zum Theile wegen S kulp tur wirklich 
schönen, zum Theile nicht mehr lesbaren,  theils aber auch 
durch Kirchenstühle verdeckten Denksteinen führen w ir jene 
der S e e a u e r  ( r s s s ,  1587)  der S c h ä r f e n p e r g e r < i s s 9, 
1560, 1S61, i s s o ) ,  S t a r h e m b e r g e r  ( iS44), S c h m i d -  
b e r g e r  ( i 6S7 ,  17L9 ,  1 7 4 6 ) ,  der G e i S l i n g e r  v o n  
W i t t w e n g ,  der K a s c h n i t z  v o n  W e i n b e r g  <1694, 
1 7 0 9 ) , der R i t t e r  v o n  S c h a c h n e r  ( 1438) »c. an.

An der Unken S e ite  de- Presbyterium s befindet sich in 
perpendikulärer Richtung daS M onum ent des Grafen A d a m  
H e r b e r S s t o r f ,  aus rothem M arm or 7 Schuh hoch, und 
3 i / r  breit.

H e r b e r S s t o r f  ist hierauf in ganzer Rüstung vorge
stellt, und sein B ild in Lebensgröße eingehaueu; die Phy» 
siognomie dieses einst so fürchterlichen M annes soll ziemlich 
treu wieder gegeben seyn. Au den 4 Ecken sind seine Wapen 
abgebildet, um die Runde läuft eine Inschrift mit seinem 
ganzen T ite l, und daß er am 11. S ep t. 1619 im 46. Jahr« 
seines Alters starb, der » e i n  g r o ß e  S e y l n  u n d  B e 
schüt zer  d e r  h e i l .  k a t h o l .  K i r c h e  g e we s t . «

H e r b e r S s t o r f  wurde r s s s  zu KahlSdorf in S te y r 
mark geboren, » ^ a n ü  i 6r s  ist er in S teyrm ark und zu 
München am bayerschen Hof geivesen, da er viel zu fordern 
vermeint geglaubt, aber letztlich von ihm gefordert worden, 
worüber er sich so bekümmerte, daß er an beständigem Husten 
l i t t , zusehends abnahm und starb .« ( Kontrefet Kupferstich 
der Großen unter Ferdinand ll. r r  Theil S .  362).

Unter dem Kirchenporrale ruhen die Herren » N o r s s t e r «  
(Förster 155«, z s s s ,  i r y 4 ; Höh. III. 182) und K a s p a r  
H e r l e i n ö p e r g e r ,  welcher i4 so  entschlief.

LS» D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Ort .
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An der südlichen Außenseite der Kirche ist ein sonderbarer 
Kopf eingemauert, von dem. die Tradition behauptet, daß 
er der nachgeformte Kopf jenes wilden heidnischen Baum ei
sters sey, der die Kirche immer in der i n n e r n  V i e c h  t a u  
a m  H a i n  u n d  E r e r  a ls  Götzentempel haben wollte, sich 
hierzu den S a ta n  als Gehilfen e rb a t, und von ihm bey miß
lungenem Werke über den Thurm herabgeschleudert wurde.

Ferner befinden sich außer der Kirche noch viele andere 
Monumente. D aS merkwürdigste ist unstreitig der Römer
stein, 2 S chuh , 9 Zoll la n g , 2 S ch u h , i  Zoll breit. D ie 
Buchstaben sind schon ziemlich abgerieben, mehrere Stückchen 
davon ausgefallen, 2 Zoll und auch minder hoch. D ie I n 
schrift lautet so:

v . dl.
l-VVV8. VI l-icv8 . VL6H I»K0 v m o  ^ ci'. Okl.

8 0  d lU O M  kkOLX 8 0 K 0 «
0 «XI- er. v»8x. com V6I. VIVL.

ĉ L »vm.
D i«  richtige Leseart ist diese: D ü ,  d lno ida« . l - u x u ,  v illi-  

v a»  kevit k r o d in o  »otuooo o x iü o i » o e e r io a i, e r  k ro d a »  o r o r  
k ra tr i  o d ilo  rm oo 40 . e r  l / r s s e  e o n ju g i v iv s e  k eee ru n r . a ) .

DaS Latein der Schrift ist in der linqua rom ana ruetiva 
abgefaßt, wie sie etwa von unseren B a u e rn , wenn sie latei
nisch rodeten, gesprochen würde. .

d lu rs to r ii rbesauru» vererum  inserip tioau in  kennt 
und nennt einige I-uxu» und k ro b ia u s , einige k ro b n  und 
eine k ro d e . Isnu»  K ratern»  nennt eine k ro d in a , aber we
der M u  r a t  o r i u S  noch G r  u t e r u S  haben obige Inschrift; 
auch M  u ch a r  nicht.

3 m Kirchenthurme ist ein« Glocke von 1279.
Au der nördlichen S e ite  der Kirche liegt der P fa rrh o f 

still und freundlich zwischen einem G arten und den nöthigen 
Wirthschaftsgebäuden mit einer der schönsten Aussichten aus 
den Gmundner S e e  und den Traunstein. E r verunglückte

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Ort .  z , s

» )  D en  Göttern der Verstorbenen. D iesen Grabstein setzten Lu
pus Landmann oder Gutsbesitzer dem P rob inu», einem thäti
gen GewerbSmanne, seinem Schwiegervater, und die Schwester 
Proba ihrem 40  Jahr« a lt gestorbenen Bruder »Md feiner G at
tin Ursa bey ihrer Lebzeit.

f r r  Thl. rte Abthl. TraunkrciS). ^  b
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zweymahl durch Feuer und wurde vom P fa rre r  J a k o b  A n 
t o n  S c h o s s e r  a u s  T y r o l  1740 in defferen Zustand her
gestellt.

Hier befinden fich die oben beschriebenen 4 historisch
merkwürdigen B ilder/ und daS Verzeichniß der Pfarrherren, 
welches »4oo mit F e r d i n a n d  M i l w a n g e r  beginnt.

Zu Altmünster w ar einst auch d e r » V o r s t e r ' sche« Frey
sitz. E r wurde durch Legat der Gräfin M a r i a  S a l o m e  
v o n  H e r b e r s t o r f  ein W ohnhaus für die Hiesigxu Kaplan«/ 
seit 17S4 aber zu 2 Lehrzimmern für die Schuljugend verwen
det/ und >824. mit einem dritten Zimmer vermehrt. i 46y w a r  
die jetzige W ohnung des Schulmeisters zugleich daS SchulhauS.

Am 29. August »826 wurde die Herstellung eines neuen 
SchulhauseS ausgeschrieben/ um Platz fü r mehr a ls soo Kin
der zu bekommen.

F ü n f M inuten ober Altmünster erhebt sich der soge
nannte B r e u n b ü h e l /  auf dem man alte Münzen/ Eisen
schlacke»/ röhrenförmige rothe Ziegel mit allerley Figuren, 
graue Töpfe mit Gebeinen rc. fand.

Ueber A l t m ü n s t e r  walten allerley S a g e n :  ») ES 
wäre der älteste O rt von der ganzen Gegend/ früher und 
zwar am Ufer oder jetzige» U r t h l  (U r-T he il) von Fischern 
bewohnt. Diese waren dem Herdenthume ergeben, welche 
an dem Platze, wo jetzt die Kirche steht, und am K 0 l m a n n  » 
b e r g e  im sogenannten E r e r  Götzentempel hatten. D er 
fromme Einsiedler H i e r o n y m u s  zerstörte sie; daher noch 
heut zu Tage der Name H i e r o n y m u s l e i t e n ,  b )  Kai
ser K a r l  habe die ersten Geistlichen hieher gebracht. S ie  
mußten weit herum, ja sogar bis nach S alzburg  zum Predi- 
digen gehen. W ahr ist, daß die Priester von Altmünster noch 
t i 2 o  bis nach S t .  G e o r g e n  i m A t t e r g a u  (auch im 
Lohen oder Loch« 6 S tunden  entfernt) Exkursionen zu machen 
hatten , und daß Altmünster deßwegen noch lange einen H a
ferdienst fü r die zu solchen Exkursionen nöthigen P ferde bezog. 
0) D a ,  wo jetzt A l t m ü n s t e r  steht, soll sich einst eine große 
S ta d t  erhoben haben, welche sich von »H ocheck b i s  a n  
d e n  A d l S t S b e r g «  erstreckt«, und deßwegen finde man 
noch jetzt allenthalben Ziegel und M auerwerk re. unter der 
Erde. (M spte. von O rt und Altmünster).

Ebenzweyer, E b e n  z w e y  r ,  E b e n S w e y e r ,  ein 
hübsches Schloß und nettes Dörfchen von 24 Häusern,

Lüt» D i s t r i k t - - K o m m i s s a r i a t  Or t .

OooZle



zo W ohnparteyen, 129 Einw ohnern, durch eine freundliche 
B ucht, in welcher der S e e  am breitesten ist, von Altmünster 
getrennt.

D a s  Schloß befaß um is s o  A b r a h a m  S c h a c h n e r ,  
der von 1560 bi- i s 6 r  oder is6 4  lutherischer P asto r zu 
A l t m ü n s t e r  war.

E r predigte Anfang- in seiner Schloßkapelle zu Eben
zweyer; nachdem aber die katholische Geistlichkeit vertrieben 
worden w a r , lehrte er öffentlich in der Pfarrkirche zu Alt
münster.

Z ur Vermählung de- R itte r-  und P a s t o r - A b r a h a m  
S c h a c h m e r  wurde (etwa i süo) ein vorzüglich schön gear
beiteter Trinkbecher in Gestalt eine- Kelche- verfertigt, und 
nach der T rauung beym M ahle zum Toasttrinken gebraucht. 
E r  enthielt im feinen Gepräge die P ortra it«  der Neuver
mählten mit mehreren deutschen Deuksprüchen, wurde aber 
1L09 eingeschmolzen.

l s 64 und »6»,  hatte Ebenzweyer A b r a h a m v .  R o h r 
b ac h  im Besitze, i6 o r  A b r a h a m  v o n  S c h a c h n e r .  
H ie rau f kam eS an die G r a f e n  v o n  S e e a « ,  am 2. J ä n 
ner 1767 an E l i a - F r e y  H e r r n  v . - E ng  l ,  den i s .  April 
1771 an E l i a -  A n t o n  v o n  U n k r e c h t S b e r g ,  am
26. Febr. i s o r  an F l o r i a n  M a r  K l o d y .  (H öh . ll. 401,
m .  609, 622 ; stand. Giltenb ).

Zu dieser Herrschaft gehörten auch die Edelsitze H i l d 
p r e c h t i n g  und T  h.a lh a m. M an  ließ sie abkommen, und 
vereinigte sie mit Ebenzweyer.

I m  Hintern Winkel der V iech  t a u ,  die W i e -  genannt, 
erhebt sich die Altmünster'sche Erpositur N e u k i r c h e n ,  wozu 
Neukirchen von N ro. 17 ab w ärt-, und G rasberg (getheilt 
mit Altmünster) eingepfarrt sind.

Neukikchen, N e u k i r c h e n  i n  d e r  V i e c h t a u ,  i n  
d e r  n e u e n  K i r c h e ,  ein P fa rrd o rf  von 166 Häusern, 
19z W ohnparteyen, 100s Einwohnern fast mitten zwischen 
dem T raun - und Attersee in einem einsamen aber angenehmen 
T hale , da- sich bis zur großen Alpe hinzieht, s /4  S tunden  
von Altmünster und Traunkircheu.

1754 baute M a r i a  T h e r e s i a  die Kirche zu Ehren 
M a r i e n -  und ließ sie längere Zeit durch Missionäre ver

B b  2
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2 8 8  D i s t r i k t s  K o m m i f s q r i a t  Ort .

sehen. >787 folgte die Errichtung einer ordentlichen Erposi- 
tu r ,  >8 >4 die Erbauung des Schulhauseö. >822 würd» der 
Gottesacker errichtet, >823 eine Kommunikationsstraße nach 
dem >/2 S tunde entfernten Dorfe Reindlmühle angelegt. 
Diese Verbindung w ar früher gesperrt, und so ein Umweg 
von 4 S tunden  von, einem Ort« zum andern nothwendig.

Zur P fa rre  O h l s t o r f  gehören folgende 22 Ortschaften: 
Aupointen, Aurach, E d , Edlach, Ehrendorf, Ehrenfeld, 
Eichelham, Föding, G roßreut, H afendorf, Hildprechting 
(H iltprechting), Hochbau, Hochhäusel, Hochleiten, JrreS- 
berg , K leinreut, O bernahthal, O berthalham , Ohlstorf, 
P a r z ,  PeiSkam , P enesdvrf, P re insto rf, P undo rf (Puen- 
d o rf) , R ittham , R uhsam , Traich, T raunstorf, Unkernah- 
th a l, Unterthalham, Weinberg und W olfsgrub , zusammen 
mit 222 Häusern, 4vo W ohliparteyen, >905 Einwohner».

Ohlstorf, A l S d o r f ,  A l t S d o r f ,  O l l e r s t o r f ,  
vielleicht einst H o l l e r S d o r f ,  ein P fa rrd o rf  von 4o H äu
sern, 47 W ohnparteyen, 2>s Einw ohnern, > > /r  S tu n d e  
von Gmunden auf einem Berge.

Ohlstorf und Gmunden waren bis >778 mitsammen ver
einigt. I n  diesem Ja h re  wurde aber Ohlstorf mit der Ne
benkirche Aurach eine eigen« Erpositur von Gmunden.

Die sehr alte Kirche, einst zu Ehren des h e i l .  M a r 
t i n ,  jetzt zu Ehren M a r i e n s  geweiht, hat ober dem P o r
tal« einen S te in  mit der Aufschrift: » H a n n S  v o n  Ai c h l -  
h a m  t s o > ,  und wird a ls  W allfahrtsort vielfältig besucht. 
(Jnsprugger II. 96).

>299 empfing L o r e n z  B o l k r ä ,  H err zu Grießen- 
stätten vom Herzoge A l b r e c h t  in Oesterreich, und >494 
W o l f g a n g  V o l k r ä ,  Herr zu S teinabrunn v o m K . M a -  
r i m i l i a n  einige Gilten und Zehente in dieser P fa rre  zu 
Lehen. (H öh. II. 728, 729).

I 4Y4 (und bereits früher) erscheint aber Ohlstorf schon 
a ls eine Filiale von G m unden, während fie von >200 an  
bestimmt die P fa rre  davon war.

>46o stiftete D o r o t h e a  S e y s e n e c k  zu U. L. F r. 
Kapelle in Ohlstorf. (Ein Urkundenbuch von Linz).

>662 wurde die große Glocke gegossen, >7 >7 daS Schul
h a u - , >78o der P fa rrh o f gebaut, >8 >4 eia eigeqer Schul-
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leh r«  für 240  —  2 5 0  Kinder angestellt, den Jä n n er 
i7 o r  von den beyden Brüdern H ö r a c k  ein Benefizium in 
Ohlstorf gestiftet, und mit diesem daS bereits besprochene 
Alum nat verbunden a ) ,  1 7 2 ,  daS Benefiziaten - H aus j«  
bauen angefangen, 1 7 2 s  vollendet, 1 7 2 4  der erste Benefiziat 
installirt, ,824 ein «euer Gottesacker außer dem Dorfe an . 
gelegt. (Nebst den angereizten Quellen verschiedene M fpte. 
m it lenen von W e i ß b a c h e r  und von O r t ) .

D am it die L o k a l  p f a r r e  O r t  gegründet werden 
konnte, wurde die nöthige Menschenzahl » 7 8 7  von der H aupt
pfarre A l t m ü n s t e r  aus den Ortschaften E ck , O r t  und '  
L r a u n l e i t e n  abgetreten.

O k t ,  O r t h ,  O r t« ,  ein D o rf, ein S e e .  und Land, 
schloß mit einem bedeutenden Bräuhanse am Fuße deS 
GmundnerbergeS westlich beym Traunsee mit 46 Häusern,
4 7  W o h n p a r tey e n , z » ?  E in w o h n e r n , 1 / 2  S t u n d e  von  G m u n 
d en  un d  A ltm ü n ster .

' D ie Entstehung der beyden Schlösser O rt und der gleich
namigen Grafschaft verliert sich in die dunkelste Vorzeit. DaS 
Seeschloß mit dem Landschlosse durch eine 66 Klaftern lauge 
Brücke verbunden, mehrere hundert Jah re  älter als das 
Landschloß, stand höchst wahrscheinlich am Ende k) von Gm un- ^  
den, zu dessen Schutze eS vermuthlich 1092 (Jahreszahl am 
Thurme) von H a r t n e i d  u n d  B e r l o c h  v o n  O r t  erbaut 
wurde. 1269 befaß eS G i S l a  v o n  O r t ;  »244 kam eS von 
W e i c k a r t  v o n  W i n k l  an F r i e d r i c h ,  »446 an R e i n -  
p r e c h t  v o n  W a l l s e e .

Zur Hälfte heS »4. Jahrhunderts soll das Landschloß 
wegen Feindschaft zwischen 2 Brüdern dazu gebaut worden 
seyn. »48Z nahm K. F r i e d r i c h  IV. O rt a ls heimgefallen 
zu sich; I 52S erhielt es N i k o l a u s  ll. v o n  S a l m  von 
Kaiser F e r d i n a n d  l. a ls MannSlehen. H ierauf bekamen 
eS die S c h ä r f e n p e r g e r ,  wovon E u s ta c h  1599 starb;
»ss6  G e o r g  Achatz F ü r s t  v o n  S t a r h e m b e r g  durch 
H eu ra th , »5ÜS W e i k a r t  F r e y h e r r  v o n  P o l h e i m

D i s t r i k t s  » K o m m i s s a r i a t  Ort .

» )  Dadurch widerlegen sich nach der vor u n- liegenden O rig i
nalurkunde vom l .  Februar »725 die falschen Behauptungen  
J n s p r u g g e r ü  H . D . S -  l i o .  

d )  D aher der Nam e O rt (W eißbacher); eS ist aber kein S täd t
chen wie H e i n s e  S .  »7ä angibt.
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u n d  W a r t e n b u r g .  E r verkaufte e- >sy> (nicht «Syr> 
M« K. R u d o l p h  H., dieser im nämliche» Jah re  an di« S ta d t  
G m unden, von >hr >üor wieder da» allerhöchste S ta a t - ä r a r .  
»6r s  belehnte F e r d i n a n d  ll. den G rafen A d a m  v o n  
H e r b e r s t o r f  dam it, der da- S chloß , welche» die B auern  
>626 zerstörten, wieder herstellte. Nach H e r b e r s t o r f »  
Tode erhielt eS um >6r ä  der B ruder seiner Gemahlin W a h r 
m u n d  G r a f  v o n  P r e y s i n g  und hierauf sein S o h n  
J o h a n n  A l b r e c h t .  Dieser verkaufte eS >659 an G e o r g  
G r a f e n  v o n  S a l b u r g .  >689 löste eS K. L e p o l d  l .  
von den jungen S a l b u r g e r n  ein. Von dieser Zeit an  
blieb e» immer ein kaiserliches Kammergut, womit 1779 auch 
die H e r r s c h a f t  L r a u n k i r c h e n  vereinigt wurde.

Die Schloßkapelle zu Ehren de- h e i l .  J a k o b  M a j o r  
wurde >786 zu einer Ort-kirche erhoben, >787 mit einem 
selbstständigen P fa rre r  besetzt.

D ie Bezüge de- >746 vom Gegenschreiber, G e o r g  
L a c h m ü l l e r ,  hier gestifteten Beneficiumö werden jetzt für 
die Erposituren N e u k i r c h e n  und S t e i n  dach verwendet. 
(S c h u lte -I . >85, 209; S arto ri'S  Salzkammergut >00, >o>; 
S te in e r >69, >70; M ader s 6 ; zur Hebung der Widersprüche 
ab e r, und zur Gewinnung mehrerer D aten vorzüglich 
Kurz ll. 478; Weißbücher'- M anuskripte; Schriften von 
Gmunden und O rt;  ständische- Archiv; Dicklberger 267; 
Höh. l . 48, ll. 244; lll. z o z , 8> s, 825).

D er E r p o f i t u r  P i n - d o r f  sind die Ortschaften Bu
chen, M oöS, Neuhofen und PinSdorf mit 6s Häusern, 
9> W ohnparteyen, 4>s Einwohnern zugewiesen.

Pinsdorf, k in rä o rk , aber nicht D e y S d o r f ,  wie 
S chulte- l. 2 0 s , ein P fa rrd o rf  von 4r  Häusern, 62 Wohn
parteyen, r o s  Einw ohnern, eine kleine S tunde  von Gmun
den an der S tra ß e  von Gmunden nach Vöcklabruck.

D ie alte Kirche ist dem h e i l .  M a t t h ä u s  gewidmet. 
B is  >749 hielten hier die Jesuiten von Lraunkirchen an S o n n 
tagen den Gottesdienst. >750 stellte» sie einen Missionär an.

" >774 wurde P inSdorf von Lraunkirchen weg an Altmünster 
zugetheilt, und dem dasigen P fa rre r  da- Präsentationsrecht 
des ErposituS von PinSdorf eingeräumt.

Die Schule ward früher in Privatgebäuden gehalten, 
>8 >2 wurde ein eigenes SchulhauS gebaut, in welchem zu-

ryo D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  Ort .
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gleich die W ohnung de» P fa rr-E rpositu»  ist. , ? 6o besuch
ten ro  —  so  Kinder die Schule, jetzt um 100 mehr.

Außer dem B a u e r n h ü g e l  , / r  S tunde  und dem 
H o l z a u f z u g e  an der Aurach ,/4  S tunde  von P inSdorf 
befindet sich wieder i /4 S tunde  entfernt die sogenannte h e i -  > 
l i g e  F i c h t e ,  den Naturfreunden wegen ihrer außerordent
lichen Größe und sonderbaren Verzweigung merkwürdig. 
(M anuskripte).

Nach T r a u n k i r c h e n  pfarren die 6 Ortschaften: J n n -  
winkel (im W inkel), M itterndorf, M ühlbachberg, T raun
kirchen, Viechtau ») und Winkel mit lyü  Häusern, rüü  W ohn- 
parteyen, i i y r  Einwohnern.

,  Prunneknnum, ĉhdstia I'runse vel 
1'runseo  b ) ein D orf von 73 H äusern, l i r  W ohnparteyen,
452 Einwohnern, s /4  S tunden  von Ebensee, 2 von Gmunden.

Auf einem westlich au s dem Traunsee hervorragenden 
Felsen, der gleichsam eine Halbinsel bildet, stehen die Kirche, X  
und die einstige Jesuiten-Residenz, nun der P fa rrh o f nebst 
der Schule mit einem großen G arte». Nach diesem erhebt 
sich der J o h a n n s b e r g  mit feiner gesperrten Kirche, und 
die Kapelle am Kalvarienberge.

D ie N i k o l a i k a p e l l e ,  i?2S reparirt, wurde i s i i  
in ein W ohnhaus verwandelt. Die übrigen Häuser liegen 
um die Bucht herum, den Schiffern zu einen sichern Hafen 
dienend.

D ie Pfarrkirche, von den Jesuiten erbaut, eine der . 
schönsten im Lande, der Heil. Dreyfaltigkeit und der Himmel-

») Der Name Diechtau, Dichtau, Fürtau, Diechtach, 
Deitach (Steyr. Ann. 345) gehört nicht bloß diesem Dorfe, 
sondern der ganzen Pfarre Altmünster und Traun
kirchen, der Lokalie Ort nebst den Exposikuren von 
Reukirchen und PinSdorfan. Dieser Distrikt hieß vor 
Alter» wegen starker Viehzucht die Diehau, sie hieß aber auch >. 
Taurn, und die Bewohner Diebtaurer (von ihnen durften 
nur jene Jünglinge Heurathen, die einen Ochsen zu bändigen 
vermochten), noch kennbar durch die Taurach oder Aurach. 

d )  luvnvia p. Z5Z, h. 27t». Auf den Lotter'schen und Ho- 
männ'schen Karten steht Traunkirchen im Hausruckkreise, in 
Hübner» Zeitung-lexikon (S. Y78) ist e» eben so irrig, wie 
bey Jnsprugger (ll. 59) al» «in Markt bezeichnet.
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fahrt M arien- gewidmet, ist i«  Klaftern lan g , i > breit, m it 
6 Altären und hübschen Bildern geschmückt. D en heiligen 
Johann  Nepomuk mahlte I .  G . M o r z e r ,  den heiligen 
Franz Xaver I .  G . S c h m i d t  von Wien 176s. V on den 
übrigen Bildern sind die Meister nicht bekannt. D ie vergol- 

— ^ det« Kanzel stellt daS Schiff de- S im on vo r, au» welchem 
der H err daS Volk gelehret hat. RechrS an die Pfarrkirche 
schließt sich die M i c h a e l i s k a p e l l e  a n ,  daS alte P fa r r -  
kirchchen, wo jetzt getauft w ird, mit dem vergoldeten G itter, 
vor welchem die Nonnen da» Abendmahl empfingen. Links 

, vom Altare befindet sich daS rothmarmorne M onument de» 
- j  R itters H e r z h e i m e r v o n  1494 mit dem Zurufe, die Messe 

de» Herrn durch Opfer und frommes Gebeth zu feyeru, bevor 
noch des M ondes Scheibe dem Tage weicht.

D ie große Glocke hängt lm Thurme der S t .  Johannis» 
kirche, weil jener von Traunkirchen deS ViechtauerwindeS 
wegen nur die Höhe deö Kirchendaches erhalten konnte. 

. Diese Glocke hat viele M eilen weit keine ihre» gleichen. 
Feyerlich schlägt ihr Ton an die Ohren. An der Nordseite 
dieses Thurmes sieht man 7 Schuh ober der Erdfläche einen 
Kopf eingemauert, der die Größe der einstigen V i e c h t a u  -
r e r  andeuten soll.

T r a u n k i r c h e n  kommt in der G e s c h i c h t e  zu An
fange deS 10. Jahrhunderts zuerst urkundlich vor.

ES wurde einst von B e n e d i k t i n e r  - N o n n e n  be 
/  w ohnt, und man g l a u b t ,  daß A l b e r o  oder O t t o k a r l .  

, daS Kloster nach der Hälfte de» 10. Jahrhundert» gestiftet 
haben. (Preuenhueb. Ann. 3S7).

Rach einem noch vorhandenen Gemählde hätten die 
stepr'schen Markgrafen O t t o k a r  IV. und L e o p o l d  d e r  
S t a r k e  die Gegend dem Feinde abgenommen, hierauf daS 
Kloster gestiftet, und A t h a ,  Ottokars Tochter, um i n 6 
a ls  erste Aebtissin über dasselbe gesetzt. (Dicklberger »0 ; 
Pusch re.). D r u s c h i u S  (»uxxl. to i. 140) sagt: daß 
S4 Aebtissinen gewesen w ären; er zählt sie auch von 1116 bis 
»563 auf. Ein vor mir liegendes Verzeichniß macht jedoch 
von i t 64 bis 1563 nur 21 namhaft. P r e u e n h u e b  er  
f ü h r t  (46i )  im I .  1370 eine E u p h e m i a  a ls  Aebtissin an, 
welche e» aber »ach obigem Verzeichnisse 1369 nicht mehr 
gewesen wäre. Von diese« Aebtissinnen starb G e r t r a u d  Ü. 
im Rufe der Heiligkeit.

r - r  D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Or t .
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S o  lange Traunkirchen a ls  Nonnenkloster bestand, ist 
folgendes urkundlich a) wesentliche S c h e n k u n g e n  u n d  
G ü t e r v e r m e h r u n g e n  erhielt es n 64 und 1174 durch 
O t t o k a r  V.  und VI. v o n  S t e y r  (Hormayr'S Taschenbuch 
> s>5 S .  224) ;  i 27ü durch H a d a m a r  v o n  S o n n e n 
b e r g ;  >212 von der Kaiserin E l i s a b e t h ;  121Ü durch 

'  F r i e d r i c h  d e n  S c h ö n e n .  G ü t e r a b t r e t u n g e n  oder 
V e r t a u s c h u n g e n  geschahen 1250, i 44S , 1512. D ie 
P r i v i l e g i e n  de« Klosters bestätigten 11 y 1 O t t o k a r  VI. ' 
(vanain . I. 272), 1277 und 1280 R u d o l p h  I., 1424 K .S i -  
g i s m u n d ,  1452 F r i e d r i c h  IV. Nach H o h en eck s !! . 57) /
w ar A r n o l d  G r a f  v o n  P o l h e i m  1150 Schirmvoat 
über Traunkirchen, 14yz der berühmte B e r n h a r d  v. P o l 
h e i m  P fa rre r  daselbst. (Höh. II. 1 s 1).

Am 12. M ärz 1222 wurde dem Kloster die P fa rre  
Trannkircheu inkorporirt; e« gehörten auch von Alters her 
die P fa rre n , Filialen und Beneficien von J s c h e l ,  G o i -  
f e r n ,  G o s a u ,  A u s s e e ,  und N u ß d o r f s m i t  dem untex 
den Jesuiten hinzugekommenen Rechte der Advokatie) dazu; 
aber da« Recht, die Klosterfrauen zu ernennen und zu prä
sentiern, stand dem P fa rre r  von Traunkirchen zu.

Als sich di« Nonnen 1572 durch Verminderung ihrer 
Anzahl und durch Müssiggang auflös ten, mußte das Kloster 
ans Befehl M a r i n n l a n S  II. der P rä la t  von Kremömünster 
adniinistriren (V avlunayr 226). 1612 wurde dem sehr ge
schmälerten BiSthume Wien au f Traunkirchen ein« Pension 
angewiesen. (Hormayr'S Wien II. 15s, 159). B is  1622 
folgten noch 4 Administratoren. Am 14. Februar 1622 ge
schah die seyerlichx weltliche, am 27. darauf die kanonisch« 
Uebergabe Traunkirchen- an die J e s u i t e n  i n  P a s s a u ,  
am 12. Ju ly  1624 die Ausstellung der EinverleibungSurkunde 
von F e r d i n a n d  II. 1622 verbrannte die neue Residenz

' D i s t r i k t s  K o i y m i s s a r i a t  Ort .  zyz

») Die Liebe eine- edlen Ritter- zu einer jungen Nonne diese» 
Klosters, oder, wie Hammer in einem bekannten Gedichte 
fle nennt, de» Ritter- von Korbach zu dem Fräulein Emma 
von Traun ist, wie da» Schwimmen über den See, und 
der Tod de» neuen Leander die poetische Ausschmückung einer - .  
prosaischen Sage. Eine fast ähnliche Sage besteht auch vom 
aufgehobenen Nonnenkloster in Chiemsee, worüber man von 
Koch s Rhapsodien aus den norischen Alpe.» S. 12Y 
bi» r y vergleichen kann. UebrigenS war der Ritter von 
Korbach der Sohn eine» dortigen Müller», dem man frey
lich da» Fräulein von Traun nicht gerne ließ. (Manuskript).
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der Jesaiten und die alte Nonnenkirche in wenigen S tunden . 
Durch ansehnliche W ohlthaten der G rafen von K h e v e n  
h i l l e r ,  S c h w a r z e n b e r g  und d e - P rä la ten  v o n M o n d 
see  kamen aber beyde bald wieder, und zwar viel ansehn
licher zu S tan d e . 1669 gerieth der W ald im Sonnenstein 

"durch den Blitz in Flam m en; »683 schoben die Jesuiten Kegel 
aus dem vom Eise erstarrten S ee . »744 vermachte der P fa rr -  
herr A l t e n h o f e r  v o n  A u s s e e  seine jahlreiche Bibliothek 
hieher. »772 hielt sich der gelehrte Jesuite P a t e r  P o d a  
einige Zeit a ls  M itglied der Jesuiten j«  Lraunkirchen auf. 
»77» und »774 erfolgten neue Pfarreintheilungen. D en 
2». Ju ly  »77S hob K l e m e n S  XIV. den Orden der Jesuiten 
auf. H ierauf wurden ihre G üter für den Studienfond ver
w alte t, Traunkirchen »777 der W älder wegen um 353,823 fl. 
für die S a linen  eingelöset, »77S der erste P fa rre r  angestellt.

Zu Traunkirchen ist noch ein schöner Kirchengebrauch 
üblich. D ie FrohnleichnamSproeession wird bey günstigem 
W etter auf dem S e e  gehalten. I n  einem großen Schiffe ist 
ein Altar aufgerichtet. D ie Priester, M inistranten, Musiker 
und Honoratioren umgeben denselben; andere Schiffe und 
Nachen begleiten das Schiff mit dem Altarssakramente. (H or
mayr'S Archiv vom A pril, M ay und Ju n y  »824; Dicklber- 
ger 267 re ., Schultes l. »4», 216; Preuenhueb. Ui»r> Oo- 
n»ir. ä e  rtvri» p. 387, 398; S a r to r i 's  N a tu rw u n d er« ,
m . 36; dessen Salzkammergut 99 ; S te in er 16» —  »68; 
Lenz I. 242 ; Buchinger II. 2 5 6 , 408; Weißbücher'- Ge
schichte S .  4o ; mehr aber dessen Manuskripte nebst jenen von 
O rt, G m unden, Altmünster und eigenen).

V on Traunkirchen w ar M a t h i a s  H o c h m ü l l e r  ge
boren. E r wurde in der Folge Bäckermeister in Rom , und 
machte am 7. September »709 eine S tiftu n g  mit einem Ka
pitale von 600a st. für L Studierende a«S Gmunden. (S t if 
tungs-U rkunde).

S94  D i s t r i k t -  - K o m m i s s a r i a t  P e r a s t e i n .  -

20) P  e r  n st e » n.

Diese- Distrikt-kommissariat stellt sich in seinem H aupt
umrisse so d a r: » M ark t, s D ö rfe r, »075 H äuser, 
»SS4 Wohnparteyeq, 6459 Einwohner, 1 größere Herrschaft, 
1 Freysitz, » Landgut, 8 kleinere Dominien, 3 P fa rren , 
4 S chu len , 7 Steuergem einden, » A rjt, 3 W undärzte,
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4 Hebamme«, i  S p ita l. Nebst r Apotheker, i Betten
macher, 2 Bordenwirker«, 2 B räu e rn , 1 Buchbinder, 
1 Büchsenmacher, r D rahtzieher, 2 Drechslern, 2 Färbern, 
l Fischwafferbesitzer, 1 G ab e l- , Rechen- und Schaufel
macher ,  » GypSstampf, z Hackenschmiden, 2 Hammerschmi
den , 1 Handschuhmacher, 1 Kaffehsieder, i r  Kaufleuten, 
1 Kupferschmide, 1 Lakirer, s  Leinwandhändlern, 1 M ahler, 
» N ad le r, 2 Nagelschmiden, 3 Oehlschlägern, 1 Pechöhl- 
brenner, 1 Schallenschrotter, 10 Sensenfabrikanten, 1 S ieb 
macher, i Siegelstecher, r S ilberarbeiter, 1 Sp innräder
m acher, 2 Steinmetzen, 2 S trum pfw irkern, r Uhrmacher, 
20 W ebern, 2 Ziegelbrennern, i  Zinngießer und r  Zucker
bäckern werden noch ys bekanntere Kommerz«'«!-, «dl P o li-  
zeygewerbe und freye Beschäftigungen gezählt.

D aS D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
ha t seinen Amtssitz zu Pernstein (N eu -P e rn s te in ) , welche- 
dem S tif te  Kremsmünster gehört, eine halbe Viertelstunde 
von Kirchdorf lieg t, vom Abte A n t o n  W o l f r a d t  lbS2 
g ebau t, von E h r e n b e r t  UI. mit neuen Zimmern vermehrt 
w urde, früher unter dem Namen H a m p f e l l e i t e n  be
kannt w a r , und zugleich die oben bezeichnete g r ö ß e r e  
H e r r s c h a f t  ist.

D er Freyfltz heißt R e s e l h o f .  E r gehört der R e d -  
t e n b a c h e r s c h e n  H a n - l u n g S k o m p a g n i e  in Kirch
dorf und wird zu Schlierbach verwaltet.

D aS L a n d g u t  Lauterbach mit dem gleichnamigen V er
waltungssitze ist ein Eigenthum deS Joseph v. M ayer.

D ie übrigen s k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind: '  daS J n -  
nernsee- oder W artbergeram t, daS Benefizium A lt-P e rn -  
stein, das Kirchdorferamt, der M ark t, die Pfarrkirche und 
der P fa rrh o f, daS S p ita l und die Helenazeche zu Kirchdorf.

Di« r  P f a r r e n  und die 4 S c h u l e n  befinden sich zu 
Kirchdorf, zu Heiligenkreuj, zu Micheldorf (eine Mittelschule), 
und ^u Steinbach am Ziehberge. Ueberall hat daS S t i f t  
Schlierbach die P a tro n a ts -  und V ogtey-Rechte.

Die 7 S t e u e r g e m e i n d e n :  Kirchdorf, MitterinzerS- 
d o rf , M ittermicheldorf, Oberinzerstorf, Obermicheldorf, 
UnterinzerSstorf und Untermicheldorf haben «566 topographi
sche Nummern.

D a -  B r a n d a s s e k u r a n z - K a p i t a l  stand mit Ende 
,»24 au f SS7,60s fl.

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  Perns tekn.  sys
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M it der P fa rre  K i r c h d o r f  ist der gleichnamige M a rk t, 
H auSm anning, Jnjerstorf und Micheldorf mit 8»y H äuser« , 
»221 W ohnparteyeu, 5037 Einwohnern vereinigt.

Hier werden J n j e r s t o r f ,  K i r c h d o r f ,  L a u t e r d a c h ,  
M l c h e l d o r f ,  P e r n s t e i n ,  R e s e l h o f  und S c h e l l e n 
s t e i n naher beschrieben.

J n j e r s t o r f ,  ein Schloß und D o rf  ryit »88 H äusern , 
26z W ohnparteyeu, »04S Einw ohnern, 3/4 S tunden  von 
Kirchdorf, » / r  von Schlierbach. D aS Schloß besaß »sy» 
C h r i s t o p h  A d a m  v o n  H a y d e n .  Zu Anfange de- 
>8. Jahrhunderts kaufte eS G r a f  E n g l  v o n  S e i f e n 
b ü r g ,  »vorauf eö bald zu einem Bauernhöfe herabkam, die 
Unterthanen aber zir Seisenburg gezogen wurden. (H öh. I. 
r o r ;  M anuskripte).

Kirchdorf, ein M arkt mit »ür H äusern, 273 W ohn- 
parteyen , »»52 Einwohnern in einem angenehmen Thale au 
den herumliegenden Bergen G r i l l e n p a r z ,  P e r n s t e i n ,  
S i p e n -  und G e o r g e u b e r g r e . , 11 S tunden  von Linz, 
7 von Lambach, W els , S te y r  und G m unden, 8 von S p ita l  
am P y rn ,  1 1 /2  von K laus und vom Ursprünge der Krem-.

D er O rt hieß einst O l i ö p u r g ,  O l i S b u r g ,  O l e S -  
b u r g .  D ie Ableitungsursache dieses N am ens kommt zum 
Theile in der Ge s c h i c h t e  v o r, zum Theile wird sie auch 
unten näher beleuchtet. Jene  aber, welche hier G a b r o -  
m a g u s  unter den Römern suchen, irren. Ich  verweise nur 
au f M u c h a r ' S  N o r i k u m .

D er Wochenmarkt an jedem M ontage, der Pferdemarkt, 
3 besuchte Jahrm ärkte re. bringen hier viel Geld in Cirku
lation.

Außer der Kirche und dem Pfarrhofe hat Kirchdorf nebst 
der schönen DreyfaltigkeitSsäule unter seinen interessanten 
Gebäuden 3 herrschaftliche Freyhäuser, daö R a th h a u s , daS 
Bürgerspital und daS Schulhauö.

D ie 3 herrschaftlichen Freyhäuser sind: daS S t i f t  Krems 
münster'sche H errenhaus, daS FreyhauS deö Klosters Schlier
bach , das der Herrschaft K laus oder daö KiendlerhauS.

Bevor wir aber von einigen der genannten Gebäuden 
N äheres berichten, müssen »vir unö in der Ortögeschichte 
umsehen.

ry6  D i s t r i k t -  K o m m i s s a r i a t  P e r n s t e i n .

OooZle



Distrikts Kommissariat Pernstein. sy?

Wahrscheinlich schenkte H e i n r i c h  d e r  H e i l i g e  ,007  ^  
den M arkt Kirchdorf dem damahls von ihm gestiftet«, B is-  x  
thume Bamberg. Einige setzen dieses Ereigniß auf , o , s .  *

Am 25. Oktober ,279 gab R u d o l p h  v o n . H a b S -  
b u r g  den, Fürstbischöfe B e r t h  0 l d  von Bamberg den M arkt 
a ls  «in Bamberg'scheS Lehen zurück.

i 4o , stellte Bischof A s b e r t  von Bamberg in Kirchdorf 
eigene Beschanmeister für die Barchentmacher und Weber die- 
fes M arktes und der Bamberg'schen Unterthanen in der Um- 
gebnng auf. Jetzt ist keine S p u r  mehr davon vorhanden.
(A u s den Urkunden).

i 4 to  verboth Herzog E rn  st von Oesterreich dem B u rg 
grafen von Kirchdorf zur Begünstigung der S tey rer den V er
kauf und die V erführung der V enetianer-W aaren und des 
Eisens überhaupt an fa llen  S traßen . (Preuenhueb. An». 7S;
Kurz'S Handel 5 5 ) .

1437 verlieh das S t i f t  Bamberg dem M arkte ein eigenes 
W a p e n : eine Kirche mit einem Thurme. An der Kirche ist 
däö Zeichen eines schwarzgeflügelten Löwen im gelben Felde 
m it einer weiße» S tan g e  und drey Kreuzen sichtbar. (M ark ts
Archiv).

Um i s r i  stiftete ein ungenannter Adeliger zu Kirchdorf 
mit Feuerlegen großen Schaden. (Preuenhueb. 217 ; Kurz'S 
Handel 144).

1S6S und 1569 ereigneten sich hier Pestfälle. (M s p t.) .
Am s. April I5 S 4  bewilligte K. R u d o l p h  U. den noch 

jetzt bestehenden Wochenmarkt. (Archiv deS Marktes).
1681 kaufte Abt E h r e n b e r t l l .  den M arkt für KremS»

M ü n s t e r  (W endt ,3 9 ) , 16S3 von diesem daS Kloster Schlier- '  . 
dach, 1794 brachte die MarktSgemeinde von Kirchdorf den 
M arkt durch Kaufrecht an sich, womit alle bisherigen S tre i
tigkeiten endeten.

Am io . April 1767 wurde der Bezug der D ü r g e r -  
r e c h t ö t a r e n  von der Landeshauptmannschaft bestätigt,
1770 eine neue Kommerzialstraße von W els. nach Kirchdorf,  x
Windischgarsten und S p ita l am P y rn  angelegt; 1799 daS ^
Bürgerkorps uniformirt. (A nnalen vou Schlierbach und 
Kirchdorf). ^  ^
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SS» Distrikt- - Kommissariat Pernstein.

Nach B e r n a  r d u ö  N o r i k n s  und P a c h m a y r ( l . 46)  
kam die P fa rre  Kirchdorf unter Pen» Abte G e r a r d  ( iv 4 o  —  
,o so )  a ls  ein Geschenk des ritterlichen W a l c h u n  an das 
S t i f t  KremSmünster. (S tra f fe r  l. 2 Z5 ) .  D ie erste Urkunde, 
in welcher der Name O l e S b u r g  a ls  Mutterkirch« von W art- 
derg vorkommt, ist von »o33, die zweyte von »09z. (?» o k - 

56 und So). I n  den Bestätigungsbreven des PabsteS 
A l e x a n d e r  UI. von »»78 und^»»79 hieß die P fa rre  nicht 
mehr O i l e S b  u r g ,  sondern K i r c h d o r f .  »rS8 wurde Kirch
dorf von KremSmünster abgerissen, und dem Hofkaplan des 
Bischofes von Seckau übergeben- (ksckm . »30; S tra ffe r 344). 
»349 stiftete sich U l r i c h  v o n  C a p e l l  um »» Sch ill.W ien. 
Pfennige für den P fa rre r  in Kirchdorf eine Messe in Schlier
bach. »3S9 brachte E b e r h a r t  v o n  W a l l s e e  die P fa rre  
Kirchdorf durch Lausch vom Bischöfe Gottfried in Paffau  
an sich. ,

Von »193 bis »Sr» wurde die Pfarre durch Weltprie
ster versehen, dann traten C i s t e r e i e n s e r  an ihr« Stelle.

Für die Einführung des Protestantismus in Kirchdorf 
(der Pastor wohnte da Nro. »29) und in der Umgegend wa
ren die mächtigen I ö r g e r  ganz besonders thätig. Damahls 
befanden sich 2 protestantische Prediger zu Kirchdorf, einer 
zu D orf, einer zu Klaus und einer am S t .  Georgenberge. 
Die Zeit ihrer Berufung ist unbestimmt; dhS Verzeichniß der 
Prediger dieser Confession äußerst mangelhaft.

Folgende Notihen sind aus dieser Zeit diV wesentlichsten: 
M i c h a e l  S i e s e l  (früher Augustiner zu Eßlingen) kam »525 
nach T ollet, später nach NeuhauS für die Kirche am S t .  
Georgenberge; M a r t i n  M o s e d e r  ließ isS» sein G lau- 
benSdekenntniß drucken; M a t h i a s  H o f m ä n d l  wurde am 
S. S ep t. »S78 auf Befehl der evangelischen S tände  e»»mi- 
nstor orcllnanäorum; Pastor B a l t h a s a r  G x r l d n e r  
legte »584 ein H o c h z e i t v e r k ü n d b u c h  a n ,  die ä l t e s t e  
P f a r r m a t r i k e l  in Kirchdorf. M an nimmt a n ,  daß die 
Protestantische ReliaionSübung seit »52s mit mancher Unter
brechung in dieser Gegend 70 Ja h re  dauerte.

Einst pfarrten »0 Filialen nebst dem M arkte, 7 Schlösser 
und Landgüter nach Kirchdorf, jetzt gehören 3 Filialkirchen 
zur P fa rre  Kirchdorf. .

Di« Pfarrkirche zu Ehren deShei l .  G r e g v r i u S M a g -  
u u S ,  »s Kl. laug, 8 breit, wurde nach einer Steinschrift
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am Kirchthurme vom Abte A l r a m I .  in KremSmünster 11, z . 
nach gothischer Art gebaut, , »»9 vom Bischöfe U l r i c h  in ^  
Paffau geweiht, »Z7S die Frauenzeche, 1399 die Frühmesse 
gestiftet, »470 der jetzige Kirchthurm au f die Südseite des 
Presbyterium s versetzt, 1490 dieses zur Vergrößerung der 
Kirche von S i g m u n d  G r u b e r  gebaut, 149« die Kirche 
vom Bischof« Sebastian wieder geweiht, »sos bis » s»6 daS 
G otteshaus ganz verändert, und gepflastert.

i 6S4 stürzte das altgothische Kirchengewölbe ein.
I n  dieser Kirche haben d i e H a y d e n  v o n  D o r f  ihre 

Familiengruft. Unter den vorhandenen Denksteinen ist jener 
des Pflegers E l  i aS  M a y r  von »57» aus weißem M arm or 
m it gothischer S ch rift sehr merkwürdig; daö schönste M onu
m ent aber an der Westseite des P o rta ls  aus gelblich geschlif
fenem M arm or mit eingeätzten Bildern. Dieses M onum ent ^  
erhält daS Andenken des im Ja h re  »59s gestorbenen Ul r i c h  
S t o r c h  v o n  K l a u s  und seiner Familie.

»7LS wurde der prächtige Pfarrhof durch Abt C h r i 
s t i a n S t a d l e r  von Schlierbach gebaut, »7S7 die Schule ^ 
(vermuthlich auch ein Werk von Schlierbach) mit einem ' 
zweyten, »s»4 mit einem dritten Lehrzimmer für sro  bis 
süo Kinder versehen.

D ie s  Filialkirchen der Pfarre Kirchdorf find: ») die 
G o  t t e - a c k e r k a p e l l e  zu Ehren des sterbenden J o s e p h  . 
von der öfters genannten G ü r t l e r .  Der schöne Gottes
acker wurde 1757 gebaut, »75s eingeweiht. Die Einwei
hung der Kapelle geschah »77»; r )  die K irche am  S t .  
G e o r g e n b e r g e ,  wovon wir bey Micheldorf, r ) die , 
S c h l o ß k a p e l l e  zu P e r n s t e i n ,  wovon wir bey diesem 
Schlosse mehr sagen werden.

D ie l 7S4 gesperrte B a r b a r a  - Kapelle ist jetzt ein P r i 
vathaus.

AuS der P fa rre  Kirchdorf waren folgende 4 P rä la ten  
gebürtig: » ) E h r e n d e r  t l l l .  von KremSmünster, und
r  )  sein Bruder P a u l u s ,  welcher 17ö r a ls Abt zu S tey r-  ^  
garsten starb, am Landgut« Lauterbach; 3 ) J o s e p h  v o n  
E i s e n ,  P rä la t  in Schlierbach von N ro. »0»;  4 )  A l t 
m a n n  A r r i g l e r ,  Abt zu. Göttweig von N ro. »55 auö 
Kirchdorf. (A nnalen von Schlierbach).

L au tsrb ach , früher ein Schloß und ein lande-fürstli- 
che» Vicedomamt (auch das Wartbergeramt genannt), jetzt

Distrikts - Kommissariat Pernstein. 399
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ei» verfallender M eyerhof 1 /2  S tunde westlich von Kirch
dorf. Dieses Landgut kam am t .  M ay  »793 durch K au f 
an J o s e p h  v o n  M a y e r .  E r besitzt eS noch, obwohl im 
ständischen Grltenbuche E r n s t  G e m b e r l y  v. W e i d e n 
t h a l  a ls  Käufer angeschrieben steht.

ES gab aber auch ein G e s c h l e c h t  v o n  L a u t e r b a c h .  
M itglieder davon kommen 1320, »34o ,  137s, »399, »455 
vor. (Höh. II. 5. ;  m . » » , »3» , 2 l » ,  470).

,  H ^ v b e läo rk , H iLsiilinäork, M ic h l -  
d o r f ,  ein D o rf von 392 H äusern, 579 W ohnparteyeu, 
2375 Einwohnern am Fuße des Georgenberge-, 3/4 S tunden  
von Kirchdorf, und » 1 /2  von Schlierbach.

D ie Bewohner bestehen auö 29 G ew erb S -In h ab ern , 
7S B a u ern ,  1 H äusler re. Nebst einer Pulvermühle befin
den sich l» Sensenfabrikanten da.

M i c h e l d o r f  kommt »»»2 und »»43 in Urkunde« 
fü r daS Kloster G a r s t e n  zuerst vor. (D ip l. K arst. 2 s ;  
Kurz'S ll . so » ).

Eine kleine S tunde  von Kirchdorf auf einem mäßigen 
Berge liegt die S t .  Georgenkirche, welche die J ö r g e r  an 
sich zu bringen wußten. S ie  führten dann den protestanti
schen Gottesdienst in derselben ein. AIS dieser am 30. J ä n 
ner »599 abgeschafft w urde, stellten ihn. die J ö r g e r  am 
3». M ärz »605 doch wieder her, und trugen am 3». M ärz 
»6»» sogar au f Erweiterung der Kirche an. D er weitere 
Erfolg ist unbekannt. (Ann. von Schlierbach S .  3 0 — 33).

»7ü4 wurde diese Kirche gesperrt, und hierauf ein Eigen
thum der Gemeinde Micheldorf.

Im  J u ly  »s »7 legte die Kirche der Blitz zum dritten 
M ahle in Asche; sie wurde aber wieder hübsch hergestellt.

»S»7 wurde zu Micheldorf auch «ine besondere W ohnung 
für einen Schullehrer nebst 2 Zimmern für 200 Kinder ge
baut. (M anuskripte).

P e tn A e in  (angenommen), B ä r e n s t e i n  (im Urba- 
rium ), Alt - P ernste in , ein noch heutigen TageS zum Theile 
bewohnbare Feste auf schrofen Steinmaffen im Costüme der 
ritterlichen Vorzeit mit einer W allfahrtskapelle, in welcher 
di« Andacht ein Madouneubild aus T itians Schule aufg«-
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stellet h a t ,  » S tunde  südöstlich von Kirchdorf, wahrschein
lich da» S tam m hau» der alten Herren von Pernstein , die 
sich io z 6 ,  io s o ,  l i 47,  1217 re. theil» al» Schirmvögte, 
theil» al» W ohlthäter um d a -  S t i f t  KremSmünster verdient 
machten.

i s s ?  verkauften diese» Schloß L i b e y n  un d  H a r t 
n e i d  v o n  Truchse n  (Truchsen besaßen e» schon r r s s )  
an E b e r h a r t  v on  W a l l s e e  um 4soo Pfund Pfennige. 
Nach dem Aussterben der W a l l s e e r  kam e» von dem Lan
desherr» an die J ö r g e r ,  wovon e» is s »  Ch r i s t o p h ,  
»s«i  H e l m h a r t  J ö r g e r  besaßen.

iS so  brachte e» Kr e mSmün s t e r  von M a r i a  S a »  
l o m e  G r ä f i n  von  H e r b e r s t o r f  durch Kauf an sich.

Hier hatte E b e r h a r t  G r a s  von  W a l l s e e  ein Be» 
nefijium gestiftet, welche» früher von Kirchdorf pastorirt 
wurde.

1662 stellte Abt P l a e i d u »  von KremSmünster eine« 
eigenen Benefijiateu nach Pernstein. i7vo wurde diese» 
Benefijium der P fa rre  G rünau zugewiesen, ( k e u e a x . 146; 
k sck m . 422; Höh. I. 4» , S4 (hier verbessert); II. 249,  2S0, 
772 ; HI. »IS, « 14,  » 2 1 , » 2 2 , S2S; S tra ffe r I. 2Ü9,  SLÜ).

Rtselhvf, R - s e l h o f ,  R e ß l h o f ,  ein schöner Frey
sitz unweit von Kirchdorf, welcher am s . M ärz i 7S2 von den 
Erben de» Pfleger» F r a n z  A n t o n  H i l l e p r a n d  z u  
P e r n s t e i n  durch K auf an die Redtenbacher'sche Handlung», 
kompagnie in Kirchdorf kam. (S tä u d . G ilteub.).

Schellenstein (aber nicht Schellenberg), eine Schloß» 
ruine am linken Ufer der K rem », i 1 /2  S tunde  südwestlich 
von Kirchdorf, dem Schlosse Pernstein au f einem steilen Fel
sen gegenüber.

Von S c h e l l e n s t e i n  ist außer einigen verwitterten 
Marmorsäulen, außer einer zerstörten Wasserleitung, und 
einem Gange hinter dem verfallenen Mauerwerke tief in da» 
Innereres Berge» hinab, nicht» mehr übrig, al» die schauer» 
liche S a g e , daß der! Besitzer davon ein Bruder de» Burg
herrn von Alt-Pernstein gewesen, den dieser, wegen bald er
rungenen Wohlstandes so haßte, daß er ihn zu ermorden be
schloß.-Er lud ihn also zu einem Mahl« nach Pernstein, 
ließ während deSfelbe» Schellenstein anzünden, trat auf «in- 

<2r Thl. 2te Abthl. Traunkrei»). E  e
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mahl zu einem, den Reifenden und W allfahrter» noch stet- a ls  
merkwürdig gezeigtem Fenster, und rief dann feinem B ru d e r  
zu, daß seine Feste brenne. A ls dieser, um sich vom gesche
henen Unglücke zu überzeugen, rasch zum Fenster eilte, stürzte 
ihn der neidische B ruder über die thurmhohen Felsen h inab , 
und Schellenstein konnte sich seitdem nicht mehr a u -  der Asche 
erheben. (M anuskripte). ,

Die P fa rre  h e i l i g e n  K r e u z  de- Micheldorf besteht 
a u -  dem einzigen gleichnamigen Dorfe.

Heiligen Kreuz, ein P fa rrd o rf  von 6» H äusern , 
100 W ohnparteyeu, 4o» E inw ohnern, > / r  S tunde  südlich 
von Kirchdorf.

Schon vor vielen Jah re«  stand hier ejne Kirche unter 
der Vogtey de- S tif te -  S p ita l  am P y rn . H e i n r i c h ,  W eih
bischof in P a ffa u , Bischof von ChrysopoliS, weihte sie >554 
mit r  Altären zu Ehren der Erhöhung de- he i l .  K r e u z e - ,  
de- he i l .  L e o p o l d  und de- h e i l .  M a r t i n .  1607 ließ sie 
Probst J o h .  J a k o b  G i e n g e r v o n  S p ita l ganz renoviren, 
neuerdings weihen, stiftete am io . M ärz eine Wocheumeffe, 
und dotirte die Kirche am 20. J n ly  >6os.

Um 17S7 schickte da- Ordinariat von Passau r  Kapuzi
ner hierher; nach einigen Jah ren  mußte aber heil. Kreuz 
wieder von Kirchdorf besorgt werden. »784 wurde e -  zur 
selbstständigen P fa rre  erhoben.

D en P farrhofbau te  der Probst K o n r a d  P r u g l a c h -  
n e r  von S p ita l >664, und >6ys neben demselben der Ka
noniker G e o r g  E i s e n  von dort ein eigenes HauS für sich.

I m  Erdgeschosse des PfarrhofeS befindet sich die Schule.
>S07 kaufte S c h l i e r b a c h  den hiesigen P fa rrh o f , und 

erhielt so das P a tro n a t-  und Vogteyrecht in dieser P fa rre . 
(Annalen von Schlierbach im Manuskripte).

Auch die P fa rre  S t e i n b a c h  a m  Z i e h b e r g e  ( Z y  
berg) besteht wieder nur aus dem einzigen gleichnamigen 
D o rfe , welches seinen Namen von dem nahe bey der P fa r r 
kirche vorbeyfließenden S t e i n b a c h e  erhielt.

Steinbach am  Z i e h b e r g e ,  ein P fa rrd o rf  und ein 
2 S tunden  langes T h a l, in welches man nach den schönen 
Kirchdörfer-Auen westlich zwischen dem Forste Buchenberg
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und Steinbach über den 1/3 S tunde hohen Ziehberg kommt, 
r  S tunden von Kirchdorf und Pettenbach entfern t, mit 
»SS H äusern, 233 W ohnparteyen, 1021 Einwohnern.

D er größte Theil dieses Thales gehörte bis jum S a u S 
bache zur P fa rre  Kirchdorf, vom Sausbache an aber zu P e t- 
tenbach.

D a  die Häuser im Gebirge zerstreut liegen, so w ar di« 
Seelsorge für l eyde Theile sehr beschwerlich. Abt K o n 
s t a n t i n  v o n  S c h l i e r b a c h  kaufte also mitten im Thale 
eine M ühle sammt den dazu gehörigen G ründen, und baute 
h ierauf nahe am Steinbache > /4  S tunde östlicher a ls  daö 
W irthshaus » W e i t n a u «  auf  W i s c h e r s  Karte steht, 
»77S — . i?So eine sehr geschmackvolle Kirche zu Ehren des 
h e i l .  F l o r i a n  sammt einem Pfarrhofe. Die Einpfarrung 
geschah aber erst am 22. M ärz i 7SZ.

Eine S c h u l e  bestand schon 20 —  so  Ia h te  früher. 
KremSmünster hatte sie gebaut. D a  sie aber von der Kirche 
zu weit entfernt w a r , so wurde das HauS verkauft, und 
nahe bey der Kirche ein ganz neues und bequemes, gleich
fa lls vom Abt« K o n s t a n t i n  für i i o  —  12z Kinder aufge
führt. (Annalen von Schlierbach).

Distrikts - Kommissariat  Schornstein.  aos

2 , )  S c h o r n s t e i n .
I n  diesem DistriktSkommiffariate zählt man S Dörfer, 

1012 Häuser, 1376 Wohnparteyen, 5793 Einwohner, 1 grö
ßere Herrschaft, 4 kleinere Dominien, z Pfarren, 4 Schu
len , 7 Steuergemeinden, 1 Chirurgen, z Hebammen und
2 Spitäler. Außer 1 Bettenmacyer, 1 Bleicher und Manger, 
1 Bräuer, 3 Drechslern, 1 Färber, 2 Fifchwässetbesitzern,
3 Floßmeistern, 1 Hacken- und 1 Hammerschmide, 2 Holz- 
waareuarbeitern (hier Schneegerer genannt), 2 Holzwaaren- 
händlern, 1 Kattundrucker, 16 Kohlbrennern, 1 Lodenma
cher (dem einzigen im Kreise), 27 Müllern und 32 S ä g en , 
iy  Näherinnen, 1 Nagelschmide, 1 Pippenmacher, s S e n 
senschmiden, 2 Spinnrädermachern, 1 Steinmetze und 22 We
bern werden noch 3y andere Kommerzial-, SS Polizeygewer- 
be und freye Beschäftigungen betrieben.

D as D i s t r i k t S - K o m m i f s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat seinen Amtssitz zu Schornstein, welches dem Stifte  

- L e 2
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KremSmünster gehört, und die obengenannte größere H e rr
schaft ist.

Die 4 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind: die r  P fa rrk ir
chen von G rü n au , S t .  Konrad und Diechtwang, dann die 
S t .  G e o rg e n -S tif t- -G ilte  vom einstigen Benefizium der 
Jö rg er j»  Schornstein.

Die s  P f a r r e n  und 4 S c h u l e n  befinden sich unter 
dem P atronate  und unter der Vogtey des S tif te s  Krem s 
Münster zu G rünau (hier ist aber Kirchen- und Schulvogtey 
die Herrschaft Scharnstein), S t .  K onrad, Diechtwang und 
an der Albenbrücke, letztere jedoch eine Mittelschule, vom Abt 
B e r t  h o l d  lll. >766 gebaut, unlängst ansehnlich erweitert.

D ie 7 S t e u e r g e m e i n d e n  mit - 46« topographischen 
Numern heissen: D o rf, G rü n a u , Kaltenmark», M ühldorf, 
Oberdörndorf, Oed und Diechtwang.

D aS B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  betrug mit Ende 
>824 die Sum m e von 209,420 fl.

D er einzige O rt G rÜNttU ,  6 ruon» « ) , an den äußer
sten Gränzen gegen Steyerm ark, macht auch diese P fa rre  a«S.

S ie  ist durchgehend- gebirgig, die größte des ganzen 
L ande-, zählt 274 H äuser, 424 W ohnparteyen, >677 Ein
wohner, und doch liegen die entferntesten Häuser nicht über 
4 S tunden  vom P fa rro r te , größtentheils in den Gebirgs
thälern an den Bächen, oder in der Ebene de- Albenthales, 
i  S t .  von A lt-Scharnstein, L vom Albensee, welchen K a l -  
t e n b r n n n e r  im österr. Bürgerbl. N r. 76. von >827 besang.

Frey auf einem Hügel erhebt sich die im neueren Ge
schmacke erbaute, dem heil. Apostel J a k o b  d e m  G r ö ß e 
r e n  geweihte Pfarrkirche, in Kremömünster'schen Urkunden 
>29> zuerst besprochen, von E h r e n b e r t  II. zu bauen an
gefangen, von A l e x a n d e r  II. 1709 geendet. Dieser 
schmückte sie auch mit dem alten Hochaltar«, welchen der 
Bildhauer J  o h. P e y s e r  aus Nürnberg >S3> künstlich ge- 
fchnitzet, bis >7>3 eineZierde der Stiftskirche in KremSmünster.

Nächst der Kirche befindet sich die bequeme P farrw oh- 
nung nebst dem vom Abte B e r t h o l d  lII. (>759— >771) 
erweiterten M eyerhofe; am Fuße des Hügels die durch
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A l e r a n d e r  lll. i?S 4 erbaute, von »so Kindern besuchte 
Pfarrschule; unweit davon d e r J a k o b ö b r u n n e n  mit einer 
K apelle, zu verschiedenen Zeiten von einem Einsiedler be
wohnt, jetzt aber leer stehend, indem der letzte in seiner Zelle 
ermordet wurde. (Kleyle Sy ).

D ie Gegend am Albenfluffe kommt zuerst in der öfter» 
eitirten StiftungSurkunde T h a s s i lo 'ö  II. von KremSmünster 
vor. K a r l  d e r  G r o ß e  mehrte nach einer Inschrift in der 
Kapelle deS sogenannten SeehauseS von »üsr die früheren 
Schenkungen daselbst vo r mit dem Albensee. I m  10. J a h r 
hunderte gerieth der größte Theil der hiesigen Besitzungen an 
A usw ärtige, 992 stellte A r n o l d  G r a f  v o n  W e l s  an 
KremSmünster wieder einige G üter zurück. io 6 l wird der 
R i n d b a c h ,  i i 6 r  der » G r ü n w a l d «  in Urkunden genannt. 
(Kurz). Am Ende deS »r. Jahrhunderts rissen die mächtigen 
H e r r e n  v o n  P o l h e i m  die Gegend sammt der Kirche 
an sich. 1492 gab C h r i s t o p h  J ö r g e r  zu Neidharting, 
dem Kloster KremSmünster auf der A m e i s a u  beym Alben
see Grund und Boden außer der W ildbahn, wogegen Abt 
W o l f g a n g  einen Ja h rta g  zu halten versprach. (Höh. l. 452).

Die P fa rre  G rünau besteht erst seit iso o . S ie  gehörte 
früher rechts am Albenflusse zu Pettenbach, links zu Viecht- 
wang. iü y4 erhielt KremSmünster vom BiSthume Passau 
das PatronatSrecht über diese, P fa rre  durch Gütertausch.

D er hier durch die J ö r g e r  verbreitete Protestantism us 
wurde erst mit dem Kaufe von S c h a r n s t e i n  durch Kremö- 
münster verdrängt, das T a u f- , T rauungS- und Sterbebuch 
mit lü 47 begonnen. (R etteoxsvbei-, k ac lim s^ r, S tra ffer, 
r e r , v a u o k , Archiv von Scharnstein).

D e r  P fa rre  S t .  K o n r a d  vor dem Laudachsee im Ge
birge sind die s Ortschaften: S t .  Konrad, Oed (E dt) und 
S te g  mit i 4S Häusern (wovon mehrere Zuhäuser, mehrere 
auch unbewohnt), ,s v  W ohnparteyen, soo Einwohnern zu
gewiesen.

S t. Konrad ,  ein P fa rrdo rf von 69 Häusern, so  W ohn
parteyen, 3 4 0  Einw ohnern, 7 /4  S tunden von Diechtwang, 
1 1 /2  von Gschwandt, 2 vom Traunstein.

Die Kirche zu Ehren des h e i l .  K o n r a d  war früher 
eine Filiale von Diechtwang. Uni Gottes Ehre zu befördern, 
die W ohlfarth der Gebirgsbewohner zu heben, stellte Abt 
B e r t h o l d  V o g l  von KremSmünster 1767 eine» beständi-
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gen PfarrSvikar bkeher, banke ihm eine bequeme W ohnung, 
und dotirte ihn aus den Einkünften des Klosters, (k s v k -  

826).
Die P fa rre  D i e c h t w a n g  besteht aus den 4 Ortschaf

ten : D o rf , M ühldorf, Steinfelden und Diechtwang nebst 
dem Schlosse S c h a r n s t e i n  mit 590 H äusern, 762 W ohn
parteyen, 3316 Einwohnern, worunter, wie bey G r ü n a u ,  
eine große Anzahl M ü lle r, Sägemeister und Sägeknechte, 
Flösser, Holz - und Schmidknechte.

S c h a r n s t e i n ,  D i e c h t w a n g .

Schornstein, S c h ä r n s t e i n ,  A l t »  u n d  N e u -  
S c h a r n s t e i n .  A l t  - S c h a r n s t e i n  eine R u in e , vor
mahls eine ansehnliche Feste am rechten Ufer deö Albenflusses 
mit seinem Lueginöland 1694 Wien. Fuß über daö M eer au f 
einem hohen und steilen, auö einen, düsteren W alde hervor
ragenden Felsen ober dem Dießenbache, fast z /4 S tunden  von 
Diechtwang. Diesem gegenüber links des Flusses liegt auf 
einer freyen Anhöhe daö weitfchichtige Schloß N e u -  
S c h a r n s t e i n ,  mit einer dem h e i l .  G e o r g  geweihten 
Kapelle, einst S c h ä f e r l e i t e n  genannt, seit seinem Ur
sprünge (wahrscheinlich im is .  Jah rhunderte) immer mit 
lener Herrschaft vereinigt, 1/4 S tu n d e  von Diechtwang 
entfernt. ^

Die Gründer von S c h a r n s t e i n  waren die Herren 
v o n  P o l h e i m .  A l r a m  v o n  S c h ä r n s t e i n  wird in 
emer Urkunde H e r z o g  F r i d r i c h s  ll. für das S t i f t  L a m 
bach >232 a ls  Zeuge angeführt. (Kurz II. 454). P h i l i p p  
v o n  S c h ä r n s t e i n  wurde nach der Schlacht von S tillfried  
I 27S vonK . R u d o l p h I .  zum R itter geschlagen. (H o h .I .55).

1335 tra t E r h ä r t  v o n  P o l  h e i m  das HauS Schorn
stein an R e , n p r e c h t  u n d  F r i e d r i c h  v o n  W a l l s e e  
ab. iZY, stiftete Abt M a r t i n  auö feinem väterlichen Erbe 
von Scharnstein mehrereS nach KremSmünster. (Preuenhueb. 
Oenoal. ko lk . 4SY). 1Z98 befaßen » G e o r g  d e r  S c h o u -  
a u e r  u n d  M e i n h a r d t  d e r  T e u e r w a n g e r «  den 
mittlern Thuxm; ,489 B a r b a r a  v o n  W a l l s e e  und ihr 
? * . ? " ^ . d 'g m u n d  G r a f  v o n  S c h a u m b u r g  das 
halbe Schloß von Scharnstein (Preuenhueb. Ann. 60 ; Höh. UI. 829); 1492 kam es als ein Pfandlehen an C h r i s t o p h  
J ö r g e r ;  ,573 erhielten eö als ein solches C h r i s t o p h  und 
F r » e d r , c h  F e r n b e r g e r  vom K. M a x i m i l i a n  U. auf
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12 Jahre . K. R u d o l p h  ll. schenkte es i s s s  seinem Kam
merpräsidenten H e l m h a r t J ö r g e r ;  1624 kaufte es KremS
münster vom S taa tS ärg r. (Höh. I. S S ; W endt 134» kscl»-
n»»/r 412).

Unterhalb Scharnstein wird au f einer eigenen Sägem ühle 
das Schiffbauholz geschnitten, welches so  M ann deS k.k. P o n 
to n ie r-B a ta illo n s  in der S a n d -  und S a g e la n , jn der 
B renn t - uSd Lengau schlagen, und nach K l o s t e r n e u b u r g  
senden, wo die Brückenschiffe daran- zusammengesetzt wer
den. (Kleyle s s ) .

V is c h tw a n g ,  ein unansehnliches P fa rrdo rf au f einer 
Anhöhe ober dem Dammbache mit 2Sv Häusern) 326 Wohn
parteyen, 13SS Einwohnern, 7/4 S tunden  vom M agdalena
berge, 2 von Pettenbach, s von Gschwandt.

J n  der M itte de- D orfe- steht die geräumige, schöne 
Pfarrkirche mit ihrem ansehnlichen Glockenthurme vom Abte 
E h r e n b e r t  H. neu gebaut, mit 3 A ltären, einer Kanzel 
und guten Orgel versehen,' 1690 vom Bischöfe J o h a n n  
P h i l i p p  G r a f e n  v o n  L a m b e r g  in P affau  geweiht, 
später mit der J o s e p h - k a p e l l e  vermehrt.

Die alte Pfarrkirche wurde 1146 durch A lbert.G rafen  
v o n  R e b g a u  und seine Gemahlin G e r t r a u d  gestiftet, 
nach langen, erst 11S9 geendeten Prozessen 1159 im Baue 
vollendet, die Einweihung derselben durch Bischof K o n r a d  
in Paffau zu Ehren unser- Erlösers, der heil. Jungfrau M a
ria, der heil. Apostel, de- Evangelisten J o h a n n e - ,  de- 
hei l .  Ae  g i b  und aller Heiligen im nämlichen Jahre (also 
nicht i i s 6 ,  wie R e t t e n p a c h e r )  vollzogen.

D er P fa rrh o f befindet sich in zwey abgesonderten Ge
bäuden gleich neben der Kirche. A l e r a n d e r  l. baute 1607 
den P fa rrh o f , Abt B e r t h o l d  Hl. die 1477 abgebrannten 
Oekonomiegebäude und den jetzigen Kaplanstock i 7üo. Früher 
wohnten die Geistliche» in dem jetzigen Bauernhause B r a n d 
s t a t t ,  oder P f a f f e n h o f ,  nach dem B rande 1S76 vom 
Abte E r h ä r t  wieder hergestellt.

D ie über 300 Jah re  alte Pfarrschule,  von 130 Kindern 
besucht, ließ Abt E h r e n b e r t  ll. neu aufführen, später er
weitern. D er Gottesacker kam 176s außer da- Dorf.

Die Feldkapelle unweit vom Lasset- oder Lanfelberge 
wurde in neuerer Zeit auf höhere Befehle abgebrochen.
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Diechtwang erscheint in den öfter» angeführten B estü ti-  
gungöbullen der Päbste A l e x a n d e r  I II ., J n n o e e n z  IV . 
und im klarionariui» de» Abte» F r i e d r i c h  I. von »299-

»»82 übergab Herjog L e o p o l d  VI. von Oesterreich dem  
S tif te  KremSmunster mehrere G üter in Diechtwang fü r eine« 
goldenen Kelch an» dem heiligen Lande. B i»  1291 versahen 
Mönche von Krem-münster den Gottesdienst, von dieser Z e it 
bi» »624 Weltpriester, iso o  und i6 so  geschahen P f a r r -  
arrondirungen. Z ur Zeit de- LutherthumS wich nicht ei» ein» 
uger Bewohner der P fa rre  vom Glauben der V äter. Z um  
Andenken dieser Beharrlichkeit wallfahrten die Bewohner voa 
Diechtwang noch gegenwärtig jährlich am S onn tage  «ach 
Bartholom äus (»nSaemein der Stäbelkirchtag genannt) m it 
weißen S täb en  nach A d e l w a n g ;  denn sie hatten sich «iu- 
müthig verbunden, eher mit dem Bettelstab« auszuwandern, 
als vom Glauben der frommen Vorältern abzufallen. D e r  
M ann , der seine Gemeinde hierin aufrecht erhielt, hieß S t e 
p h a n  S c h ä tz e ! .  E r starb »S90 im S9. Lebensjahre.

D ie Pfarrbücher fangen mit lü ro  an. (Manuskripte von 
KremSmünster; S tra ffer I. 272, 290, 29», so ? , s»o , S»7 ; 
W eudt 11z, »14,  l lö ;  kaolu». 79, »L; k e lte n x . 172,  21z).

22) S c h l i e r b a c h .

Zu diesem Distrikt-kommissariate gehören »s Dörfer, 
»ozs Häuser, »44S Wohnparteyen, 616» Einwohner, 1 grö
ßere Herrschaft, L kleinere Dom inien, z P fa rren  und Schu
le n , »s Steuergemeinden, i  W undarzt und z Hebammen. 
Mebst 2 Bleichern und M angern , » Gefchmeidler, 2 Ham
merschmiden, 1 Jöchler (Jochm acher), 2 Käsemachern, 
» Kattundrucker, r  Korbzäunern, i M ühlzurichter, » Oehl- 
schläaer, 6 Rechenmachern, 2 Steinmetzen, 17 Viktualien
händlern und i s  Webern zählt man noch 29 bekanntere 
Kommerz»'«!-, 16s Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen.

D a»  D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem Hofrich
ter hat seine» Amtssitz zu S c h l i e r b a c h ,  welche» die be
zeichnete größere Herrschaft ist, und dem gleichnamigen Cister- 
eienserstifte gehört.

D ie 2 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind da» Landgut D orf 
und d a - G otteshaus W artberg. D a» L a n d g u t  D orf ist
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ei» Eigenthum des Landstandes, A n d r e a s  H a y d e n  v o n  
D o r f ,  und der Verwaltungssitz davon zu KremSmünster. 
Die s  P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden fich unter dem 
Patronate und unter der Vogtey des Stiftes Schlierbach zu 
Nußbach, Schlierbach und Wartberg.

D ie i r  S t e u e r g e m e i n d e n :  Dauerstorf (hörte spä
ter als solche a u f) , Dieperstorf, Göritz, M anndorf, M ay- 
storf, Mitterfchlierbach, Oberschlierbach, Penzendorf, S cha
chadorf, S injendorf, S trirnzing , Unterschlierbach und W art
berg habe» »4,996 topographische Num era.

D aS B r a n d a s s e k u r a u j k a p i t a l  stand mit Ende 
»«24 au f 4S,«4r  fl.

D er P fa rre  N u ß b a c h  sind die 4 Ortschaften: D auer
storf, Natzberg, Nußbach und S in jendorf mit r» s  Häusern, 
Sv4 Wohnparteyen, 1279 Einwohnern zugetheilt.

Nußbach,  ein P fa rrd o rf mit «s Häusern (nicht 6,  wie 
G i e l g e ) ,  59 W ohnparteyen, S4o Einw ohnern, früher 
eine Filiale von W artberg, 1 S tunde östlich davon, i / s  vom 
Nußbache, welcher dein Orte den Namen gibt, und sich von 
Ost gegen S ü d  in die KremS ergießt.

D ie gothisch gebaute Kirche zu Ehren deS heil. L e o n 
h a r t  stand schon »ssy . S ie  w ar ein Eigenthum d e - F r i e d 
r i ch V u d m i n g e r .  D ie dritte Aebtissin von Schlierbach, 
K a t h a r i n a  A rcher»'», (» Z 7S —  1294) kaufte sie von,  
ihm. »4 »2 und »666 geschahen Renovirnngen in derselben.

»776 vergrößerte Abt K o n s t a n t i n  von Schlierbach 
daS schon lange bestandene, jetzt von »6o —  »70 Kindern 
besuchte S ch u lh au s,  damit auch ein eigener Geistlicher dort 
wohnen konnte.

»7S4 wurde Nußbach zur selbstständigen P fa rre  erhoben.
J n  dem 1/4 S tunde  von hier entfernten Dörfchen S in 

jendorf (mit s» H äusern, 67 W ohnparteyen, 2 so Einwoh
nern) befand fich da» S tam m hau- der G r a f e n  v o n  S i n 
j e n d o r f .  (Höh. M .X X V I.)

Z ur P fa rre  S c h l i e r b a c h  gehören die 2 Ortschaften, 
Schlierbach (abartheilt in O ber-, M itte r - ,  U nter-Schlier
bach) und Haselbäcka« nebst dem Schlosse D o r f  mit 
2»6 Häusern, 422 Wohnparteyen, »sos Einwohnern.

Distrikts - Kommissariat Schlierdach. »09
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4»» D i s t r i k t »  - K o m m i s s a r i a t  S c h l i e r d a c h .  

S c h l i e r b a c h  und D o r f .

Schlierbach oder M a r i a - S a a l  i n  d e r S o n n e » ) ,  
ei» P fa rrd o rf  und Cistereienser - S t i f t  mit 234 H äufen» ,  
346 W ohnparteyen, »43» Einw ohnern, » S tunde  von Kirch
do rf, 3 von KremSmünster, 6 von Lambach, W els und 
S te y r ,  7 von G m unden, io  von L in;, »r von der G ränze 
Steyermark'S bey S p ita l am Fuße eines mäßig hohen bebau
ten B erges in dem einzig schönen KremSthale mit trefflicher 
Aussicht in dasselbe, nördlich über die weit entfernten böhmi
schen und unterösterreichischen Gebirge am linken D onauufer, 
im 3»°, 47^, 2S " östlicher Länge, 47° , S7^, 2 9 "  nördlicher 
B reite .

Nach v. K l e i m a y r n ' S  Fuvuvia ( S .  360 - . 27» )  
schenkte K. H e i n r i c h  ll. dem Erzbischöfe H a r t w i c k  in 
Salzburg  100s daS Landgut Schlierbach mit allen Nutzun
gen. Nach H o h e n e c k  ( l l .  » s » )  gehörte eS 1096 dem 
L u d w i g  v o n  S c h l i e r b a c h .  O t t o  v o n  Z e l k i n g  erbte 
eS von seinem B etter W e r n h e r r  v o n  S c h l i e r b a c h ,  
und verkaufte eS »z»6 an H a n n S  v o n  C a p e l l ,  dieser 
»394 an die H e r r e n  v o n  W a l l s e e .

E b e r h a r d  v o n  W a l l s e e  veränderte >3sssein Schloß 
unter Pabst J n n o e e n z  VI. und K. K a r l  IV. mit Bestäti
gung des Herzogs A l b r e c h t  von Oesterreich in ein Cister- 
cienser - Frauenkloster, und dotirte eS »37» mit mehrere» 
G ü tern ; auch sein S ohn  G e o r g  v o n  W a l l f e e  tha t am 
1. M ay  »39s das Nämliche.

W oher die Frauen kamen, weiß man nicht. Aebtisstn- 
nen waren von »359 bis »SS4 siebenzehn, hierunter: »42» 
—  »454 G e r t r a u d  A i s t e r ü h a i m e r ,  »434 —  »442 D o 
r o t h e a ,  »442— »446 E l i s a b e t h  P a n h a l m ,  »457—  
>462 B a r b a r a  K ä s t n e r ,  »462 —  »474 M a g d a l e n a  
J ö r g e r ,  1492 —  »so» A g n e s  Z e l l e r ,  »s»2 —  »S2S 
B a r b a r a  E d e l ö b e r g e r .  Die letzte ( »S2S—  iS54) hieß 
nach Einigen A n n a  v o n  A c h h e i m ,  nach Anderen A n n a  
A i c h h a m e r ,  nach H o h e n e c k  ( I I . 3 5 9 ) A n n a ,  geborne 
G r ä f i n  v o n  A h a m .  S ie  hatte 3 Schwestern, welche 
ebeiifall- Aebtissinnen w aren : ») zu M ü n s t e r  i n  R e g e u S -

») Diesen Namen legten ihm die Aebt« D e r c h t h o l d  v. T a l -  
m a n n S w e y l e r ,  und S o l o m a n n  z u m  h e i l .  S r , uz« 
nach einem Generalkapitel zu E i f t e r z  Hey (Wendt 90).
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b ü r g ;  2 ) z u E r l a  K l o s t e r ;  2) im Kloster S e l i g e n »  
t h a l  j a  L a n d - H u t .

Pabst  B o n i f a z  IX. 1292, J n n o e e n z  V M . ,4 9 0 , 
die Herjoge W i l h e l m  und A l b r e c h t  v o n  O e s t e r 
r e i c h  1397, K. F r i e d r i c h  IV. 1469 und 1484,  M a x i 
m i l i a n  I. 1494, Erzherzog F e r d i n a n d  von Oesterreich 
1523,  L e o p o l d ! .  1662 bestätigten dem S tif te  seine P r i 
vilegien.

D ie Frauen ( G i e l g e  nennt fle irrig Benediktiner-N on
nen) wurden vermuthlich durch die Protestanten vertrieben. 
M ehr weiß man von ihrer Auflösung nicht.

Von 1SS4 b i- 1620 wurde da- Kloster administ^jrt, 
dann au f Befehl K. F e r d i n a n d s  II. den C i s t e r e i e n -  
f e r n  übergebe», wovon die ersten au -R e in  in S t e y r m a r k  
kamen.

Wegen der B auern - Rebellion blieb da- S t i f t  fast zwey 
Ja h re  unbesetzt; nur der damahlige P r io r ,  M a r k u s  K o 
de  a t i u S ,  w ar muthig genug, nicht zu fliehen.

Schlierbach hatte von 1620 bis i s i ü  z e h n  P rä laten . 
H  0 h e n e ck führt 7 namentlich an. Von Ihnen  starb C h r i 
s t i an  S t a d l e r  am 8. Februar 1740. D ie übrigen find: 
J o s e p h  v. E i s e n  (1 0 . M ay 1740 —  8. S ep t. 1772); 
K o n s t a n t i n  F r i s c h a u f  ( s .  Nov. 1772 —  30. Ju ly  
1803); M a r i a »  O b a u e r  (1803 —  12. M ay 1818).

Bey der Installation der 2 ersten Aebte w ar der S taa t»  
Halter und Landeshauptmann G ra f A d a m  v o n  H e r b  e r 
st o r f  zugegen. .

Von den gewesenen P rä la ten  werden alle als gotteS
fürchtige und rastlose M änner für daS Beste deS S tif te s  und 
seiner B rü d e r, als ökonomische und kluge B au fü h rer, als 
bewährte Geschäftsmänner, a ls  Beförderer der klösterlichen 
Disciplin und der wissenschaftlichen Bildung re. geschildert.

J o h a n n  F r a n z  K e l l e r  (1627 —  i 644) wird der 
zweyte S tif te r  genannt. E r schaffte wie sein V orgänger 
( s W o l f g a n g  S o m m e r )  verschiedene Kirchengeräthe bey, 
baute den Speisesaal im Konventgange, die Hofnchterey, 
das W irthshaus, den M eyerhof (am  9. August 182s durch 
Feuer verunglückt), das Kapitelzimmer, dieSakristey. B a l 
t h a s a r  R a u c h  (nicht R a u d t, wie Hoheneck) kaufte (  i 64s 
— iü 6 o ) H o c h h a u s ,  Mes s e n b a c h ,  M ü h l g e u b ,

Distrikt- - Kommissariat Schlierdqch. 4i»
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2 BürzerShäufer in Linz (da» jetzige k. k. Tabak- und S tä m -  
pelaint) re. jum S t i f te ,  erhielt i 654 von J n n o e e n z X .  
den Gebrauch der In se l. N i v a r d « »  G e y r e g g e r  (1660  
—  iü7S) bekam wegen seiner Geschicklichkeit 1669 von L e o 
p o l d  I. den kaiserlichen R athstitel. E r baute den P r ä la 
tenhof, die Abtey, die W ohnung der geistlichen O ffizialen, 
der Musiker, de» niederen StiftSpersonaleS, die K anzley , 
die angenehmen Gastzimmer. Die prächtige Stiftskirche ist 
da» Werk de» Abte» B e n e d i k t  R i e g e  r. E r vollendete 
( i 67» —  »6y5) mehrere Bauten seine» V orfahrerS und 
vermehrte überdieß die Einkünfte de» ihm anvertrauten S tifte» . 
Unter N i v a r d  D ü r e r  (« 696  —  i 7i s )  waren M ahler, 
B ildhauer und Stuckaturer zu Schlierbach gleichsam einhei
misch. S ie  mußten ihm die Kirche, da» Refektorium, die 
Gastzimmer schmücken, die Bibliothek, die W ohnung de» H of
richter» herstellen. C h r i s t i a n  S t a d l e r  brachte die Fi
nanzen de» S tif te s  wieder in Ordnung. J o s e p h  v. E i s e n  
schickte seine Geistlichen an verschiedene Lehranstalten: nach 
K r e m S m ü n s t e r ,  G r a z ,  W i e n ,  P r a g  re. K o n s t a n 
t i n  F r i s c h a u f  bildete gute Kanzelredner, führte öffentliche 
Disputationen zur Vermehrung der theologischen Kenntnisse 
seiner Kapitulant» e in , di« ihn ihren V ater nannten. M a 
r i a n  O b a u e r  lebte in der traurigste» Z e it, die e» für 
einen Vorsteher geben kan«. D rey feindliche E infälle, der 
V erfall de» Papiergeldes, die Herabsetzung der LandschastS- 
intereffen, die nothwendig gewordene Erhöhung der Domi- 
nikal-Lasten trafen sein S t i f t  unter ihm. Nach seinem 
Tode wurde dem P .  P r io r , J u l i a n  H a m e t n e r ,  die Ad
ministration in tem poralikn» e t op iritualib« , bis 1327 übertra
gen, 1734 Schlierbach zur eigenen P fa rre  erhoben.

D aS Kloster Schlierbach bildet ein regelmäßige» Oblong, 
welche» durch die in der M itte stehende Stiftskirche in 
2 Höfe abgetheilt wird, regelmäßig und bequem gebaut.
^  Am Hauptportale trifft man die Aufschrift: 8 t»l,it Lin», 
»ecke» tiibu» bi» innixa voluinnier Virgin«, Lernarrlo, 
enneti xotento Deo.

Die schöne Kirche bildet ein Gewölbe, von dem die S e i
tenaltäre auf Schwibbögen ruhen, die Hauptwölbung de» 
Gesimse- aber auf den Schultern der Engel als Careatyden 
dargestellt ist.

Beym Haupteingange befinde» sich die S ta tu en  des 
h e i l .  B e n e d i k t  und de» h e i l .  B e r n h a r t .  Der  P l a

4»» Distrikt- - Kommissariat Schlierdach.
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fond ist »l k 'reseo gemahlt, reiche Vergoldung an den W än 
den angebracht, diese mit Gypsfiguren besetzt, welche theil
weiß, theil- okergelb einen herrlichen Effekt machen. .

Acht Altäre zieren diese- G otteshaus. D aS Hochaltar
b latt mahlte F r .  v o n  T a m ,  kais. Hofmahler «70«. Von 
den drey Evangelienfeitenaltären ist der heil. Jakob von D a  - 
v id  H ö S S ,  der Frauenaltar von G a b r i e l  M e i t i n g e r ,  
Hausmeister des Kloster- Schlierbach in Linz >720, der 
heil. B ernhart von I .  M . R o t t m a y r  t 69s. Von den vier 
Epistelseitenaltären mahlte den heil. Ju lia n » )  K a r l  v. R ö -  
s e l f e l d ,  den Kreuzaltar D a v i d  H ö S S  1692, die h. K a 
t h a r i n a  I .  M .  R o t t m a y r  1697, die h e i l .  A n n a  ein 
unbekannter Meister.

Eine besonder- angenehme Ansicht gewährt der Chor 
vom Hochaltar« aus gesehen mit S tüh len  wie die Sakristey- ^  
einrichtung vom S t i f ts  - Layenbruder F r a n z  S a i l l h e r r  ^  
au s  Linz (.,750 — 1790). Die Orgel mit s 6 Registern baute 
H o c h l e i  t n e r  von S p ita l 1770.

An den 2 Kirchthünnen hängen 7 Glocken m it einem 
prächtigen harmonischen Geläute. S e lten  ist, daß die größte 
Glocke den Stundenfchlag zum zweytenmahle wiederholt.

J n  der Abtey trifft man schöne Kupferstiche, Schnitz
werke von S c h w a n d  a l l e r  aus Gmunden >777, emaillirte 
M ahlereyen, eine sehr künstliche Uhr mit Figuren von Elfen
bein, mit Architektur von Schildkröte, einen besonders schön 
geschnitzten P lafond  von Zirbenholz.

Die herrliche B i b l i o t h e k  ist nach der B a u a rt der 
k. k. Hofbibliothek in Wien. D aS Chronograph: k ee ir  äu» 
Inw iosria  e t » te il» ,, spricht das J a h r  der Erbauung auö.

D aS W a p e n  von Schlierbach besteht aus einem schwar
zen Schilde, worin ein rothes Kreuz nebst dem eingeflochte
nen Buchstaben 8 in S ilb er zu sehen, mit der In se l und dem 
S tab e  geziert.

Den Ursprung der Schule in Schlierbach kann man 
nicht bestimmen. >s>6 wurde dem Lehrer ein Gehilfe beyge-

Distrikt- - Kommissariat Schlierbach. a>s

« )  D er Leib des h. J u l i a n  kam am >6. Mär» >697 von Rom 
zu Linz a n , wurde am 22. September daselbst erhoben, und * ^  
feyerlich nach Schlierbach gebracht.
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geben/ und ein zweytes Schulzimmer für i s o  —  190 vor
trefflich unterrichtete Kinder hergestellt.

Eine halbe Stunde nordwestlich von Schlierbach liegt die 
Filialkirche S a u t e r n  z« Ehren des hei l .  U b a l d /  Bischofs von Eugubium, >7i 7 vom Abte Chr i s t i a n  neugebaut- 
mit 2 Altären/ Orgel re. versehen.

. D ie 1 /4  S tunde  nördlich von Schlierbach bestandene 
Kirche H o f e r n  zu Ehren der h e i l .  K a t h a r i n a /  wurde 
>764 abgebrochen/ und im nämlichen Jah re  die Kirche deS 
K a l v a r i e n b e r g e s  in der Nähe von Schlierbach nieder
gerissen. Abt N i v a r d  ll. hatte sie im herrlichen S ty le  ge
baut/ mit sehr guten M ahlereyen versehen. (W endt y7/  YS/ 
99/ ro t re. Fuhrmann l. 394/ 400; Jnsprugger ll. SS/ 9 s ;  
S tra ffe r l. 344; Preuenhueb. hist. Kat. 6s ;  Höh. ll . 359/ 
3öv/ 36t; l ll . s>3; Manuskripte von Schlierbach).

D o r f ,  > /s  S tunde von Schlierbach/ ist das S tam m 
haus der H  a y d e n v 0 n D o r f .  W ann diese zuerst vorkom
me»/ wurde in der G e s c h i c h t e  angeführt. J n  der ständi 
scheu M atrikel find >360 N i k o l a y ö ,  >s r6 C h r i s t o p h  
A d a m /  >596 S e b a l d /  1622,und >663 C h r i s t o p h  A l 
b r e c h t /  1700 C h r i s t o p h  B e n e d i k t /  >7>3 C h r i s t o p h  
A d a m /  i s i 7 C h r i s t o p h A n d r e a ö H a y d e u  v o n u u d  
z u  D o r f  beym Ritterstande vorgetragen.

M it der P fa rre  W a r t b e r g  sind y Ortschaften verei
n ig t: A uer» / Diepperstorf, H ierstorf, M aystorf, Penzen
d o rf/ Plaschelhof/ Schachadorf/ S trienzing und W artberg 
mit so s  H äuser»/ 7>> W ohnparteyen, 3042 Einwohnern.

Wartberg, ein P fa rrd o rf  von 6r  Häusern, 94 Wohn
parteyen, 397 Einwohnern mitten zwischen Schlierbach und 
KremSmünster am etwas erhöhten Ufer der K rem -, deren 
Schlamm beym AuStreteu statt de- D üngers dient.

B i-  >063 waren die Einwohner von W artberg nach 
Kirchdorf eingepfarrt. D a  wurde hier die Kirche des h. K i  - 
l i a n  vom S tif te  KremSmünster in halbgothischer Form mit 
4 Altären gebaut, 1165 .vom Bischöfe L e o p o l d  in Paffau  
geweiht. (L e tten p . 147; k av luas^r 56; S tra f fe r l . 244).

1263 fiel W artberg von KremSmünster weg. (ksebm. 
ISO). 1359 kam der O rt durch einen Lausch deS E b e r 
h a r t  v o n  W a l l s e e  mit dem Bischöfe G o t t f r i e d  von 
Paffau  an Schlierbach.

414 Distrikt- - Kommissariat Schlierbach. '
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t *
D i s t r i k t »  - K o m m i s s a r i a t  S e i s e n b ü r g .  41s

L i»  iü22 versahen W eltpriester, hierauf Cistercieuser 
diese P fa rre .

>678 wurde der jetzige P fa rrh o f gebaut, und der vorige 
vom Abte N i v a r d  1. zum Schulhause mit 2 geräumigen 
Lehrjimmern für mehr a ls 250 Kinder umgestaltet.

W a r t b e r g  blieb stet» der katholischen Religion getreu. 
J n s p r u g g e r  ir r t ,  daß er dieses von W artberg im unteren 
M ühlviertel behauptet.

i 7 l z  starben viele Häuser durch die Pest auö. D am als 
w ar M a t h i a s  S o n n l e i t h n e r  auö dem S tif te  Schlier
bach mit seinem Bedienten a ls  M eßner ein rettender Engel 
fü r viele. Beyde blieben in ihrer eigens errichteten Darrake 
stet» gesund.

An der S t .  Annakapelle gleich neben der Pfarrkirche ist 
ober der Thürschwelle die Jahreszahl 1127 zu lesen. (A nna
len von Schlierbach).

2S) S  e i f e n b u r g.
J n  diesem DistriktSkommiffariate befinden fich nach dem 

summarischen Ueberblicke y D örfer, 622 Häuser, 877 W ohn
parteyen, 267 t E inw ohner, 2 größere Herrschaften, 2 klei

' nere Dominien, 2 P fa rren , 3 Schulen, 8 Steuergemeinden, 
2 W undärzte, 2 Hebammen, i Bleicher und M anger,
1 Branntweinbrenner, t Drechsler, l  Gefchmeidler, 2 Fisch
Wässer- Besitzer, > Handschuhmacher, 1 Kupftrschmid, 1 Lein
w andhändler, » M ühlzurichter, >8 M üller mit i i S äg en ,
2 öehlschläger, t Schnürm acher, 2 Spinnrädermacher, 
t  S teinm etz, t Uhrmacher, , s  W eber, , W ollhändler nebst 
42 bekannteren Konickerzial-, -1  Polizeygewerbeu und 
freyen Beschäftigungen.

D aö D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat seinen Amtssitz zu S eisenburg , womit auch die oben be
zeichnete zweyte größere Herrschaft J n z e a t s t o r f  vereinigt 
ist, dem Bruder des A n t o n  G r a f e n  vol l  E n g l  gehörig.

Die 2 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  find der P fa rrho f und 
da» S p ita l  von Pettenbach.

Die 2 P fa rren  befinden fich zu M agdalenaberg und P e t 
tenbach; da sind auch r  S c h u l e n ,  eine M i t t e l s c h u l e
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ab e rm it sü Kindern unter der Anfsicht des zweyten K oopera
torS in der sogenannten Rankl - Leiten, alle unter dem P a t r o 
nate und unter der Dogtey deS S tifte»  KremSmünster.

D ie S S t e u e r - G e m e i n d e »  G untendorf, H aw - 
merstorf, Lungdorf, M itterndorf, Pettenbach, P ra ts to rf, 
Seisendurg und Uuterdürndorf zählen 764v topographische 
Num ern.

D aS B r a n d a f s e k u r a n z k a p i t a l  «urde m it Ende 
i »24 au f 21,600 fl. angegeben.

D ie P fa rre  M a g d a l e n s b e r g  besteht a«S der einzi
gen gleichnamigen Ortschaft.

Magdalenaberg, ein P fa rrd o rf von »s Häuser«, 
109 W ohnparteyen, 435 E inw ohnern, 2 kleine S tu n d ea  

- westlich von Kirchdorf und Schlierbach, 1 S tunde  östlich von 
Pettenbach auf einem bebauten, mäßig hohen B e rg e , von 

^  dem man den größten Htheil von Oberösterreich gleich einer 
^ Landkarte, wie kaum irgend wo übersieht.

J n  der geräumigen, gothisch - gebauten Kirche zu Ehren 
^  der h e i l .  M a g d a l e n a  ist daS Hochalrarblatt eia Meister

stück. D a»  J a h r  der Erbauung gab die Geschichte an. 1677 
ließ Abt E h r e n b e r t  II. di« große Glocke verfertigen.

M a g d a l e n a b e r g  w ar bis i 7«4 eine Filiale von P e t
tenbach. J n  diesem Jah re  wurde sie zur selbstständigen 
P fa rre  erhoben, 17SS der P fa rrh err installier, und daS 
SchulhauS errichtet, später für 120 —  130 Kinder in den 
17S7 erbauten P fa rrho f verlegt. (Annalen von Schlierbach).

Z ur P fa rre  P e t t e n b a c h  gehören folgende S Ortschaf
te n : D ürndorf, Thelstorf, Guntendorf, Hammerstorf, Lung- 
dorf, M itterndorf, Pettenbach und P ra tsto rf, mit §37 Häu
sern, 76» W ohnparteyen, 3236 Einwohnern.

D a  werden P e t t e n b a c h  und S e i s e n b ü r g  umständ
licher behandelt.

. Pettenbach, P S t t e n b a c h ,  retinkaol» (Oslle» l.), 
»ach J o r d a n  und M u c h a r  das römische Vewnisni», eia 

^  wahrlich mit holländischer Reinlichkeit ausgestattetes P f a r r 
dorf von 102 Häusern, 169 W ohnparteyen, 64» Einwoh 
n ern , 2 S tunden  von KremSmünster, in einer angenehmen, 
mittelmäßig fruchtbaren Ebene, zwischen nahen Gebirgen und 
dem Albenfluffe.
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Die hiesige Kirche wurde höchst wahrscheinlich im 9. I a h t-  
Hunderte von einem P rä la ten  in KremSmünster erbaut, und 
dem h e i l .  B e n e d i k t  mit 3 Altären gewidmet.

Gegen da- Ende de- 12. Jahrhunderts muß Pettenbach 
in. fremde Hqnde gekommen seyn, weil eö l >47 in den Bestä- 
tigüngS, Urkunden des S tif te s  KremSmünster nicht vorkommt, 
und sich Abt H e i n r i c h  I. >230 bey G r e g o r  IX. eigens 
auch die Bestätigung für Pettenbach erbat, welche >248 vom 
Pabste J n n o c e n j  IV. wieder erfolgte.

Abt A n t o n  W o l f r a d t  ließ >6>6 das hiesige G ottes
haus erneuern, den großen Thurm aus Q uadern aufführen; 
Abt P l a c i d u s  eine neue Orgel, Kirchenstühle und die ge
schnitzten Altäre neu herstellen. C r baute >658 den P fa r r 
ho f, welchem A l e x a n d e r I I I .  >?z> seine gegenwärtige Ge
stalt gab , und worin sich auch die Schule mit 2 >7 Kindern 
befindet. -

. I n  der Kirche liegt der tapfere R itter H a s s e n d o r f e r  
(vergl. Geschichte) begraben. > 6S9 baute» sich die H  e r r e  n 
<>682 Freyherr», jetzt G rafen) v o n  E n g l  neben der Kirche 
eine Familiengruft.

D er Gottesacker wurde >785 außer das D o rf verlegt.
D ie Gegend um P e t t e n b a c h  erscheint zuerst urkund

lich in T h a s s i l  o'S Stiftbriefe von KremSmünster.
Um 992 oder 993 veräußerte Bischof C h r i s t i a n  von 

P affau  die dem Kloster KremSmünster gehörigen G üter in 
Pettenbach. Nach manchem Wechsel kamen sie 1099 und 
1 > 00 wieder an daS S t i f t  zurück. ,

>477 brannte der Meierhof ab.
W ährend des P rotestantism us, in den Bauernunruhen 

>595 und >626, bey den netteren feindlichen Einfällen litt 
der O rt sehr viel.

Die eine kleine halbe S tunde von Pettenbach entfernte 
Kirche deS h e i l .  L e o n  h a r t ,  gewöhnlich die Leitenkirche 
g enann t, >43> von L e o n h a r t  M e u e r l  im Burgstall er
b a u t, wo nach den Bestätigung-urkunden des Herzogs A l 
b r e c h t  V. von Oesterreich und deS Bischofes L e o n h a r t  
von Paffau  schon früher eine Kirche stand, ist eine Filiale 
von Pettenbach. (Pfarrschriften ; koekm s^r 5, 36, 63, >27,

<2r Thl. 2te Abthl. TraunkreiS). D  d
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227; S tra ffe r l. 1 62 , 2S2, 326; Kurz H. 455; k lerren - 
xavker 213).

Seisenbnrg, S e i s s e n b u r g ,  H o c h s e i s e n b u r g ,  
e i n S c h l o ß  l S t u n d e  von  P etren b ach  lin k s a u f  e in em  H ü g e l  
v o r w ä r ts  d e s  W a ld e s .  U n g efä h r  s o  S c h r it te  v o m  n e u e n  
S c h lö f fe  stand noch im  i S .  J a h r h u n d e r t  A l t s e i s e n b u r g .

D a S  S c h lo ß  und die H errsch aft besaßen 1 1 2 6  H e i n 
r i c h ,  1 2 7 »  P h i l i p p  v o n  P o l h e i m .  A l b r e c h t  l l .  v e r 
p fän d ete  S e is e n b u r g  1347 a n  U l r i c h  v 0 n E i t z  1 n g .  Bis 
1 4 8 9  gehörte  e»  dem  N a b u c h o d o n o s o r  V e n k e n r e u  
t e r  (G esch ich te ). H ie r a u f  w u rd e  ech w ied er  ein  kais. Kam 
m e r g u t, 1 s » o  ein  E ig en th u m  der H e r r e n  v ö n K i r c h b e r g ,  
sp ä ter  deS A  ch a j  F e n t z l .  N a ch d em  «S durch H eu ra th  a n  die 
H erren  v o n  E n g l  g e fa lle n  w a r ,  b a u te  S i g m u n d  F r i e 
d r i c h  F r e y h e r r  v o n  E n g l  zw ischen i ü » 2 —  1691 das 
« e u e  S c h lo ß  und  leg te  e in e  g e w ä h lte  B ib lio th ek  darin  a n .

S e is e n b u r g  h a t auch eine w oh le in gerich tete  S c h lo ß k a 
p e l le ,  un d  ein  e ig e n e s  B e n e fiz iu m . (H ö h . l .  » r ;  U. 5 7 ;  
P fa r r sc h r ifte n ;  stän d . A rch iv ).

Z u S e is e n b u r g  w u rd e  der S a lz b u rg isc h e  U n iversitä tS p ro -  
fe ffor  un d  K rem Sm ünster'sche K a p itu la r , F r i e d r i c h  F a l -  
z e d e r ,  a m  1 6 . J u l y i ü s y  g eb o ren . ( k s v k m .  6 4 2 ,  ü 42 ) .

4i» Distrikt» - Kommissariat Sirning.

2 4 )  S i r n i n g .

Zu diesem Distriktökommissariate gehören 14 D örfer, 
l a s s  Häuser, 173s  W ohnparteyen, 7 4 3 4  Einwohner, 1 grö
ßere Herrschaft, 1 Landgut, 2  kleinere Dominien, 3  P fa rren , 
4  S chulen , l  i  Steuergem einden, 1 Arzt, 2  Chirurgen,
3  H eb am m en  und i  S p i t a l .  N e b st 2 4  A h lschm iden , 7  B a u m -  
w o llen w a a r en  - H ä n d le r n ,  1 B r ä u e r ,  1 B r a n n tw e in b r e n n e r ,
4 F eu ere isen m a ch ern , 1 G esch m eid ler , 1 H am m ersch m id e , 
2  K alk bren nern , 3 K attund ru ck ern , 1 K lin gen sch m id e, 1 L eiu- 
öhlversch leiffer, 1 L öffelm acher, 71  M esserern , n  M e ffe r v e r -  
le g e r n ,  3 N a g e lsc h m id e n , 4 O eh lsch lä g ern , 1 P fa n n e n flick er ,  
t  P fa n n e n s c h m id e , 9 R in g m a c h e r n , 1 S c h a llen sc h r o tter ,  
» S ch e e re n fc h m id e , i  i  S c h le i f e r n ,  1 S e n s e n  - H ä n d le r ,  
1 S tr u m p fw ir k e r ,  1 U h rg eh ä u sem a ch er , 2 U h rm achern , 
S i  W e b e r n , 4 Z ieg e lb r e n u e r n ,  i  Z w ie b e l-  und  S a m e n h ä n d 
ler  w erd en  noch si bekanntere K o m m e r z ia l- ,  209 P o liz e y -  
gew erb e  un d  frey e  B esc h ä ftig u n g e n  b etrieben .
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D a s  D i s t r i k t s k o m m i s f a r i a t  unter einem Pfleger 
hat seinen Amtssitz im Schlöffe S irn in g , dessen Eigenthümer 
der R itter T h e o d o r  v o n  K ä s t  ist.

D a S  L a n d g u t W a h l m ü h l  g eh örte  frü h er  d e n H  0 h e n  -  . 
e c k e r n ,  d an n  den S c h m i d t a u e r n ,  jetzt de m F ü r s t e n  
W i l h e l m  v . A u r s p e r g ,  w elch er dasselbe zu G s c h w e n d t  
v e r w a lte n  lä ß t .

Die 2 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind das GotteöhauS 
und das S p ita l  zu S irn in g .

D ie 2 P f a r r e n  befinden sich zu S irn in g , Thanstätten, 
und Weichstätten, da und zu Neuzeug die 4 Lrivialschulen 
dieses Kommissariats mit s i ?  Kindern.

Ueber die P fa rre  und Schule ju  S irn in g  und Neuzeug 
ist die Herrschaft S irn in g  P a t r o n ,  die Herrschaft S te y r  
Vogtey, über die P fa rre  und Schule zu Thanstätten der R e
ligionSfond P a tro n , die Herrschaft S irn in g  V ogtey, über 
die P fa rre  und Schule zu Weichstätten der Religionöfond 
P a tro n , die Herrschaft Ebersberg Vogtey.

Die i i  S t e u e r g e m e i n d e n :  D roißendorf, G rün
berg, Hilbern, Matzelstorf, Neuzeug, Oberbrunnern, Pichlern, 
S irn in g , S irninghofen, Lhannstätren und Weichstätten zäh
len 10,006 topographische Numern.

D a -  B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  w u rd e  m it  E y d e  
1824 a u f  119,200 fl. a u s g e w ie se n .

Die Ortschaften der P fa rre  S irn in g  sind folgende 11: 
D roißendorf, G rünberg, H ilbern, Matzelstorf, Mengerstorf, 
N euzeug, N iederbrunnern, Oberbrunnern, P ich lern , S i r 
ning und Sirninghofen mit SS9 H äusern, 1294 W ohnpar- 
teyen, 5921 Einwohnern.

S irn in g , S i e r n i n g ,  S y e d i c k ,  S ü n i g ,  Si» 
n io li, 8 il-nib » ) , ein ansehnliche- P fa rrd o rf  mit 179 Häu
se rn , 22s W ohnparteyen, 1268 Einwohnern an einem was
serreichen Hügel 1/2  S tunde vom Steyrflusse, 1 /4  von S i r 
ninghofen, >/2 von Neuzeug, s/4 von H a ll, 1 1 /2  von 
S te y r  und Weichstätten, 1 2 /4  von Steinbach, 2 1/4 von 
Neuhofen, 2 1 /2  von Krem-münster, 5 von Linz.
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D ie Kirche, ziemlich a l t ,  ein P aa rm a l erw eitert, dem 
h e i l .  S t e p h a n  geweiht mit 2 Altären versehen,  erhält 
dnrch ein marmorne- Grabmahl am Kanzelpfeiler da»  An 
denken de» G e o  rg  F r i e d r i c h  K o l l e r ,  welcher , 66» als 
P fa rre r  in S irn in g  starb, R a th  Kaiser F e r d i n a n d s  I I . ,  
Rektor der Universität in W ien , und nebst dem hiesigen 
P fa rre r  J a k o b  W e n z e - l a u »  R u l a n d  eia vorzüglicher 
G ründer und Unterstützer de- Sem iaarium S in S t e y r  war. 
(Jnsprugger II. io - ,  »»o).

»L7S kommt U l r i c h ,  Vikar in »Syedink« a ls  M itstif
ter der 1782 aufgelösten Frauenzeche in K i r c h d o r f  vor. 
(Annalen von Schlierbach).

V on i 5 »8 —  lS26 w ar der paff. D om herr, C h r ,  
s t o p h v o n  R o r b a c h ,  P fa rrh e rr  und Erzpriester zu S i r  
ning und H aa. E r  wurde zu S irn in g  begraben, ein M o
nument über feinen H intritt aber zu H ag  errichtet. (Höh. 
UI. 6<>4).

I n  der Pfarrkirche zu S irn in g  wurden auch 2 H o 
h e n e c k e r  beygesetzt. (Höh. I. 27 t ) .

I m  P farrhofe  befindet sich eine Handzeichnung über die 
alte P fa rre  S irn in g  von I  » s. K a st u e r  »777.

D ie Schule wird von 285 Kindern besucht.
Früher besaß da- Domkapitel in P affau  die Herrschaft 

S irn in g  in der Eigenschaft einer P farrpfründe, und invessirte 
gewöhnlich Domherren d arau f, »784 wurde aber von J o 
se p h ll. entschieden, daß diese Herrschaft wohl ein Eigen
thun» de- paff. Domkapitels, aber nicht a ls eine P fa rrh e rr-  
schaft anzusehen sey. H ierauf stellte daS Domkapitel in 
P affau  der Revenuen wegen einen eigenen V erw alter auf, 
und ernannte für die P fa rren  S i r n i n g  und W o l f e r u  
Pfarrvikar«. Die Pfarrherrschaft S te y r  installirte jeden neu 
erwählten Domdechant zu Paffau auf die Herrschaft S irn in g . 
Dieß geschah 1798 zum letztenmal». Am 7. Februar »802 
wurde S irn in g  a ls eine Herrschaft de» Domkapitels in P a s 
sau von dem Kreiöamte in S te y r  in Sequestration gezogen, 
deu 25. Dez. »805 a ls eine k. k. Kammeralherrschaft erklär^ 
am »6. Dez. »826 dem R itter T h e o d o r  v o n  K ä s t  um 
82,750 fl. verkauft.

Ueber die Gegend von S irn ing  macht der S tistungS - 
brief von KremSmüuster di« erste urkundliche M eldung. Zwi-
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schen 976 —  99 l kommt sie in der Zehentbeschreibung d«F B i
schofeS P i l g r i n  von Paffau  zur Sprache. 1 ,96  erhielt 
KremSmünster einen H of bey S irn in g . 1241 hatte Herzog 
F r i e d r i c h  v o n  O e s t e r r e i c h  deu Zehent in S irn in g  von 
Paffau zu Lehen.

1ZS5 verkaufte der R itter S t e p h a n  S c h e c k h e  dem 
P e t e r v o n L o s e n s t e i u  einige G üter in dieser P fa rre .

1394 verlieh hier H e r z o g  A l b r e c h t ! ! ! ,  seinem ge
treuen D ö  r i n g e r  d em L u e g e r ,  B ürger zu S te y r ,  eben
falls einige G uter. 1473 stifteten die Erben des H a n n S  
H u t t e r zur Flöfferzeche in S te y r  daS G ut zum » K h e t t e n  
u n d  d a s  G u t  i n  S t r a s s e n «  in der S irn in g er P fa rre . 
»479 kaufte H a n n S  v o n  H o h e n e c k  von H a n n S  W e l -  
h e r  verschiedene Gilten und Unterthanen daselbst. I m  i s .  
und >6. Jahrhunderte hatte daS Domkapitel in Paffau  um 
S irn in g  seine meisten Besitzungen. (S tra f fe r ! .  162, 312 ; 
ü s n e ir  I. 227; Kurz UI. 254; Pachm ayr t o o ;  W endt 117; 
B uchingerI. 216 , II. 232; Preuenhueb. Ann. 25, 70, 112; 
Höh. I. 356).

Am 1. Ju l»  i S26 brach in der Nacht Feuer aus, wel
ches binnen i 1 /2  S tunden 1 s Häuser in Asche legte, 3 M en
schen verschlang. (Oest. B ürgerblatt N ro. 60. von ig2ü).

Eine besondere Erwähnung verdienen hier die fleißigen 
und" »»ermüdeten Bewohner von N e u z e u g .  D ie meisten 
derselben sind Messerer,.Ahlschmide, Nagelschmide re. (M spt.).

Zu der 1785 neu errichteten P fä rre  T h a n n s t ä t t e n  
o d e r  S c h i t t e l S b e r g  a) gehören feit 180s die beoden 
Ortschaften SchittelSberg und Thanstätten mit 114 Häusern, 
is o  W ohnparteyen, 805 Einwohnern.

Thannstätten, ein P fa rrd o rf von 51 Häusern, 
87 W ohnparteyen, 373 E inw ohnern, 3 S tunden  von S te y r  
und KremSmünster, 1 1 /2  von S irn in g , Neuhofen, Kema
ten und S t .  M anen.

D ie hübsche, geräumige Pfarrkirche mit 3 Altären au f 
einer mäßigen Anhöhe, der SchittelSberg genannt, der An
höhe Thannstätten gegenüber, wurde nach i 7S6 gebaut, am 
Hochaltare das schöne Bild M a r i ä  V e r k ü n d i g u n g  auf
gestellt, i79ybenedizirt, 1794 mehrerer Kirchengeräkhe beraubt.
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D ie Schule mit «40 Kindern befindet fich im S rd g e  
schosse des PfarrhofeS, die W ohnung des P fa rre rs  im  erste» 
Stocke. (Pfarrfchriften).

Die P fa rre  W e i c h s t ä t t e n  besteht auS der einzige, 
gleichnamigen Ortschaft mit 102 H äusern, 161 W o h a p a r  
teyen, 70s Einwohnern.

D aS P fa rrd o rf  W k ic h ^ ä t te n  liegt zwischen den r  Ip fe »  
( S t r a f f e r  I. «So, «S i) 1 /2  S tund«  von Loseusteinleite» 
und Ruprecht-Hosen, i  von Hofkirchen.

D ie alte Kirche, , soy zu Ehren des h e i l .  L a  n  r e u  , 
durch den pass. Weihbischof A l b e r  t  u S konsekrirt, b is  1799 
eine Filiale von Niederneukirchen, wurde «s«9 mit e in e r sehr 
braven Orgel versehen, der Gottesacker bey 200 S c h r itte  ent 
fernt errichtet.

D er P fa rrho f und die Schule mit so  Kindern find m 
einem Hause vereinigt. (Pfarrschristeu).

25)  S p i t a l  u n d  K l a u s .
Dieses vereinigte Distrikt-kommissariat zählt in feinem 

Umkreise « M a rk t, r s  D ö rfe r, «srS  H äuser, «»64 Woha- 
parteyen, SSS2 Einw ohner, r  größere Herrschaften, « klei
nes D om inium , ü P fa rre n , s  S chu len , «4 S teuergem eiu- 
den , 4 Chirurgen und 5 Hebammen. Außer 2 B rauern , 
«Büchsenmacher, «D rah tz ieher, « Geschmeidler, 2  Fisch
wasserbesitzern,  >0 Hackenschmiden, s  Hammerschmideu,
2 Kalkbrennern, 1 Kattundrucker, 1 Kupferschmide, « Mes
serer, 28 M üllern nebst 2.« S ä g e n , 1 N ad le r, 1 N agel 
schmide, « Oehlschläger, «Z Sensenschmiden, « Steinmetze, 
2 Uhrmachern, 24 Webern und « Ziegelbrenner werden noch 
69 andere Kommerzial-, «zo Polizeygewerbe und freye Be
schäftigungen betrieben.

D aS D i s t r i k t S k o m m i f s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat seinen Amtssitz zu S p ita l. Die 2 g r ö ß e r e n  H e r r 
s c h a f t e n  sind K laus und S p ita l. S ie  gehören dem k. k. Re- 
ligionSfonde; das k l e i n e r e  D o m i n i u m  ist daS G ottes
haus Windischgarsten.

Die ü P fa rren , und S Schulen befinde» sich zu Hinter
stoder, K laus, S t .  Paukraz, S p ita l, Vorderstoder und Win-
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dischgarsten , 2 Mittelschule» j»  R o s e n a u  nnd S t e y r -  
l i n g ,  erstere unter dem kumulativen P atronate  der H err
schaft S p ita l  und S te y r  zur P fa rre  Windischgarsten gehörig, 
seit i So? bestehend; letztere unter dem P a trona te  des S tif te s  
Schlierbach, und unter de» Vogtey der Herrschaft S p ita l , 
der P fa rre  K laus zugetheilt, »7«? vom S tif te  Schlierbach 
errichtet. '

Ueber die P f a r r e n  und S c h u l e n  zu Hinterstoder, 
S t .  P ankraz, S p i ta l ,  Vorderstoder und Windischgarsten ist 
durchgehend- der Religion-fond P a tro n , die Herrschaft S p i
ta l V ogtey ; bey der P fa rre  K laus aber das S t i f t  Schlier
bach Kirchen - und S chulpatron , die Herrschaft S p ita l  Kir
chen- und Schulvogtey.

- Die ,4 S t e u e r g e m e i n d e n  sind: Edelbach, Fahren
berg , Gleinkerau, K laus, Hinterstoder, S t .  Pankraz, Pichl, 
R ad in g , Rosenau, R oßleiten, S p ita l, S te y rlin g , V order
stoder und Windischgarsten mit t i 75i topographischenNumern.

D aS B r a n d a s s e k n r a n z  - K a p i t a l  wieS mit Ende 
»824 den B etrag  von 272,6so si.

I n  der P fa rre  H i n t e r s t o d e r  oder J n n e r s t o d e r  
liegen die 3 Ortschaften: Hinterstoder, Mitterstoder un- H in- 
terdammbergau mit »26 H äusern, >69 W ohnparteyen, 
856 Einwohnern.

ein PsarrVorf von 63 Häusern, 90 Wohn- 
parteyen, so s  Einw ohnern, 4 S tunden  von S p ita l, 3 von 
Windischgarsten, t  1 /2  von Vorderstoder, 2 1/2 von S t .  
Pankraz.

D ie Kirche zu Ehren deS h e i l .  K r e u z e s ,  der P fa rr-  
hof und das SchulhauS wurden vom Probst« J o s .  X a v e r  
in S p ita l neu errichtet, die Kirche nebst dem Freithofe »787 
eingeweiht. D er letzte Probst von S p ita l am P y rn  w ar der 
erste P fa rre r  hier.

17y4 wurde die Kaplaneystiftung von Vorderstoder aus 
die hiesige P fa rre  übertragen, und zur Dotation des P fa r 
rersbestimmt. (Aus deu noch vorhandenen Akten des S tifte»  
S p ita l  am P y tu ) .

Zur P fa rre  K l a u s  gehören die 3 Orschaften: K laus, 
Michldorf am Kieuberg, und das 2 i / r  S tunden  lange S rey r-
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l in -  mit >S9 H äusern, 279 W ohnpartheyen, r r ? »  L in  
wohnern.

' .K lstU s,  C l a u » » ) ,  1'ntaUo, ein P fa rrdo rf von Kaie- 
« a »  bi» zur Steyrbrück« r  S tunde»  la n g , und eine B e rg 
feste mit sy H äusern, ,oo  W ohnparteyen, 39s Einw ohnern, 
r  S tunde»  von Kirchdorf, s  von Schlierbach, i von S te y r -  
lmg am sinken Ufer der S te y r ,  westlich von jiemlich hohe» 
Gebirgen, östlich von der S te y r  begränzt.

D ie P fa rre  K lau» , »7S4 anders eingetheilt, i7S5 mit 
emem Kaplane versehen, entstand 1674 aus jener von Kirch
dorf. S tif te r  davon ist H e i n r i c h  G o t t h a r t  v o n S a l -  
b ü r g ,  M itstifter Abt N i  v a r d  ll. von Schlierbach. Aber 
schon G e o r g  S i g m u n d  G ra f  v o n  S a l b u r g ,  V a te r 
des Obigen, legirte iso o  fl., damit diese P fa rre  zu S tan d «  
käme. Am 7. S e p t . , 673 bestätigte S e b a s t i a n ,  Bischof von 
P a ffa u , drese neue P fa rre , und übergab sie mit allen Rech
n n  dem S tift-S ch lierbach . Den t .  M ay >674 weihte 3 » -  
d o k u S ,  Weihbischof ,n Paffau die Kirche zu Ehren de» 
h - ' l .  J o h a n n  B a p t i s t .  —  S ie  liegt viel höher a ls  da» 
untere Schloß K lau s , wurde >6i s  von L u d w i g  S t o r c h  
zum protestantischen Gottesdienste gebaut, mußte aber eben 
deßwegen wieder geschloffen werde».

D er hübsche P fa rrho f mit einer Kapelle zu Ehren der 
schmerzhaften M utter G o ttes , fast > , / r  Viertelstunde von 
der Kirche entfernt, ist gleichfalls ein Werk des S tif te rs  der 
Kirche. D a s  Schulhaus von 70 —  so  Kindern besucht, ent
stand später durch d,e Herrschaft K lau s ; es wurde 1S09 ganz

D ie Feste K l a u S besteht eigentlich au» zwey nebenein
ander liegenden, durch em Gärtchen getrennten Schlössern 
au f einem mäßige» Felsen in einem engen Passe, früher mit 
einigen Wallen und Verschanzungen umgeben. W ann K laus 
an d,e P o l h e i m e r  kam, die Ereignisse von >6>o und >742 
daselbst erzählte d , e G e schich t e. , r s ?  ging schon der W aa- 
^nzug der S tey rer nach 3 nnerösterreich und Venedig über 
K laus. >368 besaß es der B urggraf F r i c k e r ,  ,474 —  
' " >  der B urggraf W i e n e r ,  ,434  G e o r g  P e i s s e r ,
»444 S e b a s t , a n  S t  0 r c h , >46o die landesfürstliche Kam-

b " "  geschloffener, befestigter Paß. (Pallh.
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mer, hierauf ein K u n a c h  e r ,  1477 —  » s»2 das S t i f t  S p i
ta l am P y rn  a ls  Lehen, 1 r l  2 schenkte eS K. M a x i m i l i a n I .  
dem W i l l i b a l d  S t o r c h .  S e in  S ohn  S e b a s t i a n  
verkaufte es 1526 an K orrl G e y e r .  1529 tra t U l r i c h  
S t o r c h  durch gewonnenen Prozeß in den Besitz. 1539 be
kam H a n n S  S t o r c h  das obere, sein B ruder T h o m a s  
daS untere S ch loß , die Unterthanen wurden getheilt; >624 
aber beyde Schlösser wieder vereinigt. »632 fiel K laus an 
die G r a f e n  v o n  S a l b  u r g ,  von ihnen l 76» durch K auf ^  
an daS S t i f t  S p i t a l  a m  P y r n ,  lü07 an die Benedikti
ner in S t .  B l a s i e n ,  am i. Nov. »8o8 an den o b e r 
ö s t e r r e i c h i s c h e n  R e l i g i o n s f o n d .  I n  K laus sind auch 
2 von der N atu r gebildete Pyram iden an dem Weg« nach dem 
Steyrflusse merkwürdig. (Höh. ll. 231; Preuenhueb. 4 >3;
Zeiller'S Topographie von Oesterreich 5 0 ; Hübner lll. ,3 7 ;
Kurz'S Handel 328; Annalen von Schlierbach; Urkunden 
von S p ita l  und Linz).

Nach S t .  P a n k r a z  pfarren die 3 Ortschaften KniewaS,
S t .  Pankraz und Schalchgraben mit t 07 Häusern, l 35 Wohn- 
parteyen, 59s Einwohnern.

St. Pankraz,  rin  P fa rrdo rfm it SS Häusern, 70 W ohn
parteyen, 329 Einwohnern, 2 S tunden von K laus, S t .  P a n 
kraz und Windischgarsten,  3 von S p ita l. D er S tif te r  der 
diesigen Kirche, die Zeit der Erbauung derselben sind un- 
vekannt, die älteste Urkunde darüber ein Ablaßbrief des pass. 
Weihbischofes und Suffragan  J o h a n n e s  von »443. Am 
22. August »462 weihte S i g i s m u n d ,  Bischof von S a -  
lona und S uffragan des Fürstbischofes U l r i c h  in P affau , 
die Kirche S t .  Pankraz mit 3 Altären ein. »576 maßten sich 
die S t o r c h e n  v o n K l a u S  daS Vogteyrecht über S t .  P a n 
kraz a n ,  was abet K. M a x i m i l i a n  ll. nicht gestattete.
1709 wurde diese Kirche renovirt; »719 verfertigte der B ild
hauer M a r k u s  R e l l e r  in W els einen neuen Altar in 
dieselbe. Den 28. Okt. »732 befahl daö O rdinariat in Paffau , 
daß hier von der Mutterkirche W i n d i s c h g a r s t e n  in den 
Sommermonaten zweymal, in den Wintermonaten einmal 
Messe gelesen »verde. Am ». Nov. »7S» wurde in S t .  P a n 
kraz ein eigener Benefiziat angestellt, »7S7 dessen Wohnung 
ausgebaut, »784 das Benefizium in eine P fa rre  umgeschaffen.

Unterm 28. S e p t »733 setzte daS S t i f t  S p ita l den 
ersten Schullehrer hieher. 1770 wurde ein neues Schul
hauS gebaut. »76» legte der Kanoniker J o s e p h  P e r n -
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r e i t  e r  von S p ita l 1000 fl. » 3 p. Ot. an, damit von den 
Zinsen >r arme Kinder unentgeldlich Unterricht erhalte» . 
>793 bestimmte der Dechant J o h a n n  E r u e s t  K i r c h e r  
( f -  i 8 o s )  eine gewisse Sum m e, um jährlich L  arme, fleißige, 
sittliche Kinder zu kleiden. (Manuskripte von S p ita l) .

M it der P fa rre  S p i t a l  a m  P y r n  ist diese gleich»« 
mige Ortschaft nebst Oberweng vereinigt, beyde zusammen 
mit 204 Häusern, z i?  W ohnparteyen, 1493 Einw ohner«.

Spital am Pyrn, sä inontem Vieren,ev kireu s), 
ein P fa rrd o rf  und ausgelösite» Kollegiatstift am Fuße de» 
P y rn  27o Klaftern über die Meeresfläche mit 149 H äuser« 
235 W ohnparteyen, r 10s Einwohnern, > S tunde  vom höch
sten Punkte, wo der Uebergang über den P y rn  in einer S e e 
höhe von 4i 2 K laftern, nach Steyerm ark geschieht, » 1 /2  S t .  
von Windischgarsten, 5 1 /2  von K lau-, 7 1 /2  von Kirchdorf.

Die Ge s c h i c h t e  v o n  S p i t a l  a m  P y r n  zerfällt 
ia 5 Epochen: 1) a ls P fa rre  und Hospital; 2) a ls Kollegiat
stift unter D echanten; 5) a ls Kollegiale unter Pröbsten; 
4) a ls  Benediktinerstift; 5) a ls weltliche Herrschaft.

W ann S p ita l am P y rn  zuerst urkundlich besprochen wird, 
zeigte die Ge s c h i c h t e .  Diese führte uns aber auch iu die 
Römerwelt zurück. Die VolkSfage weiß im Orte noch di? 
S te lle  zu zeigen, wo der alte Heidentempel war. (M uchar 
I. 276).

S p ita l  entstand a ls  P fa rre  fü r das in der Gegend woh
nende Landvolk, zugleich aber auch zur B e h e r b e r g u n g  
d e r  P i l g e r ,  woher der Name S p i t a l .

13Y4 erhielt es Bamberg d )  zur Tilgung großer S ch u l
den, zum bessern Unterhalte, zur Bewahrung des Hochstifte» 
und seiner Besitzungen in S te y r  und K ärnthrn. (Eine ab
schriftliche S tiftsurkunde).

») Lpireop. vnmk. p. 176. — Die Namen S p i t a l ,  T ä 
fern re. deuten im Mittelalter auf jene gewaltige Verbindung, 
di« von der goldenen Meilensäule inmitten Rom» bis an den 
Euphrat, und bis hinter Aegyptens Pyramiden führte, über 
den Wall H a d r i a n s  in großen Germanien an den Wall An
ton  in s gegen dar schottische Hochland. (Horm. Wien l. D. 
H. H. S . 29).

l») Rach Calle« (U. 97) hatte e« Bamberg schon um 119» 
beseffen.
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1418 verändert« Bischof A l b e r t  von Bamberg diese 
Pfarrkirche mit Genehmigung des PabsteS M a r t i n  V. in 
ein weltpriesterlicheS Kollegial - und K u ra t-S t if t  mit i o —  
, r  —  ,8 Kanonikern unter einem Dekan.

iö o s erhob Pabst P a u l  V. das bisherige Dekanat zu 
einer Probstey.

Am , i .  August 1807 wurde das Kollegiatstift unter dem 
Probst« M a t t h ä « »  L i c h t e n a u e r  aufgelöst/ und den B e 
n e d i k t i n e r n  von S t .  B l a s i e n  im S c h w a r z w a l d e  
eingeräumt.

Diese verließen eS am i .  M ap  1809, und erhielten da
für S t .  P a u l  i n  K ä r n t h e n .

I m  Verfolge dieser Anordnungen wurde S p ita l  am 
1. Nov. iso »  dem oberösterreichischen Religion-sonde einver
leib t/ und »ach dem Abzüge der Benediktiner eine Petriner- 
P fa rre .

N un  haben wir aber einige Rückblicke zu machen:
M an  muß sich gegen da- bewahren/ w as Hoheneck 

( ll.  4 7 5 ) , J n s p r u g g e r  und W e n d t v .  W e n d t e n t h a l  
(IV . 7 3 ) , von der S tiftu n g  S p ita ls  am P y rn  durch den 
h e i l .  O t t o  um 1130 erzählen.

I h r  Grund ist eine T radition , und Urkunden, auf die 
sie sich berufen, sagen gerade das Gegentheil. (Kurz'S M spt.).

Zwischen Y7o —  99» schenkte B i s c h o f  P i l g r i n  von 
P affau  di- Zehente von der Scharten (bey Vorchdorf) bis 
zum P y rn  an K r e m S m ü n s t e r .  (S tra ffe r l. 224).

Zwischen 1 , 8 0 — 1, 86 bittet O t t o k a r ,  Herzog von 
S te y r ,  seinen B lutsverw andten, den Bamberger Bischof, 
O t t o  II. von Andechs, einige ihm aufgesagte Lehe» bey 
S p ita l am P y rn  dem Kloster G a r s t e n  zu verleihen. (Hor- 
mayr'S Archiv 1826. S .  83»).

1212 schenkte Bischof Eckbekt  von Bamberg dem S tifte  
S p ita l  drey MansoS. (Obiges Archiv , 827. S .  4o).

I m  Dezember ,288 mußten österreichische Truppen mit 
unglaublicher M ühe auf Befehl Herzogs A l b r e c h t  l. gegen 
den Erzbischof R u d o l p h  von S alzburg  über den P y rn  nach 
Rottemann re. ziehen. (Kurz'S Ottokar und Albrecht i  ; Zau- 
ner'S Chronik II. 382).
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1Z70 verbot Herzog A l b r e c h t  M . die F ahrt über de» 
P y rn  von Venedig heran-. N ur die B ürger von E n n S ,  
L i n z ,  W e l - ,  G m u n d e n  und F r e y s t a d t  waren a u -g e  
nommen. (Preuenhueb. Ann. s ? ;  Kurz'S Handel 53).

1502 verunglückte da- S t i f t  durch Feuer und wurde hier
auf vom K. M a x i m i l i a n  I. besucht.

1547 zeigten sich hier die ersten S pu ren  der Lehre Lu
ther-. D er Dechant/ W o l f g a n g  P r u g g n e r /  nahm »s6S 
die protestantische Religion an/ und verehlichte sich. H ierau f 
unterblieb der katholische Gottesdienst bis i 57i .  (M spte).

1631 wollte Probst A. P r ü d e n t i u S  diese Kollegiale 
in ein Benediktiner Kloster verändern/ w as aber nicht geschah.

B i-  1679 mußten sich die neugewählten P rä la te n  von 
S p ita l persönlich nach Bamberg begeben/ und in die H and  
des Oberherrn Treue geloben. Vom April 1679 sicherte da- 
Hochstift/ welches die W ahlen durch Reverse bestätigt«/ sein 
Recht durch Reverse. (Hormayr'S Archiv von iü 27. S .  397). 
1754 trug die hiesige Probstey zur Errichtung eine- Priester 
seminariumS in Linz 3v/0oo fl. bey.

S e i t  1776 trugen die Kanoniker von S p ita l  ein M e
daillon mit der Umschrift: De äeo e t proximo bene meren- 
ril»u». (S t if ts  - Original - Akten). 1777 wurde hier der N or
malschulunterricht eingeführt/ und i s i 4 erhielt A u g u s t i n  
S t o c k S m a y r  wegen mehr a ls sojähriger ausgezeichneter 
Dienstesleistung im Schulfache von S r .  M ajestät die kleine 
goldene V erdienst-M edaille; am 20. M ay 1779 schenkte der 
hiesige KanonikuS/ K arl T h e o p h i l  F r i e d r i c h  4000 fl. zur 
Schule/ um von den Interessen die Schulbedürfnisse armer 
Kinder beyzuschaffen. 1793 machte der S tif ts -D e ch an t/ 
J o h .  E r n e s t K i r c h e r /  eine S tiftu n g  zur Kleidung für 
9 arm«/ aber fleißige Schulkinder. T h e r e s i a  W e i n m e i 
s t er  legirte ein Kapital zur besseren Subsistenz des OrtS
SchullehrerS. D a  besteht- auch eine Familienstiftung vom 
Dechante J o h .  Mi ch .  J o s .  T r o s t b e r g e r  zur Erlernung 
eines HandwerkeS/ dann zur Unterstützung studierender J ü n g 
linge. (Linzer Amtsblatt N ro. 55. von 1S24).

Am 2» Ju ly  i s o 4 besuchten S e .  k. k. Hoheit Erzh. R  a i- 
n e r  daS S t i f t  (Linz. Zeit. N ro. 70. von 1S04). Gegen daS 
Ende deö November i s i ?  löste sich 1/4  S tunde von S p ita l 
auf der M itte deö sogenannten S c h w a r z e n  b e r g e -  eine 
Erdlawine von beyläufig so Klaftern in der B reite, 200 Kl.
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in der H öhe, so —  4o Kl. in der Tiefe loS. (Linz. Zeitung 
N ro . 9a von i s t ? ) .

W ährend seines Bestandes ertheilten dem S tifte  n e u e  
P r i v i l e g i e n  oder bestätigten demselben die erhaltenen:

»l9> E r z b i s c h o f  A d a l b e r t  von S a lzbu rg ; 1193 
Pabst C ö l e s t i n  UI.; 1194 Bi s ch o f Th i emo  von Bamberg/ 
»272 K. R u d o l p h  I . ;  »277 Herzog H e i n r i c h  von 
B a y e r n  »289 K. A l b r e c h t  l . ;  »299 Herzog R u d o l p h  
von Oesterreich; »304 Pabst B e n e d i k t  X I.; »so? Ale!- 
r a n d e r V I . ;  »s »4 J u l i u s  l l . ;  » s i s  Le 0 X . ; »607 und 
»ö»o K . M a t h i a S ;  »6s r  F e r d i n a n d  II.; > ü Z 9 F e r d i -  
n g n d  III.; »677 L e o p o l d  I. ;  »708 J o s e p h  I . ;  »7»s 
K a r l  V I.; »742,  »747,  »754 M a r i a  T h e r e s i a .  (l,a -  
mus äe  genr. m igr. 2S2 ; U so sir II. 306; Preuenhueb. Ann. 
29; Manuskripte).

M e i s t e r  d e s  H a u s e s ,  welch« dem S p ita le  vor E r 
richtung der Kollegiale vorstanden, gab eS »»; D e c h a n t e  
nach Erhebung zur Kollegiale 20; P r ö b s t e  hierauf »2. 
V o r z ü g l i c h e  M ä n n e r  hierunter w aren: >) B e r t h o l d  
v o n  A c h s e i t e n  von »r so  bis »256, hierauf P rä la t  in 
Kremsmünster; 2) T h e o d o r i c h  v o n  A b e n ö b e r g ,  Chor
herr zu B am berg , »36? Hospitalar am P y rn ,  »383 Dom 
probst zu Bamberg und Bischof zu Regenüburg; 3) G r e 
g o r  P e r l e  r. E r begab sich 1 s t  4 nach 18 M onaten seines 
D ekanates freywillig in die Kartbause nach Gammnig, und 
starb im nähmlichen Ja h re  im Rufe der Heiligkeit; 4) I  0 h. 
J a k o b  G i e n g e r ,  Domherr und Domschaffner in Wien. 
E r steuerte von »S7» an dem eingeriffenen Protestantism us, 
erhielt »So» den Bamberg'schen R athS titel, »605 (Hoheneck 
irrig »604) den Titel eines Probstes, »So8 den Gebrauch der 
Pontifikalien, starb am 4. S ep t. »609; 5) H e i n r i c h  O t t o  
G a ß n e r  36 Jah re  StiftSdechant verblich am »7. Nov. »684 
im Rufe der Heiligkeit; 6) C h r i s t o p h  M i l l e d e r ,  Dom
prediger, Domscholaster und Erzdiakon in P r a g ,  entschlief 
am 22. M ärz 1622; 7) A n d r e a s  P r ü d e n t i u ö  Doktor 
der Theologie, apostolischer P ro tono tar und S tad tp fa rre r sn 
W els, kaufte die Herrschaft F e y e r e g g  und starb nach einer 
ruhmvollen »sjährigen R egierung; 8)  A l i p r a n d u S  N i 
k o l a u s  de  T h o m a s i S ,  Doktor der Theologie, apostolischer 
P ro to n o ta r , S u ffra g a n , Generalvikar, Offizial des Erz
herzogs L e o p o l d  W i l h e l m ,  Fürstbischofes in P affau , 
S t a d t p f a r r e r  in Linz, Probst zu S p ita l vom »». Ma-
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,6 z«  bis so . M ay  >642; y) H e i n r i c h  F ü r s t e »  P ro b s t 
^  vom 4. Oktob. iüyz  —  r i .  Ju n y  « 6 3 2 , der E rbauer der 

S tiftskirche, kaufte daS Berg - und Hammerwerk L i e z e n  
um rs ,o o o  f l.;  io )  M a r k u s  A n t o n i u S S t e i n w a l d  
(vom «3 . Okt. 1732 bis 23 . M ärz 1760) brachte m ehrere 
G üter in Steyrm ark käuflich an daS S t i f t ;  n )  J o s e p h  

V  L a v e r  G r u n d t n e r  (vom i s .  Ju n y  i?So —  9. S e p t .
^  1802) verschönerte das S t i f t  und die S tiftskirche, richtete 

eine Apotheke ein , schaffte die ausgesuchte Bibliothek und 
ein seltenes Naturalienkabinett bey, kaufte die Herrschaft 
K laus rc. E r ist der Erbauer der meisten Schulhäuser in Lea 
S p ita le r  P fa rre n , der Errichter eine- Central Arineninsti- 
tuteS für die S P fa rren  dieses Distrikt-kommissariates nach 
dem Wunsche K. J o s e p h S l l .

Dieser seiner menschenfreundlichen Schöpfung hinterließ 
Probst G r u n d t n e r  bey seinem Lode auch sein ganze
Vermögen.

Noch ein merkwürdiger M ann  diese- S tif te -  w ar F r i «- 
'  d r i c h  von A u f s e ß ,  früher Chorherr zu S p ita l, 1421 Bischof 

* in Bamberg. E r zog aber dieser glänzenden W ürde seinen 
einsamen LieblingSort S p ita l vor, resignirte sein BiSthum , 
kehrte 1432 in fein anfängliche- S t i f t  zurück, machte an das
selbe verschiedene werthvolle Geschenke an Param enten  re ,  
trug zur Verbesserung der H ausordnung re. wesentlich bey, 
entschlummerte hier am 2s. Februar 1440, und liegt in der 
gewöhnlichen Probsten - G ruft in einem zinnernen S a rg e  be
graben. Neben ihm schläft eben so der Bamberg'sche Fürst
bischof J o h a n n e s  G e o r g i u S  II. aus dem G e s c h l e c k t e  
d e r  F u c h s  v o n  D o r n h e i m .  E r  starb au f einer D isita- 
tionSreise zu WolfSberg am 29. M ärz iü 33. (v » ,e rn iso n  
,n b  N ro. 11 e t  paß. 233; Zeiller SS).

Unter den übrigen verschiedenen, und ansehnlichen W ohl- 
ihäter» dieses S tif te s  nennt die Geschichte den Bischof 
W o l f k e r  in P a ffa u , den Herzog L e o p o l d  von Oester
reich und S teyrm ark , den Pfalzgrafen L u d w i g  am Rhein 
und Herzog in B ayern , 122s den Herzog F r i e d r i c h  von 
Oesterreich, Steyrm ark und K ärnthen, 1239 Pabst I n n o 
z enz  IV -, 1245 den Bischof H e i n r i c h  von B am berg, 1254 
den König O t t o k a r  von Böhm en, 12SS deu Herzog von 
S lav o n ien , 1257 den Bischof B e r t h o l d  von Bamberg, 
1259 den Herzog U l r i c h  in Kärnthen und Kram , 1263 den 
Pfalzgrafen H e i n r i c h  am Rhein und Herzog in B ayern,

äzo Distrikts - Kommissariat  Spitak .
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1277 Grafen v o n  S c h a u m b u r g ,  Freyherren von Polheim  
u. s. w. (O riginal - Akten de- S tif te - ) .

Die ehemalige KollegiatstistSkirche zu Ehren der G ottes
mutter M aria  geweiht/ ist jetzt da- G otteshaus der nach S p i 
ta l gehörigen Pfarrsgemeinden.

Diese Kirche wurde ohne irgend eine Ueberladung, ohne 
irgend einen P feiler mit io  Oratorien vom Probste H e i n 
r ich F ü r s t e n  1714 vom Grunde neu gebaut/ w as auch daS 
Chronograph ober der EingangSthüre bestätigt: Lcolesia 
Oollegiata Uo»pil»Iei»i» Veipsra« Virgin» Iionori ex- 
strncta et äicala. P r o b s t  M a r k u ö A n t o n i u S  vollen 
dete ihren B au  um 1720 im I n n e r n ; Kardinal Fürstbischof 
F i r m i a n  von Passau konsekrirte sie Um i ? 6s. S ie  hat 
7 A ltäre/ r  heil. Leiber/ eine schöne Kanzel/ im Presbyte
rium / wo daS Pflaster eine dreyfache Mischung von S teinen  
zeigt/ vergoldete Chorstühle, eine vortreffliche O rgel, ein 
merkwürdiges eisernes G itter, r  geräumige Sakristeyev, und 
2 massive Thürme von Quadersteinen mit s sehr gut zusam
mengestimmten Glocken. .

Unter den 7 Altären macht der Hochaltar eine besonders 
frappante Wirkung auf den Eintretenden. E r ist nebst den 
2 Nebenportalen zu den Opfergängen und den S tu fen  zum 
A ltare , von grünem, schwarzgemischten M arm or, und impo- 
n irt am meisten durch seinen Tabernakel mit 12 S äu len  von 
weißem carrarischen M arm or, und 2 anbetenden Engeln, 
ober welchen eine durchbrochene Kuppel mit einer vergoldeten 
Krone angebracht ist. D er berühmte Bildhauer K ö n i g e r  
i n  G r ä z  verherrlichte seinen Namen durch diesenAltar. DaS 
B ild  an demselben stellt die Himmelfahrt M arien -von  M . A l -  
t o m o n t e  vor. -

Jeder der 6 schönen Nebenaltäre, 4 mit M ahlereyen von 
M . S c h m i d t  (er brachte sein P o rträ t am Frauevaltare alö 
Dominikaner an), 2 yon M . A l t o m o n t e  sormirt eine eigene 
Kapelle, theils mit M arm or, theils mit marmorirten GypS 
verziert, woraus man dort sehr schöne MeubelS macht.

Auch beym Eingänge der Kirche begrüßt man beym 
Opferstocke ein Gemälde von S c h m i d t :  wie nchnlich der 
H err 4voo Menschen speiset. '

D ie meisterhafte Orgel verfertigte der StiftSmusiker 
V a l e n t i n  H o c h l e i t n e r ,  daö schön gearbeitete eiserne 
Kircheogitter der S t i f ts  - Schund L i n d e r m a y r .  B o r  der
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Kirche steht die vom Probst« F r a n z  X a v e r  aufgeführte 
DreyfaltigkeitSsäule; zwey Kastanien - Alleen breite» ihre 
Aeste a«S.

D aS S t i f t s -  jetzt Schloßgebäude, ein prächtiges V ier
eck, in' dessen Vordertheile 2 Gallerien mit röthlichen M a r 
morsäulen angebracht sind, fing Probst D a m i a n J n a m a  
( ,6 4 2  —  , 6s s )  zu bauen an, seine Nachfolger vollendeten eS.

DaS W a p e n  von S p ita l  bestand aus einem m it den 
Hörnern abw ärts gekrümmten goldenem Halbmonde, und auS 
einem auf dem Rücken aufrecht stehenden Kreuze. (Höh. H. 475).

Eine Viertel S tunde  von S p ita l liegt oben a u f  Felsen 
das FilialgotteöhauS S t .  L e o n h a r t  mit dem pfarrlichen 
Gottesacker und einer Leichenkammer. Diese Kirche wurde 
I 44Z geweiht; eine zweyte kleinere unten am Felsen ,4 6 3  zu 
Ehren des W e l  t e r l ö f e r S .  (Manuscripte von S p i ta l ;  
Hoheneck ll. 475 —  4 8 0 ; VVeuckt 72 —  9 6 ; Jnsprugger 
ll. S t ,  53 ).

Z ur P fa rre  V o r d e r  st o d e r  gehören die s  Ortschaf
ten: GeiSriegel, Vorderdammbergau und Vorderstoder mit 
i 2 l  Häusern, lS 7  Wohnparteyen, 833 Einwohnern.

Borderstoder,  ein P fa rrd o rf  von S t H äusern , 
64 W ohnparteyen, 313 Einw ohnern, l 1 /2  S tu n d en  von 
Hinterstoder, 3 1/2  von K la u s , 2 von S t .  P ank raz ,  r  von 
Windischgarsten, 2 1/2  von S p ita l.

Vorderstoder pfarrte lange nach Windischgarsten, wovon 
aber manche Gemeindeglieder 4, 5, 6 S tunden entfernt w a
ren. D er erste, welchem der Gottesdienst in dieser Kirche 
besonders am Herze» la g , und dieselbe des Ja h re s  hindurch 
öfters von S p ita l aus mit Besiegung großer Beschwerden be
suchte, w ar der S tiftsdechant H e i n r i c h  O t t o  G a ß n e r .  
Einer S a g e  nach soll die hiesige Pfarrkirche einst M a r i a  
a m  S t e i n  genann t, und von zahlreilchen W allfahrter» be
sucht worden seyn.

S ie  wurde den 17. August , s o 7 vom Weihbischofe 
B e r n  h a r t  von Paffau zu Ehren des heil. M arkgrafen L e o 
p o l d  gewejht, «669 renovirt, 1707 vom Probste H e i n r i c h  
F ü r s t e n  mit dem dritten Altare und einer Kanzel, »709 mit 
der obern Emporkirche versehen. 1746 schaffte der Dechant 
A n d r e a s  E l f e n  den Hochaltar sammt Tabernakel bey; 
, 77» ließ der Probst J o s e p h  X a v e r  das schöne A ltar-
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d la tt: die H i m m e l f a h r t  M a r i e n ' S  u n d dey h e il .  L e o 
p o l d  durch M .  S c h m i d t  mahlen.

Die erste S tiftu n g  für öftere Gottesdienste dahier ge 
schah 1651, eine M ehrung derselben lü so , die Aufstellung 
eines eigenen Benefiziaten 16S6, die Verbesserung seiner Ein 
künfte zwischen 1758 und 1768/ die Anstellung eines zweyten 
Hilfspriesters 1761, welcher aber 1787 wieder einging. ,784 
wurde daS Benefizium in eine P fa rre  verändert, am 17. M ay 
1785 der Gottesacker eingeweiht. -

1666 gab Probst G e o r g  K o n r a d  izo o  fl. her, damit 
eine W ohnung für einen Geistlichen gebaut werden konnte.
169s ließ Probst H e i n r i c h  die nöthigen Viehstalle bauen.

Um 1770 wurde daS SchylhauS durch das S t i f t  S p i 
ta l  neu hergestellt; 1761 und 179s machten J o s e p h P e r n -  
r e i t e r  und E r n e s t K i r c h e r  auch hier die nämlichen S t i f 
tungen, wie zu S t .  Pankraz. (Manuskripte von S p ita l) .

Nach W i n d i s c h g a r s t e n  pfarren folgende is O rt
schäften: Dammbach, Edelbach, Fahrenberg, Gleinkerau, 
M eierwinkel, M rtternw eng, P ich l, P ießling, Rading, R o
sen au , RoßleiteN, Schweizeöberg, Seebach, Wacheck und 
Windischgarsten mit 590 H äusern, 814 Wohnparteyen,
2821 Einwohnern.

W lu d ifc h f la r s te n ,  W i n d i s c h g ä r s t e n ,  nach dem 
M arktöwapen W i n d i s c h g e r s t e n  s ) ,  ein freundlicher —— 
M arkt und P fa rro r t ,  an d§r stark befahrnen, von den Ein 
wohnern trefflich benutzten Handelsstraße von Oberösterreich 
über S p ita l  am P y rn  nach Steyrm ark und Kärnthen mit 
1 ZS Häusern, 217 W ohnparteyen, 959 Einwohnern, 1 1 /2  S t .  
von S p i ta l , s  von KlauS, 7 von Kirchdorf, 2. von V order
stoder und S t .  Pankraz, z von Hinterstoder.

Nach der Ge s c h i c h t e  erscheint der O rt nebst der Kirche 
urkundlich zuerst gegen das Ende des 11. Jahrhunderts.

Di str ikt s  - K o m m i s s a r i a t  S p i t a l .  43 z

a)  D er O tt  leitet seine Benennung von den weitverbreiteten. 
W e n d e n  und Sklaven her, (Kleinmayrn« Juvavia S .  yü; 
J n l i u »  A q u i l i n u »  E L s a r  in seiner Beschreibung de« 
Herzogthum» Steyrmark. !. Thl. 6. D . k v l. 72 >. — W ir 
haben da» W ort g a r »  schon bey G a r s t e n  etvmologistrt. Uebri- 
gea» baut man hier seit mehreren Jahren die sogenannt« J e 
rusalemgerste mit besonder» gutem Erfolg«.

( 2r Thl. 2t« 'Abthl. TraunkceiS). , E e
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»34 Di s t r i k t s  K o m m i s s a r i a t  S p i t a l .

i i7y wird hier der Zehent sammt Zugehör dem Kloster 
K r e m S m ü n s t e r  vom Pabste A l e r a n d e r  lll. bestätiget, 
(kaekm . 9 1 ) , 1197 diese Kirche durch Bischof W  0 l f k e r i n  
P affau  von dem Taufrechte der Kirche zu W a r t b e r g  und 
K i r c h d o r f  befreyt. Am 24. August >4ü s  wurde die F ilia l 
kirche Windischgarsten vom Weihbischofe S i g i s m u n d  in 
P affau  mit ihren 4 Altäre« und dem Gottesacker zu Ehren 
d«S Apostels J a k o b  M a j o r  wieder eingeweiht. E in e  Auf 
schrift an der Seitenw and dieses Gotteshauses sagt u n s  fer 
ner: » , 4S2 errichtet, 1603, , 687, 1736 renovirt.«

Die Kirche brannte am 2s. S ep t. >683 ab, und  wurde 
außer obigen Jah ren  , 8,7 wieder besser hergestellt, 1772  ein 
zweyter Priester dabey angestellt.

»S72 setzten die hiesigen B ürger den P räd ikan ten  von 
Leoustein mit Gew alt a ls  ihren P asto r ein. ,536 kam es 
wegen Erhaltung eines lutherischen Prädikanten hier wieder 
zu einem Aufstande, der aber bald gestillt wurde. (Ferdi- 
nande'sch« Annalen H. 453 , 4S4). ,626  endeten diese I r
rungen. iso ?  kam die P fa rre  zum ReligionSfonde.

Bevor die Benefizien zu S t .  Pankraz und in Vorder
stoder errichtet wurden, erstreckte sich die Pfarre Windisch 
garsten auf mehr als «ine Tagreise im Umkreise.

D er jetzige P fa rrho f soll >692 gebaut worden seyn. 
E r w ar 1555 noch aus Holz gezimmert.

i s s s  wurde das sogenannte Herrenhaus zu einem S c h u l
haus« gekauft. D a  eS aber ,728 abbrannte, so w urde ^  
l 73o neugebaut, und ,770 durch den Probst F r a n z  X a v e r  
mit einem zweyten Lehrzimmer versehen. ,793  machte der 
Dechant J o h a n n  E r n e s t  K i r c h e r  auch hier die nämliche 
S tiftu n g  wie zu S p ita l.

W i n d i s c h g a r s t e n  kam 143s für ,638 Pfund P fen  
nige an das S tift  Spital. Dieses erhob das D orf , 4 4 4  zu 
einem Markte, dessen Wapen aus einem mit Zierrathen ver 
sehen«» Schilde besteht. I n  seiner Mitte erhebt sich ein von 
dreo Sternen umgebener Halbmond, dem drey Gerstenähren 
entolühen. (Manuskripte von Spital).

26) S  t  e i n b a ch.
I n  diesem Distrikts-Commiffariate zählt man 7 D örfer, 

a ,6 H äuser, , 2 ,7  Wohnparteyen, SS75 Einwohner, 1 grö-

OooZle



ßere Herrschaft, 2 kleinere Dominien, z P fa rren  und Schn- 
l e n , 8 S teuergem einden, 2 Chirurgen und 2 Hebammen. 
Nebst » Ahlschmide, 1 B ilderm ahler, l Büchsenmacher,
2  D rechslern, 1 Feilhauer, 1 G abel- und kkechenmacher,
2  Hackenschmiden, ,5  Heftdrehern, 1 Holzschüffeldreher,
2  Kalkbrennern, 1 Kattundrucker, 6 Klobenschmiden (die 
einzigen im Kreise), 4 Korbzäunern, 2s M aultrommelma
chern (26 in MoUn, 1 in der B reitenau, > in der Ramsau),
4 9  Messerern, 5 Sehlschlägern, 3 Pechöhlbrennern, 1 P fa n 
nenflicker, » Pfannenschmide, io  Schaufelhackern, 2 Scheer- 
schmiden, 3 Schleifern, 4 Schlittenmachern, 3 Sensenschmi
d e n , z Spinnräderm achern, t S tr ig e l-  und i Uhrmacher, 
i s  W ebern, 1 Z eug- nnd 2 Zweckschmiden werden noch 
4 2  Kommerzial-, 12» Polizeygewerbe und freye Beschäfti
gungen ausgeübt. >

DaS Distriktskommissariat unter einem Pfleger hat sei
nen Amtssitz zu Steinbach, welches die oben bezeichnete grö
ßere Herrschaft ist, einen Theil von jener zu S te y r  bildet, 
und dem K a r l  E u g e n  F ü r s t e n  v o n  L a m b e r g  gehört.

D ie 2 kleineren Dominien sind die Kirche u n d d e rP fa rr -  
hos zu M olln.

D ie 3 P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich zu 
Frauenstein« zu M o lln , und zu Steinbach. Bey Frauen- . 
stein ist der jeweilige P fa rrh e rr  zu M olln Kirchenpatron, der 
Religionsfond S chu lpatron ,  die Herrschaft Garsten Kirchen- 
«nd Schulvogtey, zu M olln und Steinbach der ReligionS- , 
sönd Kirchen - und Schulpatron, die Herrschaft Garsten Kir
chen- und Schulvogtey. .

D ie 8 S t e u e r g e m e i n d e n :  A ußer-B reitenau, I n -  
n e r-B re ite n a u , M olln , P ieselw ang, R am sau , Steinbach 
und Zehetner umfassen 81 > 3 topographische Numern.

D aS B r a n d a f s e k u r a n z  - K a p i t a l  zeigte mit Ende 
1824 den B etrag  von s 17,000 fl.

D ie  P fa rre  F r a u e n s te in ,  nach Wischers Karte M a 
r i e n  s t e i n ,  liegt 3 /4  S tunden  von Klauö, 1 1 /2  S tunde 
von M olln , 2 von Kirchdorf, 3 von Schlierbach auf einem 
Felsen am östlichen Ufer der S te y r , und besteht aus einem 
Theile der Ortschaft Ramsau, welche früher ganz zur P fa rre  
M olln gehörte.

D a  sich diese P fa rre  hier 3 S tunden  weit ausdehnte, 
und die Gemeindeglieder von ihrer Mutterkirche zu weit ent

' E e  r
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f trn t waren, so enstand auf Verlangen und Kosten derselbe, 
unter Abt L e o n h a r t  ll. von Garsten (»4SS —  » 4 9 2 ) die 
Kirche Frauenstein mit gothischer W ölbung. S ie  w urde »4«» 
vom Weihbischofe B e r n h a r t  in P affau  zu Ehren d e r H e i m  - 
s u c h u n g  M a r i e n -  eingeweiht, und erst »5y4 d a n n  und 
wann Gottesdienst hierin gehalten. Bey A usbreitung  der 
Lehre Luther- kam der gänzliche Ausbau der Kirche sehr ins 
Stocken; er konnte erst zwischen 16Z1 und i6Z7 vollendet 
werden. 1752 begann ein Jesuiter a ls  Missionär h ie r seine 
Funktion. D a  baute dann Abt L e o p o l d  von G arsten  einen 
P fa rrhof, und stellte 17S4 einen eigenen Vikar hieher.

17S4 wurde Frauenstein zur selbstständigen P f a r r e  erho 
ben (»S2L zu einer Lokalie bestimmt), und derselben ss  H äu 
ser mit rü z  Individuen zugetheilt, igo6 d a -P fa rrp ro to k o v , 
ein Taufstein, und ei« Freithof errichtet, 18»2 ein eigene
SchulhauS statt des früher gemietheten gebauet, von l 45 Kin 
dern besucht. (Annalen von Schlierbach, M anuskripte von 
Frauenstein).

Am 4. M ay  i8 2 i feyerte hier der P fa rrh e rr , K a r l  
S a u e r ,  sein sojährigeS Meßopfer, welchem s  P f a r r e r  und 
2 Dechant« a u -  der Umgegend beywohnten. (Linzer Zeit. 
N ro . 96. von l« 2 l) .

F r a u e n s t e i n  w ar in früherer Zeit «ine Feste, welche 
zu Pernstein gehörte. Als E b e r h a r t v o u  W a l l s e e  ,z s s  
da» Kloster Schlierbach stiftete, gab er zu seiner S tif tu n g  
auch die von seinem B ruder Georg um 64 P fund  P fenn ige 
gekaufte Feste Frauenstein. (Dielhelm 'S hydrographische
Wörterbuch S e ite  571. Ueber diese- Ereigniß ist H o h e n e c k  
Ul. s i r .  ziemlich undeutlich, und mit sich selbst im W ider
sprüche).

' D ie P fa rre  M olln ist in r  Ortschaften getheilt: M olln , 
Breitenau und R am sau, letztere theil- zu M olln , theils zu 
Frauenstein gehörig. Die Ortschaft M o l l n  bildet d a -  Thal 
und die nächst angrenzenden Häuser. Breitenau lä u f t in 
in einer Bergschlucht nach dem Steyerlingbache fo r t ,  'und 
reicht bi- an die Gränze von Steyrm ark. Ramsau ist wieder 
eine G-birgfchlucht, welche sich westlich von M olln b i- an  die 
S te y r  hinzieht.

M o l l n ,  ein P fa rrd o rf  mit 176 H äusern ,  279 Woha- 
parteyen, ,L46 Einwohnern,, 1/2 S tunde  von Leonstein,
2 von Steinbach, 2 1 /2  von Kirchdorf über da- Gebirge.
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Molln lag in dem Bezirke, welcher 1082 zur Gründung 
von G a r s t e n  zwischen der EnnS und S te y r  angewiesen wurde.
D ie  Pfarrkirche,  zu Ehren des h e i l .  L a u  r e n z  1443 vom 
Abte Friedrich ll. in Garsten gebaut, und eingeweiht (Höh.
I .  i z s ) ,  wurde 1459 vom Weihbischofe I  0 h a n n  in Passa« 
sammt ihren z Altären neuerdings geweiht. S ie  erhielt 
15Y4 einen zweyten Priester. 1629 starb hier F e r d i n a n d ,  
v o n  S p i n d l e r  a ls P fa rre r. (Höh. ll. 471).

Als 1632 —  1642 das Lutherthmn in L e o n s t e i n  sehr 
um sich griff, wurde der P fa rre r  B e r n h a  r t  S a u e r  von 
M o l l n ,  wo diese Lehre nie wurzelte, zum Pfarrverweser 
angestellt, 1734 der prächtige P fa rrho f vom Abte C o n s t a n -  
t i n ,  1779 ba- schöne Schulhau- mit 2 Lehrzimmern für 
mehr a ls 200 Kinder vom S tif te  G a r s t e n  neu gebaut. 
(Ungedruckte Annalen von Schlierbach).

Z ur P fa rre  S t e i n b a c h  gehören die 4 Ortschaften 
Forstau, Pieselwang, Steinbach und Zehetner mit 310 H äu
sern, 462 W ohnparteyen, 1961 Einwohnern.

Steinbach, insgemein M e s s e r e r  S t e i n b a c h ,  
ein P fa rrd o rf  an der S te y r  mit 106 H äusern, i sy Wohn- 
pa ttey en , 694 Einw ohnern, 1 /2  S tunde vün Waldueukir- 
chen, 5 /4  von G rü nbu rg , 1 von Adelwang, 1 1/2  von 
Aschach, 2 von S irn in g , M o lln , Leonstein und vom EnnS
stuffe, s  von KremSmünster, z i / r  von S te y r , s von Linz.

I n  der hochliegenden, gothisch gebauten Pfarrkirche sind 
noch einige alte Gluömahlereyen vorhanden.

W ann die P fa rre  Steinbach gestiftet, die Kirche gebaut 
wurde, läßt sich nicht bestimmt angeben, weil vor ungefähr 
300 Jahren  alle Akten nebst der Kirche und dem Pfarrhofe 
verbrannten. 1 s 13 bestätigte K. M a r i m i l i a n  l. dem Klo- . 
ster Garsten den Besitz der hiesigen P fa rre  und Zehente.

D er schöne, regelmäßige P fa rrho f wurde i ?64 gebaut, 
daö jetzige SchulhauS, worin 200 Kinder in 2 großen Lehr
zimmern Unterricht erhalten, 1824 gekauft. Die Reihe der 
P farrherren  beginnt mit 1604.

V on 1S36 an durfte Garsten diese S tiftSpfarre im Be- 
dürfungsfalle durch Weltpriester versehen lassen.

Ohne Zweifel stand neben der Pfarrkirche die Feste 
S t e i n b a  ch; denn noch heutigen LageS heißt ein Fleck im 
Hintergründe der Kirche der Burgstall.
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M itglieder der Familie von Steinbach kommen »oyS, 
«lLS, »»42, »213, »2l? re. vor. Die uralte F am ilie  von 
Steinbach starb mit C h r i s t o p h  S t e i n b e c k  v o n  S t e i n 
b a c h  »SOS auS. (Höh. UI- 7 0 8 , 7»o; I -a ä e v iA  L«L- 
«;ui-v etc . IV. ro s , 209; Preuenhueb. Ann. 370) .

D ie hiesige Messerer - Z unft besitzt ansehnliche P riv ile 
gien vom Herzoge A l b r e c h t  III. 1262; K. F r i e d r i c h  IV. 
»47? ;  F e r d i n a n d  I. »S2S. Ih re  älteste Urkunde ist vo» 
»424. (Pfarrschristen).

Zu Steinbach wurde ,752  G a b r i e l  S t r a f f e r  ge
boren , welcher die in diesem Werke öfter- angeführte» 
Kremömünster'schen Jahrbücher schrieb und »S»4 sta rb . (Va- 
terländ. B lä tte r N ro. 49. von »s»4).

43» Distrikt- - Kommissariat Steinbach.

27) S t e i n h a u s .

D ie numeräre Uebersicht diese- DistriktSkommiffariat- 
ist folgende: » Vorstadt, 20 D örfer, ü»o Häuser, 089 W ohn 
parteyen, 4o64 E inw ohner, » größere Herrschaft, 2 Land
g ü te r, 6 kleinere D om inien, 3 P fa rren  und Schulen , 
7 Steuergemeinden, 3 Chirurgey und z Hebammen. Außer 
2 B r ä u e r n ,  1 Haubenmacherm, » Kalkbrenner, » M ahler, 
2» M üllern und » S ä g e ,  » Oehlschläger, » S a t t le r ,  
» Schnürm acher, 2 Stärkm achern, » Tischler, 22 W ebern 
und » Ziegelschläger zählt man noch 22 bekanntere Kommer- 
zial 8S Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen.

D aS D i s t r i k t - k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat feinen Amtssitz zu S te inhaus, der oben bezeichneten grö
ßeren Herrschaft, wovon W i l h e l m  F r e y h e r r  v. E y s e l S -  
b e r g  seit 13. M ärz »sos Eigenthümer ist.

Die 2 Landgüter befinden sich zu P e r u  a u  a n  d e r  
T r a u n  und zu T r . a u n e c k  in Thalham.

D a -  erstere gehört dem W o l f g a n  g T i e f e n t h a l e r  
und wird zu KremSmünster verwaltet; das zweyte gehört den 
Erben de- G e o r g  K r a u t h a u .  f ,  in der B u rg  W els 
verwaltet. '

D ie 6 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind die Gotteshäuser 
zu Fischelham und T halham , die Filialkirchen Schauerthal, 
Schaneröberg und Larelbach, der P farrhof zu Thalham .
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Die Z P f a r r e n  und S c h u l e n  haben ihre Wohnsitze 
unter dem P atronate  und unter der Vogtey. des S tif te s  
KremSmünster zü Fischelham, S te inhaus und Hhalham.

Die 7 S t e u e r g e m e i u d e n : Aschet, Fischelham, 
Forstberg, Oberschauersberg, Ottstorf, S te inhaus und T hal
ham haben 969s topographische Numern.

D a s  B r a n d a f f e k u r a n z k a p i t a l  wurde mit Ende 
»S24 auf 262,560 fl. ausgewiesen.

D ie P fa rre  Fischelham besteht auS den « Ortschaften: 
Eggenberg, Fischelham /  Forstberg, H afeld ,  Haitzing, Ohren
Harting, Seebach und Zauset (von G'saufet) mit r a r  H äu- ' 
fern, 21» Wohnparteyen, 934 Einwohnern.

F i s c h e l h a m ,  P e r n a « .

M s c h k lh tU N , e o c ls e is  set» k L tr i  in  V ise h v n k a m ,
V i schl h a m b , (der Fischer Heimath > , ein P fa rrdo rf von 
26 Häusern, 52 W ohnparteyen, 217 Einwohnern, 1 /2  S t .  
vom Zusammenfluss« der Albe und T raun, » S tunde  von Lam- 
dach, 2 von W els.

F i s c h e l h a m ,  früher die S t .  P e t e r S k i r c h e  aür  
S a n d  genannt, und eine Filiale von Steinerkirchen, wurde 
126S «ine selbstständige P fa rre , (ksedm . 9 , ,  130).

I n  der Kirche befinden sich theils unleserliche Denksteine 
d e r I ä g e r n r e u t e r ,  theils unter den Bethstühlen verdeckt.

,622  tra t die B u rg  W els dem S tif te  KremSmünster 
daS Vogteyrecht über die P fa rre  Fischelham ab.

D ie T a u f - ,  T r a u u n g S -  und S t e r b e b ü c h e r  die
ser P fa rre  fangen mit , 64o an, die Pfarrörechnungen aber 
<Ko5, und sprechen schon damals von dem Pfarrhofe, dem 
M eßner- (vermuthlich zugleich S chu lleh rer-) und Todten- 
gräberhause.

Um , 67i scheint der hiesige P fa rrh o f mit jenem von 
Steinerkirchen (1 /4  S tunde  entfernt) unbeschadet der Rechte 
der zwey P fa rre r , vereinigt worden zu seyn. Bey der neuen 
Pfarreintheilung bezog der P fa rre r  in Fischelham i 7v5 daS 
hiesige MeßnerhauS, dem Schullehrer wurde eine neue W oh
nung gebaut.

, 6oy brannte die Kirche sammt dem M eßner- nndTod- 
tengräberhause ab. »709, ,711, ,730 beschädiget der auS-
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-,4« Distrikt- - Kommissariat Steinhaus.

getretene nahe Pettenbach diese Gebäude sehr, w arf einen 
Theil der Freithofmauer u m , riß die Todten in die T ra u n  
mit sich fort.

Eine halbe S tunde  von Fischelham, i  i / r  von W ol»  
befindet sich die Filiale S t .  Georgen im Schauerthale m it 
der ältesten Airchenrechnung von i 6i 4. (Pfarrschriften).

Pernau,  V e r n a « ,  das Stammschloß der H erren  
v o n P e r n a u b e y  Fischelham, » 1 /2  Viertelstunde von der 
T ra u n , kam »449 von U l r i c h  d e m  A n h ä n g e r  a n  die 
J ö r g e r ,  von diesen an die J ä g e r n r e u t e r ,  wovon 
W o l f  H e k t o r  »519 ständischer Verodneter ob der E nuS 
w a r , tS«S an J o h .  B a p t .  S p i n d l e r ,  l 7so an L e o 
p o l d  F r e y h e r r »  v o n  E y s e l S b e r g ,  i 76Z durch K au f 
an K a r l ,  1766 durch Vergleich an J o h .  N e p .  von G a -  
b e l k o v e a ,  >772 wieder durch K auf an Ä l o i S ,  den 
iz .  Februar 179g aber durch Uebergabe an L e o p o l d  G r a 
f e n  v o n  S p i n d l e r .  Am r>.  Ju ly  179s brachte eS der 
Feldkriegskommissär von A n a k e r  käuflich an sich, wornach 
e- in der Folge an den jetzigen, im ständischen Giltenbuche 
noch nicht angeschriebenen Besitzer kam. (Höh. I. Anh. i t .  
ll. 474; ständisches Giltenb.).

Z ur P fa rre  S t e i n h a u s  gehören die s Ortschaften 
O berhart, Oberschauersberg, S te in h a u s , Tarelberg und 
Unterhart mit 206 Häusern, r r o  W ohnparteyen, »Z42 E in- 
wohnerti.

Steinhaus ,  S t a i n h a u s ,  ein P fa rrd o rf  und Schloß 
am Aiterbach« mit 47 Häusern, «1 Wohnparteyen, zo i E in
w ohnern, 1 S tunde  von W els, s/4  von Fischelham, 1 i / r  
von Steinerkirchen. Die P fa rre  S te inhaus, früher eine F i
liale von T halham , wurde l 7SS neu errichtet, und ihr di« 
Filialkirche Tarelberg zum h e i l .  N i k o l a u s  mit l > / r  V ier
telstunde Entfernung zugewiesen. ,

W ann S t e i n h a u -  zuerst vorkommt, ist in der G o 
sch i ch t e nachgewiesen.

D a s  Schloß bauten die Grafen v 0 n P  0 l h e i m .  >2 ,9 
"  besaß e s A l b e r  0 ,  > 340 W e r n e r  von P  0 l h e i m .  H ier

auf kam eS an die K ä t z i a n e r ,  1695 von J o h .  W e i k a r t  
^  G r a f e n  v o n  K ä t z i a n e r  an die Freyherren von E y s e l S -  

/  b e r g ,  welchen eS noch gehört. Zwischen >ü>9 — >ürr 
baute G u n d a c k e r  F r e y h e r r  v o n  P o l h e i m  bey seinem
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Schlosse S te inhaus mit Hülfe seiner Unterthanen eine ganz 
neue Kirche zu Ehren der h. D r e y  f a l t i g k ei t .  (Preuenh. 
6 e n . ko lk . 457 ; Höh. 1. 96 ; ll. »o ü ; stand. Giltenb.).

D ie der P fa rre  T h a l h a m  zugetheilten Ortschaften sind 
nachstehende 8 :  Aigen, Aschet, Bergerdorf, Edhvlz, Ottstorf, 
L raunleiten , Thalham und Unterschauersberg mit 26» Hau» 
fern, 448 W ohnparteyen, »788 Einwohnern. ,

Hier w e rd e n A ig e n , O t t s t o r f ,  T h a l h a m ,  T r a u n »  
eck und U n t e r s c h a u e r s b e r g  näher beschrieben.

A ig S N , ein Filialkirchdorf von Thalham eine Vorstadt 
von W els mit 27 Häusern, 47 Wohnparteyen, »88 Einwoh
nern, am rechten Ufer der Traun hart an der Brücke, welche 
den HauSruck- und LraunkreiS bey W els verbindet.

Die Kirche w urde»»89 vom Bischöfe D i p o l d i n  Passa« 
zu Ehren des h e i l .  A e g i d  eingeweiht, und »6»» der P fa rre  
Thalham zugewiesen, (k a o k . 38 s).

E r z h e r z o g L e ö p o l d  d e r  T u g e n d h a f t e  bestimmt« 
nebst anderen einen Theil deS O pfers am Altare für den P rie 
ster, der da Messe lieft, 2 Theile zur E rhaltung der Welser- 
brücke re. (kaolun. g 8 ; S tra ffe r I. z » »).

D t t s t v r s ,  ein D orf mit zy H äusern, 6o W ohnpar
teyen, 252 Einwohnern, eine kleine Viertelstunde von Schleist- 
heim, 1 /2  S tunde von Thalham.

Hier befand sich das Schloß O t t s t o r f ,  »696 nur mehr 
theilweise bewohnbar, 1799 und »800 gänzlich abgebrochen. 
D ie Kapelle dieses Schlosse- wurde am 2». M ay »45» durch 
S i g i s m u n d  Bischof von S a lo u a  geweiht, daS Schloß 
1545 von den P r a g e r n  an V e i t  v o n  Z e l k i n g ,  »555 
von diesem an N i k o l a u s  K ö l n p ö c k  verkauft. H ierauf 
erhielt eS die Familie v o n  G r i e n  t h a l ,  von derselben G ra f  
K l a m m  v o n  M a r t i n i z .  D a s  Weitere wurde bey D i e »  
t a  ch angegeben. (Höh. I. 220; lll. 562; M anuseripte).

Thalham, T h a l h a m b ,  T h a l h e i m  a), ein P fa rr -  
dorf, auf einem angenehmen Hügel in der Distanz einer V ier
telstunde der S ta d t  W els gegenüber mit 49 Häusern,

Distrikt- - Kommissariat Steinhaus. 44»
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>>S Wohnparteyen, 4otz Einwohnern, i / r  Stunde von 
Schauersberg und Schleistheim. >

Die Kirche 1070 vom Bischöfe Altmann in P a ffa u  j«  
Ehren des h e i l .  S t e p h a n  geweiht, wurde vom Abte 
P e j j e l i n  für Kabbach wieder an KremSmünster gekauft/ 
r6ü9 vom Abte P l a e i d u S  erneuert, »773 von E h r e n 
de r t  M . beffer hergestellt. (k a e b m . s o ,  »0 7 ; S tra ffe r  
I. rz y ) , isS s , 1S6S, 1570, ls? 6 , 1602, 1626 zu rB eg räb - 
nißstätte für M itglieder aus der Familie v o n  P o l h e i m  und 
der C a s t n e r  v o n  S i g i S m u n d l u s t  verwendet. (H öh. 
I. 6S2 ; Preuenh. 6 «„. k o lk . soo, so», so s  rc.).

Die Pfarrbücher beginnen hier mit »62s.
. Di« Sterblichkeit beträgt seit so  Jah ren  im Durchschnitte 
4ü bis so  Köpfe.

D er P fa rrh o f wurde 161Ü vom Adte A n t o n  W o l f -  
r a d t  bequemer zu bauen angefangen, »664 vom P fa rre r  
P e t r u s  H a c k e r  ausgebaut. E r führte iü6ü auch da- 
jetzigr SchulhauS von Grunde auf. ,

»7SS geschah mit Thalham die bedeutendste P fa rrv e räu  
derung.

Merkwürdige P fa rre r  von Thalham w aren: G r e g o -  
r i u S  B u l l m a n n ,  1542 Domherr in W ien; C ö l e s t i n  
, S c h i r m a n n  17S7 (unter ihm wurde Thalham zu einer blei
benden Dekanats - P fa rre  bestimmt); W o l f g a n g  L e i t h -  
n e r ,  uud mehrere andere, die wir schon anderswo genanut 
haben. (Pfarrschristen). '

Trauneck, T r a u n e g g ,  ein sehr schönes, solid ge
bautes Schloß am Traunfluffe jenseits der S ta d t  W els nächst 
der Kirche und dem Pfarrhofe Thalham.

» .
T r a u n e c k  kam i s »7 von B e r n  h a r t  J  ö r ß e r  an die

A l t h a m e r ,  und i 64Z durch K auf an M a t h i a s  C a s t 
n e r .  (Höh. I. 2S). M it dem nämlichen RechtStitel erhielt 
e - am s i .  Dez. 1779 J o s .  v o n  S c h a r z  durch A n d r e a s  
E d l e n  v o n  R e n k h e n ,  den 17. August »7S9 K o n r a d  
v o n  S o r g e  n t h a l ,  den <s. April 1790 B e n e d i k t  G a ß -  
n e r ,  am 20. Februar 1790 der Schiffmann M a t h i a s  
S i e g e r ,  den is .  M ärz 179s A l o i S  v o n  S c h w i n g e n  
s c h u h ,  am 28. April iso6  J o s e p h  K r a u t h a u f .  Un 
term 2. Ju n y  i «24 wurde Trauneck a ls  Eigenthum der Erbs 
intereffenten des G e o r g  K r a u t h a u f  zum Verkauf« auS-

4 ir Distrikts - Kommissariat Steinhaus.
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geboten. (Ständisches Giltenbuch; Wiener Amtsblatt vom 
r .  Juny 1824).

Unterschauersberg,  insgemein S c h a u e r s b e r g ,  
eine Filiale von Thalham und ein D orf mit 21 Häusern, 
so Wohnparteyen, 148 Einwohnern, s /4  S tunden von W els, 
i > /r  zu Wasser von Lambach.

Die Kirche 1490 zu Ehren der Gottesmutter M a r i a  
gebaut und eingeweiht, wird noch jetzt von vielen W allfahr
ter« besucht. .

1446 kaufte KremSmünster hier Zehente; 149s legte der 
Zechmeister L e  0 n h a r t  die erste Kirchenrechnung über 
SchauerSbkrg. (k»ol»m. r so ) .

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  S t e y r .  443

28) S t e y r  (S ta d t) .
I n  dieses Distriktskommiffariat gehören 1 S ta d t ,  y V or

städte, 1 D orf, 867 Häuser, 22Z8 Wohnparteyen, 9036 Ein
wohner, 2 größere Herrschaften, 12 kleinere Dominien, 
2 P fa rren , 6 S chulen ,-1 Steuergemeinde, s Aerzte, 4 W und
ärzte, 6 Hebammen, i Bürgerspital, 1 BruderhauS, 1 S ie 
chen- und 1 Krankenhaus.

Nebst 99 bekannteren Kommerzial-, 204 Polizeygewer- 
ben und freyen Beschäftigungen giebt es da noch 19 Ahl- 
schmide, s  Apotheker, 4 A rm atu r--A rbeiter, 2 Blumen- 
«nv 2 Bordenmacher, 4 Bohrerschmide, 7 B räuer, 4 B ran n t
weinbrenner, 1 Buchdrucker, 2 Buchbinder, 2 Büchsenma
cher, 2 Bürstenbinder, 1 Cioeeolatemacher, 2 Drahtzieher, 
S Drahtstiftmacher, 4 D rechsler, 5 Eisengeschmeidler, 
2 k. k. privilegirte Fabriken (1 M anchester-, 1 Honigläute» 
rn n g S -, H o n ig -, S y r n p - u n d  Wacbskerzenfabrik), s  F är
ber, iz  Feilschmide, 2 Fischhändler, 1 Fliegenschützen, 
1 Geigenmacher, 1 Gelbgießer, 1 Glockengießer, 1 Goldar
beiter, 2S Handlungen (9 E isen-, 2 Leinw and-, 8 Sxeze- 
rey- und Schnittw aarenhandlungen, 1 G alanteriew aaren-, 
i H o lz - , 1 Leder-, 1 Nürnbergerwaarenhandlung), 4 H aar- 
stebler, 4 Hammerschmide, s Handschuhmacher, i r  H au
benmacher, 4 H u tte re r, 2 Kaffehsieder, 1 Kartenmahler, 
i Kattundrucker, 10 Klingenschmide, 1 Kupferhammer, 3 Ku- 
pferschmide, 11 Lohnkutscher, 1 Ledcrfarber, 2 M ahler, 
4 Mehlspeisemacher, so Messerschmide, 1 Messmgschläger,
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s  Nadelmacher, 2 N ad le r, 6 Nagelschmide, s  P ap ie rfab rik  
kanten, » Pfannenham m rr, 2 Posamentirer, s  Regenschirm
macher, 4 Ringmacher, 1 Rohrhammer, 2 Rosogliofabrikan- 
te n , l Salpetersieder, 1 Sam nttm acher, 2 Schallenschrot- 
te r ,  i Scheidemacher, 1 Scheermefferer,  s  Scheerschmide, 
2 Schiffmeister, 10 Schleifer, 2 Schwertschmide, > S e id e n 
Wirker, 2  S ilberarbeiter, z Sockenstricker, 2 S tärkm acher, 
4 S tah lp o lire r , 2 Striegelm acher, 2 LabakSpfeifenmacher, 
2 Tapezierer, » Tuchscheerer, 2 Uhrgebäusemacher, 7 U hr
macher, 1 V ergolder, 2 Windenmacher, 3 Zeughändler, 
22 Zeugmacher, 4 Zeugschmide, 2 Zinngießer, 4 Zirkel- 
schmide, 2 Zuckerbäcker, i r  Zweckschmide, i  Z w irnhändler.

D a»  D i s t r i k t s - K o m m i s s a r i a t  unter einem B ü r 
germeister hat feinen Amtssitz in der landesfürstlichen S t a d t  
S te y r , wo sich auch das gleichnamige Schloß a ls die zweyte 
oben bezeichnete größere Herrschaft des K a r l  E u g e n  F ü r 
s t en v o n L a m b e r g  unter einem Pfleger befindet.

Di« 12 kleineren Dominien sind: 4 B e n e s  i z i e n ;  da» 
B r u d e r h a u S ,  die F l ö s s e r z e c h e  und das S p i t a l a m t  
der S ta d t  S te y r ,  da- S c h e c k e n a m t  der hiesigen B ü rg e r
schaft, d a S D r e y f a l t i g k e i t S  - B e n e f i z i u m d e s  S chnei
derhandwerkeS in S te y r , die M e s s e  r e r  zeche deS dortigen 
MeffererhandwerkeS, d e r S c h l ü s s e l H o f ,  früherem  E igen
thum der Jesuiten, seit dem 17. M ärz 1778 mehrerer B räu er, 
das T r u e n  t e n s t i f t ,  am 16. Dez. 182s um booo fl. W . W . 
vom Religion-sonde verkauft, das S t a d t p f a r r k i r c h  e a -  
a m t  uebst dem P f a r r h o f e  zum Nutzgenusse deS S ta d t 
pfarrerS , da- A i c h e t a m t .  Von den 2 P f a r r e n  befin
det sich eine in der S ta d t  S te y r , die Dorstadtpfarre S t .  M i 
ch a e l iu S teyrdorf.

D ie 6 S c h u l e n  sind die k^k. H aup t- und Mädchen
schule a) in S te y r ,  die Stadtpfarrschule au f dem Berge, 
eine Mittelschule zu EnnSdorf, die Vorstadt - Pfarrschule 
S t .  Michael in S tey rdo rf und jene im Aichet. B ey allen 
ist die S ta d t  S te y r  P a tro n  und Vogtey. V on der S ta d t 
pfarre ist der Religionsfond P a tro n , die S ta d t  S te y r  aber 
V ogtey , bey der Vorstadtpfarre steht dem M agistrate sowohl 
das P a tro n a ts -  a ls  Vogteyrecht zu.

444 Distrikt» - Kommissariat Steyr.

» )  D er Gehalt des Oberlehrer«, der 2 Gehülfen, der Arbeit«- 
meisterinnen an diesem Institute wurde I8>0 verbessert <Da- 
terl. B lätter von isio  Kro. 96, ,03)
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Die S t e y e r  g e m e i n d e  ist S te y r  selbst mit 1709 to
pographischen Num ern.

D aS B r a n d a s s e k u  r a n z  - Kapital belief sich mit 
Ende »824 auf »,006,900 st.

Zur S t a d t p f a r r e  S t e y r  gehören die 4 V orstädte: 
EnnSdorf, Reicheuschwall, Schönau und V ogelfang, da» 
D o rf Ramingsteg und die S ta d t  S te y r  mit Z79 Häusern, 
» y q s  W ohnparteyen, 4 o z o  Einwohnern.

S t e y r ,  8 t^r», nach Laziuö Lveeockunum, nach Aven
tin ^ g irn tuL l, und nach N a u kl e r  VIori» «). Diese schöne 
S t a d t ,  der Sitz de» TraunkreiSamte», liegt lieblich und frey 
in einem heiteren Thal« ausgebreitet, mit stattlichen Gebäu
den, hübschen Lusthänsern und G ärten, im z »» 59  ̂ zo "  öst
licher Länge, 48» 4 / 45"  nördlicher Breite, am Zusammen
flüsse der EnnS und S te y r ,  6 Meilen südöstlich von Linz, 
i / r  von Garsten, 1 /4  vom Ramingbache oder von der unter
österreichischen Gränze, » i / r  von S irn ing .

S t e y r  hat s Thöre, z P lä tze , 9 öffentliche B runnen, 
s  größere, s kleinere Brücken und S tege  über seine 2 Flüsse, 
2» Gassen, 9 Vorstädte, 9 Kirchen und Kapellen, >y vorzüg
lichere öffentliche oder Privatgebäude, «in eigenes W apen.

Die s T h ö r e  heissen: daS Neuthor, das Reichenschwal- 
lerthor, das Pfarrthor, Steyrthor und EnnSthor. D a Steyr» 

' dorf und EnnSdorf noch mit Mauern und Gräben umfangt» 
waren, gab eS noch folgende Thöre: das Doktormüller- und 
Frauenthor, das Bruckvoden- und Gleinkerthor, da» Thor 
im Ort, daS Schmidthor in EnnSdorf, daS Johannes- und 
Kollerthor.

D ie z P l ä t z e  sind der Hauptplatz, der G raben , der 
P latz im Wieserfelde.

D ie 21 G a s s e n  heissen: die Gleinker- und Sikninger- 
>gaffe, bey der S te y r -  oder BruderhauSgaffe, im Aichet, die 
Badgaffe, im obern und untern O r t, die Enger (E nge), 
G rünm arkt, die P fa rrgaffe , die lange B erg - oder Hofgaffe 
(hier der Ursprung der S ta d t ) ,  die Eisengaffe, Kasergaffc, 
D ittm argaffe, Oehlberggaffe ( in  dieser wohnte P r e u e n -  
h u e b e r ) ,  die Kirschnergaffe, daS Dammgäßche», die lange 
EnnSdorfergaffe, die Jo h an n es- und Kollergaffe.
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Die y V o r s t ä d t e  «erden bey der S ta d t  - und V o r
stadtpfarre genannt.

Die y K i r c h e n  und K a p e l l e n  sind: t )  die S t a d t 
p f a r r k i r c h e ;  2) die kleine daneben flehende M a r g a r e 
t h e  n k i r  ch e mit einem gothisch - gebauten, kleinem T hurm e; 
L) die D o m i n i k a n e r k i r c h e ;  4) di? V o r s t a d t p f a r r 
ki r che;  5) die B r u d e r h a u S k i r c h e ,  in welcher am
2 i .  Zuly »6»6 wieder der erste katholische Gottesdienst ge
halten wurde; 6) die K a p e l l e  im B ü r g e r s p i t a l « ,  wozu 
, z i z  die Kaiserin E l i s a b e t h ,  »S8y D ü r i n g  d e r  L a e ,  
g e r ,  »426 H a n n S  K a m m e r h u b e r ,  und um »4y4 
H a n n S  F ü r  b o r g  e r  re. stifteten (Preueahueb. 4 7 ,  4», 
66, 74, - 7) ;  7) die K a p e l l e  i m H e r r e n -  o d e r  S o n -  
d e r s i e c h e n h a u f e ;  8) die S t .  A n n a k a p e l l e ;  9 ) die 
fehrschön« S c h l o ß k a p e l l e .

Die S t a d t p f a r r k i r c h e  ju  Ehren de- h e i l .  A«  g i d  
und K 0 l 0 m a n n  geweiht, ein ehrwürdige- Denkmahl deS go- 

E th is c h e n  S ty le -  nach dem Modelle der Stephan-kirche in 
W ien mit einem mächtigen, »522 von Quadern vollendeten 
Thurm e, ist 12 Klaftern hoch, so Schritte la n g , und auf 
jeder S eite  mit 8 Pfeilern versehen. S ie  hat 7 Altäre « ) ,  
und eine Seitenkapelle zu Ehren de- h e i l .  S e b a s t i a n ,  

k in welcher sich wie im Dom zu Salzburg ein herrlicher T au f
'  stein befindet, r s 6y vom M etalle gegossen, mit erhabenen 

Bildern a u -  der heil. Schrift geziert.
D a -  Hochaltarblatt mir den h e i l .  D r e y k ö n i g e n  

wurde von R o s e l f e l d  gemahlt. Unter diesem Altare liegt 
— die h e i l .  C o l u m b a .  S ie  wurde am 26. S ep t. 1688 von 

den Kapuzinern feyerlich in die Pfarrkirche übertragen, und 
dam als zugleich ein Ve v e u m  wegen der Eroberung von 
S t u h l w e i s s e n b n r g  gesungen.

D a -  Frauenbild zum guten R ath  ist von der M ahlerin  
G ü r t l e r ,  kommt aber jenem in der Ursulinerkirche zu Linz 
nicht gleich.

Schön nehmen sich die a l t e n  G l a S m a h l e r e y e n  
in 5 Fenstern aus.

D ie Orgel von C h r i s  m a n n  hat 26 Register.
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Diese Kirche wurde 1443 von H a n n S  P u x b a u m  zu 
bauen angefangen/ fortgesetzt von M a r t i n  K r a n s c h a c h  
und W o l f g a u g  D g n k  (^  1515), vollendet von H a n n S  
S c h w e d c h o r e r ,  >522 durch Feuer sehr beschädigt/ aber 
von der Bürgerschaft wieder hergestellt, um lSS4 daS große 
P o rta l verfertigt, von 1545 bis 2 , .  Dez. 162, (obgleich schon 
1601 vom Landeshauptmanne L ö b l  den Katholiken wieder 
übergeben) zum protestantischen Gottesdienste verwendet, iü 3o 
renovirt. (Höh. I. 137; ll. 6 0 6 ; Preuenh. 95, 96, 219 re.
Tilmetz 11).

Von der alten Pfarrkirche wird in einem Ablaßbriefe 
deö PabsteS H o n o r i u S  IV. 12s? zuerst gesprochen.

rzv 5 wurde dem Abte zu Garsten die oberste P farrher- 
renstelle in S te y r  eingeräumt, in de» ältesten Zeiten eine F i
liale von G arsten, aber schon in einem Rechtsspruche deS 
Herzoges A l b r e c h t  V. 1437 ausdrücklich a ls  P fa rre  ge
nannt, wozu die L e u e r w a n g e r ,  T u n g a ß i n g e r )  P e -  
r a u f c h ,  G o l d s c h m i d t ,  K a m m e r h u b e r ,  B u r g e r ,  
d i e T r a i n d t e n ,  P r a n d s t e t t e r ,  K r i e c h b a u m ,  G r ä t l ,  
V o r s t e r ,  P r a n a u e r  rc. reichlich gestiftet.

1504, 1509 re. waren 10 B e n e f i z i a t e n  in S te y r . /  
Der P fa rre r  hatte 4 Gesellen und 3 Kapläne; es gab 22 Ze- -  
chen, Zünfte und Brüderschaften. (Preuenhueb. 9 6 , 22s,
226, 323,  325,  326).

I n  der Fasten 1630 wurde der neue P fa rrh o f zu bauen 
angefangen. D er Ita liener M a r r  baute ihn, sein P o lirer 
w ar ein S pan ier. (Tilmetz S3).

Die D o m i n i k a n e r k i r c h e  ist der LieblingSbethort 
der S teyrer. Hier befinden fich 7 A ltäre, 2 Kapellen, ein 
großer messingener Leuchter vom reichen Handelsmann«
C u n z  H o r n  aus N ürnberg , Begräbnisse der S e e a u e r ,  . 
ein Denkmahl d e r L u c k n e r i n  von 1700 und der S i l b e r -  
n a g l i n  von i-5 2 , welche den Hochaltar stiftete.

Kloster und Kirche wurden 1472 zu bauen angefangen, 
i 47S vollendet, 1483 von dem ersten P rio r  verw altet, 1522 
durch B ra n d , 1572 und 1612 durch daS Auötreten der EnnS 
sehr stark beschädigt, 1543 auö Armuth der Geistlichen ver
lassen, 1559 und 1573 von den B ürgern der S ta d t  wieder 
aufgebaut, zum protestantischen Gottesdienste und zu «katho
lischen Schulen verwendet, ant ia .  Oktober 1624 abermahls
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den Dominikanern übergebe»/ am r i .  Febr. »65» m it 2 Häa- 
fern zum Kreujgange vermehrt.

G e o r g  und W i l h e l m  v o n  L o s e n s t e  i n  w a ren  vor 
zügliche W ohlthäter diese- K loster-/ letzt eine M anchester 
Fabrik. (Jnsprugger ll. 87; Preuenh. Ann. 128/ »48/  27z, 
286/ 290 ; Höh. ll. 607 ; lll. 374; W endt » ss , »5 4 ; Til- 
metz 20/ 90).

D ie in S te y r  bestandenen C ö l e s t i n e r i n n e n  wurde» 
»784/ die K a p u z i n e r  ,785 aufgehoben.

Di« C ö l e s t i n e r i n n e n  oder A n n u n e i a t e n  kamen 
am 20. August »646 au f Kosten der Kaiserin E l e o n o r a  

i6 s s )  von W i e n  in ein H au - auf dem Berge neben dem 
Schlöffe/ und erhielten da nach 20 Jah ren  (1666) ein eige
ne- Kloster. »727 litten sie durch B rand  großen Schaden. 
Bey ihrer Aufhebung wurde die Kirche in ein T hea te r ver
ändert; da- Klostergebäude wird zu S tad tarrestea und  zu 
W ohnungen benutzt.

D aS K a p u z i n e r k l o s t e r /  nun da- Eigenthum eine- 
P riv a te » / bey 384 Schritte außer dem Gilgenthore v o r der 
S ta d t/  wurde durch G e o r g  S i g m u n d G r a f e n  v. S a m 
b e r g  gestiftet. »6 >6 kamen die ersten Kapuziner nach S te y r , 
»617 stellten sie ihr Orden-kreuz au f Garstnergrunde auf, 
den 20. M ay »626 wurde ihre Kirche zu Ehren der h. M a g 
d a l e n a  geweiht.

»699, »723, »76s ,  »770 wurden M itglieder a u -  der 
Familie v o n  R i e s e n f e l s ,  1626 ein bey Gmunden geblie
bener Fähnrich, »719 der Reich-ritter P a u l  S i g m u n d  
v o n  W i t z l s p e r g  in den Grüften der Kapuziner beygesetzt. 
Jetzt eristirt von allen diesen nichts mehr. (Höh. ll. 600 und 
Preuenhueb. Ann. 356, r s ? ;  durch W e n d t  »54— »So in 
de» Widersprüchen gehoben).

V o r z ü g l i c h e r e  ö f f e n t l i c h e  o d e r  P r i v a t g e 
b ä u d e  sind außer den 2 Pfarrhöfen folgende: ») d a - R a th - 
hauö ; 2) da- Schloß oder die B urg  de- Fürsten von Lam- > 
berg ; 3) daS BenefiziatenhauS der DreyfaltigkeitSstiftungen;
4)  d a - BenefiziatenhauS zu S t .  A n n a ; s )  da- k. k. B erg 
gerichtShauS; 6) die k. k. Zolilegstätte; 7) da- H a u s  der 
k. k. HauptgewerkschaftS - Oberfaktorey; 8) da- Jesuitenkolle
gium , jetzt ohne Bestimmung; 9) da- Hauptnormalschulge
bäude; »0) die Mädchenschule; 11) die 3 städtischen Schul
häuser in der B erggaffe, in EnnSdorf und im Lichet;
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12) da- Bürgerspital; i s )  da- B ruderhau -, ( i s o r ,  1525, 
1526 von H a n n S  F u r b e r g e r  mit G ütern und den W ein
gärten zu R o ß d o r f  beschenkt (Preuenh. 9 7 ); »4)  da- S ie 
chenhaus ( » s ü 9 g ebau t); i s )  da- Krankenhaus oder der 
Plauzenhof.

DaS R a t h h a u S ,  fast mitten am P latze, wurde von 
I76o bis 177,  im geschmackvollen S ty le  ganz neu aufgeführt; 
d a -  alte RathhauS daneben 1422 gebaut, ,S38 besser herge
stellt. (Preuenh. 258).

I m  neuen Rathhause dürften folgende Gegenstände I n 
teresse gewähre«: a)Im ProtokollSexhibit 6 A m p h o r e n  aus 
der Z eit, a ls eS noch Gewohnheit w a r, bey Hochzeiten im 
Rathhause de« ersten Tanz zu machen, und den Ehrentrunk zu 
erhalten; b ) in der ExpeditSkanzley ein P o rtra it K. K a r l ö  VI., 
in dessen Perücke » P h i l i p p  P ä c h t e r ,  d e r  R e i s -  u n d  
S c h r e i b e k u n s t  L i e b h a b e r «  mit freyer Hand daS L n- 
ooinium ssp ien tiss aus dem Eklesiastikus hineinschrieb; e) im 
Rathssaale die Bildnisse deü Erzherzogs F e r d i n a n d  von 
Oesterreich, und der P h i l i p p i n e  W e l s e r ,  welche am
13. April ,580 zu Ambras in Tyrol starb; ä )  ebendaselbst 
eine steinerne Tafel von 16, 2 , welche dem Richter im a lt
deutschen Reim seine Pflicht bündig vorhält.

DaS S c h lo ß  S t e y r  liegt mit seinen 88 Zimmern und 
einem stattlichen Thurme majestätisch im Dreyecke auf einem 
Felsen am rechten Ufer der S ta d t.

Die vorzüglichsten, speziellen Notizen davon sind diese: 
ES wurde gleichzeitig mit der S ta d t gebaut, und war lange 
der Sitz der alten G rafen , Markgrafen und Herzoge von 
S te y r. Nachdem es von diesen an die B a b e n b e r g e r  und 
H a b s b u r g e r  gekommen w a r, fetzten sie B u r g g r a f e n  
darüber, oder wiesen Schloß und Herrschaft ihren Gemahlin
nen zum Witthume a n , verpfändeten e- auch öfters. D ie 
B u r g g r a f e n  waren aus den edelsten Geschlechtern de- 
Landeö. P r e u e n h u e b e r  hat sie (367  —  38o)  von ,284 

. bis »63l aufgezeichnet: S e i f e « e c k e r ,  N e i d e g g e r ,  
R o r e r ,  V o l k e n s t o r f e r ,  P a n h a l m ,  S c h e c k h e n ,  
K e r s c h p e r g e r ,  H a y d e n ,  P r e u h a v e n ,  W a l l s e e r ,  
A n h ä n g e r ,  Z e l k i n g e ' r ,  Ä h r e ß l - i n g e r , K r a f t ,  
P o l h e i m e r ,  S t a r h e m b e r g e r ,  L i c h t e n s t e i n e r  re. 
73 Jah re  hindurch behaupteten die Freyherren v 0 n H  0 f f -  
m a n n  diesen Ehrenplatz, ,6 ,4  Freyherr G e o r g  S i g 
m u n d ,  ,ü 3 i J o h a n n  M a x i m i l i a n  F r e y h e r r  v o n  
L a m b e r g.

2r Thl. 2t« Abthl. TraunkreiS). F f
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D aS Geschlecht der F r e y h e r r e n  u n d  G r a f e n  v o n  
.  /  L a m b e r g  ist u ra lt, führte früher den N am en R i t r e r  

s p e r g ,  und gehört zu jenen ansehnlichen Fam ilien d e -  Lan
d e - , auö welchen vermöge G eburt und Kenntnissen w ürdige 
Bischöfe von G u r k ,  S e c k a u  und P a s s a u ,  1607 e in  Erz 
bischof von P r a g ,  muthvolle Krieger, Landeshauptleute des 
ErzherzogthumS Oesterreich ob der E nns, kais. K äm m erer uud 
geheime R ä th e , Gesandte an verschiedene H öfe, O bersthof
meister und Minister hervorgingen. S ie  bekleideten auch das 
Erblandstallmeisteramt in Krain und in der windischen M ark,

. erhielten ferner da- Erblandkammer- und E rblandjägerm ei
steramt in Oesterreich ob der EnnS. (Höh. L sü o , 566,  568,
572, 580, 585).

J o s e p h  v o n  L a m b e r g ,  geb. i 48y, einer der größ
ten und vortrefflichsten Minister seiner Zeit, tra t 1544 in den 
F r e y h e r r e n s t a n d .  .

J o h a n n  M a r i m i l i a n  wurde von K. L e o p  o l d  L 
^  1648 in den G r a f e n s t a n d  erhoben, und diese Fam ilie

1670 gleichfalls von L e o p o l d  l. mit dem E r b l a n d k a m 
m e r a m t e  in Oberösterreich belehnt.

. Am i. Nov. 1707 erhob K. J o s e p h  l. den L e o p o l d
.  M a t h i a s  G r a f e n  v o n  L a m b e r g ,  oder die sogenannte 

M a r i m i l i a n i s c h e  L i n i e  in den F ü r s t e n  s t a n d ,  und 
gab ihm alle Einkünfte der Herrschaft S te y r  nebst anderen 
G ütern. 1708 wurde er erblicher O b e r l a n d  j ä g e r m e i  
s t e r  d e -  L a n d e s  o b  d e r  E n n S .  D i e s e n  M a n n  
b a t t e  d e r  K a i s e r  so l i e b  g e w o n n e n ,  d a ß  es 
s c h i e n ,  e r  k ö n n e  o h n e  i h n  g a r  n i c h t  v e r g n ü g t  
s e y n .  E r wurde am i»i M ärz l ? i i  der W elt entrückt. 
(Allg. hist, geogr. Lexikon IV. 588).

iz o 2 und am r i .  Ju n y  1824 litt d a -S c h lo ß  durch 
Feuer großen Schaden.

Um izy8 oder izyy räumte Herzog A l b r e c h t  von 
O e s t e r r e i c h  dem F r i e d r i c h  B o g n e r  den massiven 
Thurm (von Einigen für ein Römerwerk gehalten) zur lebens
länglichen Wohnung ein, 1518 uqd 1805 sammt den übrigen 

' Gebäuden renovirt.
1432—  1440 besaß E l i s a b e t h ,  die Gemahlin d ^  

Herzogs A l b r e c h t  V. die Herrschaft S tey r.
. Zwischen 1440— 1455 ließ F r i e d r i c h  IV. daS Schloß 

besser bauen uud mehr befestigen.
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1476 dis i 4Sy war Erzbischof J o h a n n  v o n  S a t z 
-  « r g  Pfandinhaber der Herrschaft S tey r . E r sah ebenfalls 
ans besseren B au  des Schlosses und der Festungswerke, ließ 
auch einen Theil des Schloßgrundeö zum Hofgarten ein
fangen, worinn durch'einen Wafferkunstthurm das Wasser auf 
« P lätze, getrieben wird. 1477 starb in diesem Schlosse der 
hungarische Edelmann v o n  P r o s t a n a ,  159s J o h .  F r i e d 
r i ch H e r z o g  v o n  S a c h s e n ,  und 1601 d e r W o i w o d d  / -  
A l e x a n d e r  v o n  d e r  M o l d a u ,  die zwey letzteren a ls  
Gefangene. Hieher fluchtete sich 1115 Erzbischof A 0 n r a d I .  
v o n  S a l z b u r g ,  als ihn K. H e i n r i c h  V. verfolgte. 
M a r k g r a f  L e o p o l d  v o n  S t e y r  führte den Vertriebenen 
1121 mit großer Bedeckung nach S alzburg  zurück, und setzte 
ihn wieder in sein Erzstift ein. (Preuenh. Ossi. 
s o « ,  311, 36s > 370, 371, 374,  376, 379; dessen Anna
len 130, 134, 311, 331).

D aS W a p e n  der S ta d t  besteht aus einem weißen 
P an th e r im grünen Felde. D aö  Thier ist mit einem doppelt 
aufgeschlagenen Schweife vorgestellt, aus den O hren , dem 
Rachen und Hintern Feuer speiend.

V on der G e s c h i c h t e  dieser S ta d t  ist nach Erbauung 
derselben folgendes daS Merkwürdigste: 1246 — 1251 be
mächtigte sich D i t t m a r  v o n  S t e y r  der S ta d t  und Um- ,

. gegend, und übergab beyde erst 1252 vertragsmäßig an O t -  /  
t o k a r  v o n  B ö h m e n ;  1276 verpfändete R u d o l p h v o n  f 
H a b s b u r g  die S ta d t  an Herzog H e i n  rich v o n  B a i e r n ;
1297 wurden um S te y r  viele römische Goldmünzen mit dem 
Gepräge der Kaiserin F a u s t i n a  gefunden; 1311 schickten 
Erzbischof K o n r a d  v o n  S a l z b u r g  und Bischof B e r n ,  
h a r t  v o n  B r a m b a c h  i n  P a s s a u  2 Theologen nach 
S te y r , um die im Wachsen begriffene Ketzerey der Waldenser 
zu unterdrücken. D er Erfolg m ißlang, denn 1397 wurden 
mehr a ls 1000 Personen wegen dieser Irrleh re  verhaftet, 
so  —  100 au f der Au im Kraxenthale (jetzt der K e t z e r 
f r e i t  Hof  genannt) dem Feuer geopfert, andere in die Ker
ker gelegt, das Kreuz zu tragen gezwungen, und doch tra t 
1527 hier nochmahl ein W i e d e r t ä u f e r . a l s  P rediger au f; 
auch i s 6s  wollte sich diese Sekte wieder eindringen. 134s 
besaßen die Juden in S te y r  ein H auS , 1371 durften sie kei
nes mehr haben, auch nicht Handel treiben re. 1347 rückten ^  
die H ungarn wor S te y r ,  amd verbrannten die ganze S ta d t. '  
13SS und I4S7 durften die B ürger a ls jene einer landes
fürstlichen S ta d t  keine S teu e r entrichte«. 13S4 und i s o i

-  Ff  r
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wurden langwierige Streitigkeiten zwischen den B ew ohnern  
von S te y r ,  Weidhofen und W eyer wegen der Eisennieder» 
läge rc. entschieden. i 4os ertheilte Herzog E r n s t  dem  hie
sigen M e s s e r e r - H a n d w e r k e  große Freyheiten, schriet 
ihm aber auch eine strenge Ordnung vor. »477 h ie lt sich 
F r i e d r i c h  lV . in S te y r  auf ;  , 47S und i 4So hefah l er, 
die S ta d t  zu befestigen, mit Gräben uud M auern re. zu um
geben, worauf auch d a - s t a r k e  T h o r  a n  d e r  u n t e r »  
E n n S b r ü c k e ,  der L a b o r  o b e r  S t e y r d o r f  ( b is  iS2« 
vom S tad tthürm er bewohnt) unter dem geschickten kais. B a u 
meister^ M a r t i n  F e l s e r ,  zu S tan d e  kamen. F ü r  1 4 9 4 , 
1495, 1496, 1512, t 5t 4 ,  r s »6 wurde dem S tad trich te r  
in S te y r  B ann  und Acht, von 1512 an aber für im m er ver
liehen, »4yy der S ta d t  vom K . M a x i m i l i a n  I. die jährlich« 
Buraermeisterwahl zugestanden. D er erste B ürgerm eister hieß 
K a s p a r  F l ä d a r n .  1S0S bewilligte der S tad tm ag is tra t 
stakt der Armbrust daS erste Büchsenschießen, und gab  ein 
Hosentuch zum Besten. Um rauben zu können, sagt« der 
Gesell eines MesserschmideS, S e b a s t i a n M u r e i s e n ,  der 
S ta d t  »s1 0 auf R aub und B rand  ab. D a s  Näm liche that 
auch Ul r i c h  B r a n d s t e t t e r ,  ein deö Landes verwiesener 
B ürger von S te y r  1512. I m  Ja h re  1521 wurde hier di« 
kais. Achterklärung gegen L u t h e r  und die V erdam m ung sei
ner Lehre in M ainz publicirt, 1532 seit i 4SS bestanden« 
S tre ite  entschieden, daß di« Bürgerangelegenheiten von 
S te y r  bei dem dortigen M agistrate, jene der S t a d t  aber 
und deS Bürgermeisters rc. von der LandeShaupkmannschast 
geschlichtet werden sollen. 1541 saß S te y r  daS erstemahl 
beym Ausschüsse der ständischen Giltenberichtigungen bey. 
V on 1545 an mußte man die Dächer mit Ziegeln decken. 
1547 versammelten sich hier die Ausschüsse der 5 verbündeten 
österreichischen Lande: Oberösterreich, Unterösterreich, S te y r 
mark, Kärnthen und Krain zur Berathung der Landesaoge- 
legenheiten. i 54S nahm sich der S tad tp fa rre r W  0 l f g a n g  
W e i d n e r  ein W eib, entfloh dam it, und wurde P a s to r  in 
RegenSburg. 1558 starb A n d r e a s  K ü t t n e r ,  viele Ja h r«  
Rektor der evangelisch-lateinischen Schule in S te y r . i s 67 
erhielt der S tad tra th  eine evangelische Kirchen - und S c h u l
ordnung. 1527 befahl K. M a r  l l . ,  daß kein anderer M epeu 
a ls  jener der S ta d t  S e y r  gebraucht.werden soll. 157z wurden 
die 2 neuern Thöre bey der obern EnnSbrücke, die ganz« 
S tad tm auer an der E nnS , die M auer nächst der Brücke in 
EnnSdorf von Quadern gebaut. 1590 fühlte man hier zwey 
Erdbeben. Am ü. Oktober lü r a  wurde der S ta d t  zur Abbe-

4sr Distrikt- - Kommissariat Steyr.
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zahlung ihrer Schulden ein Ausschlag auf alle Viktualien, 
'a m  »7. M ay 1629 der Getreidaufschlag bewilligt, iü 4i ,  

,6 4 2  erneuert. 1788 wurde daö Kriminalgericht von Gm un
den nach S te y r  übersetzt. Am s. Ju n y  lS «6 und 5. Zuny 
,8 2 2  geschah die Ratifikation der B ürgerrecht-taren, worüber 
sich die B ürger 1500 da- erstemahl einverstanden hatten. 
(Preuenh. Ann. S .  4 , s ,  s i , 2 2 , 2 9 , 47,  s s ,  S8 , 66, 
7 2 ,  77, 1 2 t ,  122, ,6 1 ,  162, 167, 170,  172, 19?,. 
200,  2 1 6 , 241, 251, 252, 264, 267, 273,  281, 282,
307; T i l m e t z  2 0 ,  79;  F u h r m a n n  2 9 4 , 29 5 , 2 9 6 , 
3 9 7 , 4o i ; k e r .  I. 970 ; ll. 768; H o h e n e c k  ll. 6 0 4 , 607 ; 
B u c h i n g e r  II. 82;  W a l d a u  ll. 594 ; J u s t i z k o d e r  
von ä s  Quo» IV. 286; K u r z - H a n d e l  146 , 2 1 8 , 260 ; 
dessen M i l i t ä r v e r f .  2 9 0 , 22 7 , 272; dessen O t t o k a r  
u n d  A l b r e c h t  I. 230; s t ä n d .  A r c h i v . ;  M s p te . )

F ü r die Emporbringüng de- W ohlstände- und de- An
sehen- dieser S ta d t  sorgten die Landesherrn entweder durch 
V e r l e i h u n g  n e u e r ,  oder durch B e s t ä t i g u n g  b e 
r e i t -  v e r l i e h e n e r  P r i v i l e g i e n .  Diese betrafen: 
die L a n d g e r i ch t ö e r e m t i o n ,  die S t a d t r i c h t e r w a h l ,  
den W e i n s c h a n k ,  den E i s e n -  und H o l z v e r l a g  nebst 
der V erführung dieser und anderer W aaren , J a h r m a r k t s 
v e r l e i h u n g e n ,  A b s c h a f f u n g  d e r  G r u n d r u h r ,  
S t e u e r b e f r e  y u n g  d e r  L e h e n g ü t e r  re. D ie Ja h re , 
in welchen die B ürger von S te y r  so vortheilhaste Privilegien 
bekamen, waren 1 2 8 7  (vom H e r z o g e  A l b r e c h t  I. da
älteste aufzufindende D okum ent), 1 2 4 7 ,  1256 ,  1 2 6 0 ,  
1 2 7 0 ,  1271 ,  1280 ,  1 2 8 1 ,  1382 ,  1294 ,  1296 ,  1 4 0 4 ,  
1 4 0 5 ,  1 4 0 3 ,  1 4 1 0 ,  I 4 l 6 ,  1 4 2 2 ,  1 4 5 0 ,  1 4 6 5 ,  1 4 7 1 1 0 .  
Kein W under, daß S te y r  alle S tä d te  Oesterreichs, Wien 
ausgenommen, in früherer Zeit an Geld und Kredit übertraf, 
große Wechselgeschäfte nach allen Richtungen der W elt trei
ben konnte rc. ( P r e u e n h .  1 8 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  5 o ,  5 2 ,  5 2 ,  
5 6 ,  6 2 ,  6 5 ,  7 0 ,  7 1 ,  7 6 ,  7 8 ,  8 2 ,  9 4 ,  9 7 ,  " 6 ,  1 2 7 ,  
1 2 8 ,  1 6 1 ; K u r z -  H a n d e l  2 8 ,  5 2 «  5 2 ,  5 5 ,  7 0 ,  7 1 ,  
8 1 ,  9 9 ,  1 2 6 ,  1 6 4 ,  1 7 2 ,  2 0 6 ,  2 2 3 ,  24o ;  dessen O t t o 
k a r  u n d  A l b r e c h t  I. ll. B . 2 8 ,  5 2 ) .

Indeß  drückten den errungenen Wohlstand von S te y r  
Unglücke aller Art nach und nach immer mehr herab: d ie  
A u s w a n d e r u n g e n  d e r  r e i c h s t e n  P r i v a t e n  in den 
Ja h ren  1604, 1624, 1626, 16271c.; g r o ß e  S t e r b 
f ä l l e  v o n  p e s t a r t i g e n  K r a n k h e i t e n  e r z e u g t :  
1314, 1348, 1257, 13S o ,  14A7 , 1541, 1542,  1553,
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»s62 , lS 6 - ,  lS 7 S , » sss  re. (Preuenh. 4 8 , s o ,  s s ,  s 6 ,  
I6c», - 6 t ,  271 , 2 7 6 , 2 8 2 , 290 , 2 0 s); F e u e r S 
b r ü n s t e :  1202, »502, r s r r ,  i s i 8 , 1S20, 1522, 1 5 2 9 , 
lS4S, 1554, 1564, 1612, 1707, 1727 a ) ,  1729, 1824 ; 
W a s s e r g ü s s e :  m s ,  1167, 1210, 1488, 1529, i s s r ,  
1558, 1567, 1572, 1598, 160s, 1627, 1 7 0 s , » 7 2 6 , 
1761, 1772, 1785, 1787, 1812, IS IS , 1821? Krieg«: 
1455, 15 9 s, 1596, 1626, 1800, r s o s ,  1809 ; W a l
le n st e i n - Q  u a r t i e r e : 162s. ( P r e u e n h .  2 2 , 2 5 ,  4 8 , 
s o ,  SS, S 6 , 1 0s, 142, 160, 199 , 216, 218, 2 2 2 , 2 2 4 , 
260 , 261, 2 7 1 , 2 7 6 , 282, 282 , 2 8 6 , 290 , 2 0 2 , 21 2 , 
222 , 221 , 250 , 268; österreich. B ürgerblatt N ro . 6 1 . von 
1824; österr. Plutarch 12. B . io s ;  Linj. Zeit. N ro . so . 
von iS 2 i ;  Tilmetz 7 1 , ro 4 ; Jusprugger ll. s s ; Höh. I I . 6 0 s).

I n  S te y r  kamen nachstehende m e r k w ü r d i g e  M ä n 
n e r  zur W elt: die 2 P rä la ten  zu Schlierbach: N i v a r d u -  
G e y r e q g e r ,  B e n e d i k t  R i e g e r ,  N i v a r d u S  D ü r 
r e r ;  Abt W o l f g a n g  W i d m a r  in K rem -m ünster, der 
Probst M a t t h ä u s  J o h a n n e -  v o n  W e i f s e n b e r g i a  
S t .  F lo rian , U l r i c h  IV ., P rä la t  in G arsten; A l o i s  
B l u m a u e r  N ro. 146 in der E nge, E rjesuit, B uchhändler, 
Censor, D ichter, nach J e a n  P a u l  ein fette- M arschland; 
der k. k. Kapellmeister F r a n z  T a v e r i u ö  S ü ß m a y e r  
( t  17. Septem ber 1S02); der Hofopernsänger, M i c h a e l  
V o g l ;  der Bücherrevisor und Dichter I  0 h. M a y r h  0 f e r ; 
der Katechet und Topograph A l o i s  S c h ü t z e n b e r g e r ;  
der ältere J o s e p h » .  P o r t e n s c h l a g - L e d e r m a y r ;  der 
Dr. F r a n z  X a v .  S c h w e d i a u e r ; die. M ahlerin M a r i a  
K a t h a r i n a  G ü r t l e r ,  eine geborne M o r z e r ,  wohnte 
N ro. n s .  am Platze. (Höh. I. 4 9 , 114, 126, 12S; II. 260; 
äe  Luv» gel. Oesterr.; vaterl. B lä tte r ;  M anuscripte).

Die Vorstadtpfarre S t .  M i c h a e l  besteht au- den 5 V or
städten von S te y r: Aichet, bey der S te y r , O rt, S te y r 
dorf und Wieserfeld ( iS 42,  iS 44 —  156s von Messerern zu 
bauen angefangen) mit 488 Häusern, 122s W ohnparteyen, 
soo6 Einwohnern, worunter die F e u e r a r b e i  « e r  die vor
züglichsten: Schlosser,Messerer,Kupfer- undHammerschmide, 
Scheidemacher, Schw ertfeger, D rahtzieher, A rm atursar-
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a) Ueber dieses Unglück drückt sich eine Inschrift am Steyrthore 
so anS: Ilsne urdein ssovkfsimus Ißnis äic XXIX. XiiAilLt 
1727 äevkigrsvit, 8vä sugustifsimi tvrrse prineipis Uders- ntss restaiiravit ( 1729).
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L eiter, S tah lp o lire r , Feilenhauer, Nagelschmide, Klingen- 
schmide, Rvhrsch mide rc. D ie  le rv e r  oxno.

Steyrdorf, eine Borstadt von S te y r  und der Sitz 
dieser Vorstadtpfarre theils an der S te y r ,  theils an derEnnS 
m it >27 H äusern, 300 W ohnparteyen, 630 Einwohnern.

D ie Kirche, zu Ehren deS h e i l .  M i c h a e l ,  durch ihre 
Lage auf einer Anhöhe imponirend, wurde den Jesuiten (de
ren S tif te r  hier J o h a n n  B e  r n  h a r t  G r a f  v o n T h a n n 
h a u s e n  w a r), >677 von dem F ü r s t e n  v o n  E g g e n b e r g  
m it der Aufschrift gebaut: D ie Denn» »äor».

Diese Kirche hat 7 A ltäre , > Seitenkapelle und eine 
O rgel von C h r i s m a n n ,  welche nach der Aufhebung von 
G a r s t e n  hieherckam. D ie Kreuzwegbilder in derselben sind 
vom M ahler P i c h l e r ,  fast alle übrigen v o mMa h l e r G ü r t 
l e r  aus S te y r  >769,  >770 re. (V erg l. Jnfprugger ll. SS, SS).

D aS Kollegium und Gymnasium der Jesuiten (beyde 
»773 erloschen) wurde >63> zu bauen angefangen, nachdem 
die S ta d t  S te y r  am 6. August >630 au f kais. Befehl >> H äu
ser zu diesem B aue hergegeben hatte. (Höh. II. 607).

Am 3. Nov. >632 wurde den Jesuiten die Spitalkirche 
eingeräumt, und der erste Gottesdienst darin gehalten. (T il
metz >o>); >785 aus dieser Kirche der Borstadtpfarrhof von 
der Bürgerschaft in  S te y r  gebaut.

Ober S tey rdo rf a u f  den Gründen deS StadlhofeS liegt 
in einem weiten Raume der schöne Kirchhof von S te y r , wel
cher nur jenem von S t .  S e b a s t i a n  i n  S a l z b u r g  nach
steht, mit einem gemauerten P o rtik u s , in dessen M itte sich 
eine Kapelle befindet. Dieser Gottesacker wurde >569 zu 
bauen angefangen, >5S4 vollendet, am 30. Ju n y  >628 vom 
P rä laten  in Garsten eingeweiht. Eine lateinische Inschrift 
nebst deutfcher Übersetzung sagt dem Leser folgendes:

Dsee loca corpörit»u8 äekunetio 8 t^rs psrsvit,
Metern! »t «lomini «8t lertilio illa 8SgS8.

80111N U M , non mortem 8̂ eot»8 , in morte piorum, 
In^ue Deo eslvi, yni morjnntur, ernnt.

Unter de» verschiedenen sehenSwerthen Grabmählern von 
M arm or ist von den älteren jener d e r M a r g a r e t h a H ä u d l
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von »6 i s ,  von den neueren der des H a n d e ls m a n n e s S c h a it  
n e r  von i s o r  der schönste.

D er erste, welcher hier begraben w urde, hieß F i d e l 
b e r g e r ,  und so hat diese Gegend noch gegenw ärtig  de« 
Nam en F i d e l b e r g .  (Preuenh. Ann. 2S4, 2 9 a ; T ilm etz 77; 
M anuskript).

29)  T e r n b e r g ,  eigentlich S c h l o ß  S t e y r .

D ie C en tra l-Uebersicht dieses Distrikt-kommissariat» lie
fert folgende numeräre Angaben: »4 D ö rfe r, 400 H äuser, 
606 W ohnparteyen, 269s Einwohner, 1 P fa rre , 2 S ch u len , 
z Steuergem einden, 1 Chirurgen, 2 Hebammen, 9 Bäcker, 
6 B in d er, S Fleischhauer, 1 Hammerwerk (mit 3 Zerreo- 
feuern und 1 Hammer zu Wendbach, wo die älteste J a h re s 
zahl von IS9S ist), 27 Heftdreher, i Holzwaarenarbeiter, 
2 K o rb jäu n e r, 3  K räm er, 1 Lederer, t M a u re r , i s  Mes
serer, »9 Mül l er und  3 S äg en , »i Nagelschmide, s  S a lz 
Händler, 2 S chm id t, 10 Schneider, io  Schuster, 2 Tisch
le r ,  » V iehhändler, 2 W agner, 4 W eber, 7 W irthe, 
» Zimmermeister, 123 B a u ern , 1 H äusler.

D a -  D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem P fleger 
hat seinen Amtssitz im Schlosse S te y r , wovon wir den Eigeu- 
thümer bereits kennen.

D ie P f a r r e  befindet sich nebst einer Schule zu T ern 
berg , eine Mittelschule zu Trattenbach. Hierüber steht dem 
ReugionSfonde das P a tr o n a ts - ,  der Herrschaft G arsten d a- 
Vogteyrecht zu.

D ie s  S t e u e r g e m e i n d e n :  Bäckengraben, T ern 
berg und Trattenbach zählen 3776 topographische N um ern .

D a s  L r a n d a s s e k u r a n j k a p i t a l  stand mit Ende 
1S24 au f 4I,VS6 fl.

Nach T e r n b e r g  pfarxen 14 Ortschaften: Bäckengra
ben , B reitenfurth , Ebenboden, Kienberg, Meiereben, 
Mühlbachgraben, Paukengraben, Reitnerberg, Schattleiteu, 
SchweinSeck, Ternberg, Trattenbach, Wendbach und Wurm-
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bach. Hiervon liegen 7 am rechten, 7 am linken Ufer der 
E nnS , mit der bereit- angegebenen Bevölkerung.

Ternberg a ) ,  Thernberg, D örnberg , Terrenberch, 
v e r e n b e r o ,  e«n P fa rrdo rf an d e rE u n S , mit 40 Häusern,
S r  W ohnparteyen, 272 E inw ohnern, (hierunter 1 Geistli
cher, 1 S ch u lleh re r, 9 GewerbSinHaber,  2 B a u e rn ,
1 K leinhäusler), 2 1 /2  S tunden  von G arsten , i  von Losen
stein, 2 von S teinbach, s  von S te y r .

Die alte Pfarrkirche mit 2 A ltären ,  einigen G lasm ah
lereien, und 2 Grabsteinen von 1628, 1626 und r s o 2 ,  ist 
den Avostelfürsten P e t e r u n d  P a u l  geweiht, der jetzige 
Kirchtyurm 1757, der P f a r r h o f ,741 entstanden, die OrtS- 
geschicht« im Wesentlichen folgende: Hier befand sich in älte
rer Zeit das Geschlecht der H e r r e n  v o n  T e r n b e r g ,  wo
von der erste vor der M itte deö 12. Jahrhunderts (Geschichte) ' 
in Urkunden des S tif te s  Garsten a ls  Zeuge erscheint. (Höh.
lll . 266» Kurz ll. süo).

1224, 1227,  1249,  1257,  1420 sehen wir die Fam i
lie von T e r n b e r g  mit jener von T a n n b e r g ,  Z e l k i n g ,  
R o r ,  P o l h e i m  und V o l k r ä  in ehelichen Verbindungen. 
(Höh. ll. 71,  729 ; lll. 585,  722,  856).
 ̂ 1210 erschlug ein D ü r i n g  v o n  T e r n b e r g  auf dem
Kirchhofe von Garsten nebst mehreren auch O t t o  d e n  
S c h  eck Heu.  D er Gewaltthätig« mußte zur S ühne seine
FrevelS nach Rom w allfahrten, und zog eben deßwegen auch 
mit H e r z o g  L e o p o l d  v o n  O e s t e r r e i c h  in da- hei
lige Land.

1260 stiftete O t t o  v o n P l e ß  nebst seiner Gemahlin 
E l i s a b e t h  den Pleßhof in der Ternberger P fa rre  zum Klo
ster G arsten , wohin die P fa rre  bis zur Auflösung diese- 
S tif te s  gehört«.

1479 kaufte H a n n S  v o n  H o h e n e c k  von H a n n 
W e l z  e r  verschiedene Gilten und Unterthanen in der P fa rre  
Ternberg.

Distrikts - Kommissariat Ternberg. 457

s )  Ein O rt von ungewihnlicher Tiefe und Höh«, wo die Berg
ströme: der B ä c k e n a r a b e n b a c h , der T r a t t e n b a c h ,  
We n d b a c h ,  Wu r mv a c h  re. donnernd in die Enn» fallen.
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H ier und später j«  G a f l e n z  war  A n t o n  P r u u d o r -  
fe r  P fa rre r . E r lebte i»  Ehestands, wurde i s s y  doch zm» 
P rä la ten  von Garsten erw ählt/ isü ö  aber au f kais. B efehl 
abgesetzt. (PreueuhueberS Annalen 22/ -48/ 273/ 283 ; H o
heneck 1. 3LÜ).

L82S wurde der Lerchenhof außer d a - D o rf verleg t.

so ) T  i l  l  y S b u r  g.

I m  Umfange diese- Kommissariat- befinden fich 22  D ör
fe r/ 284 H äu str, 479 W ohnparteyen/ 2237 E inw ohner/ 
1 größere Herrschaft/ 2 kleinere Dominien/ 2 P fa r r e n  uud 
S ch u len / 7 Steuergem einden/ 2 Hebamme»/ z Bäcker/ 
6 B in d er/ 2 Fleischhauer/ l G etreid-/ 2 V ieh- und 1 Vik
tualienhändler/ 2 Hufschmide/ 1 Kalkbrenner/ 3 Krämer/ 
4 Mül l er /  1 Oehlschläger, 3 S a t t le r ,  s  Schneider/ 
8 Schuster/ 3 W agner/ 6 W eber/ 4 W irth«/ 109 B auern .

D aS D i s t r i k t - k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat seinen Amtssitz zu T i l l y S b u r g /  der gleichnamigen obi
gen größeren H errschaft/ wovon wir schon bey V o l k e r 
storf und F l o r i a n  gesprochen haben.

D ie 2 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  find die Gotteshäuser 
von K r o l i s t o r f u n d  H a r g e l S b e r g .

Die 2 P f a r r e n  und S c h u l e n  haben ihre Lokalsitze 
gleichfalls zu Kronstorf und HargelSberg/ erstere unter dem 
P a trona te  und unter der Vogtey des DechantS zu E nnS/ 
zweyter« unter dem P atronate  und unter der V ogtey de- 
S t if te s  S t .  Florian.

D ie 7 S t e u e r  g e m e i n d e n :  HargelSberg/ Kronstorf/ 
Penking / Schiffereck/ S ied ing / S tallbach und Thann zählen 
§288 topographische Numern.

D aS B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  hatte mit Ende 
1824 den B etrag  von sS /5oo fl. erreicht.

Nach H a r g e l S b e r g  sind ro Ortschaften eingepfarrt: 
AngerSberg, Firsching/ Franzberg/ H argelSberg/ H art, 
H auöm anning, Penking/ P irh o r« / S ieding und T hann
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(Niederthann) mit l Sr Häuser«, rrö Wohnparteyen, i n s  Ein» 
wohnern.

H arge!sberg,H acklSberg,nachV ischerH ägglS5
d e r g ,  ein P fa rrd o rf  mit iz  Häusern^ »7 W ohnparteyn, 
s r  E inw ohnern, 1 > /r  S t .  von EnnS und S t .  Florian.

Die Kirche ist dem heil. Apostel A n d r e a -  zu Ehren 
errichtet. Der Ort kam »ras vom Bischöfe R e g i n b e r t  in 
P a s s a u  zur besseren Existenz an S t .  Florian.

1697 wurde der P fa rrh o f gebaut, aber erst >7>7 eia 
stabiler Priester hieher gesetzt. (Pfarrschriften).

I n  der P fa rre  K r o n s t o r f  liegen die >2 Ortschaf
ten : D örfling , Kronstorf, Kronstokfberg, P ta ik , P üh ring , 
Schiffereck, Schm iding, S ta llb ach , T haling , TeufelSgra
ben , Unterhaus und Winkling mit >52 H äusern, r s s  W ohu- 
parteyen , 1 i r r  Einwohnern. '

K r o n s t o r f ,  S c h i f f e  reck.
K r o n ^ o r f ,  G r a n e  S d o r f a ) ,  ein uraltes P fa rrd o rf  

m it r z  H äusern, 36 W ohnparteyen, >42 E inw ohnern,
1 l / r  S tunden  von EnnS und Gleink.

D ie Kirche, dem Apostel B a r t h o l o m ä  und der 
h e i l .  K a t h a r i n a  gewidmet, wurde am 2 1 .Dez. 1426ge
b au t, »6S3 zu einer Vikariatskirche erhoben.

r6S2 und i 6s r  kam der P fa rrh o f aus dem hiesigen Au
gustin gute zu S tande .

>7üS wurde eine Trivialfchule errichtet, >7üS ein eige
nes SchulhauS hergestellt. (Pfarrschriften).

H ier wurde am 22. Febr. 1707 M e i n r a d  L u g g a u e r  V . 
geboren, >725 Benediktiner in G arsten, von >7ZY bis >74» 
Professor der Philosophie, von >744 bis >7S> Professor der 
Theologie an der Universität in Salzburg . E r schrieb dort 
>749 ein Werk und starb plötzlich am >ü. April >767. (Z au
ners Verzeichniß aller akademischen Professoren in S alzburg  
S eite  27).

D aS  sogenannte Freyhäusel oder Krämerhaoö zu Kkon- 
, storf, ohne Unterthanen, verkaufte M i c h a e l  D i s t l b e r -
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46o Distrikt» - Kommissariat Wrissenberg.

- e r  am 2s. Jä n n e r  »so? an P a u l  B r a n d s t ä t t e r .  
(S tä n d . Giltenbuch).

Link» an -e r  E nnS/ z/4  S tu n d en  von hier b efinde t sich 
au f Gleivker Grunde und Boden die aus der Geschichte be
kannte T e t t a u e r  S c h a n z e .  (Manuskript).

Schiffereck, S c h i f f e r t S e c k ,  S c h i f f a - t S e c k ,  
ein D o rf mit »» H äusern, »4 W ohnparteyen, 59  E inw oh
nern , i / r  S tunde  von Kronstorf. D aS hiesig« S c h lo ß  ge
körte einst den H a b i c h l e r n ,  »4os den edlen L e i c h t e r n  
v 0 n S t e  -  r .

W arum  «S zerstört w urde, gab » 4 S 7 d ie G e s c h ic h te  an.
»SZ9 kam «S an S i g m u n d  L u d w i g  v o n  P o l 

h e i m .  Dieser verkaufte « S a n d i e V o l k e n s t o r f e r ,  wel
che es in einen B auernhof veränderten. (Höh. ll l .  X X V . r » 6).

s» )  W  e i s  s e n b e r  g. ,

I m  numerären Umriffe stellt sich dieses DistriktSkommis 
fariat so dar: 26 D ö rfe r , SZS H äuser, S09 W ohnparteyen, 
346z Einw ohner, 2 größere Herrschaften, 6 kleinere Domi
nien , r  P fa rren  und S chu len , i i  Steuergem einden, »C hi
ru rg , 2 Hebammen, » Armenstiftung, y Bäcker, »4 B in
d e r , 1 B rä u e r , s Fleischhauer, 9 Hufschmide, 3 Kräm er, 
» Lederer, »4 M ü lle r , s  N äherinnen, » Oehlschläger, 
» S a t t l e r ,  »1 Schneider, 2» Schuster, 2 S e i le r ,  r  Tisch
le r , 1 Uhrmacher, 6 Viktualienhändler, s W a g n e r , » r  W e
b e r , 7 W irthe , r  Wollkämmer, 196 B a u e rn , 2 Klein
händler.

D a -  D i s t r i k t - k o m m i s s a r i a t  unter einem Pfleger 
ha t seinen Amtssitz zu Wrissenberg, welches eine der oben 
bezeichneten größeren Herrschaften ist, dem S tif te  K r e m 
m ü n s t e r  gehört, und bey der neuen Pfarreintheilung zur 
P fa rre  Neuhofen kam, wo wir O b e r m  e i s s e n b e r g  behan
delt haben. D ie zweite größere Herrschaft ist S t e i n ,  gleich
zeitig mit T i l l y S b u r g  durch daS S t i f t  F lorian von der 
nämlichen Familie gekauft, und zu TillySburg inkorporirt.

D ie 6 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind die P farrhöfe von 
P n c k i n g  und S t .  M a r i e n ,  die Kirche des letzteren Or
te s , die Filialkirche S t .  Leouhart, d a- DreyfaltigkeitS - Be-

OooZle



nefizium von P u lg a rn , da» Starhemberg'sch« -ehe«. D ie  
r  P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich zu S t .  M arien 
und Packing. Bey beyden ist der allerhöchste Landesfürst 
Kirchen- und S chulpatron , die Herrschaft Ebersberg K ir
chen- und  Schulvogtey.

D ie i»  S t e u e r g e m e i n d e n :  B in in g , D istling, 
D roisendorf, Kimmerstorf, Kurzenkirchen, S t .  Leonhart. 
Nöstlbach (N effelbach), O berndorf, P ichlw ang, Pucking 
und Wrissenberg zählen ü?S2 topographische Num ern.

D aS B r a n d a s s e k u r a n j k a p i t a l  hatte mit Schluffe 
1-24 den B etrag  von i 42, 3so  fl.

Dem Pfarrbezirke S t .  M a r i e n  find 16 Ortschaften 
jugewiesen: B in ing , D istlina , Frauenleiten, F rey ling , 
G ru b , Kimmerstorf, Kurzenkirchen, Niederschöferinn, Nöstk- 
bach, Oberndorf, Oberschöferin, Pacherstorf, Pichlwang, 
S t .  M arien und S te in  mit 242 H äusern, s r i  W ohnpar
teyen, 222- Einwohnern.

S t. Marien, insgemein S ä m e r e i » ,  ein P fa rrd o rf  
von 22 H äusern, 3ü W ohnparteyen, 122 Einwohnern an 
der J p f ,  l S tu n d e  von Niederneukirchen, Neuhofen und 
Weichstätten.

D ie frühere Pfarrkirche w ar die jetzige Filiale S t .  M i -  '  
c h a e l  zu Pichlwang neben dem P fa rrh o f« , eine kleine halbe 
S tu n d e  von der jetzigen Pfarrkirche S t .  M a r i e n  entlegen
einst ein W allfahrtsort.

Di« Zeit der Entstehung beyder Kirchen nebst ihrer E in
weihung ist unbekannt. I n  der S t .  M i c h a e l i ö k i r c h e  
befinden sich ziemlich gut geschnitzte S ta tu e n , bey jener von 
S t .  M a r i e n  6 M armorsteine, 3 im In n e rn ,  3 an  der 
Außenwand der Kirche. W ir bemerken hier wegen der N a 
mensähnlichkeit unserer Theaterdichterin jenen des P fa rre r -  
M a t h ä u S  T h o m a s  F r a n u l  v o n  W e i s s e n t h u r m  
au - Istrien, ( t  1752).

Die Reihe der P farrherren  fängt mit lü o s an. 1K2S, 
I72S , 1742 und 17S7 wurden die 4 Glocken am Kirchthurme 
gegossen. Bey der neuen Pfarreintheilung vergrößerte sich 
S t .  M arien durch Zutheilungeo von den P fa rren  Anzfelden,
S t .  F lo rian , Niederneukirchen und S irn in g  um mehr a ls  
die Hälfte. D er P fa rre r  W o l f g a n g  E b e n h ö h  (1700—  
»723) kaufte zum Nutzgenuffe eines jeweilige» P fa rre rs  in

Distrikt- - Kommissariat Wrissenberg.
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S L  M arie«  da» BevgerhauS mit i»  Joch Aecker«, u n d  de- 
dingte sich dafür ave Freytage «ine Messe.

»797 wurde der neue Gottesacker außer dem P fa rrd o rf«  
angelegt. D ie Schule wird von roo  Kindern besucht. (P f a u »  
schriften).

Ueber da» alte dle«ll»aolr (Nöstlbach) in d ieser/ «nd 
t iä s lo r i l l  (Zeitlham) in der Puckinger P fa rre  kann die G e  
sc h ic h te  bey 888 nachgeschlagen «erde«. D ie G egend  an 
der I p f  gehörte einst einer eigenen Familie dieses N apien». 
(Höh. UI. 774,- vergl. auch in der l. Abtheilung die B ä c h e ) .

Herzog A l b r e c h t  V. verlieh in dieser P f a r r e  dem 
W v l f g a n g  D i n e r  ( , 457/ 1460 , , 46, /  , 4 7 i ,  1479 
S tadtrich ter in S te y r)  da» G ut Hochhaus. (P reuenhueber « 
Ann. 86).

D ie Ortschaften der P fa rren  P u c k i n g  sind folgende ,0 :  
L ö rfe l, Hasenufer/ Köttstorf, Leonhart, Obersch'nad, P u - 
king, S q u ersto rf, S ipbach , Unrerschnad und Zeitlham  mit 
196 H äusern, 288 W ohnparteyen, ,235  Einw ohnern.

P u lk lN g ,  ein P fa rrd o rf von 30 H äusern, 48 W ohn
parteyen , , 84 E inw ohnern, , /4  S tunde  von der T raun , 
s /4  von Weißkirchen, 3 von F lo rian , 5 von EnnS.

Die Kirche zu Ehren deö h e i l .  M i c h a e l  mit 3 Altä
ren wurde. ,756 mit emem neuen Thurme versehen.

Neben dem Hochaltare werden Schnitzwerke, G la sa r
beiten mit Bolkenstorser W apen , an einem S e iten a lta re  die 
Hinrichtung der he i l .  B a r b a r a  Kenner und A lterthum s
Freunde interefsiren. Von den vielen Leichensteinen erhält 
einer von 1539 daS Andenken deö F a b i a n  K l i r a w S  aus 
dem BiSthume N aum bug , der hier höchst wahrscheinlich 
lutherischer Prediger war.

Um ,384 stiftete d e r j ü n g e r e  S e y b o l d  v o n  V o l -  
k e n s t o r f  zur Pfarrkirche in Pucking. (Höh. lll . 7 7 s).

D er P fa rrh o f kam zwischen ,438 und ,574 von Haid
hof weg an die jetzige S te lle  neben der Kirche.

V on der Entstehung der Schule weiß man nicht». Da» 
Gebäude derselben ist ein längliches Viereck mit ,55 Kin
dern. Eine halbe S tunde  von Pucking liegt die Filialkirche 
S t .  L e o u b a r t .

4Lr Distrikt» - Kommissariat Wrissenberg.
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Distrikts - Kommiffairiat Weyer. 6̂3

Die Kirche kr» Z e i t l h a m  wurde alsüberfiüfs^ ge 
sperrt, und verkauft. (Pfarrschriften). >

....... ' 3 r) Weyer.  "
Dieses Kommissariat beschreibt in seinem mimerären Um

risse 2 M ärkte, 20 D ö rfe r, 737 H äuser, i n ?  W ohnpar
teyen, 5277 Einwohner, » größere Herrschaft, 6 kleinere 
D om inien, 2 P fa rre n , 2 S chu len , 10 Steuergemeindeu- 
i A rzt, r C hirurg , 3 Hebammen, 1 Bürgerspital und 2 Ar
menhäuser. Außer t  Apotheker, l B lasbalgm acher, 4 Blech
hammerwerken, 1 B ra u e r , 4 B rantitw einbrenner, 1 Buch
binder, t  Büchsenmacher, 1 D rechsler, 1 EisenhandlunA,
1 F ärber, 2 Hackenschmiden, 1 Kalkbrenner, l Messerer,
, z  M üllern mit 7 S ä g e » ,  1 N ad le r , 2 Nagelschmide»,
7 Pechöhlbrennern, r Schallenschroter, 3 Schiffmeistern,
1 Striegelmachet , l Uhrmacher, 10 W ebern, 2 Zeugschmi
den und 2 Ziegelbrennern werden da noch 36 anbete Kom- 
m erzial-, 10s Polizeygewerbe uud freye Beschäftigungen 
betrieben:

D aS D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  hat eigentlich seinen 
Bestimmungsort zu G roßram ing, da aber dort die geeignete 
Lokalität m angelt, so würden die beyden DistriktSkommiffa- 
rjate Großraming und Weyer unter der Benennung: G r o ß 
r a m i n g  zu W e y e r  vereinigt, und so hat nun dasselbe 
seinen Amtssitz im Schlosse W eyer, welches seit dem lö . I u ly  
,8 0 3  dem K a r l  E u g e n  F ü r s t e n  v o n  L a m b e r g  "  
gehört. >

D ie 6 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind daS Urbargmt 
W eyer (dem  Bischöfe von Linz zur D otation angewiesen)-, 
der M ark t, die Pfarrkirche, und das Bürgerspital zu W eyer, 
die Zechgilte S t .  Leonhart, und der P fa rrh o f in Gaflenz.

D ie 2 P f a r r e n  befinden sich zu Gaflenz und Weyer-
2 S c h u l e n  eben daselbst, eine zu Kleinreifling, alle unter
dem P atronate deS ReligionSfondes,  und unter der Vogtey 
deS Urbaramtes W eyer. .

D ie 10 S t e u e r g e m e i n d e n :  A nger, nach der EnnS, 
G aflenz, Kleingschnaidt, K leinreifling,, Lauffa, Neudorf, 
P e tten d o rf, Pichl und W eyer haben 7v is  topographische 
Num ern.
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Da» Brandafs<kura«zkäpital »Nrde mit Lade 
1824  a u f  , » , 7 9 2  f l .  angegybeu. >

D i e  P f a r r e  G a f l e n z  besteht a u -  den  8 O rtsch a ften :  
» r e i t e n a u ,  G a f le n z ,  G ro ß g fc h n a id t , K le in g sc h n a id t, Lin
d a u ,  N e u d o r f ,  O b erlg n d  u n d  P e t t e n d o r f ,  m it  i s s  H ä u se r n ,  
r s r  W o h n p a r te y e n ,  1 2 6 2  E in w o h n e rn .

E t l f t k N j ,  ^ v e l e a n v ,  ^ b e le iu r i  s ) ,  e in  M a r k t und  
P f a r r o r t  m it s s  H ä u s e r n ,  s s  W o h n p a r te y e n , 2 4 0  E in w o h 
n ern  a n  der E isen stra ß e ,  w elche von  W eid h o fen  in  d a »  E n n S 
th a l f ü h r t ,  1 S t .  v o n  K a s te n ,  s  v o n  A lte n m a r k t, s  1 / 2  v o n  
A m stä tten .

D i e  K irche m it  s  A lt ä r e n ,  » , 4o  vom  B isch ö fe  R e g i u -  
b e r t  in  P a s s a u  zu  E h ren  de»  h e i l .  A n d r e a s  g e w e ih t ,  
« n d  zu e in er  P f a r r e  e r h o b e n , h a t  e in ig e  G la s m a h le r e y e n ,  
e in e  O r g e l  v o n C h r i S m a n n ,  a m  T h u rm e  4 G locken .

D e r  S a g e  nach so llen  durch G a flen z  die O rte  L osen steia , 
N e u s t i f t ,  W e y e r ,  G r o ß -  u n d  R e ich ra m in g  pastorirt w o r 
d en  se y n . ,

178 s  en tstan d  d ie  h iesige  S c h u l e ,  l g r o  e in  z w e y te s  
L ehrzim m er.

W a n n  G a fle n z  zu G a rs ten  k a m , m achte d ie G e s c h i c h t e  
bek an n t.

A b t S i g h a r t  ( , , s s  — , , 64 )  tauschte h ier  d en  Z e 
h e n t  vom  B isch ö fe  K o n ra d  in  P a s s a u  fü r  e in ig«  G ü te r  e in .

1 2 6 0  b estä tig te  K. O t t o k a r  dem  S t i f t e d e n  B esitz v o n  
G a fle n z .

, 5 1 2  w a r  H e r r m a n n  T e u r w a n g e r  P f a r r e r  h ier . 
E r  w ird  a l s  , ,  äisvretus et äevotu» plel»sn«8"  gesch ild ert.

U n ter  A b t O t t o  ( 1 5 , 7  —  , 535)  erh ie lten  die H o fr ich 
ter  v o n  G a rsten  d aö  R ech t in  dem  D istr ik te  von  G a fle n z  über  
Leib un d  Leben zu r ich ten ; u n ter  A b t P a n k r a z  ( , S 2 S —  
i s s ? )  b ra n n te  der O rt durch die T ürken ab .

,5 9 9  rückten 3 0 0  deutsche S ch ü tzen  a u S d e m » A f l e i n S -  
t h a l «  g e g e n  die au frührerischen  B ü r g e r  und  K n a p p en  in  E i-

4S4 Distrikt» . Kommissariat «eyek.

» ) Kurz II. 492, 4Y3, SS5. 55Y; aber nicht G a f l a n » ,  wie die 
neueste Länder- und Völkerkunde. , 8. D. Rro. 4. S .  552.
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senärz, und stillten dort den Tumult. (Höh. I. i z r ,  124,
126; lll. 72Y; Kurz nach bereit- angegebenen C itaten; Khe- 
venhiller'S Annalen s. und 6. B . S .  2062).

Nach Gasten; gehört die Filiale zum h e i l .  S e b a l d  
oder S e b a l d s t e i n ,  wahrscheinlich 1249 von B e r t h o l d  
v o n L o s e n s t e i n  gestiftet. (Höh. Ul. 26s, 269). 3 « einer 
Kapelle befindet sich der he i l .  S e b a l d , welcher h ie r , s Ja h re  
a ls  Einsiedler gelebt haben soll, von S te in  in Leben-größe 
auSgehauen. (Pfarrschriften).

Zur P fa rre  W e y e r  gehören 14 Ortschaften: A nger,
A u , nach der E nnS, Frenz, Kleinreifling, Kupfern, Mühl» 
e in , Oberlauffa, Obsweyer, P ich l, Rappoldeck, Unterlauf,«, 
Weißwasser und Weyer mit 549 H äusern, -64 W ohnpar- 
teyen, 401s Einwohnern.

Weyer, ein M arkt und P fa rro rt mit 129 Häusern,
27 S W o h n p a r te y e n , 1 2 2 2  E in w o h n e rn , am  G r a b e n « , D u r 
r e n -  u n d  G a f le n z -  oder W e y e r b a c h , 1 1 / 2  S t u n d e  v o n  
der E n n S ,  1 / 4  v o n  K a s te n , 2 /4  von  G a f le n z , 2 von  Weid
H ofen.

I n  W e y e r  befinden sich eine Hauptgewerkschastliche 
H am m erverw altung, ein Hauptgewerkschaftliches Inspekto
r s ^  eine FilialbergwerkS-Buchhaltung mit einem bedeuten
den Amt-personale, eine k. k. Poststation, die UrbaramtSver- 
waltnng der Herrschaft G arsten, da- M arkt-gericht W eyer 
über die 2 Märkte diese- Distrikt-kommissariat-, ein R a th 
h a u - ,  eine Kaserne, ein Bürgerspital mit einer Kirche, em 
ausübender A rzt, ein W undarzt, eine Apotheke rc.

Die 1 /4  S tunde auf einem Berge entfernt liegende 
Pfarrkirche zu Ehren de- heil. Evangelisten J o h a n n e -  mit 
2 Altären wurde nach Hoheneck (I. 125) 1442 gebaut und 
geweiht (die Ort-schriften geben da- J a h r  1472 a n ,  wahr
scheinlich da vollendet). D aS Bild de- Hochaltäre- stellt d a - ^  
Weib mit der S onne, den Kampf de- Erzengels Michael mit 
dem Drachen vor. (Offenbarung 12. 1 — 10). Die r  S e i
tenaltäre sind sehr schön geschnitzt.

I n  der Markt-kapelle mahlte A n t o n , P u t s c h i  a u -  , 
Weyer den h e i l .  S e b a s t i a n  in der G lorie , unter ihm die 
G räuel der P e s t, welche hier »679 herrschte. D aS B ild ist 
gut gelungen.

(2r Thl. 2te Abthl. TraunkreiS). G g
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'  iz g r  wurde Weyer vom Herzoge A l b r e c h t  zu e ine»  
Markte erhoben, und dem Orte auf alle Dienstage eirt W o
chenmarkt verliehen. (Höh. I. i 34).

i 4 i s  kamen die P e  r a u s c h  von Weyer in S te y r  zu 
S tad täm tern .

1441 w ar der Edle H a n n S  W i n e r  Richter in W eyer.
1525 wurde der Ausschuß der niederösterreichischen Lande 

am Kaste« bey Weyer von den rebellische» B auern zurückge
trieben. (Preuenh. Ann. s r ,  86,  225).

Am iz . Februar 1565 bestätigte K. M a x i m i l i a n  ll. 
dem M arkte die älteren Privilegien. (M arktsarchiv).

1740 wurde eine Schanze an der Gränze von Unter
österreich (ein hoher Lerchenbaum am Saurüffelberge bezeich
net sie) gegen die Bayern aufgeworfen.

Die Ereignisse von 1384, 1532, 1626, i 6S3 , zwischen 
I 4SS —  >4y3 haben wir in der G e s c h i c h t e ,  bey der p o l i 
t i s c h e n  E i n t h e i l u n g ,  bey S te y r  re. erzählt.

Unterm 15. —  is .  S ep t. 1827 verliehen S e . k. k. M a 
jestät dem Musterlehrer C a r l  A r t b e r g e r  dahier, wegen 
seiner im vieljährigen Lehramte sich erworbenen Verdienste 
die kleine goldene C iv il-E hren-M edaille  mit Oehr und Ä and. 
(W ien. Zeit. N ro. 251. von 1827).

D aS W a p e n  von Weyer besteht aus einem Schilde in 
zwey Abtheilungen. I n  der ersten Abtheilung befinden sich 
3 Felder, wovon daS erste g rün , das zweyte oben und unten 
ro th , mitten weiß, das dritte aber blau ist.

,  I n  dem ersten Felde erscheint der aufrecht stehende Feuer 
'  speiende steyr'sche P an th e r; das zweyte Feld «st mit seinen 

Verzierungen aus dem österreichischen Wapenschilde entnom, 
m e n ; im dritten Felde befindet sich der Halbmond mit einem 
S te rn e  (den Türkeneinfall von 1532 bezeichnend). I n  der 
zweyten Abtheilung zeigen sich 7 in die Luft schwingende V ö
gel, ein bläulicher und ein grüner Berg, ein grünender B aum , 
ein bläuliches Wasser mit 5 Fischen und einem O tte r, wie er 
dem Schilfe und dem Wasser enteilt. DaS bläuliche Wasser 
deutet auf jenen großen Weiher hin, der sich einst da befand, 
wo sich jetzt der M arkt mit seiner Umgegend erhebt. Von 
den Bergen im Weyer nennen wir den L i n d a u e r  B e r g  

.mit seine» unterirdischen H öhlen, den R a p o l d e c k s p i t z ,

466 Dis t r ikt -  - Kommissariat  Weyer.
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den S t u b e n a i r b e r g ,  den S c h w a r z k o g e l ,  d e n P f a f ^  
f e n s t e i n ,  wo die Türken zurückgeschlagen w urden, den 
hohen Albenkogel mit einem Wasserfalle. (M spt.).

Distrikt» - Kommissariat  Wildensteiu.  4Ü7

33)  W  i l d e n st e i n.

I n  diese» Distrikt-kommissariat gehören i M arkt, 37 D ör
fe r , 1179 H äuser, i s 66 W ohnparteyen, 6941 Einwohner, 
1 größere Herrschaft, io  kleinere D om inien, 3 katholische 
P fa rren  und 6 S chulen , 2 Pastorate und 4 evangelische 
S chu len , s  Steuergem einden, r  Chirurgen, ü Hebamme»,
1 S p i ta l ,  und eine Waisenstiftung. Nebst 2 B rauern ,
2  G esch irr- und  s  G etr e id h ä n d le r n , i  H ackcnschm ide, 2 H a in -
m erschm id en , i  H u tte r e r , S z  K räm ern  ( fa s t  a lle  zu G o is e r n ) ,  
2  M e sser e rn , 3 2  M ü lle r n  nebst 2  S ä g e n ,  i N e ig ersch m id e , 
i s  S ch le ifste in b rech ern  un d  i s  W eb ern  g ieb t e»  noch ü an
dere K om m erzia l - ,  9 » hp o lizeygew erb e und  fr ey e  B e sc h ä f
t ig u n g e n . ,

D a»  D i s t r i k t s k o m m i s s a r i a t  unter einem Ober
pfleger ha t seinen Amtssitz zu Goisern, wo die oben bezeich
nete größere Herrschaft de» allerhöchsten Landesfürsten, W i l 
d e n  st e i n ,  verwaltet wird.

Die io  kleineren Dominien sind die A em ter: Ebensee, 
P e rn au  und Traunkirchen, die z Gotteshäuser Goisern,  G ö
sau und H allstatt, das V erw eSam t, der P fa rrh o f , der 
M arkt und das S p ita l von Hallstatt.

D ie 3 k a t h o l i s c h e n  P f a r r e n  befinden sich zu Goi
sern, Gosau und H allsta tt, z S c h u l e n  eben daselbst, 3 M it
telschulen zu S t .  Agatha, Obertraun und Ramsau, alle unter 
dem P atronate  des k. k. S alinen-A erarium ö, und unter der 
Vogtey der Herrschaft Wildenstein. D ie 2 P a s t o r a t e  ha
ben ihre Wohnsitze zu Goisern und zu G osau, die e v a n g e 
l i s c h e n  S c h u l e n  zu S t .  Agatha', G oisern, Gosau uud 
Hallstatt.

Die dem Pastorate G o i s e r n  zugewiesenen Gemeinde
glieder sind aus den Dörfern der P fa rre  Goisern,  aus B e r
neck, Jschel, Obereck, Untereck, R eiterndorf, Aussee und 
Alt - Ausser mit 2909 Individuen. Eine evangelische Schule 
dieses P astorats befindet sich seit i7SS mit 189 Kindern ne-

G g  2
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den dem Bethhause in G eisern, die zweyte fe it i ? S 7 z. 
S t .  Agatha nsit 19s Kindern.

D aS BethhauS in Golfern wurde 1797 r e p a r i r t ,  i 8i ;  
vergrößert. Unter dieses gehört auch die Filiale H a l l  s t a t t  
mit 72» «katholischen Gemeindegliedern der dortigen  6 P fa rr  
orte. V on der Filiale Hallstatt ist eine evangelische Schule 
im dortigen M arkte. Jene Kinder der P ro te s tan ten , welche 
die katholische Schule in Obertraun besuche«, e rh a lte n  einige 
M ahle in der Woche kgtechetischen Unterricht von dem  Leh
rer ihrer Religion.

'  Dem Pastorate Gosau (mitten im G osauthale a u f  einer 
Anhöhe) ist nur diese einzige gleichnamige O rtsch a ft mit 
1 ,50  Individuen eingepfarrt, und im Bethhause seit »78» 
auch die Schule mit i z 6 Kindern. '

I n  den s S t e u e r g e m e i n d e n :  G o ife rn , Gosau, 
H allsta tt, Lasern, Obersee, O bertraun, Ram sau u n d  Unter
see werden 7246 topographische Numern gezählt.

D aö  B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  wurde m it  Ende 
»S24 au f 126,400 fl. ausgewiesen.

I n  der P fa rre  G o i f e r n  liegen nachstehende 2 r Ort
schaften: S t .  A gatha, Anzenau (mit dem schon beschrieben» 
Höllenloche -am Anzenauerberge), A u , B le ich s ta tt, Ldt 
(O ed ), G oifern, Gschwandt, H örndl, K o g e l, Laser», 
M u th , Odersee, P ich lern , Pötschen, P o sern , P rim esberg , 
R am sau, Rehkogel, R e itern , R ideln , S a a r s te in ,  S o ll
bach, S tam m bach, S te g ,  S teinach , Unterjoch, Unterste, 
Weijsenbach, Wiesen, Wildpfad nnd Wurmstein mit 6 7 9  Häu
sern, » l6 W ohnparteyen, 3866 Einwohnern, welche größte» 
theilS B e rg -  und H olzarbeiter, S teinhauer und Schiffw er
ker sind.

S t .  A g a t h a ,  G o i f e r n  nebst S e e ,  A l t -  u n d  N e u  
W i l d e n s t e i n .

St. Agatha,  ein P fa rrd o rf mit 29 Häusern, 3 4  Woho- 
parteyen, »78 Einwohnern, eine gut« halbe S tu n d e  vou 
Goifern.

D ie Filialkirche mit einem rothen Thurme w urde zu 
Ehren der h e i l .  A g a t h a  errichtet, , 7 l 3 ein Kalvarienberg 
gebaut, und in die Kreuzkapelle verändert, un ter M a r i a  
T h e r e s i a  ein Benefizium gestiftet, welches aber bey Er-
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scheinung de- Toleranzedikts erlosch, weil die meisten Bewoh
ner zum Protestantism us übergingen.

D a s  Gasthaus ist das nämliche, welche-der bayer'sche ^  
Oberst R e i n d l  i 74i  vertheidigte. ^

Goisern, G o y s a r n a ) ,  ein M ntterpfarrdorf von allen 
Kirchen des SalzkammerguteS außer Ebensee, mit 120 H äu
sern, i 5i W ohnparteyen, 70s Einwohnern, 2 1 /2  S tunde»  
von Jschel. Keine Gegend kann schöner und für den M ahler ^  
an abwechselnden Scenen reichhaltiger seyn, a ls  die vor und ^  
nach Goifern. M an  hat nicht B ilder genug, um alle- zu 
sehr». (Jschel und seine Sohlenbäder 126).

V or dem D orfe Goifern kommt man auf die sogenannte 
G r ä ß e  oder H e i d e ,  und sieht am Wurmstein längs d<- 
WurmbacheS hinauf eine entsetzliche Steinmaffe übereinander 
gethürm t, ein B ew eis , daß hier ein Bergsturz nieder ge
gangen seyn müsse.

D ie Häuser von Goifern sind alle gemauert. Die schwache . — » 
Kirche, vom Weihbischofe H e r r m a n n  in Passau i Z2»zii 
Ehren deö h e i l .  M a r t i n  reconcilirt, macht sich durch ihr 
Alter ehrwürdig. Nach der Tradition war sie schon 1012 ge
baut. (Schult. I. 1Z8).

Zwischen 1311 und is ö z  entstand Goifern auS einem 
Benefizium in Hallstatt a ls  selbstständige P fa rre . (Dicklb. 219).

1487 wurden der hiesigen Kirche mehrere Ablässe verliehen.
V on 1SS3 bis 1599 w ar diese P fa rre  mit «katholischen 

Predigern besetzt. (Khevenhiller V. 2069).
Noch gingen iüo2 erst 62 hier zur Beichte. i 674 re. ge

hörte die P fa rre  den Jesuiten in Traunkirchen. (Buch. II. 408).
I n  der Kirche befindet sich die von den S e e a u e r n  ge- /  

baute und gestiftete Kapelle. D a  ruhet auch jener berühmte 
T h o m a s  S e e a u e r ,  von dem wir schon im Mühlkreise /
( S .  223) gesprochen haben.

») Au» den Wörtern G 0 z , G o ß ,  G o i ß ,  G a i S  und S  a - 
Hern,  d. i. Futter für das Vieh abschneiden, oder ein Ort, 
wo man gutes Futter für Gaise antrifft. (Höfer 2üy). vo 

. I -u e a  und G i e l g e  machen Goifern irrig zu einem Markte.
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W ann Goisern den G r a f e «  v o n  T r a u g a o  gehört«, 
sagte un» d ie  p o l i t i s c h e  E i n t h e i l u n g .  1296 kanste 
H e i n r i c h  v o n  Z e l k i n g  da» Amt Goisern von H a  o n »  
u n d  U l r i c h  S ch eck h . (H ö h .Ul. s s i ) .

1 4 9 2  verlieh M a r i m i l a n  I. dem H i e r o n y m u s  
M  ü tz die Herrschaft Goisernburg, oder vielmehr den Titel, 
denn man weiß ihren Platz nicht mehr. Um » S r6 hatte 
T h o m a s  v o n  S e e a u  E u p h r o s i n a  N ü tz , '«  v . Goi
sernburg zur Ehe. lü s s  wurden die Nütz Freyherren. S ie  
traten dem Landesfürsten die Herrschaft Goisernburg a b , und 
kaufte« sich W artenburg und Oberborgham. (H öh. l .  66» ; 
II. s y ü , 297).

149s brannte Goisern ab.
1520 galt der Metzen Korn 6 — 7 S ch illinge , 1524 

aber 1 0  —  1 2 .

i 7 i r  entstand über weggenommene lutherische Bücher 
durch 2 0 0  B auern  ein T um ult, der aber bald wieder gestillet 
w ar, 1 7 9 7  herrschte die R uhr. S e i t  1 7 7 0  ist da» modern« 
Schloß N e u  - W i l d e n s t e i n  im Orte.

D ie Ruine A l t -  W i l d e n s t e i n  liegt über der Trau« 
2/4 S tunden  von Goisern.

D ie Herrschaft Wildenstein, einige Zeit besonderen Perso
nen zur Benutzung überlassen, wurde nach den S p i n d  l e r n  
wieder zum Salzoberam te gezogen, der S alzam tm ann  als 
Oberpfleger, au f dem Schlosse aber ein Unterpfleger ange
stellt. (Dicklb. 229).

V on den älteren Privatbesitzern der Herrschaft und Feste 
Wildenstein kennen'wir gegen da» Ende de» 13. Jahrhundert»  
au» der G e s c h i c h t e  die H ä u s l e r .  i z «3 bekam sie R ü 
d i g e r  v o n  S t a r h e m b e r g  durch H eurath , 1 3 9 6  vom 
Landesherrn F r i e d r i c h  K r a f t .  1419 war W i l h e l m  
M i l w a n g e r  P fleger, 1 4 5 9  G e o r g  v o n  R o r b a c h  Be
sitzer. 1 5 9 3  brannte die Feste ab. Um 1 6 4 7  verlieh sie F e r 
d i n a n d  IN. den S p i n d l e r n .  1 6 7 3  erlaubte L e o p o l d  I. 
dieser Familie W i l d e n s t e i n  in ihrem W apen zu führe». 
Nachdem da» Schloß >7 1 5  wieder in Asche gelegt wurde, 
verfiel eS. (Hoheneck U. 464 — 4 6 6 ,  5 1 9 ;  UI. 5 1 4 ,  60»; 
Preuenhueb. Ann. 5 4 ; Schulte» I. 29, 3 2 ,  5 2 , 14 l ,  i4 r; 
Weißbacher'S Manuskripte). .
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Schön ist die Ortschaft S e e  mit einem breiten Anger, 
m it hübschen Häusern unter dem Schatten der höchsten Lin
den und Ahornbäume, 3 /4  S tunden  von Goisern.

Während man hier wieder die künstlichen Klausen be
trachtet, und recht- den S te g  über die Traun rc ., sieht man 
links am Fuße de- S aarstein  ein weiße- Schlößchen (au f 
Wischer- Karte S e e a u ) ,  d a - S t a m m h a u s  d e r  G r a 
f e n  v o n  S e e a u ,  jetzt ein Bauernhof. (Höh. ll. 392).

D ie P fa rre  G vstM  ( G o s a c h  o d e r  G o s a )  besteht 
a u -  dem l S tunde  langen Dorfe Gosau am Gosabache mit 
194 hölzernen H äusern, zor W ohnparteyen, l r ? s  Einwoh
n ern , 236s W iener Fuß über da- M eer, >4 S tunden  von 
G m unden, r  von H allsta tt, 4 von Goisern, 6 von Jschel, 
4 von Abtenau, 3 1 /2  von Annaberg im Salzburger Kreise.

D a -  ganze G osauthal, ansang- bloß au - einigen Al
pen bestehend, bey Pez ( l. 112») d a - K ü h t h a l  genannt, 
ein wahre- B ild der herrlichen Schweiz voll Vegetation und 
Leben, gehörte früher zum Gebiete de- ErzstisteS Salzburg . 
W ir haben die Beweise davon in d e r G e schi c h t e  und bey 
der p 0 l i t i s c h e n  E i n t h e i  l n n g geliefert.

D ie katholische Pfarrkirche fast mitten im Thale auf einer 
Anhöhe ist dem h e i l .  S e b a s t i a n  zu Ehren errichtet. S ie  
bekam in der Folge für das zu ihrer Gründung verliehene 
J u n k h e r r n r e c h t  jährlich l i  P fund  Pfennige. iS4 t wurde 
die hiesige P fa rre  durch TranSferirung eine- BenefiziumS 
von Hallstatt gegründet (Dicklb. s y ,  2 3 9 ), der P sarrho f 
aber erst in neuerer Zeit auf Kosten des S ta a t - ä ra r -  herge- 
lellt. D er Salzfertiger J o h a n n  S o l l i n g e r  von Hall- 
ia tt baute hier einen Kalvarienberg, und stiftete ein Bene- 
lzium dazu, welche- aber i 7üs aufgehoben, und nach Eben- 
ee übertragen wurde.

D ie Pfarrm atrikeln beginnen mit 1617. (Weißbücher'- 
Manuskripte).

S o  abgeschieden da- T hal a) da lieg t,  und so sehr eS an 
ausgedehnterem Umgänge m angelt, so überrascht wird man 
durch die gute Volksbildung. Alle- kann hier lesen,  schrei-
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») Wer eine intreffante Schilderung hierüber lesen will, den ver
weisen wir auf Kl e y l e ' S  R ü c k e r i n n e r u n g e n  S .  Il2 
bi» »24.
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den und rechnen, und obwohl sich verschiedene G laubensge
nossen berühren,  so bemerkt man doch nichts a ls  gegenseiti
ges Wohlwollen. An S o n n -  und Festtagen wird eS aber 
auch hier um so lebhafter; denn bey 4oo Bewohner von R u ß 
tz a ch (im salzburgischen Keffelthale jenseits des Passes Gschütt 
i  S tunde  von G osau, 3 von Abtenau) finden sich der Näh« 
«egen aus ihren Alpenwälder» beym hiesigen Gottesdienst« 
ein. (M annseripte). .

Nach H a l l s t a t t  pfarren die ü Ortschaften Gosauzwang, 
H allsta tt, Lahn, O bertraun, Salzberg und Winkel mit 
Loü Häusern, 449 W ohnparteyen, »79? Einwohnern. ^

,  H a ls re o ts t , H s llr taä  s ) , ein landeSfürst
licher M arkt am westlichen Ufer deS Hallstätter S e r 'S  mit 
lö s  Häusern, 269 W ohnparteyen, 1030 Einwohnern, 1 S t .  
von Winkel und Waldbachstrub, 1 l / r  von der Gosaumühle, 
r  vom Berghause, 1 Tagreise von Gmunden und S alzburg .

D er O rt liegt ,7 6 s  W iener Klaftern über das M eer, 
von der ganzen übrigen W elt abgeschieden in einem Thalkes- 
fel von ungeheuern Felsen eingeschlossen, welche 4 M onate 
im Jah re  jeden S tra h l  der S onne abhalten, und viele hun
dert Klaftern hoch senkrecht herabfahren in den schwarzen 
S e e ,  der da- Thal erfüllt.

Die Häuser sind so dicht an die Felsen hin gebaut, daß, 
wenn man unten am S ee  vom schmalen, gebürsteten Ufer in 
das erste Stockwerk hinaufsteigt, man aus den Zimmern des
selben rückwärts ebenen W eges auf die Felsen kommt, welche 
über die Dächer in den S ee  herabblicken (Schult. I. 9s), 
und doch werden wir auch hier und in der Umgebung recht 
viel M erkwürdige- finden: mehrere K i r c h e n ,  K a p e l l e n  
und B e n e f i z i e n ,  ein V e r w e S a m t ,  ein S p i t a l ,  eine 
p r i v i l e g i r t e  S c h i e ß s t ä t t e ,  den Mühlbach im Markte 
selbst, die K o p p e n b r ü l l e r  H ö h l «  bey O bertraun, die 
B r ü l l e r g r a b e n - S c h l u c h t ,  den K e s s e l  - und den 
H i r s c h b r u n n e n ,  d a S P f a n n h a u S i n d e r L a h n ,  den 
S p r a d e r b a c h  und B r a d b a c h ,  den W a l d d a c h s t r u b ,  
d e n H a l l s t ä t t e r S a l j b e r g , d e n R u d o l p h S t h u r m r c .

W ir haben das Meiste hievon bereits im erste» Theile 
beschrieben, und werden hier nur mehr dasjenige berichte»,

47r Distrikts - Kommissariat Wildeastein.

a) vixl. Oar,t. 71, — vom Griechischen »k! — Salz.

OooZle



was dort nicht vorkommt. D ie alte Pfarrkirche, 1320 vom 
Weihbischofe H e r r m a n n  in Passau zu Ehren der Himmel
fahrt M a r i e n -  geweiht, hat 4 Altäre. D er Hochaltar 
ist künstlich auf gothische Art gebaut. Sow ohl da- M ittel
stück, darstellend die heilige M utter Gottes zwischen Katha
rina und B a rb a ra , a ls auch die Seitenflügel sind mit ver
goldeten Holzschnitten geschmückt. (Horm. Archiv N ro. SA. 
von iv r r ) .

J u  der M i c h a e l i  -  k i r c h e , welche die ehemalige P fa r r 
kirche w a r , befindet sich ein schön gefärbtes Glaöfenster.

D ie S p i t a l k i r c h e  i n  d e r  L a h n  verehret den h e i 
l i g e n  L a u r e n z  und F l o r i a n  a ls  Patronen.

D a -  Benefizium in der Lahn wurde vom Hallstätter Ge
genschreiber S u m a t i n g e r  »709, das Benefizium zu Ober
traun 1770 von M a r i a L h e r e s i a  gestiftet. (M spte).

I m  K a t h a r i n a  - T h e r e s i e n b e r g e  befindet sich 
auch eine kleine Kapelle von Salzsteinen. I n  einer gewöhn
lichen Kapelle in der W ohnung des zweyten Bergmeisters 
werden jährlich 4 Stiftmeffen gelesen. (Heinse 196).

V on der O r t - g e s c h i c h t e  ist folgende- wesentlich und 
richtig:

1145 wurde hier da- neunte salzb. Oonoilium gehalten. 
(Oons. 8 sli»l». äe k lar. Dallisin).

Am 21. Jä n n e r 1311 erhob die Kaiserin Elisabeth den O rt 
zu einem M arkte, begnadigte ihn mit großen Freyheiten, 
und verlieh 12 B ürgern das Recht des H andel- mit dem zu 
H allstatt erzeugten S alze  (Kurz'- Friedrich der Schöne 452, 
457,  458). K. F e r d i n a n d  l. löste 1563 dieses Recht an 
sich, und erhob das Sudweseu zu einem Regale. (Dicklb. i 64).

1434 war Hallstatt ein Vikariat von Traunkirchen. (Arch. 
von Lraunkirchen). .

1494 ertheilte K. M a r i m i l i a  n l. für Hallstatt nebst 
erweiterten Marktsfreyheiten ein eigenes W a p e n ,  dessen , 
runder Schild in der M itte nach der Länge in 2 Theile ge
theilt ist. I n  der ersten Abtheilung befindet sich zwischen 
L rothen Feldern in der M itte eine weiße Querleiste, in der 
zweyten aber au f einem bläuen Feld» ein aufrechtstehende
gelbe- S teuerruder. (M arkt-archiv).
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Am so . Ju n y  »656 erließ K. F e r d i n a n d  M . ein 
Rescri'pt, die P f a r r k i r c h e ,  den Thurm und P fa rrh o f in 
Zukunft au» den Renten de» Hofschreiberamte» in Hallstatt 
zu repariern. (S tä n d . Archiv).

Am L>. M ay 1744 wurde die Dreyfaltigkeitösäule zu 
Hallstatt geweiht. (Horm. Archiv von »824 S .  S4o).

Am 20. S ep t. 1750 litt der M arkt durch da» Feuer gro
ßen Schaden. D a»  S p i ta l ,  die Pfarrkirche, die neu er
baute P fanne  sammt dem Amthause, viele Dokumente re. 
gingen durch di« Flammen zu Grunde. Den Erfolg davon 
wissen wir. Den i s .  M ärz 1822 kamen durch einen ««ver
mutheten S tu rm  am Hallstätter S ee  29 Menschen um da» 
Leben. (Linj. Zeit. N ro . 29. von 1S22).

Die verschiedenen P r i v i l e g i e n ,  welche die B ürger 
von H allsta tt, namentlich die S a l z f e r t i g e r  erhielten, 
bestätigten ihnen folgende Regenten Oesterreich»: I 2i 4
F r i e d r i c h  d e r  S c h ö n e ,  1346 A l b r e c h t  d e r  W e i s e ,  
1292 A l b r e c h t  III ., 1466 F r i e d r i c h  IV ., i s i 4 M a x i 
m i l i a n  I . ,  1582 R u d o l p h  II., 161s K. M a t h i a s ,  
162s F e r d i n a n d  I I ., 1706 J o s e p h  I . ,  1714 K a r l  VI., 
176« M a r i a  T h e r e s i a ,  i?8Z J o s e p h  II. (K urz» Fried
rich der Schöne 46o ,  46s ;  Dicklb. 266 ; Schult. II. 146).

Den S a l z b e r g  besuchten nachstehende Regenten au» 
dem Kaiserhaus« Oesterreich:

I 3S9 R u d o l p h  IV-, 1459 A l b r e c h t  V I ., i 5»4 
M a x i m i l i a n  I . ,  16S0 L e o p o l d  I . ,  1732 K a r l  V I-, 
»779 J o s e p h  II- , » b ös, 1814 S e .  M ajestät K. F r a n z  I.

»284 baute K. A l b r e c h t I .  einen Thurm zum Verthei
digung-platze fü r die nahe österreichische und steyr'sche Gränze, 
und nannte ihn zu Ehren seine» V ater» den R u d o l p h S -  
L h u r m .

1710 fand man nahe bey diesem Thurme mehrere M en- 
fchenskelette, S p ie ß e , oxydirte Dolche, Lampen, Meißel, 
Glocken, Schnallen re., 1733 den unverfaulten Körper eine» 
M anne». (Dicklb. 17, 19).

«74 Distrikt» - Kommissariat WimSbach.

34) W i m S b a c h .
D ie allgemeine Uebersicht diese» Distrikt» - Kommissaria

te» liefert folgende Resultate:
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Ein M ark t, 45 D örfer, 1059 H auser, l 48o W ohn
parteyen, 621s Einwohner, 3 größere Herrschaften, 9 klei
nere Dom inien, s P farren und Schulen , 17 Steuergemein
den, s  Ehirurgen, s Hebammen, r WaisenversorgyngS- 
anstalt.

Außer 3 B rau e rn , » D rechsler, 3 Eisengefchmeidlern, 
i  F ärber, 4 Geschirr- und 9 Getreidhändlern, 1 Hacken- 
fchmide, 1 Handschuhmacher, i Kalkbrenner, 1 Kleesaamrn- 
händler, 24 M üllern und 1 S ä g e ,  s Oehlschlägern, 
l  Pfannenschmide, 1 Pfeifenschneider, 1 Sockenstricker,
» Stärkm acher, 2 Uhrmachern, 27 W ebern, i W ollhändler 
und 3 Ziegelbrennern werden noch 37 bekanntere Kommer- 
z ia l- ,  12s Polizeygewerbe und freye Beschäftigungen be
trieben.

D aS D i s t r i k t S k o m m i f s a r i a t  unter einem Pfleger 
hat feinen Amtssitz zu WimSbach, welches eine der oben de-, 
zeichneten 3 größeren Herrschaften ist, und wie Lindach und 
Neidharting seit 13. Febr. i g l i  dem Handelsmanne A n 
t o n  K a r l  H a f f e r l  in L i n z  gehört.

D ie dritte größere Herrschaft, A lm  eck, ist seit dem
27. August iü 2 s ein Eigenthum d e S Z g n a t z K u g l e r  v o n  
A u e g g .

D ie übrigen 9 k l e i n e r e n  D o m i n i e n  sind die G ot
teshäuser R ottham , Steinerkirchen und WimSbach, die 
Pfarrhöfe Steinerkirchen und W im m , das Almeck-S chw an- 
nenstädt'sche Benefizium, daS Almeck-Stadlkirchen'sche Le
hen, die Pernau'sche undM ader'sche E ilte.

D ie s P f a r r e n  und S c h u l e n  befinden sich zu B au ra , 
Lindach, R oitham , Steinerkirchen und WimSbach. Bey 
B a u ra  ist das S t if t  Lambach P atron  und V ogtey , bey Lin
dach die gleichnamige mit Wimsbach inkorporirte Herrschaft, '  
bey Roitham die Herrschaft S t .  Nikola, bey WimSbach 
S t .  Nikola und jene von WimSbach Schulpatron und Kir- 
chenvogtey, Schulvogtey aber ist die Herrschaft S t .  Nikola.

D ie 17 S t e u e r g e m e i n d e n  heißen: Almeck, Au, 
Auffernpüreth, Bachlach, B ergham , D e y s i n g , Hammersöd, 
Kemating, Köstelwang, Lindach, Neidharting, Oberaustall, 
R oitham , Schnelling, S tad e l am rechten Ufer der T raun, 
Steinerkirchen und WimSbach. S ie  zählen 17,314 topogra
phische Numern.
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D a - B r a n d a s s e k u r a n z k a p  i t a l  hatte mit Ende 
rsra den Betrag von 693,140 fl.

Zur P fa rre  B a u r a  (eigentlich Lambach) gehören die
2 Ortschaften S tad e l und Ufer mit »66 H äusern, 260 Wohn- 
parteyen, 109« Einwohnern.

Baura, eine Pfarrerpositur von Lambach im Dorfe 
S tad e l mit 162 H äusern, 254 W ohnparteyen, »o7ü Ein
wohnern, t  S tunde von WimSbach, 1 /2  Meile vonSchw an- 
nenstadt, 2 von Wels, 3 von Gmunden.

S t a d e l  ist eine Ortschaft, welche sich in den Traun- 
und Hauöruckkreiö, in die Kommiffariate Lambach und W ims
bach theilt, und ihren Namen dadurch erhielt, weil man 
beym Beginne der ärarialischen Traunschifffahrt »575 eine 

> Scheune bau te, um daS S a lz  bis zur Verführung aufzube- 
j  wahren.

Hier befinden sich 2 Kirchen: die B a u r a k i r c h e ,  und 
jene zu Ehren des h e i l .  N i k o l a u s ,  daS Gebäude der k.k. 
Traunzugsverwaltung, ein Salzm agazin, und die S alzhäu
ser, wo die Schiffe untergebracht werden.

Die B a u r a k i r c h e ,  auf einem mäßigen Hügel 1 /4  S t .  
von Lambach .und von der Nikolauökirche in S ta d e l ,  ist eia 
Denkmahl deS aotteSfürchtigen AbteS M a r i m i l i a n  P a  - 

^  g e l  v o n  L a m b a c h ,  weil der H err die Umgegend, früher 
' die B a u e r n  - A u  genannt, 1717 von der Pest gerettet.

D er fromme S tif te r  baute dieses G otteshaus in s  Jah 
ren. E r hatte hierbey die Idee  aufgegriffen, zu Ehren der 
heil. Dreyeinigkeit ein hieroglyphischeS Dreyeck darzustellen, 
und so löset sich alles dabey in 3 a u f , schmilzt alles wieder 
in drey zusammen. Die B  a u r a k i r ch e ist nämlich dreyeckig; ^
sie hat 3 Aufschriften, 3 Kirchthüren, von In n en  und Außen 
mit rothen Salzburger M arm or eingefaßt, 3 A ltäre mit
3 Tabernakeln, z Musikchöre sammt drey volltönigen Orgeln,
3 große Fenster, 3 Sakristeyen und 3 Thürme mit 3 Glocken.

, — — An der Spitze der sogenannten Laterne auf der kupfernen 
Kuppel pranget eine vergoldete dreyfache P y ra m id e , die 
Einfassung der Altäre ist mit dreysärbigen cararischen M ar
mor geziert; jeder Tabernakel mit alabasternen S ta tu en  ge
schmückt, sogar der Fußboden mit 3färbjgen S te inen  vom 
blauen, rothen und weißen M arm or ausgelegt, und doch 
fällt nichts in daS Gezwungene oder Ueberladene, doch ver
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rathen alle Zusammenstellungen die herrlichste Einfachheit 
und den gediegendsten Geschmack. Eine so sinnreiche Idee 
so glücklich, auszuführen, waren aber auch geschickte M änner 
nothwendig. S ie  fanden sich.

J o h .  Mi c h .  B r u n n e r ,  k. k. Architekt in R om , Flo
renz und W ien , durch seine Kunst rühmlich bekannt, w ar 
der Baumeister. Die B ildhauer-A rbeiten, die Figuren an 
den P orta len  verfertigte M e i l .  D ie meisten Arbeite» an 
den Tabernakeln geschahen in Palerm o.

C a r l o  C a r l o » «  und M e s s e n t a  (nicht aber M onte- 
cucoli) mahlten die herrliche und kühne Kuppel; F r a n z e S -  
ch i ni  die Architektur, die Figuren an den W änden, die S ä u 
len und die obere G lorie; M a r t i n  A l t o m o n t e  172» 
das H o ch a lta r-B la tt; C a r l o  C a r l o n e  1719 die Abneh- 
mung des Heilandes vom Kreuze,  und B a r  0 d i u S  auS 
Genua 1721 die Geburt des H errn auf der Epistelseite.

Bey diesen Gemählden sind die Gruppierungen nach 
dem Urtheile der Sachkenner vortrefflich, die Zeichnungen 
richtig, daS Feuer der Composition intellektuel, die Schön
heit deö Coloritö vorzüglich, die Massen von Licht und S chat
ten meisterhaft zusammengehalten. Jedes Altarbild gewinnt 
dadurch ganz besonders an Effekt, weil die Vertiefung an 
den Wänden noch die Anmuth erhöht, wodurch daS ganze 
mit Zauber fesselt.

Die Orgel baute ein E g e d a c h e r  aus Passau. Geist
reich und voll des heiligen S in n es sind endlich die r  Auf
schriften ober den P o rta le n : r») Ovum k a trem  Creatoren» 
lUunüi venite süvremug; b) l)oum b iliurn keäemtoren» 
veaite ete.; v) Dvuiv 8z»iritum ^araclitum ote.

1722 wurde diese Kirche durch de» Fürstbischof R a i 
m u n d  F e r d i n a n d  G r a f e n  v o n  R a b a t t «  in Passau 
im Beyseyn einer unzähligen Menge von Menschen zu Ehre» 
der heil. Dreyeinigkeit konfekrirt.

Die Kosten deS B aues beliefen sich auf 120,000 fl. 
Diese bedeutende Sum m e brachte der S tif te r  theils durch die 
Aufopferungen von sich und dem Kloster, welchem er so 
rühmlich vorstand, theils durch namhafte Beyträge frommer 
W ohlthäter zusammen. Ih re  Namen stehen dort oben im 
Buche des Lebens Aufgezeichnet.

Im  Pfarrhofe neben dieser Kirche ist die Schule für fast 
2ro  Kinder von S tad e l und Ufer. D a  findet man auch
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einen römischen M erkur au - E rz , 19 Zoll hoch, l?8 o  zwi 
' scheu Lambach und Schwannenstadt auSgegraben; eine 

heil. M agdalena von M . A l t o m o n t e  in seinem «7 Jah re  
gem ahlt, und eigen- von ihm auf der Kehrseite de- Bilde» 
angemerkt; schöne Kupferstiche; 2 sehr gut erhaltene Jnsek- 
ttngemählde von B u r g a u  re.

Die Kirche zum h e i l .  N i k o l a u s  wurde am 16. August 
177» vom Bischöfe L e o p o l d  E r n e s t  in Paffau zum M es
selesen privilegirt, da» große Gebäude der ärarialischen- 
LraunzugSverwaltung Lambach gegenüber »so? mit S t a l 
lungen für iso  Pferde zum SalztranSporte errichtet, wel
che- aber jetzt verpachtet ist. (Pfarrschriften, Autopsie).

Die P fa rre  L i n d a c h  besteht au - dem einzigen O rte  
Lindach mit 62 H äusern, «L W ohnparteyen, S4S E in
wohnern.

L in d a c h , ein Schloß und D o rf z/4 S tunden von Lah- 
kirchen, s/4  von Kirchham, 1 1 /2  von Vorchdorf, 2 von 
WimSbach.

Die hiesige Pfarrkirche zu Ehren der h e i l .  M a r g a -  
r e t h  mit 3 Altären ist die Schloßkapelle von Lindach. D er 
S tif te r  davon, G e o r g  C h r i s t o p h  v. Ze t l i t z ,  starb i 6«o. 
Dieß sagt unS sein Leichenstein im hiesigen Gotte-Hause.

I n  der schönen G ruft ist die Ruhestätte der Familie 
F rey , und einiger Hayden. (Höh. I. 282).

L u d w i g  v o n  F r e y  gründete 1771 ein Benefizium, 
1784 zur Lokalpfarre erhoben.

I m  nämlichen Jah re  wurde der P fa rrho f gebaut, l 78S 
die Schule mit 50 —  60 Kindern damit vereinigt, und auch 
ein Freithof angelegt.

Um 1696 verbrannte da- S ch loß , die Kirche, da- Ar
chiv. (Pfarrschriften).

DaS Schloß Lindach kam von der Familie Z e t l i t z  an 
die H a y d e n ,  von der Familie von F r e y  am iz . Febr. l 8 l i  
an A n t o  n K a r l  H a f f e r l ,  am iz . Februar »822 an des
sen Erben. (Höh. 1. 282; stand. Giltenb.).

I n . d e r  P fa rre  R o i t h a m  sind diHe 10 Ortschaften: 
Außernpüreth, Außernrah, Deysing, Jn n e rn rah , Kemating, 
M itternbuch, Obernbnch, P allnsto rf, Roitham und Untern
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püreth,  mit 20s H äusern, 2üü W ohnparteyen, i l y s  Ein
wohnern^

D aS Schlößchen A u ,  R o i t h a m .  ^  ^

A u ,  ein kleines Schloß an der T raun mit einer schö
nen Kapelle zu Ehren der h e i l .  Ap  0 l l  0 n i a , > /r  S tunde  .  
von Roitham und vom Falle. Dieses Schlößchen, inö Viereck " 
gebaut, r  Stockwerke hoch, mit einer Ringmauer umgeben, . 
gehörte vor der M itte deö l 4. Jahrhunderts dem Ritterge- 
fchlechte P i n t e r  v o n  d e r  Au .  ( G e s c h i c h t e ) .

lsü o  kam eS durch Heurath an die W i e l l i n g e r ,  um 
1666 durch Kauf an das. S t i f t  Lambach, von diesem eben so 
am 27. M ärz r» 2 o  an F r a n z  G e b h a r t ,  am 7. Aug. 1823

i.L2 4 a n J o f .an F r a n z i s k a  H o f b a u e r ,  den 2s.  As 
S o l t e r e r  in M ühlwang. (M anuskripte).

Roitham,  R e u t h a m b  »), ein P fa rrd o rf von 52 H äu- ,  ,  
fe rn , Ü7 W ohnparteyen, 290 Einwohnern, 3 S tunden  von .> 
G m unden, 2 von Lambach, 3 /4  von Lindach, 1 /2  vom * 
Falle, wo sich eine Filiale von Roitham mit l Altare zu Ehren 
deS h e i l .  N i k o l a u s  befindet. '

D ie gothisch gebaute Kirche in Roitham , 1S22 renovirt, 
hat 5 A ltäre , und den h e i l .  J a k o b  a ls P a tro n , 1723 von 
M a r t i n  M ü l l e r  gemahlt.

AIS die J ö r g  e r  die Herrschaft Scharnstein besaßen, 
übten sie die Erbvogtey über die hiesige P fa rre .

,492 und »595 mußte der P fa rre r  von Roitham a ls  
» L a n d h u b e r «  seinen Die'nst vom Pfarrhofe nach Scharn
stein entrichten. Nachdem KremSmünster die Herrschaft 
Scharnstein durch Kaufrecht an sich gebracht hatte , tra t die
ses S t i f t  1660 die Erbvogtey über Roitham an das Kloster 
von S t .  Nikola in Passau ab , welches diese P fa rre  aber schon 
iS tS  besaß. (Schriften von KremSmünster).
' Ebenfalls 166o schenkte der Bauersm ann U l r i c h K e  - 
m a t n e r  dem S tifte  S t .  Nikola alle Grundstücke und Ze
hente, damit der P fa rrho f hergestellt werden konnte, wie er 
sich nun 1 /2  S tunde von Roitham in de r Or t s cha f t Außer n-  
p n h r e t  N ro. 20. befindet.

- )  Stiftsarchiv von KremSmünster.
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D er jetzige Schplmann ist seit ioo  Jahren  der dritte iw 
Orte. Zu Anfange >78o besuchten 38 Schüler di« hiesige 
Schule, jetzt stnd über >4o. (M anuskripte).

D ie 20 Ortschaften der P fa rre  S t e i a e r k i r c h e n  hei
ßen: Almeck, Atzing, AtzmannSdorf, Besenlittring, Eden, 
Fronhofen, G untersdorf, HamerSöd, Hummelsberg, KriegS- 
ham , Niederheisbach, Oberaustall, OberheiSbach, Reuhar, 
tin g , Ritzendorf, Schnelling, S ö llin g , Steinerkirchen, 
Stockham und W ollsberg mit z u  H äusern, 438 W ohnpar
teyen, 1802 Einwohnern.

Al t n ec k ,  S t e i n e r k i r c h e n .

Almeck, A l m e g g ,  A l m ö g k ,  ein Schloß und D orf 
»ou 24 H äusern, z i  W ohnparteyen, ,2 ,  Einwohnern, 
,/4  S tunde  vom Albznflusse, , / r  von WimSbach, 5 /4  von 
Steinerkirchen, 1 von Lambach. I n  dem Besitze von Almeck 
folgten sich nach den A c h l e i t n e r . »  die K i r c h b e r g e r  
(>b38), d i - S a r - n ,  die Z e l l e r  (,S2S), die P i n t e r  und 
H o h e n f e l d .  Am 22. Ju ly  ,79z  kaufte es der k. k. S iegel
beamte F r a n z  Xav .  F o r e t ,  von F r a n z  O t t o  G r a f e n  
v o n  H o h e n f e l d  am tz. August i 8 , i  E h r e n r e i c h  R i t 
t e r  v o n  S c h  i n n e r n .  W ann es a u  den jetzigen Besitzer 
kam, wissen wir schon. (Höh. l. 4 2 z ; stand. G iltenb.)

B is  >809 bestand hier eine Schloßkapelle zu Ehren deS 
h e i l .  E r a s m u S .  DaS hiesige Benefizium von «497 durch 

. S t e p h a n ,  H a n n S  und P i l g r i n  S a r  gestiftet, wurde 
>637 mit der P fa rre  Steinerkirchen vereinigt. (Manuskripte 
von KremSmünster).

otoinvin - s tk ln in , stLinsLbiriclia s) , 
ein P fa rrd o rfm it 2s H äusern, 37 W ohnparteyen, ,s>  Ein
wohnern, > S tunde von WimSbach, i  l / 2  von Lambach, 
r  > /2 von KremSmünster.

D ie P fa r r e ,  > >/2 S tunde lang , 1 1 /4  b re it, dehnt 
sich am Albenfluss-, am P e tte n - , Hirsch- und Aiterbach« 
a u s ; das P fa rrd o rf liegt zum Theile auf einer Anhöhe, zum 
Theile a u f  einer Ebene.

D ie große ansehnliche Kirche, im S liftungsbriefe T h a s -  
s ilo 'S  A l b u r c h ,  in der Bestätigungöurkunde K a r l s  deS

L) Urkunden von KremSmünster.
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G r o ß e n  von 7- l  zum h e i l .  M a r t i n  genannt, wurde 
145-  vom Abte J a k o b  T r e u t l k o f e r  vollendet. D er 
gegenwärtige Hochaltar zierte früher die Minoritenkirche in 
W els. D ie beyden S e iten a ltä re , den schönern C hor, meh
rere Airchenparamente stellte der am 2. J u ly  i s r o  verstor
bene P f a r r e r  G ü n t h e r  H o f m a n n  her.

i s - o  wurden in diesem Gotteshaus« O t t o  v o n  Z e l -  
k i n g ,  i s i l  G e o r g  S a x  zu  A l m e c k ,  1524 V i n z e n z  
S c h a l l e r  zu  B r a n d h o f ,  1529 G e o r g  Z e l l e r  zu 
Z e l l e r S r e i t h  begraben, >rüg die ausgedehnten Gränzen 
dieser P fa rre  beschrieben. S ie  begriff die P fa rren  Fischel- 
ham und Eberstallzell ganz, die P fa rren  S te in h a u s , T hal
ham «nd Vorchdorfzum Theile, (kae lun . iz o ;  Höh. IU. L61).

B is  1653 wurden die hiesigen PfarrSverrichtungen durch 
W eltpriester, von da an durch Stiftögeistliche von KremS
münster besorgt. Abt A l e x a n d e r  I. fing 1606 den P fa rr -  
hof zu bauen a u ,  A n t o n  W o l f r a d t  bewerkstelligte 
ihn 1616.

D ie alte Pfarrfchule verdankt ihre bessere Lage, zweck
mäßigere Erweiterung und bequemere Einrichtung dem P r ä 
laten P l a c i d u s  und A l e x a n d e r  III .; sie zählt is o  Kin
der. (Pfarrschriften).

D e r  P fa rre  W i m S b a c h  sind diese i z  Ortschaften zu
getheilt: A igen, A u , Bachlach, B ergham , D orfham , 
Ellnkam, G iering , H a g , HeidermooS, KSstelwang, Neid
harting, T raun und WimSbach mit L i4 Häusern, 4r s  Wohn- 
parteyeu, 1766 Einwohnern. '

W i m S b a c h  und N e i d h a r t i u g .

Wimsbach,W i m f v a c h , W i b n f p a c h ,  vst!ri»,x«vll,
ein M arkt, Schloß und P fa rro rt mit 7S Häusern, t i 7 Wohu- 
parteyeu, 474 Einwohnern in einer Ebene am Wimmbache 
zwischen dem T raun - und Albeufluffe s /4  S tunden  von Lam
bach ,  r  von Schwannenstadt. i ro s  schenkte Bischof E g i » -  
h a r t  v o n  W ü r z b u r g  dem Kloster Lambach de» M a z e -  
l i u  v o n  W i t i n S p a c h  re. (Kurz ll. 4S8) .

i r r r  bestätigte Bischof U l r i c h  ll. v o n  P a s s a u  die 
Fundation des Klosters S t .  N i k o l a ,  und gab hierzu 
die Kirche Wiedenspach re. ( H oaum . L oics. Buchpr- 
ger I. i-s).

(rr Thl. rt« Abthl. Traunkreit l. H h
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S ie  ist dem h e i l .  S t e p h a n  geweiht, und erhielt 
l 473 von einer» A s p a » ,  14S5 von W o l f g a n g  M i l 
w a n  ge  r S tiftungen. >576 wurde B a r b a r a  v o n  A s p a n  
in dieser Kirche begraben.

Zu Köstelwang, i S tu n d e  von WimSbach, ist eine F i 
riale davon , im Pfarrhofe W im , S/4  S tunden  von W im s
bach eine Hauskapelle. Dieser P sarrhof brannte >489 ab.

Nach einer alten Handjeichnung bestand W i m S b a c h  
>470 nur anS einigen Häusern. K. F r i e d r i c h  IV. erhob 
den O rt ju  einen M arkt. >556 gab A s p a n  zu L i c h t e n ,  
Ha g  u n d  W i m S b a c h  seinen B ürgern daselbst eine Ge
richts- und Polizeyordnung. K. F r a n z  I. bestätigte >802 
die früheren Marktöprivilegien.

D ie älteste Marktsrechnung ist von >672. >6S3 wüthete 
die Pest schrecklich in dieser Gegend. (M arktsarchiv).

D aS Marktssiegel besteht auö dem bloß willkührlich ver
schlungenen Nam enözuge: W i m ö b a c h .

D aS Schloß WimSbach gehörte um >420,  >458 re. der 
Familie v o n  A s p a n .  >649 bekam es U l r i c h  F r e y h e r r  
v o n  K a y n a c h  durch H eurath ; zwischen >6s> und >6»7 
K o n r a d  B a l t h a s a r  G r a f  v o n  S t a r h e m b e r g  durch 
Kauf. Am >. Jä n n e r >783 wurden G e o r g  A d a m  F ü r s t  
v o n  S t a r h e m b e r g ,  den 2S. Ma y  >8o? A n t o n  K a r l  
H a f f e r l ,  den >3. Febr. >822 seine Erben im s t ä n d i 
s c h e n  E i l t e  « b u c h e  a ls  Besitzer vorgetragen.

Am >7. und 27. M ärz >646 brannte daS Schloß  und 
der M arkt WimSbach ganz ab. (Höh. N. 558,  5 9 7 , 598; 
Zeiller'S Topographie von Oesterreich UI. B . S .  59).

N e i d h a r t i n g ,  ein D orf von 33 H äusern, 42 Wohu- 
parteyen, >74 E inw ohnern, >/4 S tu n d e  von W im S bach« 
einem angenehmen Thale.

Hier befand sich bis >6so ein S ch lo ß , welches jetzt die 
W ohnung eines TaglühnerS ist. Dieses Schloß besaßen 
>356 die M i l w a n g e r ,  >477 die J ö r g e r ,  >65> ver
kaufte es S e y f r i e d  L e o n h a r t  P r e u » e r  an K o n r a d  
B a l t h a s a r  G r a f e n  v o n  S t a r h o m b e r g .  Hieranf 
erhielt «S di« nämlichen Besitzer, wie W imsbach, womit nun
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die Herrschaft N e i d h a r t i n g  vereinigt ist. (Höh. ll. 5 9 s ; 
stand. G ilten-.).

25)  S t .  W  o l f  g a n g.

Dieses Distriktskommissariat begreift i M ark t, 9 D ör
fe r ,  207 H äuser, 26s W ohnparteyen, i 2 ZS Einwohner, 
1 Herrschaft, 1 P fa rre  und 2 Schulen , 2 Steuergemeinden, 
i Chirurgen und 2 Hebammen. Nebst 4 B rau e rn , 2 Drechs
le rn , 1 F ärber, » Fischer, l Oehlschläger, 1 Pechöhlbren- 
n er, t  Sensenschmide, > Uhrmacher und 4 Webern zählt 
man noch 25 andere Kom m erzial-, 40 Polizeygewerbe und 
freye Beschäftigungen.

D aS D i s t r i k t - k o m m i s s a r i a t  unter einem V erw al
ter hat seinen Amtssitz zu S t .  W olfgang , wo sich die oben 
bezeichnete Herrschaft deö ReligionöfondeS befindet.

D a  ist auch die gleichnamige P f a r r e  nebst einer 
S c h u l e ,  eine neu errichtete M i t t e l s c h u l e  zu Rußbach 
im sogenannten W olfgangthale, i  1 /4  S tunde  von S t .  W olf
gang unter dem P a tro n a te  deS ReligionöfondeS, und unter 
der Vogtey der Herrschaft S t .  W olfgang.

D ie 2 S t e u e r g e m e i n d e n  S t .  W olfgang und W olf, 
gangthal haben 1964 topographische Numern.

D a s  B r a n d a s s e k u r a n z k a p i t a l  belief sich mit Ende
»S24  auf 41,780 fl.

D er ganze Pfarrbezirk S t .  W o l f g a n g  besteht auS 
dem gleichnamigen M arkte und folgenden 9 D örfern : Aschau, 
A u , G raben , Minichöreith (M önchsreut), Radau, Rußbach, 
Schwarzenbach, Weinbach und Windischhag mit der bereit
angegebenen VolkSzahl.

Von den angeführten P fa rro rteu  wird nur S t .  W  0 l f -  
g a n g  umständlich beschrieben.

St. Wolfgang, ein M arkt und P fa rro rt am W olf
ganger S e e  » ) ,  1794 W iener Fuß über das M eer mit 9«

s )  Dieser See hat z Namen: dort, «0 an demselben da» Pfleg- 
qericht und Dorf S t. Gilgen liegt, heißt er insgemein der 
J l l i n g e r s e e .  Don dem fast in der Mitte liegenden Markt
stecken und berühmten Wallfahrtsorte de» heil. Wolfgang führt 

. H h  2
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4S4 Distrikt» - Kommissariat  S t .  Wol fgane .

größtenthril» eia and zwey Stockwerke hohen, gemauerte» 
Häusern, i s s  Wohnparteyen, ssy  Einwohnern, , , / r  M eile 
westlich von Jschel, t / r  S tunde  vom Dindlbache, i von 
Falkenstein, L von T halgau , 7 von S alzburg .

Dem Freunde der Geschichte und der Kunst w ird die 
schöne Kirche mit i l Altären und einem alten Evangelien
buche , dann der große metallene Brunnen nächst de» P fa r r  
Hofe» eben so merkwürdig seyn, al» die Reliquien de» h e i 
ligen W o l f g a n g  dem gläubigen Volke. Die K irche, ein 
sehr große» altgothisches Gebäude von gehauenen S te in e» , 
mir Kupfer gedeckt, nach dem B rande von 1429 und »4So ent
standen und auögebaut, wurde »477 vom Bischöfe U l r i c h  
in P a s ta » , am 1. M ay »so4 vom dortigen Weihbischofe 
B e r n h a r t  j«  Ehren de» h e i l .  W o l f g a n g  eingeweiht.

D er E in tritt in da» In n ere  gebietet Ehrfurcht. V o r 
allen erblickt man im Vordergründe den reich mit G old ver
zierten, künstlich gebauten Hochaltar, der mit seinen vier 
bilderreichen Flächen ein stehendes O blong, und gleichsam 
z Altäre vorstellt. Die Arbeit ist von »4ü». D er Erbauer 
und M ahler diese» Altare» hieß M i c h a e l  P a c h e r  v o n  
B r a u m e c k  oder P r a u m e c k .  '

Gleich ober dem Hochaltar« befinden sich der BenediktuS- 
und S t .  S ebastianöalta r, beyde mit schönen M arm orarbei
ten , mit B ildern von A a n u s i  »72».

D er Kanzel gegenüber steht der F rauenaltar, etwa» vor
w ärts die Gnadenkapelle.

Am H auptpfeiler, auf welchem fich die hrey Gewölbe 
der Kirche schließen, steht man den Doppel - oder S t .  W olf 
gangSaltar mit Schnitzwerken und Vergoldung von G u g -  
g e n b i c h l e r  »676; recht» von diesem steht der K reuz-A n
to n iu s- A lta r ,  links der Jo seph -A nna-A lta r. D ie A ltar
blätter sind schön und fleißig gearbeitet, der Name de» Künst
ler» aber nicht bekannt.

E in langer Chor mit einer »6 Fuß hohen Orgel von 
»6ry  schließt endlich die Kirche, »ro6 ,  » ro7 , » s r6 ,  »rs» ,

er den Namen W o l f g a n g e r s e e ;  beym AuSgange am soge
nannten S tro b l, wo Erzbischof S i g m u n d  G r a f  von 
Sc h r a t t e n b a c h  »?6o eine schöne Kirche, nebst der Mka- 
riatöwvhnung baute, heißt er Abersee.  ( Chronik ». S t. Pe
ter I. »iS).
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1 4 0 0 ,  1 4 0 4 ,  I 4 S 1 ,  1 4 7 8 ,  I 4 Y 7 ,  i s o o ,  1 5 0 2 ,  1729 mit 
Ablässen begnadigt, iso ö  vom K. M a x i m i l i a n  I . ,  i 6S3 
von L e o p o l d I .  besucht, 1621 und i 6Z7 v o u F e r d i n a n d I l . ,  
1680 vom Erzbischof« M a r  G a n d o l p h  in S alzburg  re. 
mit fürstlichen Opfern beschenkt.

D er k ün s t l i c he  M e t a l l b r u n n e n  mit 4 Ausflüssen 
und einer S ä u le  zu Ehren deS heil. W olfgang wurde i s r s  
vom Stadtbrunnenmeister » L i e n h a r t  R a u n a c h e r «  in 
Passaugegossen. Die R e l i q u i e n  d e s  h e i l .  W o l f g a n g 
sind: i )  die von ihm erbaute Zelle. S ie  hat noch die Auf
schrift : Lluxorst seäikulsm inanürita  lupainbulu» i r ta i» ; 
2) der Bußstein deS frommen M a n n es; r )  seine Liegerstätte; 
4) seine Kirche zu Ehren deS heil. Johannes deS T äufers 
sammt einem Altare. D ie Kirche brannte dreymahl weg, und 
stand noch iö 6y. D er A ltar befindet sich noch in der jetzigen 
Pfarrkirche, wie wir hörten; 5) daS H andbeil, welches der 
Heilige vom Falkenstein inö Thal am Abersee w a rf , und an 
dem Fundorte obiges Kirchlein baute; 6)  sein beweglicher 
A ltarstei«, hinter dem Hochaltare mit sinnreicher Jnnschrift; 
7) der Kelch des heil. Bischofes; 8) sein Pastorale aus Holz, 
vom Abte M a u r u S  in Mondsee mit S ilb e r  beschlagen.

D er P fa rrh o f, 1692 vom Abte M a u r u S  gebaut, w ar 
bis 1791 zugleich daS Dom inium , und so zu sagen ein Theil 
der Herrschaft Mondsee. H ierauf wurde Mondsee sammt 
W olfgang eine Dotationsherrschaft deö Bischofes in Linz, 
der P fa rre r  in S t .  W olfgang ein ReligionSfvndSpfarrer, vom 
großen Pfarrhofgebäude der größere Theil zum HerrschaftS
gebäude reservirt, im In n e rn  durch ein eiserne- G itter von 
einander geschieden, von Außen mit eigenen Eingängen 
versehen.

Nachdem die Umgegend durch L u d w i g d e n  F r o m 
m e n  an daS S t i f t  Mondsee gekommen war ,  ereignete sich 
folgendes: von s r i  bis i i 84 gehörte der Distrikt um
S t .  W olfgang dem BiSthume R egensburg, obwohl schon 
K. H e i n r i c h  d e r  H e i l i g e  befohlen hatte» daß obige B i
schöfe dem Kloster Mondsee alle- Abgenommene zurück stellen 
sollten.

972 kam der h e i l .  W o l f g a n g  a n s  R e g e n S b u r g  
auf den sogenannten Falkenstein am Abersee, und hielt sich 
dort und hier, wo jetzt S t .  W o l f g a n g  steht, 5 Jah re  mit 
einem Laien a ls  Einsiedler auf.

Distr ikts  - Kommissar i a t  S t . W ol f g a ng .  485
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»36 Distrikt-  - Kommissariat  S t .  Wolfgang

i» r 3 erlaubte Pabst M a r t i n  V. die Feyer de- Gottes 
diensteS außer der Kirche auf einem Lragaltare.

»429 brannte der ganze O rt sammt der Kirche ab. Der 
P rä la t  S i m o n  R e i c h l i n  vo  n M o n d s e e  unterstützte die 
Dorfbewohner in ihrem B a u e , und stellte die Kirche wieder 
schöner her. P fa ljg ra f  H e i n r i c h v o m  R h e i n  erhob hier
auf den O rt unter dem Schirme de- Kloster- zu einen Markt.

,480 brannte der O rt wieder ab , aber der größere Theil 
der Kirche wurde doch gerettet.

,495 kam S t .  W olfgang durch K auf an daS ErzbiS 
thum Salzburg .

Zwischen ,499 und ,52, wurde die Annaglocke auf de» 
Thurm gebracht, zwischen ,52, und 1S26 die Kirche mit 
Knpfer gedeckt.

Abt C h r i s t o p h  W a S n e r  ( ,S 77— ,579) hatte der 
Verbreitung de- Protestantism us in dieser Gegend m it Glück 
entgegengearbeitet.

Am 3 ,. Oktober ,626 befahl der Kurfürst M a x i m i 
l i a n  von B ayern a l-  Pfandinhaber deö Lande- ob der Enns, 
die ihrem Regenten während deö Bauernaufstandes treuge 
bliebenen B ürger von S t .  W olfgang mit keiner Kriegslast zu 
beschweren.

D en 3. Oktober ,768 bekam da- S t i f t  Mondsee die 
Vogtey und Landgericht-Herrlichkeit über St. Wolfgang, 
welche früher die Pfandherrschaft W i l d e n e c k  ausübte.

»737 wurde da- Kloster M o n d s e e  aufgehoben, und 
da- Pfarrvikariat von S t .  W olfgang in eine P fa rre  verändert.

Am is .  Oktober ,3 2 ,  feyerte der hiesige P fa r r e r ,  M i
ch ae l N e u h a u s e r ,  sein sojährigeS Priesteramt.

,473 und ,799 trafen die B ürger von S t .  Wolfgang 
Einverständnisse unter sich über die Erhebung der Bürger 
rechtStareu und trugen sie a ls  Observanz in ihr Bürger 
buch ein.

,5 9 ,  erhielt der O rt vom Erzherzoge M a t h i a s  in 
Oesterreich statt der privilegirten Eisenniederlage die Be 
freyung vom Rüstgelde nebst einem gewissen Salzbetrage von 
der obderennsischen S a line .
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D aS , unbekannt w ann? verliehene M a r k t S w a p e n  
besteht aus einem runden Schilde. I m  obern Theil« befin
det sich der h e i l .  W o l f g a n g  in Pontifikalkleidung, im 
untern ein Schiffer in einem Kahne, einem S terne  zusteuernd.
A ls solcher glänzte W olfgang von 968 —  994 durch strenge 
Erfüllung seines bischöflichen BernfeS am S tuh le  zu Regens
b u rg , durch Verachtung zeitlicher H oheit, durch immerwäh
rende Ausübung thätiger Menschenliebe. D er he i l .  W  0 l f -  ,  
g a n g  legte auch den ersten Grund zur Bildung d«S Kaisers " x  
H e i n r i c h  ll ., deS Heiligen. W olfgang war aber kein G raf 
v o n  P f u l l i n g e n ,  wie inSgemein behauptet w ird; denn 
der Name P f u l l i n g e n  wurde erst roo  Ja h re  nach der 
G eburt deS h e i l .  W o l f g a n g  bekannt. (Rom an Zirngib'lö 
Untersuchung hierüber in den Abhandlungen der bayer. Aka
demie der Wissenschaften,  Sr B d. I .  179S. S .  670; Hansiz 
ll . 549; Höh. I. 6s s ,  6 60 , 662 , 66z ,  66s ;  Kleyle >6>,
162; Linzer Zeitung N ro. 9 s . von 1S21; daS gesegnete 
Aberseer Gebirg S r i ,  12 , 3> —  Zk>, 72 —  78 ; Emil Tri- 
mel'S Gastein S .  447, 448; Weißbacher'S und F r i e d r i c h  
A n t  0 n S ü l z l ' s  M anuskripte; P fa r r  - »„^Kommissariats 
Schriften re.).

Ende der zweyten Abtheilung.

D i s t r i k t s  - K o m m i s s a r i a t  S t .  W o l s g a n g .  487
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Alphabetische»

OrtS-, Namen- und Sachregister,
wodurch

sich zugleich das topographische und genealogische 
Lexikon bildet.
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O rts-, Namen- nnd Sachregister.

A.
t̂bele, Seraphin, Kanzel
redner . 261

ZlbenSberg, bey, Unglücke 80 
Abensberg, Theodorich von 429 
Abersee 464
Abgaben bey den Römern 22 
Achtelten und die Achleitner

517 , 319 , 320 , 429 , 480 
AciliuS AureliuS, PräfektuS 2 
Adalbert von Babenberg 8 
Adamiten, die 42 , 321
Adelhaming 335
Adetwang 39, 264 bis 267,  406 
Aebtisflnnen, merkwürdigere 

von Schlierbach 410
Aerzte 216
St. Agatha 467, 468
Agitolfinger, die 3 , 28
Agnes, Kaiserin 6
Agsbach 333
Ahorn 338
Aichberg, der, bey EnnS 103 
Aichlham, Hann- v. 388
Aichet 444 , 445 , 448 , 454 
Aigen 441, 481
Aiterbach und die Aiterbacher 347

Alarich 25
Albenfluß, der 29, 79, 122, 123
Albenöd 533
Albensee, der 115
Alberich, Grünzgraf 6
Albero, Graf v. Steyr 13
Albersdorf 347
Albrecht I . ,  H ., HI., IV.,

V ., VI., VII., 6, 9, 10,
" , 4 1 , 4 2 ,  43

Alburch 29 , 480
Alkofen 29
Allemannen 25, 26
Allhaming 316, 317
Almeck 44 , 68 , 75 , 475 , 480 
Alpenfahrt im Traunkreise 

140 bis 143
Atthamer, die 442
Alt, Jakob, Landschaftsmahr 

ler 92
Alt, Salome 3H4
Altmann 273
Altmünster 22, 39, 361,

382 bis 366
Altomonte, die Brüder 365,

431, 477, 478 
Altwirth, Joseph 354
Ameisau, die 405
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IV O r t 6 - /  N a m e n -  und  S a c h r e g i s t e r .

Amhof 36
Amphoren, alte 449
Anakek, von 440
Anarchie 10
Anasburg, die 262
Andorfer, Kart, Mahler 278
Anger 255, 465
Angerholzer, hingerichtet 66
AngerSberg 453
Ankenreuther, der Räuber 49
Anhänger 46, 440, 449
An - und Aussichten, schöne 106
Antiken, römische 22
Anzenau 468
Anzfelden 22 , 68 , 254, 240

bi- 242
AonulphuS 26
Apotheken 216
Aquilinus, Prätor 2
Aribo, Graf im Traungau

7 , 176
Ariovist 19
Armenanstalt 208
Arneth, Probst 207
Arnold, Graf im Traungau 176 
Arnulph, Herzog 5
ArnSdorf 240
Arrigler, Altmann 399
Artberger, Karl 4-6
Artstätten, die von 507
Arzberg 374
Aschach 29 , 36 , 63 , 280 
Aschau 485
Aschet 441
Aspan, die 46 , 49 , 482
Asparn, zu, Schlacht 82
ASperger 268
Asten 270, 271

Attila 25
Atzing 480
AtzmannLdorf 480
Au 44 , 254, 235, 346,547,

465 , 468 , 475 , 479 , 431, 485 
Audorf 240
Auern 414
Aufgebothe 46, 48 , 68,

69, 70, 74
Aufschlag 47
AufschlagämterimTraunkreise 195 
Aufseß, Friedrich von 430
Aufsicht-stationen 196
Aupointen 587
Aurach 124, 125 , 588
Aurelian, Präses, Kaiser L
AuretzuS Probus, Präses, 

Kaiser 2
Auersperg, die Fürsten von 

258 , 286 , 291, 3 l6 , 525,
324 , 374, 576 , 577 , 576,

Außernpühret
3S0. 4>9 
47». 479

Ausfuhrsartikel lü l
Auffee 3»
Austria 37
Außernrah 47»
Auswanderungen 455
Avaren, die 2». 30

B.

Babenberger, die 8
Bach, der schreiende, ein Was

serfall 108
Dachlach 75, 481
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O r t S - ,  N a m e n -  und  S a c h r e g i s t e r . V

BLche
Bäckengraben 456
Bäder 126 bi- 132, 308
Badenfetd, Eduard v. i 12 
Baiern, die 35, 39, 54,

70 — 74

125, 126 s Blankau
St. Blasien im Schwarzwalde

Dteichstatt 
Bley, auf, Bau 
Blindenmarkt

230

427
463
149
226

Bajoarier 27
Barbaren, die, HilfSvölker 

der Römer 25
Barodiu- 477
Bauernaufstände §7 , 60 bi- 66
Bauernhügel, der 391
Baumgart'sche Gitte 243
Baura, die schöne 43, 44,

476 bi- 476
Behamberg 283
Berg 240, 333
Berge de- LraunkreiseS 99
Bergbau 148 bi- 153
Bergerdorf 441
Bergern 226, 282 , 333
Bergham 481
Bergwesen 194
Berneck 338
Bernhart, Markgraf 4
Dernkla«, General 73, 74 
Bertgen, Regierung-rath 330 
Berthold, Regent 5
Berthold, der Heilige 283
Beschellstation 193
Desenlittriug 480
Deyrhofen, V. 16
Bibliotheken, vorzügliche 203,

204, 206
Biburg, 244
Dierglocke, die 303
Dining 461
VIslroriLeiuy 23, 241

Bloedit 155
Blumau 314, 51S
Btumauer, Atoy- 454
Bodens, de-, Beschaffenheit 

im Traunkreise 97
Pöchgraben 314
BörebistaS ,9
Bogner, Friedrich 450
Bohr, Karl v ., Bergwerks

Inhaber 149
Bojer, die 1 , 24 , 27 , 23 
Bothenwesen 219
Bradbach, der 112
Brahe, Tycho de 563
Brandstätter, Paul 460
Brandstatt 317, 319, 407 
BrandverficheruagS - Anstalt

215, 216
Breite de- TraunkreiseS 83, 89 
Breiten«» 435 , 436 , 464
Breitenfurth 456
Drennbüchel, der 22 , 386 
Bruder bey Hau-leiten 272
Bruder bey Tödling 272
Bruckenmauthstatiouen 196
Brunnbach 314
Brunner, Joh. Mich., Ar

chitekt 477
Brummern 317
Buchen 390
Buchholz 282
Buchriegleybad, da-, 127 bi- 129
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Vl O r t ö - ,  N a m e u -  und S a c h r e g i s t e r .

Buchschachen 514, 515
Vndminger, Friedrich 409
Düchsenschießen, da- erste 452
Dullmann, Gregor 442
D urgau, Mahler 478
B urgen, der, Bau 41
B urger, die 447
Burggrafen von S teyr 449
Burkhart, Gränzgraf 8

L

Ealixtu», der Aranzittaner
zu S tey r 50

Capeller, die 393, 410
Carbna, die 105
Carlone, Baumeister 282
Cartone, M ahler 477
Eaffan Baffa 58
Castner, die 442
Cavriani, die Grafen v. 259
Cälestinerinnen in S tey r 58,448
Celten, die, Ureinwohner >9
Centrale, statistisches, des 

Traunkreises von 1826 222
bis 226

Ehabaire 257, 271
Champagny, G raf von 84
Chafiperg 35
Chasteler geächtet 257
Chrismann, der Orgelbauer

246, 281, 446, 455, 464 
Christein 243
Christkindel 280 , 2 8 1 ,2 8 2  
Cistereienser zu Schlierbach

408, 411 bis 414 
Claudius Restitutu-, Präses i

Constantin, Bischof 261
Cornelius FuSeuS, S taatha lte r 1 
CorvinuS Kupferstiche 91
O roce, äv l s , M ahler 350

D.
Dallinger, Mahler 260
Dambach 7 2 , 322, 435
Damberg, der 100
Dampfbäder zu Jschel 131 
Dank, Wolfgang, Baumeister 447 
Danzelau 352
Dauerstorf 409
Davoust, Marschall 79, 34 
Decaen, General 76
Dechante zu S p ita l 429
Dehenwang 347
Dekanate, die, mit ihren zu

getheilten Pfarren 171 bis 173 
Denon'S Werk über Egypten 565 
Destng, Anselm 362
Deyfing 473
Dicklberger, Anton, Histori

ker, Rimkdlrübenfabrikant
87, 147
Dienerberg, der 105
Diensting 281
Diepperstorf 414
Dietach- 56, 208, 209,225

bis 227, 289, 290 
Dietachdorf 209 , 289
Diethalming 35
Diethaming 512
Dietlhöhle, die 10s
Dindlbach z i
Distlberger, Michael 459
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O r t S - ,  N a m e n -  u n d  S a c h r e g i s t e r .  VU

Distling 46l
Distriktsärzte, der, Bezirke 217 
Distrikts - Kommissariate des 

TraunkreiseS 181, 190
Dobler 207, 562
D obra , der Mundschenk 14 
Dominikaner in S tey r 58, 447 
D onau , die 20 , 125
Dörfl 278, 514, 515, 462 
Dörfling 459
Dörflinger, Thaddäu» 505, 358 
D orf 58 , 72 , 404 ,  406, 408 

.  ̂ 414
Dorfham 481
D örfner, Pastor 550
Dornach 291
Dornfeld, Edler v. 18
Dornhaim , da-Geschlecht 430 
Droißendorf 419 , 46i
Dürnberg 547
Dürndorf 416
Duftschmid, D r. 305
Duttenhofer'S Prospekte 92

E .
Eben 3S2
Ebenbode« 456
Ebenhöh, Wolfgaug 46»
Ebense« »52, »53, 229 bi» 234 
Ebenzweyer 4», 3S», SS6 ,  3S7 
Eberhart, Regent S
Eberl», Adam, Kooperator 340
Eber»b«rg 32 , 33 , 40,

6o, 6», 6 r ,  63 , 64 , 7»,
76, 7 7 , 7S, So, S t ,  S2,
20Y. 234 bi» 240

Eber»««k LSS

Eberstalljtll 29 , 345 , 346
bi» 54«

Eberstein, G raf v .. S taat-
Halter 10

Echern, die 112
Eck 382, 389
Eckhard 70 , 291
Eckmayer 329
Eckmühl 80
Ed 515, 588
Edelbach 435
Eden . 480

'Edholz 441
Edlach 388
Edseen, die 115
Edt 4 , 68
Egedacher, die, Orgelbauer

293, 2^7, 352, 360, 477 
Egelhofbad 127,  »29
Sgenste!» 3»
Sggeaberg und di« Eggender.

ger 33», 333, 334, 336,
439 , 4S»
Eggendorf 2 2 , 42, 3»6,

317, 3»S, 347 
Egger 30s
Ehrendorf Zgg
Ehrenfeld 3s»
Ehrm ann, ». 204
Eichelham z ss
Eichham 333
Einfuhr-artikel »6»
Einwohner de» Traunkreise» »36 
Einflrdel 243
Einfledling 333 , 33S, 336
Eisenarbeiten, di« beträchtli.

che« »59, »6»
Eise», au f. Bau« 14» , »4-
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Vlll O r t » . ,  N a m e n -  a n d  S a c h r e g i s t e r .

Eis», Georg 4or
Eis», Jos. v- 399
E itz ing ,». 4t«
Elast«», PrLse«, Mörder 

de» heil. Maximilian 2
E lfen, Andrea« 432
Elisab^h, die Königin iS , 43 
Ellnkam 4L»
Emseohntz 264 , 265
Engelschalk, GrLnzgraf 7
Gnghagen 2», 7 l ,  78, 243 
E ng l, die Grafen ». 246,

24«, 387, 396, 4 tS , 4 ,7 , 4 ,8  
Enn« 2 2 , 3 « , 39 . 40,

4», 45 . 50, S l ,  52 , 54,
5«, 6 0 , 6 1 , 62 , 63 , 64 ,
65 . 67 , 69 , 7 t .  76, 77.
8 , bi« SS, 209 , 242 bi«
25«, 465

Enn-bnrg, die 32
E«n»dorf 72, 73 , 243 , 445
Snn»««k 59 , 7 1 , 81, 25«
SnnSfluß. der 120, 121
Ennthal 243
Enzer»dorf, Schlacht zu 82
Enzing 272
Epidemie» 34t
Eqnitiu» Come«, PrLse« 2
Grbkand - Hofkapella» 284
Erdbeben 59, 350 , 452
E re r, im 385 , 386
Erich von Frlaul 30
Erlach, Jakob »on 307
Ernst, Herzog von Oesterr. 9 , »t
Ernsthofen 48, 69
L rnalati»  23
Gselgraben 243
Etzelstorf 4 t6

Eyselrberg, die 17 , 7 0 ,
322 . 57». 43« . 440

K .
Fahrenberg 433
Aalkenmauer, die 101
Falkenohren 3 33 , 336
Falkensteiu, der 4SS
Aalzeder, Friedrich 4 iS
Fauftina, von der, Goldmün

zen 451
Feuchtauer-Gee», die 1»4 
Feichter oder Feuchter, die 4 7 ,46o 
Feldham L i , 333
Fetethen- 2 5 , 26
Felser, M artin, Danmeister 452 
Feldwirthschast 143, 14S
F en -l, die 2öS, 322, 4 iS  
Fernbach 272
Fernberger, die 333, 334,

336, 406
Feuchtenberg 331, 332
Feuer 2S4, 29z ,  30S
Aeuergeschütz im I .  13S0 45
Feuer-brünste 350, 352 , 454 
Feyereck 46 , 264 bis 270
Fichte, die heilige 391
Aidelberger 456
Finstenvalder, Benedikt 35S
F irm iau, Leop. Srneft 3S3
Firsching 45L
Fischbäckau 333, 336
Fischbäcker, die 536
Fischdorf 235
Fischlham 3 7 , 43S, 43-
Fisching 271
Flächenranm des Traunkreises

8S, S-
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O r t ö - ,  N a m e n -  und  S a c h r e g i s t e r . IX
Flädarn, Kaspar 4SI
Fleckendorf 224 , 240
Florenttnu», Prüfe» 2
S t .  Florian 22» 24, 22,

45, 4 7 , 48, 6v , 6 l ,  82,
172, 2 ,0 , 270 bi« 277

Flotte, die dritte» der Römer 2 t 
Flüsse 120 bi« ,25
Flußharte 2Ü8
Foret, Franz Lader 480
Forstau 427
Forstberg und dt« Forstbtrger

258, 43-
Aorster so» 2Y-, 384
Forstwesen de« Traunkreise« los 
Föding 288
Franken-Herrschast 27
Frankenmarkt, zu, Sam m 

lung eine» Aufgebot-«« 74 
Franzberg 458
Franzetchinl, Mahler 477 
Franzosen, der, Einfülle 70 bi« 85 
Frauenberger 208
Frauenleite» 461
Fraueustri» 435
Freindorf 240
Frenz 465
F rey, die, »0« Z06 , 3 0 -,

S lv , 2 l t ,  478 
Freyling 46,
Freysauf, Rupert 2-3
Freytag, »0» 15, 3 ,0
Fricker 424
Friedrich, Theophil 428
Fronhofen 480
Fuchrjüger, Luka» 258
Fürling 247
Fürsten, Hetnrich 430, 43t, 432

Füssen, zu, Friede 74
Furthberg 526
Furiu« ViktvriNu«, S taathalter 2 
Fuxberger 446. 44- ^

G.

Gabelkoven 2 6 4 ,4 4 0
GabromaguS zyH
Gaflenz 36, 161, 463 , 464 
Gaisruck, G raf von 74
G all, der Bischof 292
Gammering ' 272
Garibald I . ,  H. z
Garnweit, die 104
Garsten 25, 279 bi- 28S, 427 
Gartenbau 145 bis 148
G ärtner, Freyherr v. 16 , 3 iS 
Gaßner, Benedikt 442
Gaßner, Heinrich Otto 429, 432 
G attern, zum, eisernen 333 
Gaue, über die, überhaupt

174, 17S
Tavafini, die Grafen v. 264 
Geborne, G etraute, Gestor» 

bene in 5 Jahren 137
Gebräuche 154 bis 157
GeiSberg, auf dem, Eisen 

und Bley 14g
Geisbruder, Hanns, Vitriol» 

steder 344
Gei-Hüttner 305
GeiSliher v. Wittweng 349, 384 
GeiSriegel 432
Gelehrte 207 , 357
Gemberly, Ernst von 400 
GeuertduS, ä u r  r

2r Lhl. 2te Abthl. (TraunkreiS).
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X O r t s  , N a m e n -  und S a c h r e g i s t e r .

G t. Georgenberg bey EnnS
37, L7S, 179 

S t .  Georgen im Attergau 39 
Gera, v. 268
Gertsch, Gegenhandler 16
Germanier, die 24
Gerold 7 , 176
Geschichte de- TraunkreiseS 

nach drey Perioden: 
a) Urgeschichte 19
d) Geschichte des M ittelalter- 28
e) Neueste Zeitgeschichte 50

Geschlief, da- 109
Gesundheit-brunnen 126 bi- 132 
Getreid - Au-fuhr - Verboth 6S 
Gewässer 113
Gewerbe 157 bi- 161
Geyer, Karl 425
Geymann, die 44 , 47
Gienger 246 , 402, 429
Giering 369 , 4SI
Glaser, Gottfried, Kontrol

lor 29L
Gleink 36, 28Ü bi- 294
Gleinkerau 433
G leinker-See, der 114
Glugni, Congregation von 34S 
Glunick, Arnhalm von 292 
Gmain 288
Gmunden 14 bi- 17, 38,

50 bi- 54, 60 bi- 6 6 , 74 
bi- 79 , 82 bi- 65, 172,

210 , 211 , 294 bi- 305 
Gmundnerberg 362
Gmundnersee, der 116
Gößringfte, der 114
Goisern 22. 56, 172, 467

bi- 471

Goldschmidt, die 447
Goldner, Balthasar 39s
Gosau 39 , 41 , 42 , 56 ,

172, 181, 467, 4 7 1 , 472 
Gosauseen, die 117
Gosauzwang 111 ,  472
GotteSheilsalz, da- 43
Gottfried, GrLnzgraf 7
Gottschalling 235
Graben - 2Y5, 485
Grabwinkel 240
Gräbenberger, die Künstler 559
Gränzen des Traunkreise- 85
Gränzgrafen 29
GränzlimeS unter den Römern

2 0 ,  21
Gränzpolizeykommiffariat im 

Traunkreise 192
G rä tl, die
Grafen de- TraungaueS 34, 
Grafen von Steyr iz
Grafen, die, von Wels und 

Lambach
Grafschaften, Entstehung der 
Gra-berg 3 82 ,
Grassing 2 2 6 ,
Gravenegg, v., der Tapfere 
Gravis^ de 74
Greimbl'S Unruhen 68
Greiner, Großuhrmacher 315
Grenier, General 7tz
Grieuthal, die von 208,226,

227, 228 , 259, 319 , 5 4 9 /4 4 1
GrieS 322
Grinwald, Herzog 3 , 4
Groffendorf 354
Großbach 317
Großgschnaidt 4-4
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O r t S - ,  N a m e n -  und S a c h r e g i s t e r . XI

Großkollergraben 288
Großkusenhandel, der, und 

das Großkufenhandel-Amt 
294, 296, 301

Großraming 313 — 3l6 , 463 
Großreut 388
Grouchy, General 76, 77 
Grub 44, 315, 347, 46l
Grünau 37, 213, 404
Grimbach 31
Grünberg 419
Grünbrunn 278
Grünburg 371, 372 , 373
Grünwald, der 4V5
Grundemann 370
Grundtner, Jos. Zkav. 430 
Gschwandt 295, 311, 312, 468 
Gschwendt 44* 46 , 64,

211, 316 bi- 525 
Gstettner, Georg 305
Gürtler 248 , 363 , 365,

399, 446, 454, 455 
Gugelberg 322
Guger 207
Guggenbüchler, Bildhauer,

Vergolder 484
Guglberg 45
Gunternöorf 347 , 4l6
Guntersdorf 480
Günther 351
Guntram, Gränzgraf 6
Gusterberg, der 103, 104
GypShandel , 160

H .
Habichler', die 460
Haderer, Zacharias, der

Tapfere . 45

Handel, die 322, 455
Haenl, Christoph, dekorirt 257 
Häusler, die 470
Hafeld 459
Hafendorf 388
Hafferl, Ant. Karl 475, 462
Hag 481
Hag, die, von und zu 40
Hagen 280
Hager, die 69, 322
Hain, im 385
Hall 29, 73. 178 , 211.

269, 325 bis 331 
Hall, Placidus 358
Hallaünen, die 14
Haller, Philipp, Mahler 306
Haller Salzwaffer 150
HallerwieSsee 118
Hallstatt 22 . 43 , 45,

52 , 214 , 467 , 468 , 472 
biS 474

Hallstätter Salzberg u. Sud
werke

Hallstätter See
Hallwang
Hamersöd
Hammerstorf
Hampfelleiten
Handel '

151 biS 153 
115, 117 

346 
480 
416 
595

157 biS 161
Handwerker unter den Römern 22 
Hardeck, Graf von 325
Hargelsberg 57, 458, 459 
Harmannsdorf 577
Harsch, Graf v. 17
Hart 35, 453
Haselberg 368
Hasendorfer, der Held 49, 417 
Haselbäckau 409

J i  r
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XU O r t s - ,  N a m e n  und  S a c h r e g i s t e r .
Hasenufer ^
Haffeck, da» Tütchen g?
Hasyb zum Haag und Hautzen

bach 379
HauSleiten 272, ryl
HauSmanning 399, 45,
Hausier, von, Prospekt 90
Hautzenbach und di« Hautzen

becker 49
Hayden, die 16. zg. zw,

296. S99. 409, 419, 449, 47» 
Hebammen 216
Heben?«», d«
Heerstraßen der Römer 2s
Hehenberg 4g, 264. r67
Heid 240
Heide» 53g
Heidermoo» 4g,
HeiderShofen 291
Helligenkreuz 395, 402
Heilmann, Michael, dessen 

Dampfapparat ,9,
Heinrich I., H., Hs., iv.,

V.. VI., VII., VIII..
IX., X., Regenten s. ü,
«. 9. U). ztz

Heitzing zzz
Herberstvrf (aber me Her, 

ber»storf) 207, 309,
SSL. 2S4 , 386, 390, 40,. 4,, 

H«lein»perger, Kaspar 334
Herrhagen 349
Herrmann ». Baden 10
Herzheimer, der Ritt« 392
Herzog« von Steyr ,z
Hetzendorf r«s. zzz
Heuberg, der 37z
Heyff, Joh., Mahler rü6

Hierlat», der, al» Silhouette i ,z  
Hieroymuk. Erzbischof »oa 

Salzburg
HieronymuSleiten. die 
Hierstorf 
Hiesendorf 
Hilbern
Hildprechttng SS. A l. A 7, 
Hilleprand. Fr. Ant.
Hiller, F. M. L. «o
Himmelberger, Hann», hin

gerichtet
Himmelreichwiese, di« AS, 
HiOdterholz 
Hinterdannbergau 
Hinterstein zzg,
Hintersteineralp«
Hinterstyder n z ,  422, 
Hirnhammer, Konrad, Vier

telhauptmann 
Hirschbrunnen, der 
Hochbau 
Hocheck, da»
Hochhäusel
Hochhau« 42. zz, bis 
Hochleiten
Hochleitner, Valentin. O r

gelbauer 4,z ,
Hochmüller. Mathias 
Hochsense, die
Hochwasser A 4 ,  A 4 .
Höf«
Höhlenloch, da« »», .
Hölbling, Johann 327
Hölzel. Orgelbau« 3, 5 . 339 
Hörack. dir B rüd« 297.

SlS. ZA
Hörndl 49g

OooZle

-Z
Zs

LL
 

88
8Z

8-
« 

L
sL

L
s-

s 
-r

Ss
L

-L
Z



Orts-, Namen- und Sachregister. XUl

Hörner, Edler v. 206, 511 Hunnen in Europa 25
HörnSbach, dev 125 Hunnien 30
Hörschlng 30 Hurter, Plünderer 64
Hörzenbauer, hingerichtet 67 Husfiten, Aufgeboth gegen die 46
HöSS, David, Mahler 415 Hut, durch, Unruhen 57
Hofberg 315 Hutter, Hann- 421
Hof, der Burgstall 263 HutterSberg, Schloßruine 333
Hofeck 49, 209, 312
Hofern 414

I .Hofer, Sebastian 15
Hoffmann 449 Iägerberg 286
Hofkirchen 39, 377, 378 Iägernreuter 439. 440
HofmLndl, Amt-gegenschrei- Jahrmärkte 162 bi« 165

ber SL, 398 Jainzen 338
Hofmann, Günther 481 Jakoba, Joseph 18
Hohenbrunn 272, 277 Jakob-brunnen, der 405
Hohenecker, dir 518, 321,

330 ,420 ,421 ,457  
Hohenfelder, die 48«
Hohenwarter, die 2YZ, 354 
Holzaufzüge, vortheilhaste

110, 3yi
Holzfang, merkwürdiger, in 

der Trünau ivy
Holzhofern, Jakob »o» 311
Holzmayer, Prälat 248
Holzmüller, v r . ,  hingerichtet

66. 67
Horn, Eunz 447
Hotzenbauer, Dauernanfiih- 

rer 62
Hueb 4 5 ,3 1 6 ,3 1 7 ,3 1 8 ,3 1 9  
Hübl. Ignatz, Organist rSS
Hngibert. Herzog 4
Humanität-anstalten 20s
Hummel-berg 4So
Hungar», der, Einfälle 32,

33 . 34 . 35 . 48 , 49

Jajsekky, von, Zeichnungen Y2 
Jesuiten, die 38,395,394,455 
Jllinger, Mechaniker 364
Jllingersee 485
Jmbach, da« Kloster 383
Impfung--Resultate 219
Industrie 157 bi« 161
Jnnernberger - Haupteisenge

werkschaft 194
Jnnerngrub 382
Jnnerurah 478
Jnnerstoder 425
Jnnwickel 391
Interregnum, da« 10, 40
Jnzerstorf 38 , 39S, 396 , 415
Jörger, di« 15, SO, 53,

54, 398, 400, 401. 405,
406, 407, 440, 442, 479. 482 

Joseph l. und l l . , Kaiser 12,13
Jpf, die Familie 
Jpfdorf
Jpfen, di« zwey

462
271
29
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Jrretberg 33ü
Jschel 22. 45, 31, 52,

212, 337 bi« Z4S
Jschelfluß, der 124
Jschelland, da» 38, 41, 178 
Jschler-Salzberg und Sud

werk 14Y, 150, 152
Jttensam 346
Judendorf Z77 , 380
Jud, Georg z?8
Julianaberg 322, 324
Julianu», Staathalter i
Jungwirth, Kajetan 347
Justizeinrichtung de» Traun-

krtise» 192, 193

K .

KLse-erg, der 101
Kätzianer 69 , 268 , 322, 440 
Kagattern 243
Kaltau, in der,,Bley-ergwerk 146
Kaltenbach 55g
Kaltenbrunner, C. A. 207, 404
Kaltenmarkt 352, 404, 406
Kammerhuber 446, 447
Kampesberg 531, 332
Kapelleramt, da- 309
Kapitalisten beym Heere der 

Römer 22
Kapuziner Ln Gmunden und 

Steyr 38, 172, 448
Karl VI. i2
Karl der Dicke 5
Karl der Große 4 , 29, 30 
Karlmann 5
Karten de- TraunkreiseS 89, 90

Kaschnih, die, von 508, 584
Kästner, Jos., Zeichner 420 
Kästner, von 319
Käst, von 234 , 4L9, 420
Katholizismus 153, 154
Kaufmann, Jos. 336
Kaynach, von 482
Keller, Franz, Bildhauer 363 
Kematen 37, 56, 516, 317,

319, 220
Kemating 478
Kematner, Ulrich 47Y
Kepler 363
Kerschperger 290, 291, 293,449 
Kesselbach 336
Kessel, der 112
Keßler'S Kupferstiche 91
Khauten, das Geschlecht 258 
Khevenhiller 71, 72, 394
Khopan 261
Khreßlinger 449
Kienberg 456
Kiesenberg (nicht Niesenberg) 519 
Kimmerstorf 461
Kimpfler, Rupert 293
Kirchberg 57, 104, 345,

346, 348, 349 
Kirchberger, die 258, 261,

333 , 418 , 480 
Kirchdorf 32, 47, 70, 212

595, 396 bi- 399 
Kirchen - Kapitalien 173
Kircher 426, 423^ 433, 434 
Kirchham 38, 531, 352, 333 
Kirchliche Eintheitung 171 bis 173 
Klamm, die Grafen 17, 227

259, 441
Klaus 41, 59, 74, 422biS43-»
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OrtS-, Namen» und Sachregister. XV

Klause, die steinerne, Cho- Kottingrath 243
rinSky - Klause genannt ir r Kräutern 33«

Klause, wegen der, am Pyrn Kraft, die 15, 293, 299,
Gränzdifferenzen «6 449, 470

^Kleesaamen - Erzeugung und Krall, Franz, Plastiker 339
Handel I4S Kranawet 312

Kleidertracht IS6 Krankenanstalten 208
Kteingschnaidt 464 Krankheiten, gewöhnliche 218
Kteinkollergraben 288 Kranschach, Wolfgaug, Bau-
KleinkufhauS 382 meister 447
Kleinölling r n Krauthauf 438, 442
Kleinraming 288 Kraxenthal 282
Kleinreifling 463, 465 Kreidenloch, da- merkwürdige 108
Kleinreut 388 Kreishauptleute und Regie-
Klima de-Traunkreise- 94, 95,96 rungSräthe des TraunkreiseS 17
KtirawS, Fabian 462 Krem-dorf 234
Ktody, Maximilian 361, 387 Krem-eck 4 7 ,8 3 , 346, 347
KniewaS 425 349, 357
KodratiuS, MarkuS 411 Krem-fluß, der 122
Kölnpöck, die 441 Krem-münster 22, 29, 32,
Königer, Bildhauer 451 45, 60, 70, 76, 96, 113,
Köstelwang 481, 482 172, 199, 200, 201, 212,
Köttstorf 462 345 biS 371, 427
Kogel 351,532, 466 Kreßberger, Joh. Georg 372
Kohlstatt 230 Kreuzzüge, die 36
Koller, Georg Friedrich 420 Kreuz, zum heil. 347
Kolonien der Römer 22 Kriechbaum, die 447
KonfiSeirungen 54 Kriege 352, 454
Konrad l. und H. 6 Krieg-Ham 480
Konrad, Erzbischof v. Salz Kriegesteuer 43

burg 41 , 42 Krift 346, 347
S t. Konrad 404, 405 Kriminalgerichte, die jetzigen
Koppenbrüller-Höhle, die 112 de- TraunkreiseS 182 bis 190
Koppen- oder Knoppenwalde, Kritastr, König iS

im, GrLnzstein 87 Krößlinge, die 293
Korbachmühle, die 305 KroiSbach 377, 380
Korbach-Wasserfall, der 110 Kronau 243
KotprechtSzell 346, 347 Kronawet 29S
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Aronstorf 31, 76, 458 bi-46o 
Sronstorfberg 459
Krottendorf 332 , 368
Krottensee, der 117
Kruhub 345, 346
Küchenthal, da- 41
Kuefstein, die Grafen von

306, 334, 335 , 336
Kühthal, da- 471
Künhamer 261
Künstler unter den Römern 22 
Küpfern 465
Küttner, Andrea-, Rektor 452 
KufhauS 332
Kumpfhofer 207
Kunacher 425
Kunst - Kabinette 197
Kunz 207

L .
LachmSller, Georg 2Y6
Ladi-lau-, König i t , 46
Länge de» Traunkreise» SS, SY 
Lage de« Trannkreise» SS
Lgh und Lahkirchen 27,2YS,

212, 212, 277, S7Y 
Lahn 472. 472
Lahnstein 220
Lambach 7S, 7Y, «4, 1?y, ,«t> 
Lamberch 157, 152, 22ybt«224 
Lambathseen, die 117
Lamberg, da» Geschlecht 426,

444, 44S, 44Y, 450. 462
Landgerichte, die i«o, t»2 biriyo
Landrichter, die ersten 40
Langeck 315
Langhaider, Maiurad 347
Langwie- 230

öarrndorf 282
Lasern 468
Laudachsee, der 116
Laufen 20, 45, 22S, 242 bi» 245 
Laufiier, Alex 244
I-aureaeuin 22
Gt. Laurenj - Kirche 22,  260 
Lausa 274
Lauterbach und die Lauterba

cher 42, 2YS. ZYY
Leeourb« 74, 75. 76, 259. 265 
Lederau 221,222
Lederwasch, Christoph 92, 265 
Legionen, «arische 21
Legrand, General 76
Lehen 29s
Leibetseder, Anton 272
Leichenkammera 218
Leimgr-ben 217
Leinwaaderieugung, beträcht

liche 160, 161
Leichner, Wolfgang 252, 442 
Lenoble von EdlerSberg 17
Leonbach 29. 269, 27»
S t. Leonhart 460, 4 6 t, 46r
Leonsteiu 27, 45, 2?l bi» 274
Leonttu», Präse» 2
Leopold I., H., V..

V l.V ll. 11. 12, 12. 14,68,69 
Leopolder, Anton, Stifter 244
Leopold, S t. 49
Lerböller, die 219
Lerchenthal 71,  242, 259
Leroche, di« 224
Lettmayer, Mechaniker 562
Leymannstorferfelde, auf dem, 

wichtige» EretgntK im I .
1522 27», 27Y

OooZle
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Lichtenauergarten, der 307 
Lichtenauer, Matthäus 427 
Lichtensteiner, die 64, 274, 449 
LiciniuS DalerianuS, ün» 2 
bindach 88, 317, 475, 476 
Lindau 356, 464
Lindermayr, Schmidmeister 451 
Lindner, Ignatz Karl, dessen 

Mineraliensammlung 206 
bittering 346
Löbl 51, 62, 63, 64
Löffeln, schöne 161
Loibingdorf 369
Lollarden, die 42, 321, 323 
Langobarden 27
Lorch 21, 25, 26, 26, 243, 259 
Losenstein und die Losensteiner 

40 , 44 , 46 , 49, 264,
266 , 523 , 324 , 374 , 375,

Männer, merkwürdige, von 
Steyr 454

2r Thl. 2te Abthl. (Traunkreis).

Märk von Gneiffenau 319 
Magdalenaberg 415, 4l6
Maisenberger Gilte und Frey

st- 289 
2 

265 
24 

30, 34
261 

377, 379

PtamertinuS, Präses 
Manndorf 
Marbod
lLareiüa Lavarica 
Maria Anger 
Maria Lah 
Maria Theresia, Kaiserin 13
S t. Marien 46o bis 462
Markgrafen Oesterreichs bi- 

zu den Babenbergern 6
Markgrafen von Steyr 13
Markomannen, die 24
Mark, östliche 30
Mark, über die baier'sche. Re

genten bi- -u den Baben-
376. 377, 37S, 421, 44«, 46S bergern 4

Losensteinleiten 46, 377 bi« ZLO Martiniao, Präses 2
Lothar, Regent 4 Marx 447
Loth, Karl 2S2. 360 Mathias, Kaiser 12
Lottokollekturen ,Y7 Matzelstorf 419
Lucknerin 447 Alauikaräus I/Iricus 260
Luckner, Max, von den Bauern Maultrommelmacher, die 435

getödtet . 66 Maximilian l. und H. 12
Ludwig I . ,  n . ,  m . , l V. S, 33 Maximilian, Bischof 24
Luggauer, Meinrad 459 M ayr, EliaS 399
Luitpold, Gränzgraf S, 7 Mayer, Ignatz, Pomolog 146
Lumpelgraben 314 Mayer, Jos. 391, 400
Lungdorf 4l6 Mayrhauser, Amand 358
Luther -  Lehre so Mayrhofer 316, 354

M.
Maystorf 414
Medicinalwesen 2l6

Madlseder 6 2 ,6 3 , 65 , 66 , 67 Me/rveldt, General 79
MeginharduS, Gr. im Traun

gau 176
K k
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Meiereben 456
Meierwinkel 433
Meil, Bildhauer 477
Meilenstorfer, die 319
Meister zu Spital 429
Meitinger, Gabriel, Mahler 4l3 
Mengerstorf 419
Menzel, Oberst 7z
Mercy, Graf von 72
Messenbach und die Müssen- 

bäcker 42 , 331, 355 , 334
Metallbrunen, künstlicher 485 
Meuerl, die Herren v. 370,

371, 417
Meuth, Mahler 240
Meyerdorf 345 , 346 , 566 
Meyerhof, der, in der Viechtau, 

Hauptniederlage der Holz
fabrikate 160

Meyersdorf 546
Meyer, Tobias, hingerichtet 67 
S t. Michael, Dorstadtpfarre 

von Steyr 444, 454
Micheldorf 39, 40 , 595,

396, . 400
Michldorf am Kienberg 423
Mickstätten 272
Militär - Routen, rektifieirte 

166 bis 171
Militarverfassung 195
Milleder, Christoph 429
Mineralreich des Traunkrei

seS 154 bis 156
Minoriten zu EnnS 5S, 245
Dinucci 7z
Mistkar, die, oder Mistelebene *105 
Mittagslinie, eine 146
Mittelalter, das rohe 45

Mittel-Norikum 20
Mittereck 280
Mitterhelmberg 347
Mitternbuch 478
Mitterndorf 391 , 4l6
Mitternweng 433
Mitternsee, der IIS
Mitterstoder 423
Müderndorf 266
Mödthammer, P . Norbert 515
Mönchgraben 234, 235
Münchsee, der IIS
MönchSreut . 4S3
Molitor 81
Molk, Freyherr v. 73
Moll» 39, SS, 43S bis 437
Mondsee 30 . 88
Montecucoli 69
Montfort, die Gräfin v. 27S
Moor, Anton v. 306
MooS 240, 243, 307 , 353, 590
Moosham 311
Morzer, Joh. Georg, Mahler

271, 39r
Moseder, Martin 39«
Moser, die 4L. 522
Most, vorzüglicher 146
Mühlbach 282, 582
Mühlbachberg 39»
Mühlbachgraben 4S6
Mühlbach - Wasserfall 112
Mühldorf 404. 406
Mühlein 46S
Mühtgrub 44, 264, 267
Mühlkreise, im, Dauernauf-

stand 51
Mühlleiten, der Freysitz 507 
Mühlthal ZZ5
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Neuhofen 31, 64, 70, 7^,Mühlwang, und die Mil- 
wanger 44, 45 , 46, 268,
294, 295, 306 bi- 310,
519 , 322 , 327, 349, 384,
366, 470, 482

Müller, Franz Lav. O tto, 
Mahler 564

Müller, Martin, Mahler 479 
Müllner, Georg 358
München ergiebt sich an die 

Oesterreichs 74
MünzerS Unruhen 57
Murat in Linz ,  79
Mustkalienanstalten 200, 202 
Muth 468

N.
Nachdemsee 362
Nahrung-zweige, verschiedene, 

der Kreisbewohner 143 bis 148 
Name de- TraunkreiseS 85
Ransouty 81
Napoleon 61, 62 , 239
Natur-Erzeugnisse des Bo

den- 132 bi- 136
Natur - und andere Merkwür

digkeiten im Traunkreise 
106 bi- 113

Ratzberg 409
Neidegger 449
Neidharting 46, 475 , 481, 482 
Reffelbach 31, 46l, 462
NettingSdorf 234 , 240
Reudorf 464
ReuhauS, die von 290, 291 
Neuhauser, Georg 15
Reuhauser, Michael 486

522 bis 324, 390
Neukematen, Pastorat 172
Neukirchen 381, 387 , 383
Neumüller 64, 313
Neundlinger, die 45
Neustift 56, 291. 315
Reustiftgraben 514
Neuzeug 419
Neuve, Franz de, Mahler 286, 56o 
Niederbrunnern 419
Niederfraunleiten 272
Niederegelsee 278
NiederheiSbach 480
Niedernburg bekommt die 

Pfarre Gmunden 298
Niederneukirchen 270 , 278
Niederschöferin 461
Niederrohr 37
Nikola 329, 350
Nippel, Landrath 305
Nonnen zu Schlierbach 409 bis 411 
Nonnen zu Traunkirchen 392, 393 
Noriker, die 19 bis 27
Norikum, da- 1, 2 , 19 bis 

27, 173, 174
Nütz, die 470
Nußbach 45, 409
Nuffensee, der 118
Nuffer 207

O .
Oberaustall 480
Oberbrunnern 419
Oberburgfried 347
Oberdammbach 262
Oberdörndorf 404

Kk 2
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Obereck 55«
Oberecker, Pfarrer 248
Oberegelsee 278
Obergrünburg 272
Oberhart 440
Oberheisbach 480
Oberhörbach 222
Oberlambath 220, 222
Oberland 464
Oberlauffa 46S
Obernahthal 288
Obernbuch 478
Oberndorf 272, 2 l l ,  46l
Oberösterreich ' 27, 20. 24
Oberpleiffa 214
Oberreinthal , 242
Oberrohr 27 . 368
OberschauerSberg 440
Oberschnad 46r
Obernschöferiu 46i
Obersee, der 21, 468
Oberthalham 288
Obertraun 467, 468. 472
Oberweilham 272
Obevweiffenberg 222, 224, 225
Oberweiß 49. 294, 29s. 212, ZlZ
Oberweng 426
Oberwolfer» 280
ObSweyer 465
Odilo, Herzog 4
Odoacer 26
Oed 464, 405
Oedt, von 15, 219
Oelkan 272
Oelling 212
Oesterreich 28. 179. 130
Oesterreich'- Markgrafen bis 

zu den Babenbergern 6

Oesterreichs Regenten nach den
Babenbergern

Offenseen, die 117,
Offerl, die Familie . 
Oftering
Ohlstorf 42, LSI, 388, 
Ohrenharting 76,
Oiden
OliSburg 396,
Oppiu- SabinuS, Staathalt« 
Ort 39, So, 7Ü, LS0 bi- 

394
Ostgothen  ̂ r6
Ostmark, die L4,
Otto l. und H. k
O tto, Herzog v. Bayern 
Otto Herzog v. Oesterreich 
Otto I ., Regent 
Otto v. Rordheim 
Ottokar ro , 13, 14, 176, 

178, 179,
Ottstorf 37 , 225, 227, 31S, 

319,
Ouliupospurek 
OuUupostaio, das Gau

P .

Pacher, Michael, Mahler, 
Bildhauer 

Pacherstorf 
Pachmaning
Pachmayr, Maria *
Pächter im Heere der Römer 
Pächter, Philipp, Zeichnung-
' meister 4H
PätuS MemmiuS, Prokurator r
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Pagel, Maximilian 476
Palfy, Graf v. 71
Pallnstorf 478
Panhalm, die von 58, 263,

284 , 291, 221, 322, 449
Pankraz, S t .  46, 422, 425 
Pannonien 20, 30
Paperleiten 233
Papilindorf 21
Pappenhrim, Heinrich Gott

fried». 65, 66, 297
Parz 388
Paffauer Volk unter Ramö §9
Pastorate im Trannkreise 172
Patern öfterer, die, und die 

Paternosterau 44, 262, 262 
Paukengraben 456
S t. Paul in Kärnthen 427
Paumgartner, Sylvester 206
Pau-weckeramt, da» 264
Payrhuber, die, Künstler 322
Peinthal 333
Peitkam , 388
Peiffer, die 424
PeneSdorf 588
Penking 458
Penzendorf 4,4
Perausch, die 447, 466
Perg, Hann- ». ,5
Perger, Paul 24t
Pergern, Herren von 378
Perkheimer, die 49« 378
Perleareuter, Andrea» 15
Perler, Gregor 429.
PermanaSberg 369
Pernau und die Pernauer 46. ,

438 , 440
Perureiter. Joseph 425, 433

Pernstein, Schloß und Ge
schlecht 39, 394 bi» 402 

Pernzell, die 97, 143, 146, 272 
Pertinax, Staathalter, Kaiser 2 
Pesendorf 282 . 32S, 266
PestfLlle 284 , 305 , 341,

3Y7. 415, 453, 465, 482
Pestaluz, Cälcstin 292'
Peter, Bräuer, Dienenvater 147 
Petronlu», Präses 1
Pettenbach 29. 25, 415 bi» 418 
Pettendorf 464
Peucrbach, bey, Dauernschanze 66 
Peyser, Joh ., Bildhauer 404 
Pfäffinger, Anton, Statnar

259 . 36o
Pfaffenhof 407
Pfandinhabung Bayern» vom 

Lande ob her Enn» 54
Pfarren alt« und neue 171 bi» 173
Pfarrkirchen 264, 266, 268

bi» 270
Pfeffrrk, di« 322
Pfifferling« Klause m
Pflanzenreich im Trannkreise 

lZ2, 14t
Pfleger, die ersten 40
Pfullinger, die 487
Piberbach 57, 372
Pichl 432. 465
Pichler. Karolina 146
Pichler, Mahler 455
Pichlern 419, 468
Pichling (nicht Pahling) 234, 225 
Pichlwang 46t
Pierach 282
Pieselwang 435, 437
Pießliog 433
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Pillewizer 207
PinSdorf 40, SS, 295, 381,

390, M
PinSdorfberg r» i
Pinter zu Au 44, 47Y, 4S0
Pirhorn 45«
Pirkinger r r ö ,  22y
Plaik 45Y
Plank 64, 264, 320, 322
Planken 315
Plaschelhof 414
Plaß, Philipp 240
Platten 316
Pleninger, der Organist 305
Pleß , Otto von 457
Pochendorf 347
Pötschen 468
Point 333
Polheimer, die 36, 41, 305,

311, 318, 389, 593, 405,
406, 418 , 424, 440 , 442,
449, 460

Politische Behörden der 
Trannkreise- 192

politische Einteilung 157 bis 192 
PolleniuS SebenuS, Präses 2 
Posch 254, 235
Posern 468
Postwesen 219
Potier, v. 308
Potocky, Arthur, Graf v. 341 
Prälaten, die vorzüglicheren 

von Garsten 284, 285
Prälaten, vorzüglichere und 

Administratoren des S tif
te- Gleink 292, 293

Prälaten, vorzügliche von 
Krem-münster 353 bi- 557

Prälaten, vorzüglichere, von 
Schlierbach 41L, 412

Prager die 441
Pranauer, die 447
Prandstetter, die 447
Prandtauer, Baumeister 282
Pratstorf
Praun, die Edlen 
Preinfalk^ AndreaS 
Preinstorf 
Preßburger Friede 
Preuenhueber 
Preuer'
Preuhaven
Preuner, Seyfried Leonhart 
Preysing, Graf v.
Priel, der große u. kleine 40, 
Priesterhau- zu EnnS 
PrimeSberg 
PrimutuS, äux 
Pröbste, vorzüglichste, von 

S t. Florian 274,275, 276, 
Pröbste zu Spital 
Pröller, von
Prokuratoren ob der EnnS 
Prospekte de- Traunkreise- 90 -  
Protestantismus 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 153, 
Provinzialismen im Traun

kreise
PrudentiuS, AndreaS 
Prugger, Wotfgang 
Pruglachner, v., Georg 16, 

296, 297,
Pruglachner, Konrad 
Prundorser, Anton 
PtolemäuS 
Puchberg
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Puchheim So
Puchheimer, die 41, 47, Z40, 376 
Puchner 37
Pucking 45 , 214 , 460, 462
Pühring 459
Pürchinger, Thomas 4L
Pundorf 366
Putschi, Anton, Mahler 465
Puh, Michael, Jubilant 341
Puxbaum, HannS, Baumei

ster 447
PyrgiS, der 100
Pyrn 34

Q .
Quaden, die 24, 25

R .
Nabenberg 243
Nabt-' Federzeichnungen 94
Nadau 465
Nadhaming 333
Nading 433
Nadivoilsky, Dr-, Augen

Operateur 341
Raffelstätten 33, 271
Rahstorf 512
Raidt, die von 320
Raitenau, Wolf Dietrich von 364 
Ramingsteg  ̂ 445
Ramingstein 40
Ramsau 40, 336 , 435, 436,

467, 466
Rankileiten, die 416
RanShofen 369
RapperSdorf 369, 377
Rappoldeck 465

RapetSwinkel 234, 240
RathboduS, Gränzgraf 7
Raunacher, Lienhart, Kunst

gießer 465
Rebellen, der, Strafe 66,67,68 
Rebellionen der Bauern 284
Rebgau, die Grafen von 407
Rechberger, die 367
Receffe mit Salzburg wegen 

Waldungen 67
Redtenbacher, die 147 , 395
Reformation 50, 54
Regau 347
Regaueramt, da- 509
Regenten Oesterreichs nach den 

Babenbergern 10
Regenten über die bayer'sche

Mark bis zu den Babenbergern 4 
Regierung-räthe und Kreis-

Hauptleute des TraunkreiseS 17
Rehkogel 468
Reichenschwall 44S
Reichtin, Simon 486
Reichraming 374, 37S, 376
Reindlmühl 382
Reitern 468
Netterndorf 358
Reitnerberg 4S6
Religion 155
Reller, Markus, Bildhauer 425
Remp, Mahler 351, 359, 360
Renkhen, von 442
Reselhof, der 39S. 401
Rettenbach 358
Reuharting 480
Ribisch, Franz 18
Richepanse, General 76
Riedeln 468
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«ied 35, 37, 366 bis 36s
RieseufelS, das Geschlecht 446
Rlethaller, E dler» . 17
Riezlmayr'- Prospekte 90
Rindbach, der 230, 405
R indbach-Strub, der, und 

der Rindbach-Rechen n o
Rittersperg 4Sv
Rittham 3SS
Ritzendorf 480
RodetSbach 314
Rdmer, der, Abzug nach J ta -  

lien au- dem Norikum 26
Römer, der, Staathalter im 

Norikum 1
Römer, die, erobern d a-N o 

rikum 20 bi- 27
Römer-Monumente 260, 340 

385, 478
Röselfeld, Jo h . K arl» . 240 

280, 282, 286, 287 , 360,
383, 413, 446

Röthsee, der 116
Rohr 368
Rohrbach 30 , 272 , 277
Rohrbach, da- Geschlecht 

307, 309, 387 , 420 , 470
Rohrer, die Herren von 37,

45 , 369 , 373 , 449
Roith ' 59, 230
Roitham 475 , 478 , 479
RomuluS, Come- 3
Rosenau 423, 433
Roseneck 281, 282
Rosenkranz, die 259
Roßner, W olf 231
R oth , von 549
Rottensala, der Wald 56

Rottmayr, I .  M ., M ahler 415 
Rüdiger, Gränzgraf 7
Rudolphe 10, 11, 12, 4 0 , 4L 
RudolphSthurm, der 472 , 474 
R ufu-, Prokurator 2
Rugier, die 25
Ruhsam 388
Rührendorf 3 6 6 , 567
Ruland, Jak. Wenzel 41Y
Rumel, Orgelbauer 385
RumerSkirch, Freyherr 258 
Runk, Zeichner y r
Runkelrübenzucker 147
Rupert, der heit., in E nn- 262 
Ruprecht-Höfen 278 , 27Y
Russen, die, eilen dem be

drängten Daterlande zu Hülfe 7Y 
Rußbach 472 , 483

S .
Saarstein, der 468
S ah in u -, S taathalter 2
Sagemühlen von Traxl 110
S aiüh err, Franz, Tischler 413
S a l a , von 3 1 , 389
S albu rg , da- Geschlecht von 

287 , 310 , 371, 372, 373,
390 , 424 , 425

Saliuenvorsteher, die, de» 
k. k. Salzkammergute» 14

Salinenwaldungenmverschie- 
denen Kommissariaten 106

Salinenwesen und da- S a lz 
oberamt " 193

S a llig , der Empörer 51
Salzamtmann zu Gmunden, 

erste Erwähnung davon 15
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Salzanffchütt«, die Soi
Salzberg 338, 472
Salzberge, über dl« z»«y, 

de» Traunkreist« 14Y
Salzburger Rebellion 70
Salzburger Truppe« im Salz» 

kammergute S2, SS
Salzeinfuhr, fremd« 16
Galzfertiger, die 302
Galzkammergut, da« »4,

43 , 45. SO, 51, S2, SS. 
S4, SS, SS, S9 , So, SS, 
69 . 70. 7S, 74, 77, 78, 
7Y, SS, 102, 103, 141,
I4S, 148, 178, 190

Galzmeistrr zu Ischel 14
Salz - Verschleiße«, «ege», 

Streitigkeiten zoi
Salzwaffer bey Hall izo
Sammlungen für Kunst 197
Samstage, die goldene« 266
Gamerlettkn 272
Sand 282
Sandrart, Mahler 2SÜ, S6o, SSZ 
Sanktion, pragmatisch« 12
Garmaten, die 2S
Sarming 282
S aß  282
Gattelöd 247
S attle r, Statuar 277 , 286
Sauer, Bernhart 437
S auer, Karl 426
Sauerstoff 4tzr
Gantern 414
Taxen, die, von 480 , 4SI
Saxeneck, Han« Berthold 253 
Schachadorf 4,4
Schachermeyrdorf 3S9

Gchachuer, di« 41 ,  SS7
Gchachner, Ritter 384 , 387
Gchäferleite» 4oü
Schaeff, ». 17
Gchärfeaperg, die Grafe« v.

260, SIS, 384, 389
Gchähel, Stephan 4vS
Schattn«», Ha«del»m«m 456
Gchalchgrahea 425
GchaÜenberger, di« 227,

SIS, 319 ,  S7i
Schaller, Vinzenz 4SI
Dcharnstein «nd di« Scham

steiner 41 , 403, 40Ü, 4oS 
Schart ' 333
Scharten 34
Gcharz, von 442
Schattierten 4SS
Gchauertberg 438 , 445
Gchanerthal 438, 440
Gchanmburger, di« 227 , 4o6
Gchanmberger, F lorian 30s
GcheShen, dl« 4 2 1 ,4 4 9 ,

457, 470
Gcheibert 207
Schellenstei» 401
Schenauer 261
Scherer, die 303
Schernberg, T ra f» . 307
Schiffer, die iS ,  261 ,  309,

SSZ, 384
Gchlffereck 4 7 , 4 8 , 458 bi« 4So 
Schiller, Ritter «. 17
Schilling in Gmunden 50
Schiltenberg, der 103
Schimpettdorf 228
Gchlnderlinge 47
Schinnern, »0« 480

(2r Thl. 2t« Abthl. Trannkret»). L !
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Schirmgnn, Eälestm 442
Schittel-berg 421
Schlagen 295
Schlammbäder zu Jschel 131
Schleifer 207
Gchleifsteinbrüche 160
Echletstheim 225 bi- 228
Schlierbach 32, 44, 172,

408 bi- 415
Schlierbach, das Geschlecht v. 410 
Schluffelhof, der . 444
Schmidberger, A ndrea-, Un

terkommandant gegen die 
Bauern - Rebellen 68

Schmidberger  ̂ bie 384
Schmidberger, Jo s ., Porno- 

lpg 146, 207
Schmid, B ernhart, Mahler 

297 , 305 , , 306
Schmid, P . Leopold, dessen 

Kupferstiche 206
Schmid v. Euerheim 270
Schmch von Schmidberg 308
Schmiding " 42 , 459
Schmidt, I .  G ., Mahler 392
Schmidt, M artin , M-Hler 

360 , 361 , 378 , 431, 453
Schmiedberg 243
Gchnarrendorf 369
Schneckenhausen, Karl v. 289
Schneckenmast 148
Schneegerer, die 403
Schnee, großer 284
Schnelling 480
Schnepff, JldephynS, Feder

zeichner 9 0 , 564
Schober, Jos., Krei-phystku- 258 
Schönau 445

Schönauer
Schrannen
Schratteubach, Sigmund
Schriftsteller
Schürzendorf
Schühing
Schulwesen
Schwärzet, der Empörer 
Schwandaller, Joh . G eorg, 

Bildhauer 383,
Schwandaller, Thoma-, B ild

hauer
Schwandner, Joh . Georg 
Schwandtner, A ndrea-v. 
Schwarzenbach
Schwarzenbach, der 100,  

392 , 394, 
Schwarzenbrunner 
Schwarzensee, der 
Schwarzenthal 377,
Schwedchorer, H ann-, B au 

meister
Schwefelbäder und Schwefel

quellen 127 bi- 150 , 
Schwedenkriege, im, M aßre

geln
Schweigau 
Schweigthal 
Schweinbach, Joseph 
Schweinbeck, Adam, B ier- 

telhauptmann 
Schwein-eck 
Schweize-berg 
Schwimmschute in Ebensee 
Schwingenschuh, von 
Scotti'S Prospekte 
Seckendorf, Leo v»
See 468,
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G eeauer, die 16, 109, 111,
SOS, 309, 311, 340, 342,
384 , 387 , 447, 4 6 -, 470

Geebach 433, 459
G eebacher-'Ios., Pfarrherr 239 
Gebaldstein 465
S e e n , die i i s b i - 11S
Geeger, M ahler 327
Seestädte! 295
Gegger, die 226, 227, 334, 356 
Segovest 19
S e g ü r , General 71 , 72 , F4 
^eierkam 335
GeisenLurg 3 6 , 4 - ,  415 bi» 418 
GetseneSer 319, 449

 ̂ Geitenstätten 377
Gem pta, Gieghart G raf v.

' 33 , 236, 250
Seuchen 367
GevaeeS, die 14
Severin , der Heilige 25, 261 
Sextittu-, Felix, Prokurator 1 
Gehseneck, Dorothea 388
Sieding 458
GiegelgefLlle 196
S igharter, Georg 371
Gilbernagltn 447
Silcher, Nikla- ' 247
S inelli, Joh . Anton 306
Sinner-dorf 226, 228
Sinzendorf und die Einzen- 

dvrfer 40, 268, 319 bi- 
327, 409

Gipbach 29 , 317, 462
Sipbach, Herr von 370
Gipbachzell 369 , 370
Girning 29 , 78, 213, 418 
' bi» 422

Sirninghosen > 4 i9
S i r t l ,  Chorregent in S tey r 281 
Sitten  154 bi- 157

. Skultetu», Abgeordneter de» 
König- Christian von D ä 
nemark 6 2 , 63

Slaven oder Sklaven 2 -
Gneyder, D aniel, Mahler 360 
Sölling 480
SohlenbLder zu Jschel und 

Gmunden 131, 132
Soliman vor Wtew 57
Soklbach 468
S ovinger, Jo h . P au l 471, 340 
S o lte rer, Jos. 309 , 310 , 479 
Sonnberg 288
Sonnenstein, v. 17
Sonnleithner, M athia- 415 
Sorgenthal, von 442
Sosiu» Geneeio, Präses 1 
Spangl 207
Spanien- Erbfolgekrieg 70 
Spatz, M ax, Baumeister 306 
Spielberg, da-Schloß  44,

6 9 , 71, 244
Spielbichler'S kolossaler Go» 

sauzwang 111
Spieldorf 346
G piller, die 15, 3iS
Spindler, die 16, 264, 307,

309 , 310, 361, 437, 440 , 470 
Gprtal am P yrn  38', 74,

177, 422 bi- 434
Sprache und ihre Provinzia

lismen 137, 138
Sprader, der, oder Schleier» 

bach 112
.G proll, die 319

L l  2
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XXVUI Ort-», Nam»« Isstd S«chk»gist»p.
Ttaathalter, römisch«, t«  

Norikum t
Stadel 44, 2»5, 476
Stadler, die, und Stadlkir» 

che» 44, S5, 26Y di» 29»,
» '9,  S99

Stadler, Gebastiau, Wagen
Federn »Fabrikat 161

Ständische Verfassung im 
Trauukreise »93

Stätten 2l2
G tatn, de« Händel 47
Gtainbach 4Hg
Dtallbach 449
Starhemberger, di« 4«, 49,

5«. 6S, 2S«, 2S4, 2S4,
«»9 , 449 , 470, 4S2

Standtnger, Johann, wohl
thätiger Schulmann 244

Steg 405,  406,  46S
Gteyer, Mathia» 442
Gteggraben 27»
Stegklauf«, di« »,»
Stein 2S9, 29», 294, 4ö0, 46» 
Steinach 4Hg
Steindach 26, 424 bi» 42«
Stelnbach am Ztehberg« 29s,

402,  403
Steinbach, di« Familie 42S
Gteinberger, Joseph, Kunst« 

dr«ch»l«r 277
Steinbruch zzg
Steinbüchel 2L2
Steinerkirche» 40, 475,  4S»
Gteinfeld zzg
Dteinfelde» zz , 406
Steinhau» 40,  42« bi« 442
Steinhuber» Baumeister 277

Gteinöogler» Anfichteu 9 ,
Gteinpart 2s
Stetnwald, Mark«« Ant»« 

atu« 4 5 0 ,42»
Sterubach, Freyherr ». »7
Gteuerl, Mahler 265
Steuern, außerordeutllch« 49 ,  57 
S teyr »2, 24, 27, 2«, 29,

46 , 47 , 4« , 50 bi» 54,
57 bi« 69, 70, 7», 76,
77, 7» , «2 bl» «5, »77,
»7«, ,79 . 2»2, 2«4, 44L 
bl« 456, 454,

S tey r, bey der 
Gteyrdorf 454,
Gteyrfluß, der »2»,
Steyrllag
Gtiebar, Friedrich ».
Gtiedelrbach 
Stiefel, Michael 
Stipeudien für Studirend« 
Stockham 25,
Stock-mayr, Augustin 
Storchen, die Familie, der »0«

59, S99,  424,  
Gträmlngsee, der 
Gträußelberg
Gtrafe der Bauer«-Rebell«»

66, 67.
Straßen « Räuberey er» durch 

mehrere Ritter 
Straßeuiüge 
Straffer, Gabriel 
Straffer, Methodiu»
Strtenzing
Strudel, Peter, Mahler 
Strumbodingwafferfall, der 
Strunjenberg, Jörg ».
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Sudwerk«, die drey, de»
Traunkrekse» »5»

Sueven 22
Sulzbach 2« ,  SS«
Sum atinger 473

T .
Tabakgefälle 196
Tabor - 3 , 244
T am , v ., M ahler 413
Tasch von Pettenbach 51
Tastelberg 295
Taubenbrunn 335
TauriSker 1
Taxelberg 440
Teiche 118, 119, 120
Teichelfluß, der 121
TempelmaM, S im on , B au

meister 349
Templer, die 246
Ternberg 36, 72 , 456 bis 456
Tettauer Schanze, die 46 , 46o 
Teuermang und die Teuer- 

wanger 35 ,  333 , 337,
406 , 447 , 464

Teufelsgraben 459
Teufelsloch 116
Teufel-thurm, der 331
Thäler des Traunkreises 99
Thalham und die Thalham

mer 33 , 44 , 436, 441
Thaling 459
Thann 45, rgy , 29 ,, 4S5
Thannhausen, Joh- Berah.

G r a f ». 4SS
Thannleiten 272
Thaustätte» 4 l - ,  42»

Thasfllo l .  u»d H . 3, 4, 2Y, Sät 
Theodebert I . und H . 3 ,  4 
Theobo I .  «ad H. 3
Theobald 3
Theodorich, Gränzgraf 6 , 27 
Theodofiu», de» großen, 

Reich»th«il«a- 2»
Theresen » Regie«» ng» « Au» 

tritt durch Krieg« 7 0 , 7 »,
72, 7 3 , 74

Theuerung im Traunkreise 74 
Lhiemo, Erzbischof von Salz

burg 265, 3 «
Thierretch im Trannkreise

»33, »34
Thiirheim, di« 2ZÜ, 2S9
Thomafi», de, Aliprandu» 

Rikolau» 429
Thüringer, die 23
Thun, di« Grafen ». S»9 ,  320
Tiberiu» El. S and ., ä ü ,  2  
Tiefenthaler, Wolfgang 43» 
Thiemo, salzb. Erzbischof 265 
Tiethard, abtrünniger Räuber 277 
L illy , di« Grafen von 2SS,

2SS, 2h3, 277 .  27» , s r s  
Tillytburg LZ, 272 , 277,

45» bi« 460
Titel der Babenberger auf 

Oesterreich » ,  y
Todicha 29
T-dling 272
Tödteahengst, der »03
Toleranz durch Joseph kk. 56, »54 
Traich 3»»
Traindtea, di« 447
Trattenbach »OS, 456
Trau»d«rf 255, 2YS, 305
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Tranneck 2« ,  438, 442
Traunfall, der, bey Sioitham 109 
Traunfluß, der 123, 124
Traungau, da« 3 0 , >74 bi« 178 
Trauaktrchen 33 , 212 , 381,

SYI b tt SY4
Lraunkreise«, de«. steideatm 

Ja h re  1800/1 8 0 5 , 1809
7 7 , 7 » , ? 9 . 80, 81 bi« 85

Ttaunkreise«, de«, llkegte- 
rungerLth« n. Xretthaupt« 
leule 17

Traunleiten A82, 389, 441 
Lraunse«, der 116
Traunstein, der .118 , 295
Traunstorf 388
Traun v. 378, 481
Trautmann-dorf 178 , 326 , 327
Trautsoha, die Fürsten »0» 258
Traxek'« Sägemühlen 110
Lrenk, Oberstlieutenant 73. 74
Treuer, Franz Xaver 259
Treutlkofer, Jakob 48t
Trochnau 42
Lrojerbad, da« 127
Lrostberger, Johann Mich.

Joseph 428
Trost, ». 70
Truchsen, d tt 312, 401
Truentenstist, da« 444
Türkeneinfälle und Maßregeln 

dagegen 57, 58, 59, 6 9 , 284
Tungaßinger, dke 447
Turrianu«, Jnnoeenz, M ahler 

286 , Z60
Tuatnii» 23 , 424
Tych» de Brahe 363
Tyraniu« Anatoliu», Präfekt r

u.
Ufer 254,
Ufer-Norikum

235, 476,

Mrich, S t .  
Unkrecht-berg

57 , r s o .

Unterburgftted
Unterdammbach

346.

Untereck
Untergriinburg
Unterhaltungen
Unterhart
Unterhaus
Unterhörbach
Unterjoch
Unterlambäth
Unterlansia

LAO,

Unternhimmel 2L1<
Unternahthal
Unternpürech
Unterreinthal
Unterricht-anstalten
Unterrohr
Unter-berg, Gchlo-ruin«
Uaterschaurrtberg
Unterschnad

4 4 1 ,

Unters««
Unterwald
Untrrweilham
Untenoeiffenberg
Unterwolfern 
Urfahrordnung 
Ursprung 
U tilo, Herzog

577.

V.
Valeria 276
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Drtst-, Namen- nnd Sachregister. XXXl

Vandalen, die 24
DeldSperg, Albert »»» SSL
Denkenreuter 4»8
D ernier, Freyherr ». 17, 299
Dersorgung-atistalte» LOS
Nerwaltung»behSrde» «nter 

den Römer» 21
Despaflan, von, Goldmünze 218 
Vstoairmi» 22
»iechtau, di« 38S, 387, 391 
Diechtwang 3 7 , 213, 404,

406 bi« 408
Diehmärkt« 1 «
Viehzucht im Lraunkreise 139 

»i« 143
Dierhapen 240
Diertelhauptleute 181
»iktorin . böhm. Kronpriuz 

47, 277
Wischer, G eorg, Geometer,

9 3 , 272
Ditriolfieden, da« >49
D ivilo. Bischof 28. 261
Docio, König 19
Dockmeyerberg 240
Völkerwanderung, allgemeine 25 
Vogelfang 445
V ogel, Derthold 269 , 405
DoitSdörf 366
Wolkrrstorf und di« Vollen» 

storfer 33 ,  44, 45, 47,
243, 263. 264, 325, 449,
460 , 462

DolkrL 388
Dolk-charakter 154 bi» 157 
Dorchdorf 34, 211, 331,

335 bi» 337
Dorderdammbergau 432

Vorderstoder 422, 432
Vorster oder Vorstner, di«

49. 286,  447

W.
Wacheck 433
Wacker, Lollard 4L
Wälder de- Tramckreises 10s
Wagenhub 372
Wahlmähl * 419
Walahofeld 31
Waldbachlehen, da- 309 , 210 
Waldbach, Ruine 46
Daldbachstrub, der i r r
Waldenser 451
Waldneukirchen 329 bi- 331
Waldreeeffe wegen der S a l i 

nen S7, SS
Wall 532
W aller, Benno 532, 35S
W allfahrt-orte, besuchte 173
Walliug 272
Wallseer, die 353 , 389,

3 9 8 ,4 0 1 ,4 0 6 ,4 1 0 ,4 1 4 ,
436, 44 -

Wambach 234, 235
Wapenschild, der älteste, de- 

ErzherzogthumS Oesterreich 
ob der Enn- 190 bi- 192

W arnar, der Richter 262
Warscheneck, da- 100
Wartberg 35 , 406 , 414
Wasen, SchloAruine 256
W aSner, Christoph 466
Wegmeister-stationen 192
W eiberau, in der, Bauern

lager 63
Weich-, Freyh. v. 278, 294, 325
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Deichstätten 419, 422
Wetdach 333
Weidner, Wolfgaug, Pastor 453 
Weiffer-dorf 322
Weigerstorf 366 bi» 368
Wetllnbäck, Johann, P farrer 340
Weinbach 483
Weinberg, der Freyst- 368, 388 
Weinberger, Hann-, zu S tey r 50 
W eingartner, Pfarrer 305 
Weinmeister, Theresia 428 
Weisstnbach 338, 468
Wrissenberg 3 1 , 324 , 325, 

ä60 bi- 463
Wrissenberg, Jo h . M atthia-,

Probst 241
Weiffenthurn 46l
Weiffenwolf, die Grafen v. 258 
Wetßkirchen 36 , 8 1 , 225,

226 , 228, 229
Weißpöck, Georg 15
Weißwaffer 465
Weiten«« 403
Weitterstorf 42
W elf I. und II. Herzoge 6
W et- 34, 37, 179, 160 , 405 
Welser, Phtlippine 449
Welzer, Hann- 321 , 457
Wendbach 149, 456
W endt, von 318
WerbbezirkSherrschasten unter 

M aria Theresia 181
W erinhar, GrLnzgraf 6
Westfälischer Friede 55
Weyer 12, 42 , 48 , 58 , 66,

160, 211 , 214, 294, 295,
309 bi- 311, 313, 314,
322 , 463 bi- 467

Weyerbach 22 6 , 228
Wickendorf 580
Wiedertäufer 451
Wiellinger, dir 60 b i - 68,

6 9 , 70, 268 , 479
W iener, dir 424, 4 6 r , 466 
Wiener Landwehrr, der,

Tapferkeit 80
Wiesen 382, 468
Wiesenfeld 454
Wiefinger, Jo s ., geschickter

Ahlschmid 161
W ildbahn, wegen der, de- 

Gtiste- S p ita l , Sränzdist 
ferenzeu 86

Wildensee, der 114, 118
Wildenstein 4 1 , 467 bi- 474 
W ildniß, die, eine merkwrir» 

dige Höhle i n
Wildpfad 468
W ilhelm, GrLnzgraf 7
W ilhelm, Herz, von Oester

reich 11
Wilpurgis, die Eingeschlossene 274 
WimSbach 46, 75, 474 bi- 483 
Windhager S ee 114
Windischgarsten 36, 74, 422,

433,
Windischhag 
Windloch, da- 
Windpassing
Winkel 391
Winkellehen, Dominium 
Winket, die 
Winkling 
W inter, die 
Wipfing 
W irer, v r .

434 
483 
109 
243 
472 
234 
389

289, 293, 459 
15, 298 

. 346 
342
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Wirling 338
Wissenschaftliche Anstattea 197
Witin-pach, Mazelt« ». 4SI
WitterungSkuode in funfjäh- 

rigtn Beobachtungen zu 
Kremtmünster Beil, zu S .  96 

Wihlsperg, ». 448
Wohlthäter, vorzügliche, de» 

Klosters Krem-münster 352,
3S3

W ohnpläh« de» Trauakreise»
136 , U 7

Wolf, Joh. Nep., dessen Ver
dienste um da» Archiv in 
Gmunden 205

W olf, Mahler zsy
Wolf, Pfarrer, Bienenvater 147 
WolfeSwang 33
Wolfern 377, 380
S t .  Wolfgang 3t, 69, 483 bl» 487. 
Wolfganger S ee , der H 8
Wolfgangstein 347, 362
Wolfgangthal 483
Wolfradt, Anton, al» P a

triot 68
Wolstgrub 388
Wolfstei» und dt« Wolfsteiner

41, 322
Wollrberg 480
Wrede, mit dem Fürsten »., 

Reeesse , 88
Wucherer, di« iS , 268

Wundärzte 2 l6
W underburg, die 299
W u rm , W olf 6 i ,  6?
W urm bach' 4S6
Wurmstein 468

3 .
Zaoust, Mahler 
Zauset
Zehendorf 366,
Zehetner 43S,
Zeichnung-schule 200,
Zeitlham 31, 462,
Zelking, di« 373, 410, 441, 

449, 470, 
Zeller, di« 207, 480,
Zetlih v.
Zettelbothea im Salzkammer« 

gute
Zettel, Patriot 
Zeyli», d e r , räthselhaster 

Denkstein 298,
Ziegeldächer
Ziegler, von, Kupferstiche 
Zierberg
Zihrn, Michael, Gtatnar 
Zinkeabach 31
Zitteraichet 272
Zölle unter Ludwig dem Kinde 33 
Zollwes«» 196
Zwetschenbranntweln, vorzüg

licher 146

2r T hl. 2te Abthl. (TraunkreiS). M  m
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Verzeichnis
d e r

r .  1. Pränumeranten des Traunkreises.

^ e  M a j e s t ä t  K a i s e r  F r a n z  I.
S e .  k a i s e r l .  k ö n i g l .  H o h e i t  E r z h e r z o g  E a r l  
S « .  k a i s e r l .  k ö n i g l .  H o h e i t  E r z h e r z o g  A n t o n

A.
Aistleitner, Joh ann  J o s . ,  k. k. G alzverschlei-- und Beförderung»« 

Amt-schreiber in Gmunden 
A m an t, Joseph A lo y « , Pfarrer zu G irning  
A m on , A nton ,  bürgert. Gastgeber in Linz 
A m pler, Joseph , P r iv a t -Zeichnung-lehrer in Linz 
A ntlanger, J o h a n n , bürgert. Hausbesitzer und Holzhändler in  Linz 
Archiv und R egistratur, der löbl. S tä n d e  ln  Linz 
A uer, J osep h , S a lin en «  Pfannenmeister zu Ebensee

Bachm ann, Ferdinand, k. k. S ta a t -  « Buchhaltung» - Rechnung- -O f-  
sizial in Linz

B a r o n ,  M ath ia« ,  Pfleger zu Dietach  
Bartsch, A lo y » , Seelsorger im  k. k. Gtrashause zu Linz 
B aum gartner, I g n a z , k. k. Regierung» »Konzeptrprakticant in  Linz 
DIschoff, Joseph , Bürgermeister der lande-sürstlichen S ta d t  Linz 
Blaschke, Ig n a z  J o s . ,  k. k. Regierung».Konzipist 
B lafenbauer, J o s . ,  k. k. Regierung»-Kanzellist in  Linz

M m  r
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2 P r ä n u m e r a n t e n  - B e t z e i c h n i ß .

Dohr, Anton Ritter v ., k k Hauptmann, Herrschaften-Mitbesitzer 
in Steyrmark und Eisenwerke - Inhaber 

Böck, Michael, bürgt. Gastwirth zu Walding 
Brame-Huber, k. k. Pfleger zu Taxenbach
Brittinger, Christian, Apotheker zu S teyr, und korrespondirende» 

Mitglied der k. b. botanischen Gesellschaft zu Regen-burg 
Drucker, Leopold, Pfarrer zu S t. Georgen bey Obernberg im Jnnkreise 
Bruckner, Jo s ., k. k. Kaffe-Offizier in Linz 
Brunner, Jakob, Pfarrer in Altmünster
Buchhandlung, akademische Kunst- und Musik-, in Linz, 4 Exempl.

—  —  K. H a-linger in Linz, S Exemplare
— — I .  Fink in Linz
— — I .  G. Catve in P rag , 3 Exempl.
— — Fr. Duyle in Salzburg, 13 Exempl.
—  —  I .  G reis in S te y r
— — M . Kaltenbäck in Steyr
— — E. Mayv in Salzburg
— — Jos. Geistinger in Wien, 2 Exempl.
—  —  G . Mösle, Ritter von, in Wien, 7 Exem pl.

— C. Schaumburg und Compagnie in Wien, 4 Exempl.
— — Kaulfu- und Kramer in Wik»

«
Chmel, A., k. k. Professor in Linz
Chabert, Andrea-, k. k. Polizey - Kommissär in Linz
D a- Convent der W .E .W . Frauen Ursulinerjnnen in Linz, 2 Exempl.

D- -
Danzer, Franz, regul. Chorherr von S t .  Florian und Pfarrvikar 

zu Goldwörth
Däubler, Jo s ., bürgert. Gastgeber zu Weizenkirchen 
Decher, Johann Michael, k. k. Amt-schreiber zu Spital am Pyrv 
Döckh, Martin, bürgert. Lebzelter Ln Linz 
Dunkl, Jo s ., bürgert. Gastgeber zu Leonfelden

E.
Eberstaller, Andrea», bürgert. Handel-mann in Steyr
E d er , R upert, r. k Staattbuchhaltung» - Rechnung» - O ffijia l in  Lin»
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P r ä n u m e r a n t e n  - V e r z e i c h n i ß . 3
Ehrmann, Franz v ., k. k. Waldmeister zu Ebenste 
Eischill, Mathias, städtischer Rechnung-- Revident in Linz ^ 
Engelmann, Joh ., freyrestgnirter Pfarrer von Sirning, und Beicht

vater der W. G. F. Ursulinerlnnen in Linz 
Ernst, Franz Lav. bürgert. Glashändler in Linz

Feichtinger, I . , k. k. Kontrollor zu Ebensee 
Felgl, Georg, bürgert. Chyrurg in Linz 
Festorazzi, Dartholomä, Kaffetier im Urfahr Linz 
Fideruandt, Thomas, Marktrichter von S t .  Florian 
Fidler, Adalbert, bürgert. Zeugfabrikant in Linz 
Fink, Thaddä, Pfarrer zu Hofkirchen im Hau-ruckkreise 
Fink, Leopold, bürgert. Bestandwlrth zur goldenen Krone in Linz 
Fischer, Jo s ., ständischer «affe-Offizial in Linz ^
Florian, da- löbl. S tif t , r  Exempl.
Fobbe, Anton, k. k. Staat-buchhaltung--Rechnung-offiziat in Linz 
Fränking, Ignaz Joseph, Graf von und zu Attenfranking auf Ha

genau, S r .  kaiserl. königl. Majestät wirklicher Kämmerer, 
Verordneter aus dem Herrenstande in Linz 

Areynhofer, Theodor, Schullehrer zu Alhaming 
Fritsch, Kart, Graf Starhembergischer Oberpfleger in Sinz

G.
Gärber, Joseph, bürgt. Weinhändter in Linz 
Gaffl, Anton, bürgert. Gastgeber und Oekonomierath in Steyr 
Galura, Bernard, Bischof von Anthedon, General-Vikar zu Feld

kirch in Vorarlberg, und Ehren-Domherr von Linz 
Garsten, die löbliche Herrschaft
Gartenauer, Joseph, bürgert. Gastwirth zur goldenen Sonne in Linz 
Gayer, Valentin, Wundarzt und Geburt-Helfer von Taufkirchen im 

Hau-ruckkreise
Gemböck, Anton, bürgt. Silberarbeiter und Oekonomierath in S teyr 
Gerhardinger, Georg, Magistrat--Steuer-Einnehmer in Linz 
Gitek, KlaruS, Oberapotheker der Barmherzigen in Linz 
Glöggl, Franz, Dom- und Staotpfarr - Kapellmeister in Linz 
Glück, Rupert, k. k. PfleggertchtS - Kauzellist zu Scheerding
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4 P r L n u m e r a n t e n  - N e r z e  ich« iß.

Söbel, N ., Cooperator zu S t .  Martin
Grabmayr, Karl Stephan, kaiserl. königl. S tad t- und Laudrath 

in Linz
Grabmer, Jos., regulirter Chorherr von S t.  Florian, «ad P farrer 

in An-felden
Gravenegg, Karl Mayer v ., k. k. Zollgefälle» - Administrations

Assessor in Linz
Gruber, Aloy», bürgerl. Zeugfabrikaut in Linz 
Gürtler, Johann Georg, Dechant, Konststorialrath, Schulen-D i

strikt», Aufseher und Stadtpfarrer in Cnn».

H.
Hafferl, Anton Karl, bürgerl. Handelsmann in Linz 
Hageuauer, Wolfgang, k. k. Wasserbau-Inspektor in Linz 
Hagenauer, Franz, k. k. Negierung»-Konzipist in Linz 
Haller, Joh. Co., Sollizitator in Linz 
Halm, Robert, Prior de» löbl. Stifte» Wjlhering 
Hartenstein, Kajetan, Oberpfleger in Linz 
Hartman», Ritter v ., k. k. Regierung-rath 
H-rtmann, Laurenz, Kleriker de- löbl. Stifte» Gt. Florian 
Haslinger, Jos ., k. k. jubil. Rechnung-rath in Linz 
Hauser, Pankraz, Konststorialrath, Dechant und Pfarrer in Raus

hofen
Heiglmayer, Michael, Pfleger der löbl. Herrschaft zu Gleink 
Heiker, Aloy», Pfarrer zu Sipbachzell 
Hei-, Joseph, bürgerl. Buchbinder zu Schwannenstadt 
Hirzenberger, Johann, Sensenfabrikant in Michel-dorf 
Hofbauer, Simon, bürgerl. Buchbinder in Jschel 
Hocke, Lorenz, Oberpfleger Ln Linz
Hoffelner, Wenzel, bürgerl. Handelsmann in Linz, seel. Erben 
Hoeger, Jos., kais. königl. Taback- und StLmpelgefLllen - Verleger 

in Wel»
Höger, Franz, Dom - Operariu» und Exjesuit in Linz 
Holzapfel, Joh. Ev., Syndikus in Enn- 
Holzer, M artin, bürgerl. Handel-mann zu AmstLtten 
Holzgaßuer, Joh. Gottlieb, k. k. Staat-buchhalter in Linz 
Holzinger, Franz, Sensenfabrikant in Michel-dorf 
Hopfauer, Jos., k. k. S trafhau-- Verwalter in Linz
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Hörack,  Johann R udolph,  Benesiziat und S tiftu n g - - Verwalter r» 
v h lsto r f

H ö r w a r t« ,  Fran», bürgerl. Handel-m ann zu Reumarkt im S a lz 
burgischen

H u e m « , J o h a n n , P farrer z» S p ita l
H u e m « ,  J o h a n n , bürgerl. Buchdrucker in Lin»
H uber, Joseph , P fa rr-P ro v iso r  in S t .  Georgen an der Gustn
H uber, A ran», k- k. jubtlirter Regierung-rath und Protomedikn» 

i»  Lin»
H uber, S eb astian , k k. kontroMrender E in lö -«  und Antizipation-» '  

Scheine - Kaffe » O fß » i«  in Linz
H uber, G e o rg , bürgerl. Gastgeber »um Caflny in Lin»

I .
J u d ,  S eb astian , kaiserl. königl. Poli»»y - D ire k t io n - ,  Prytokollist 

in Lin»

P r ä n u m e r a n t e n « N e r j e i c h n i ß .  s

K .
K a in , J o h . D a p t., Bürgermeister in  S u n »
K aindl, A lo y « , bürgerl. Lederhändler in  Lin»
Kaisermayr, K ar l, P r io r  und M itadministrator de» löbl. S t if te 

rn Lambach
K altenbrunn«, A lexander. Kapitular de« Benediktiner S tifte»  Ad

mont , und k. k. Profeffor in Judenburg 
K altenbrunn«,  K arl, k. k. Staat-buchhaltung»-AcresPst in Lin» 
K altenbrunn«, M a th ia « , j« u . Sensenfabrikant »u Pernstein  
Kamberger, J o h . D a p t .,  k. k. S taat-b uchh altun g».R«chnu»g»»Offi- 

zial in Lin»
K am p tn « , K arl, k. k. Salin e»-A orstpraktican t»« Ebenste 
K ann, J o h . S v . ,  erster M agistrat-rath und Synd ikus der lqnd«<- 

fürst». S ta d t  D e l«
K appler, A «d in an d ,  k. k. Fabrik-beamter in  Lin»
K a p -, Friedrich, bürgerl. S ilberarbeiter in Lin»
Kapsamer, -vffch re ib «  der löbl. Herrschast H au -  
K ary, M a rtin , S en io r  in d «  S t .  M athiq« P f« « e  »u Lin»
Käst, Theodor R itter v . ,  L efitz«  der Herrschaften Eber-berg und 

S ir n in g ,  2  Exempl.
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6 P r ä a u m e r a n t e n - V e r z - i c h n i ß .

Kette, Ignaz, k. k. jubil. Staat-buchhalter in Linz 
Kiefer, Ignaz, Pfarrer zu Steinbach im Traunkreise 
Kie-ling, Anton, k k Zollgefällen Administration--Kaffevenvalter 

in Linz
Kner, Johann, ständischer Liquidator in Linz 
Kirchsteiger, Mathias, Domherr, Direktor des bischöfi. Semkna- 

rium- und Konststorialrath in Linz
Kn-bel, Johann Edler v ., kaiserl. königl. Oberlieutenant und Werd« 

bezirk- - Revisor des löbl. Infanterie - Regimentes E. H. Rudolph 
'  in Lin,

Knörlein, Joh. Mich.) k. k. Kreisarzt in Linz 
Kollonltsch, Franz, k. k. Regierung-rach, der Rechte Doktor, und 

k. k. Hofkammer - Prokurator
Kolumban, Prälat de- löbl. Stifte- Gektenstätten, kaiserl. königl. 

Rath und Mitglied der kaiserl. königl. LandwirthschastS, Gesell
schaft in Wien

Köppel, Joh. Rep., Pfarrer zu Pram 
Kran, Sebastian, bürgert. Handelsmann in Linz 
Kremling, Bernhard, bürgerl. Schlossermeister in Linz 
Krem-münster, das löbl. S tif t, 5 Exemplare 
Kroyher v. Helmfel-, Karl Freyherr, kaiserl. königl. Aeldmarschall- 

Lieutenaüt
Aurany, Joh. Ev., Benesiziat in Ebensee 
Kürflnger, Ignaz, Edler v ., k. k. Regierung-rath nud Staatsgüter» 

Administrator in Linz

L . '
Landaller, Rupert, Pfarrer in Dorchdorf
Lausegger, Raymund, k. k. Taback- und Hauptmagazin-- Verwalter 

in Linz
Leeser, Johann Michael, Kanonikus-Senior vom ehemaligen Welt- 

priester-Kollegiatstifte Spital, geistlicher Rath, und Pfarrer zu 
Alkoven

Lehner, G eorg , bürgert. Gastwirch in Linz
Leithner, Pfarrer zu Jschel
Leithner, Joh. B apt., Pfarrer zn Laufen, im kaiserl. köpigl. Salz« 

kammergute .
Lettmayr, Johann, bürgerl. Steinmetz in Linz
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Linder, Bernhard, k k. Postexpeditor in Gmunden 
Lindermayr, Joseph, Papierfabrikant in Steg >
Linz, die k. k. Polizey-Direktion »
Linz, der k. k. Stadt-M agistrat daselbst 2 Exempl.
Linz, die löbl. StadtbräuhauS - Verwaltung
Lischka, Joseph, bürgerl. Eisenhändlerin W els, io Exemplare
Locella, Baron v., k. k. KreiSkommissär in Linz .
Löhner, Lieutenant beym löblichen k. k. Jnfant. Regim. Grvßherzog 

Baden Nro. 59. in Salzburg 
Lorenz, Norbert, k. k. S tadt- und Landrach in Linz 
Lumerstorfer, Joh. Mich. k. k, Gtaatsbuchhaltungs-Rechnung--Offi

zial in Linz

Prän umeranten - Verzeichniß. 7

M.
Männer^ Joseph, Pfarrer zu Hörschlng * .
Matschek, Kilian, Pfarrer zu Kirchdorf
M aurus, Friedrich, Edler von Wagburg, bürgerl. Handelsmann 

in Linz
M ayr, Joseph, bürgerl. Handelsmann und Oekonomierath in Steyr 
M ayr, Franz, bürgert. Ehyrurg in Linz
M ayr, Anton, Schullehrer und Regen--Ehori bey der S t.  Ma

thias-Pfarre in Linz
Mayrhofer, Johann, k. k. Professor in Linz 
Meingast, Joh. Bapt., fürstlicher Amt-schreiber der von Wrede'schea 

Herrschaft-gerichte zu Mondsee 
Meiflnger, Georg, Doktor der Medizin in Linz 
Menzinger, Anton, bürgerl. Kaffehfleder und Gastgeber in Steyr 
Metzger, Joseph, bürgerl. Handel-mann in Salzburg 
Meyner, Leopold, Pfleger, der löblichen Herrschaft zu Seisenburg 
Mickschizeck, Prior und Schaffner de- Stifte- Schlägel 
Mieringer, Michael, Direktor an der kaiserl. königl. Hauptschule 

zu Wels
Miller, Vinzenz, k. k. Salzoberamt-rath in Gmunden
Miller, Adalbert, k. k. Salinen - Amt-verweser zu Jschel
Montecueoli, Felix, Graf v., Sekretär (überzählig) in^inz
Moser, Johann, Sensenfabrikant am Geyerhammer bey Leopoldschlag
Moser, Franziska, Sensenfabrikantin
Moser, Sebastian, Müller - Meister zu Leopoldschlag
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Mühlthaler, Franz La»«r, Pfaru,- Exposttu» zu Reukircheu a »  
Walde

Myliu», Daniel, bürgerl- Stadekoch «nd Zuckerbtcker in Linz

R .
Reuböck, Mchael, I. k. Postmeister z« Weiter»dorf
Reumann, Kaspar, I. k Zvllgefäll«» - Administration« - Kaff« - Kon

trollor in Linz
Reundlinger, Dinzenz, k. k. Staategüter - Administration»« Sekretär 

in Lin»
Riedereder, Thaddäus, Schullehrer zu Fischelham
Rimmer, Jakob, bürgerl. Zimmermeister in Linz
Rirschl, bürgerl. Kaffetier in Linz
Rußbaumer, Georg, Lehramt-gehülfe an der Schule Weyer zu 

Gmunden

» Pränumeranteo - Verjeichniß.

O .
Obersberger, Jo s ., k. k. Wegmeister zu OttenSheim 
Oellinger, Mathias, ständischer Hau-inspektor irr Linz 
Ortner, Michael, Schullehrer -u Skoßleiten 
Ottenwald, k. k. Fi-kal-Adjunkt und substituirter Unterhaus - Advo

kat in Linz
Ozlberger, Karl, Doktor der Medizin in Linz

. P -
Pammer, Joh. Georg, Sensenfabrikant zu Kapelln bey Braunau 
Paschinger, Kaspar, Pfarrer zu HellmonSöd 
Paumgartner, Sylvester, Vice-Faktor bey der k. k. Hauptgeverk- 

schaft in Steyr '
Payer, Martin, Pfarrer in Gall-bach 
Peller, Leopold, k. k. S tadt- und öandrath in Linz 
Peschel, Joseph, k. k. Taback- und Siegelgefällen-AdministrationS- 

Ad/unkt in Linz
P eyr, Joseph, Papierfabrikaut in der Au bey Schörfiing 
Peyr, Christian, Oekonomiebefiher zu Au bey Schörfiing 
Peyr, Ignaz, in Schörfiing '
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P r ä n u m e r a n t e n  - V e r z e i c h n i s -
Pfeiffer, Peter, ständischer Buchhalter in Linz ^
Pflügt, Karl, Edler von, bürgerl. Handelsmann zu Linz 
Pillewiher, ConseriptionS-Beamter von Stadt Steyr 
Pischendorfer, Sebastian, Konststorialrath, Dechant und Pfarrer in 

Pergkirchen
Plan?, Franz, Handel-vorstand, dann kais. königl. Merkantil- und 

Wechselgerichts-Assessor in Linz
Portenschlag, Aloy- v., k. k. wirklicher Regierung-rath in Linz 
Pracher, Joseph, Kontrollor der löbl. Herrschaft Helfenberg 
Preuer, Georg, k. k. Rath^ Hof- und GerichtS-Advokat, dann 

öffentlicher k. k. Notar in Linz .
Priescht, Benesiziat in Braunau 
Pruckner, Michael, in Steyr

s r .
Rapper-dorfer, Joh. Mich., Magistrat-rath der k. k. Kreisstadt zu 

Bruck an der Muhr und Mitglied der k. k. steyr'scheu Laudwirth- 
schast-gesellschast

Rauch, Johann Adam, GerichtS-Aktuar zu Sirning 
Redler, Franz, bürgerl. Kattunfabrikant in Linz 
Reichenau, Theodor von, Sensenhammer - GewerbS - Inhaber zu 

Weidhofen an der DbS
Reinhart, Georg, k. k. Krei-forstbeamter de- Mühlkreise- zu Freystadt 
Reiffer, Michael, Doktor und Vizedirektor de- k. k. polytechnischen 

Institute- in Wien
Reitter, Joseph, bürgerl. Apotheker in Enn- 
Rerrack, Philipp, im Urfahr Linz
Resch, Benedikt, Steuer-Einnehmer beym löbl. Stifte Hohenfurth 
Richter, Joseph, k. k. S taa t- - Buchhaltung- - Rechnung- - Ofsizial 

in Linz
Rosenberg, Baron4.,  k. k. Straßenbau-Kommissär in Linz 
Röser, Joh. Bapt., Oberpfleger und Hau-besttzer in Linz

S .
Salasch, Amt-schreiber bey der löbl. Herrschaft Burg Enn- 
Sandbäck, Franz, Magazineur bey dem k. k. Haupt-Salzverschleiß

amte in Gmunden

OooZle



10 P r s n u m e r a n t e r ,  - V e r z e i c h n t - .

Gcharitzer, Franz, bürgerl. Apotheker in Linz 
Schidenhofen, Joachim v ., Pfleger z« Mauerkircheu 
Schiffner, Anton, Rentmeister zu Gpital 
Schiller, Ritter v ., k. k. Hofrach in Gmunden 
Schimack, Thomas, bürgerl. Zeugfabrikant in Linz 
Schlaffer, Andrea-, bürgerl. Tastwirth in Linz 
SchlafSky, Joseph, k. k. Taback- und GtLmpelgefLllen- Inspektor 

zu Wels
Gchlaunlg, P . Odilo, Quärdian der P . P . Kapuziner in Gmunden
Schleifer, Math. Leopold, k. k. Pfleger zu Gpital
Schmid, Friedrich, Schullehrer zu Schlierbach
Schmidberger, Joseph, regulirter Chorherr zu Gt. Florian
Schneider, KarlHeinr., Kreisarzt zu Steyr
Schroff, Ignaz, JustiziLr zu Steyr
Schweinbach, Franz, Pfleger der löbl. Herrschaft Starhemberg 
Schwerdling, J o h ., k. k. wirkt. Regierung-rath, Domherr in Linz 

Titular - Domherr von Königgrätz, der beyden Rechte an der 
Wiener Universität Doktor 

Seebacher, Joseph, Pfarrer zu Eber-berg 
Sellmann, Franz, bürgert. Apotheker in Linz 
Seethater, Johann Andrea-, k. k. Land- und Krimiualrichter zu 

Mattighofen
Sicher, Franz, Schullehrer zu Rußbach im Traunkreise 
Solterer, Joseph, Herrschafts-Inhaber zu Mühlwang bey Gmunden 
Solterer, Lorenz, Pfleger zu Puchheim 
Spann, Anton Ritter v ., k. k. S tadt - und Landrath in Linz 
Spaun, Max Ritter von, k. k. Regierung-» Konzept- - Praktikant 

in Linz
Spitzer, Johann, Dom- und Stadtpfarr-Senior in Linz 
S tadler, Mathias, k. k. Salinen- Oberamt--Hauptkaffa-Kontrollor 

in Gmunden ^
Steiger, Johann, kaiserl. königl. Galzverschlei-amt-- Offizial in 

Gmunden
Gteininger, M athias, Pfarrer zn Oberkappel 
Stiefler, Johann, kaiserl. königl. Zollgefällen-Kaffa-Amt-schreiber 

in Linz
Gtifler, Andrea-, Senior und Kooperator in EnnS 
S tigler, Kaspar , Oberbeamter zu Schornstein^
Stöbner, Joseph, Pfleger zu Peurbach
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Susan, k. k. Pfleger zu Obernberg
S u to r, Fran» Xaver, k. k Gericht»-Aktuar zu O rt

T .
Thalhammer, Nikolaus, des Benediktiner - Ordens Priester im Stifte 

Michaelbeuern
Thun, Rentmeister zu Geisenburg
Tom -, Johann Dapt., k. k. S taats - Buchhaltung- - Rechuungsrath 

in Linz
Traweger, Ferdinand, bürgerl. Handelsmann in Gmunden 
Treiblmayr, M artin, Konflstorial-Kanzler in Linz 
Treuer, Franz Xav., freyrestgnirter Pfleger der Herrschaft Tolles 

in Forstberg
Trueb, AloyS, bürgerl. Handschuhmacher in Linz, 2 Exempl.
Tusch, Christian, v. Thall zum Rhetdenthurn, k. k. S a lz -Ober- 

Amt--Haupt-Kassier zu Gmunden

u.
Unger, Ignaz, ständischer Rechnungs-Rath in Linz 
Zwey Ungenannte in Linz 
Ein Ungenannter in Gmunden

P r ö t i u m e r a n t e n  V« r z e i c h « i ß .  i »

' W. .
Wagner, Jakob, Gtadtpfarrer zu Weidhofen an der Aps 
Waldhauser, Joh ., Domdechant, Verordneter des löbl. Prälaten

standes und wirkl. Konsistorialrath in Linz 
Wattig, Franz Seraph., wirkl. Konststorialrath, Dechant, Schu

len-Distrikt--Aussehet und Gtadtpfarrer in Gmunden 
Weidmann-dorf, Baron v., k. k. Polizey - Kanzellist in Linz 
Wels, der löbl. Magistrat
WeSlan, Kajetan, k. k. jubilirter Bankal - Inspektor in Linz
Wiesinger, Jakob, bürgerl. Gastwirth in Linz
Weindtmayr, Johann, Schullehrer in Mottn
Winhofer, Michael, Stadt-Ober-Kämmerer in Linz
Wittiugschlager, Franz, bürgl. Hutmacher in Steyr
Wolf, Florian, regulirter Chorherr und Pfarrer zum heil. Kreuz
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ir P r L n u m e r a n t e n  - V e r z e i c h n i ß

Wolf, Joh. Rep., Stadt-Schullehrer in Gmunden
Wolf, Franz Lav., Schullehrer in Gbensee
Wurmser, Joseph, k k. SalzoberamtS-Konzipist in Tmunden

Z-
Zach, Joseph, Pfarrer zu Dorderstoder
Zankl, Mathias, Pfleger zu Helfenberg
Ziegler, Wilhelm, k k. Adjunkt in Mauerkirchen
Zeitlinger, Mchael, Sensenfabrikant zu Braunau
Zeitlinger, Kaspar, Sensenfabrikant in MlchelSdorf
Zeitlinger, Joseph, Sensenfabrikant in Spital
Abhrer, Joseph, Schullehrer zu S t .  Marien im TranrEreife

An me r k u n g .  Die Ramen der k . ^  Herren PrLnumeranten 
die hier fehlen, konnten des geendeten Druckes wegen, nicht 
mehr aufgenommen werden. Dieselben erscheinen aber al- 
Aortsehung beym HauSruckkreise.

OooZle



Eingekommene Berichtigungen.*)

S7. D ie Kommission am r s .  Ju ly  i?74  betraf eigent
lich den Vieheintrieb der Steyerm ärker Unterthanen au f 
die H i n t e r s t e i n e r a l p e  des S tif te s  S p ita l  au f öster
reichischeS Lernton'um.

S e ite  100. Nicht den k l e i n e n  sondern d e n g r o ß e n P r i e l  
bestiegen S e .  k. k. H oheit, der Erzherzog Ludwig i. I .  
t ü l y .  D ann  liegt der S c h w a r z e n b e r g  westlich und 
nordwestlich von S p i ta l ,  und der S e e s t e i n  nicht am 
südlichen, sondem am nordöstlichen Ende deö Schw ar
zenbergeS.

S e ite  106. Vom O b e r h a m e t w a l d e  gehört der H err
schaft S irn in g  nur ein kleiner T heil; einzelne B auern  
besitzen mehr davon.

S e ite  ry  l .  D er Fürst v. A u r s p e r g  besitzt die alte H err
schaft Stadlkirchen ganz; aber die Stadlkirchner Lehen 
kaufte Fürst H e i n r i c h  nie an sich.

S e ite  s r r .  D ie K r e n h u b e r ,  nicht die P a y r h u b e r  
waren vortreffliche Uhrmacher.

S eite  419. Die W a h l m ü h l  ist kein Eigenthum des F ür
sten v. Aursperg, sondern demselben nur a ls  die rustika- 
lisirte E n tität eines P riva ten  uuterthänig.

S eite  »SS. D aS Distrikts-Kommissariat LillySburg wurde 
iüL7 mit jenem von S t  F lorian vereinigt.

Ue» arclu» e»t, vetu»ti» novitstem, novi» »utoritstem, 
obsolet»» nitorvm, od»vuri» lucem, l»»t»«li»«i» ßnstiam, 
«lud»»» käem, «t »Lturao »u»o vuruis. <k!»i»lu»).
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Verbesserungen der Druckfehler.

S e i t e  10 Zeile - lie S s ta tt:
IO » »7 —
12 37 —
S t » 15 —
SI » 35 —

s6 » rs —

S9 » 23 —

I I S » 35 —
ISS » 33 —
204 » 22 —
24S » r s

250 » 17 —
29S 30 —
295 V 34

SIY r o —
SS7 » 25 —
249 » 12 —-
3»4 IS —
S 6 t 22 —
S7S 3Ü —
S « r » 2 —
SSS 21

S9S '» 2S —
400 .4
432 » 35 —
42S » 38 —
461 33 —

» -7 o  » r

1129 — " 2 9  
25. Aug. —  2 6 . A u g .  
geb. —  gest.
Oberst« —  A b e r s e e  
Suelpero  —  S n e l p e r o  
Unerträglichkeit —  U n v e r  

t r ä g l i c h k e i t  
M aximilian ll. —  R u 

d o l p h  ll.
Abersee—  O b e r s e e  
Lehu —  L e h n
Firlm illrer —  F i x l m i l l n e r  
ZertheilungSführer —  Z e r -  

t h e i l u n g S f ä c h e r  
Hunnen —  H u n g a r n  
Kößlinger — K r ö ß l i n g e r  
Wohngebäuden —  W o h n -  

p a r t e y e n
Niesenberg —  K i e s e n b e r g  
20 D örfer —  21  D ö r f e r  
GeiSlinger —  G e i S l i t z e r  
GetSlinger —  G e i S l i t z e r  
Gleink —  G e n e s .
1522 —  1 5 3 2  
Oehlstorf —  O h l s t o r f  
krolra» o r o » —  k r o l r a  eo» 

r o r
v. M ayr — M a y r  
v. M ayr —  M a y r
K le in m a y rn  — K l e i m a y r n
Laxelbach —  L a r e l b e r g  
Weissenthurm —  We t s s e n -  

t h u r n
Tram gau —  L r a u n g a «

Unbedeutend« Versehen wird jeder geneigte Leser selbst ge 
fälligst verbessern.
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