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hans krawarik
siedlungsprozesse des  
frühmittelalters im mühlviertel

Oberösterreichs land nördlich der donau war schon früh Gegenstand histo-
rischer untersuchungen, wobei einige fragenkreise auch das frühmittelalter 
betrafen.1 mit der zielführenden historisch-geographischen analyse durch 
a. ratusny über die besiedlung im hoch- und spätmittelalter fand diese ältere 
historiographie vor zwei Jahrzehnten ihren abschluss.2 neue überlegungen 
kamen seitdem von der Ortsnamenforschung sowie von der siedlungsgeneti-
schen forschung.3 die  vorliegende kombination von ergebnissen der Ortsnamen-
forschung, archäologie, patrozinienforschung, siedlungsformenkunde und sied - 
lungsgenetischen forschung versucht einen überblick über jene zeit des mittel-
alters zu geben, die weitgehend nicht durch schriftliche überlieferung abgedeckt 
ist und in die ältere siedlungsperiode, namentlich vor die Jahrtausendwende zu-
rück reicht. es handelt sich also um jenen „fundus“ von siedlungen und Orten, 
auf denen die edelfreien familien des 11. Jahrhunderts bei ihrer erschließung des 
„nordwaldes“ aufbauen konnten. dabei wird die frage der bairisch-slawischen 
besiedlung genauso erörtert werden müssen, wie die frage der siedlungstypen im 
zuge der rodungen. Wenn gelegentlich noch immer in stereotyper Weise von der 
undurchdringlichen Waldwildnis gesprochen wird, bevor die hochmittelalterlichen 
rodungen einsetzten, ist zu bedenken: nord-süd-routen durch das mühlviertel 
sind schon vor- und frühgeschichtlich belegt: Wege von den donauübergängen 
bei Ottensheim durch die täler von rodl und Großer mühl, bei linz durch den 

1 hackel, die besiedlungsverhältnisse des oberösterreichischen mühlviertels (1902). strnadt, das 
land im norden der donau (1907). stroh, skizze einer vorgeschichte des oberen mühlviertels 
(1912). stroh, die altslavische besiedlung des oberen mühlviertels (1914). strnadt, die freien leute 
der alten riedmark (1915). paul karnitsch, die vorgeschichtliche besiedlung des oberösterreichi-
schen mühlviertels. sudeta. zeitschrift für vor- und frühgeschichte Jg. 9 (reichenberg 1933) s. 21. 
klaar, die siedlungsformen des oberösterreichischen mühlviertels und des böhmischen Grenzgebie-
tes (1937). beninger – kloiber, Oberösterreichs bodenfunde aus baierischer und frühdeutscher zeit 
(1962). pertlwieser, zur ethnischen zugehörigkeit der beigabenführenden Gräberfelder des 9. Jahr-
hunderts im östlichen Oberösterreich (1977). höllhuber, burgställe, hausberge und andere Wehran-
lagen im unteren mühlviertel. anzeiger (1983). das mühlviertel. natur-kultur-leben. katalog zur 
Oberösterreichischen landesausstellung (1988).

2 ratusny, mittelalterlicher landesausbau im mühlviertel (1994). ratusny, hochmittelalterliche ter-
ritorialstrukturen und plansiedlungsformen im mühlviertel (1991). 

3 Wiesinger, die besiedlung des unteren und mittleren mühlviertels in Oberösterreich aus namen-
kundlicher sicht (2008). krawarik, das machland und seine herren (2008). hlawinka, slawische 
sprachspuren im mühlviertel (2009). 
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haselgraben nach leonfelden und bei raffelstetten durch die täler von Gusen 
und aist über freistadt zum kerschbaumer sattel signalisieren, dass diese region 
nicht gänzlich siedlungsleer gewesen sein kann.4 dabei sollte die geographische 
Gliederung des „Granitplateaus“ nicht unbeachtet bleiben. an die beiden ebenen 
an der donau (eferdinger becken oder „Wörth“, machland) grenzen nordwärts 
randlagen mit fachwelligem, kleinräumig strukturiertem, plateauartigem relief, 
wärmebegünstigte beckenlagen (z. b. Gallneukirchen) umschließend. diese zo ne 
geht rasch in das zentralmühlviertler hochland über, ein flachkuppiges berg- und 
hügelland zwischen eingetieften größeren flüssen in 500–700 meter seehöhe. 
der Wechsel zwischen offenen, eher feuchten mulden und talschaften und tro-
ckeneren hügellagen erwies sich für die besiedlung als nicht ungünstig. Ostwärts 
gleitet diese region in das aist-naarn kuppenland über, ein höher gelegenes 
kleinstrukturiertes hügelland mit engen talabschnitten. heute noch deutet 
der hohe Waldanteil dort die verzögerung der besiedlung an. nach norden zu 
wird das westliche mühlviertel von ausläufern des böhmerwaldes umklammert, 
im östlichen mühlviertel schließen um bad leonfelden ein hochland sowie die 
berglagen des freiwaldes und Weinsberger Waldes an. diese siedlungsregionen 
steigen über 1000 meter an, wobei im Wegscheider bergland (nW) eine stark 
zergliederte reliefabfallende landschaft vorherrscht. kühl-feuchte sommer und 
längere schneereiche Winter prägen das hoch- und bergland.

Der archäologische Horizont

vor über fünf Jahrzehnten fassten e. beninger und Ä. kloiber die zu unter-
schiedlichen zeiten ergrabenen bodenfunde zu einer ersten bestandsaufnahme 
zusammen, wobei die datierung dem damaligen Wissensstand entsprechend teil-
weise unscharf verlief. in st. Georgen an der Gusen brachte der bahnbau 1871 
zwei kriegergräber zum vorschein, 1898 fand man drei körpergräber in pösting 
(kG lindham), die f. stroh 1933 als „spätgermanische Gräber“ mit „frühbaiuwa-
rischer topfware“ dem 7.–8. Jahrhundert zuwies. Weitere körpergräber kamen 
seit der zwischenkriegszeit zutage, so drei Gräber in luftenberg (1930/1951), 
ein körpergrab in mursberg (kG lindham), ein körpergrab in arbing (1934), 
ein körpergrab in pösting (1944), 17 Gräber beim klamhofbauer in auhof 
(seit 1940), drei Gräber in standorf (1950/1960), sechs gerettete körpergräber 

4 von Grein aus führte der „triestich“ nach norden, von mauthausen der altweg über die aistfurche, 
ferner von linz über den haselgraben. siehe dazu: ublOe ii, s. 232 zu 1154 (usque ad callem...qui 
vulgo triestich vocatur). Gruber, verkehrswege, s. 82, und hohensinner, die siedlungsgeschichte, 
s 67. siehe auch: höllhuber, eine namenlose holzburg, s. 143, der einen alten handelweg von staff-
ling-perg-tragwein-östlich Gutau nordwärts an Wasserscheiden entlang bis st. leonhard (892 m) 
beschreibt.
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in niederottensheim (1957), sowie je zwei körpergräber in katzbach und feld-
kirchen; aus Gusen stammten einige Wellenband-scherben, aus niederzirking 
eine 1903 gefundene lanzenspitze. das schwert von Wartberg ob der aist 
wurde zunächst in das 10. Jahrhundert eingeordnet. beachtenswert waren auch 
die funde von 18 brandhügelgräbern im zirkenauer Wald (haid), 17 hügeln 
im Oggsteiner Wald (schweinbach) und erst 1930 aufgefundene 8 Grabhügel in 
holzwiesen mit Gegenständen des alltags, Waffen (lanzenspitzen), Glasperlen 
und Wellenbandkeramik, die in das 9. Jahrhundert gestellt wurden. dazu kamen 
1931 noch 7 „slawische“ brandhügelgräber in Groß amberg, deren fundsituation 
aber nicht zufriedenstellend war.5 Obwohl teilweise funde den Gräbern zu 
sierninghofen, luftenberg oder hainbuch vergleichbar waren, blieb die datierung 
in der nachkriegszeit zunächst auf das 9.–10. Jahrhundert beschränkt. angesichts 
der Wellenbandkeramik, schmuck und mancher Waffen war es zwar kaum mög-
lich, von „bairischen reihengräbern“ zu sprechen. und beninger sortiert auch 
deutlich nach „befundgruppen“, wobei aber nur die brandhügelgräber als „sla-
wisch“ bezeichnet wurden. es war auch durchaus bewusst, dass die körpergräber 
um steyr und nördlich der donau nicht zur karantanischen Grabkultur zu zählen 
wären. freilich unterblieb vor allem für die Gräber im mühlviertel diese „slawi-
sche“ klassifizierung.6

die brandhügelgräber galten als symptom für slawische zuwanderung aus 
dem Großmährischen reich, den körpergräbern wurde aber bestenfalls eine 
„mischbevölkerung“ konzediert und das fehlen „deutscher“ tonware dieser 
zeit bedauert. der schule beningers folgend beharrte J. reitinger noch in den 
1970er Jahren auf „frühdeutschen“ Gräbern mit gemischter population, als 
neue funde etwa auf der berglitzl bei Gusen und in auhof bei perg oder dann 
im Werkstättenbezirk von mitterkirchen das bild slawischer einwanderung 
präzisieren hätten können.7 Wie sich zeigen sollte, ermöglichte die günstige 
verkehrstopographie des unteren Gusentales, namentlich der raum um lungitz, 
archäologisch gesehen eine gewisse siedlungskontinuität bis in die römerzeit, bei 
der berglitzl auch darüber hinaus.8

durch v. tovornik und m. pertlwieser neu ergrabene Gräberfelder hatten die 

5 kyrle, bodendenkmale zwischen Gallneukirchen und schwertberg, s. 75–78. krenn, vor- und früh-
geschichtliche hügelgräber bei Gallneukirchen, Oberdonau, s. 301–309. beninger – kloiber, Ober-
österreichs bodenfunde in bairischer und frühdeutscher zeit, s. 164–179, nr. 63–64, nr. 68–82. die 
funde nr. 83 und nr. 84 bei neumarkt und freistadt werden hier nicht angeführt, weil sie auf spä-
tere zusammenhänge verweisen. siehe auch: kloiber, ein bestattungsplatz des 9./10. Jh. in Gusen, 
s. 261–287.

6 beninger-kloiber, Oberösterreichs bodenfunde in bairischer und frühdeutscher zeit, s. 191–194. 
aus den bodenfunden ergibt sich kein hinweis, dass das nördliche donauufer von den alpenslawen 
in besitz genommen wurde. es muß auf einem irrtum beruhen, wenn man die slawischen Ortsnamen 
im linzer becken auf die siedlungsverhältnisse des vollen 8. Jhs. beziehen zu können glaubt (s. 221).

7 reitinger, das slawenproblem aus archäologischer sicht, s. 25–41. 
8 Grömer, urgeschichtliche besiedlung in lungitz, s. 7–13.
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diskussion um die slawische landnahme in Oberösterreich nochmals angeheizt. 
Wie m. pertlwieser herausarbeitete, fanden sich in den mühlviertler flachgräbern 
relativ viele speisebeigaben. Während bei den bairischen reihengräbern des 
7.  Jahrhunderts die beigabe von töpfen und speisen nur mehr eine unterge-
ordnete rolle spielte, schien diese sitte bei den slawen des mühlviertels noch 
im 8./9. Jahrhundert der fall gewesen zu sein.9 soweit rückschlüsse erlaubt 
waren, stützte das archäologische material das erscheinungsbild supanglei-
cher altsiedlungen. dieses forschungsergebnis setzte sich letzten endes durch 
und seit den 1980er Jahren überzeugte die ansicht, dass zwischen zwei slawisch 
dominierten Gräberhorizonten im östlichen Oberösterreich der frühmittelal-
terliche lebensraum längs der donau unter bairischer kontrolle stand.10 die 
frage der datierung blieb allerdings ungelöst, weil sich die archäologie zu sehr 
an politischen parametern des Großmährischen reiches orientierte. zudem litt 
die frühgeschichtsforschung auch darunter, dass ihre angewandte typologische 
methode dann versagte, wenn ein fund typologisch unzureichend eingeordnet 
werden konnte. so galt etwa eine unverzierte brandurne aus dem urnenfelderzeit-
lichen bestattungsplatz von Gusen, die dem prager typus nahesteht, eventuell als 
ein indiz für frühslawische brandgräber in Oberösterreich. bereits in den 1990er 
Jahren deutete ein vergleich der funde aus den Gräberfeldern von Gusen/berglitzl 
und steyr-hausleiten an, dass dort kleinere slawische Gruppen mit bodenstän-
digen bevölkerungsresten seit dem 7. Jahrhundert zusammengewachsen waren. 
Offenbar hatten die slawen im Grenzraum zu den baiern ihre brandbestattung 
aufgegeben und die körperbestattung übernommen; auch die übernahme spät-
merowingischer Würdezeichen (z. b. langsax und sporn) wiesen in die gleiche 
richtung.11 

e. szameit gelang es durch auswertung der Waffengräber die datierungs-
diskussion zu beenden. er hatte in karantanien bereits um 700 einsetzende 
körpergräber festgestellt (z. b. Grabelsdorf ), die beziehungen zum spät-
merowingischen kulturkreis (Waffen, sporen), aber auch zur awarischen kultur 
(Gürtelschnallen) aufwiesen. in slawischen Gräberfeldern nahe der donau fehlten 
westlich der traisen weitgehend awarische attribute, nicht aber spätmerowingi-
scher einfluss. ein wesentlicher teil der waffenführenden Gräber war nun auch 
im donautal auf ca. 750–800 zu datieren, z. b. in auhof bei perg. Grab ii aus 
st. Georgen zeigte eine vollständige ausrüstung mit einer frühkarolingischen 
spatha, sax, lanzenspitze und stachelsporn mit dieser zeitlichen einordnung. 
bei einem Grab aus Gusen (nr. 147) ergab ein vergleich von langsax und sporn 
mit bairischen reihengräberfeldern südlich der donau den unmittelbaren zeitli-

9 pertlwieser, die ethnische zugehörigkeit, s. 80f.
10 pertlwieser, die frühmittelalterlichen Gräberfeld-Grabungen, s 73–75. 
11 szameit, frühmittelalterliche siedlungstätigkeit im Ostalpenraum, s. 298 und 305.
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chen anschluss an den spätmerowingischen horizont.12 nach und nach verdich-
tete sich die erkenntnis, dass zumindest Gusen und auhof neben hausleiten bei 
steyr bereits um 700 mit einem körpergräberhorizont einsetzen. der schmuck im 
frauengrab 186 in Gusen (bommelohrringe) legte sogar nahe, dass zu dieser zeit 
direkte kontakte zwischen baiern und slawen bestanden. der Werkstättenbezirk 
lehen bei mitterkirchen, von v. tovornik zunächst in das 9. Jahrhundert gestellt, 
verwies schließlich auf anfänge aus der mitte des 7. Jahrhunderts. so klärte sich 
nach und nach das bild einer heterogenen besiedlung Oberösterreichs nördlich 
der donau von seite der archäologie. bei den brandhügelgräbern im zirkenauer 
Wald (niederreitern) fanden in den Jahren 2000 und 2001 nachgrabungen statt, 
wobei in den Grabgruben jeweils Wellenbandtöpfe oder ihre fragmente gefunden 
wurden; einer der hügel gab ein saxähnliches messer frei. die hügelgruppe wurde 
in das 8. Jahrhndert datiert.13 sichtbar wird, dass in den wenigsten fällen eine to-
pographische kontinuität von altsiedlungen an die fundstellen und Gräberfelder 
gezogen werden kann. freilich gibt es ausnahmen: als beim bauernhaus lungitz 
nr. 27 (= deischl nr. 6) der boden der stube weggerissen wurde, kamen im august 
1996 23 Wellenbandbruchstücke zum vorschein, die zu mindestens 14 tongefäßen 
gehörten.14

ein ganz anderes feld der frühmittelalterforschung bearbeitete durch viele 
Jahre der verdienstvolle heimatforscher l. mayböck. Ob allerdings die altenburg 
bei Windhaag, eine anlage im burgholz bei ried oder aber der burgstall am 
Weltstein bei linna vor die Jahrtausendwende zurückreichen, ist nicht geklärt.15 
die meisten burgställe wie alt-hagenberg bei visnitz, möstling bei neumarkt, 
kosenburg bei Grein oder stampfegg sind nämlich reste des hochmittelalters. 
lokale forscher versuchten immer wieder reste von befestigungen in die frühzeit 
vorzudatieren. ein beispiel dafür ist das 1404 erstmals genannte Graecz (= Gratz); 
die slawische bezeichnung für „burg“ verführte zur interpretation einer frühen 
„slawenfestung“ – denn slawen mussten nach traditioneller überzeugung vor den 
baiern da gewesen sein.16

12 szameit, slawische körpergräber des 8. Jh., s. 219f. dieses ergebnis war auch durch paralleler-
scheinungen in nordwestdeutschen reitergräbern abgesichert, wo um 700 n. chr. saxgräber, um 
750 spathagräber auftraten.

13 fö 39 (2000) s. 705f. und fö 41 (2002) s. 696, unter kG klendorf. nördlich der hügel wurde eine 
wallartige anlage angeschnitten.

14 fö 36 (1997) s. 898 unter kG bodensdorf. reichl, die Geschichte des dorfes lungitz, s. 13, nennt 
beim umbau auch den fund eines christlichen „bauopfers“.

15 mayböck, burgjubiläum von Windegg, s. 4. sofern holz-erde-konstruktionen nachweisbar sind, 
dürfte ein frühmittelalterlicher standort vorliegen.

16 mayrhofer, unser engerwitzdorf, s. 99–101. die Ortsnamenforschung (Wiesinger, die besiedlung 
des unteren und mittleren mühlviertels in Oberösterreich, s. 583) gab aufgrund des eingetretenen 
bairisch-althochdeutschen sekundärumlauts und des wirksamen restumlauts den zeitraum 9.–
12. Jh. an. dieser hof Gratz bei engerwitzdorf entspricht mit ca. 34 Joch ackerfläche nicht einmal 
der Jahrtausendwende und gehört sicher in das system der Grundherrschaft.
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in den letzten Jahren sind große fortschritte in der Burgenforschung erzielt 
worden, der heimatforscher a. höllhuber hatte Jahrzehnte wertvolle vorarbeit 
geleistet. so ist heute der beginn der burg Ober-blasenstein bei st. thomas 
im 11. Jahrhundert sicher, nach der keramik-auswertung dürfte neu-aist zur 
Jahrtausendwende errichtet worden sein, alt-aist etwa mitte des 11. Jahrhunderts. 
Ob alle erkannten burgställe der region in solch frühe zeit weisen, ist unwahr-
scheinlich. manche beispiele (z. b. strafenberg bei st. leonhard/freistadt, 732 m) 
vermitteln noch reste der holzbautechnik, bei einigen sind nur holzzurichtungen 
an felsen vorhanden.17 Wenn sich also solche Wohntürme oder feste adelige sitze 
zum teil bis zur Jahrtausendwende nachweisen lassen, muss bereits ein gewisses 
potential an holden da gewesen sein. die meisten Burgställe stammen aus dem 
12./13. Jahrhundert, jener der burg Säbnich (430 m), in den 1147 die mönche 
der stiftung Waldhausen einzogen, wurde 1161 aufgegeben. die erforschten 
Hausberge des unteren mühlviertels dürften nur im fall von „alt hagenberg“, am 
buchberg (780 m) bei lasberg (569 m) oder beim Weiler burgstein (920 m) in das 
12. Jahrhundert zurück reichen.18 zu einem eigenen forschungszweig entwickelte 
sich die Erdstallforschung; anfangs wurden sie eher prähistorischen epochen zuge-
schrieben, erst in den letzten Jahren ließen sich einige überzeugende datierungen 
(z. b. c 14-methode bei holzkohlenresten) beibringen. im forschungsstand von 
1982 waren 68 erdställe im bezirk rohrbach, 12 im bezirk urfahr-umgebung, 
15 im bezirk freistadt und 13 im bezirk perg katalogisiert.19 da erdställe in 
vielen nachweisbaren fällen einer siedlung (bauernhof, adelssitz, bürgerhaus) 
zugeordnet werden können, ist die datierungsfrage in diesem zusammenhang 
wichtig. es fällt dabei auf, dass doch einige beispiele in urbanen siedlungen 
zu finden sind (rohrbach, sarleinsbach, haslach, kefermarkt, freistadt), die 
nicht vor dem 13. Jahrhundert entstanden sein können. c-14 datierungen beim 
bauer im hof in zell ergaben eine zeitspanne 1030/1210, beim Oberhofer in 
Gramastetten 1185/1239. in stierberg 10 (arnreit) wurden tongefäße aus der 
zeit um 1300 geborgen, keramikbruchstücke beim atzesberger (arnreit 3) ver-
weisen auf das 12./13. Jahrhundert, in einem erdstall bei pregarten angeblich 
auf die zeit um 1100. interessant ist auch der fund aus dem friedhof haslach, 
wo keramikbruchstücke Wellenbandverzierung aufwiesen.20 die überprüfung 
einiger beispiele durch die kulturflächenmethode vermittelt in einzelfällen 

17 birngruber – kaltenberger – kühtreiber – schmid, adel, burg und herrschaft im unteren mühl-
viertel, s. 14–22. die Gipfelburg am strafenberg dürfte auch aus dem 11. Jh. stammen. höllhuber, 
eine namenlose holzburg, s.148–162. die nahe siedlung schwabing würde mit ca. 40–45 Joch noch 
in das 11. Jh. reichen.

18 höllhuber, burgställe, s. 124–129. die geheimnisvolle kirche st. michael bei Grünbach (1122 bei 
st. florian) liegt nicht einmal zwei kilometer vom Weiler burgstein entfernt; die kirche hatte einen 
vorgängerbau aus holz.

19 falkenberg, die erdställe, s. 205f.
20 Josef Weichenberger, das alter der erdställe, in: www.einradfreak.at/erdstall vom 19. 2. 2013.
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zeitansätze im verlauf des 11. Jahrhunderts, bestätigt aber im Wesentlichen die 
überlegungen der erdstallforscher.21 die häufigkeit der erdställe westlich der 
mühl lässt sich geologisch erklären (sandstein). vom 8.–10. Jahrhundert liegt 
eine fundleere vor, die ersten erdställe könnten um die Jahrtausendwende bzw. 
im 11. Jahrhundert auftreten. in einigen fällen (klotzing, arnreit, matzelsdorf, 
hartmannsdorf ) wird zwar der hof vor oder um die Jahrtausendwende gegründet, 
man muss aber beim teilgut die zeit der teilung berücksichtigen, die bestenfalls 
im 12. Jahrhundert liegt. auch der mittermayer zu pelmberg nr. 2 (urk. 1325) ist 
nur mit einer teilsumme (ca. 18 von 54 Joch) zu veranschlagen und weist noch in 
das späte 12. Jahrhundert.

Vorgaben der Ortsnamenforschung

im mühlviertel sind etwa 2300 siedlungsnamen belegt, aus dem berg- und 
hügelland sind aber erst schriftliche zeugnisse des 12./13. Jahrhunderts erhalten.
Wie die Ortsnamenforschung heraus arbeitete, erzählen tradierte hydro- oder 
toponyme von einstiger anwesenheit einer nachantiken bevölkerung. so scheint 
das etwa bei Grein an der donau, diming oder pain zu sein, die aus vorrömi-
schem namensgut über das slawische überliefert wurden. als fester siedlungsplatz 
wurde Grein vermutlich erst seit dem 10. Jh. ausgebaut.22 Weitere Gewässernamen 
idg.-vspr. herkunft sind Aist (*agastā = die schnell fließende) und Naarn 
(*nardinā = die wiederholt zu durchwatende), wobei vermutlich ebenfalls sla-
wische vermittlung vorliegt; bei naarn unterblieb die medienverschiebung von 
-d-, was auf die übernahme in das frühalthochdeutsche 750–800 hinweist.23 
dazu kommen noch einige germanische bildungen, die zum teil direkt in das 
althochdeutsche übernommen wurden: Gusen, visnitz, Weitrag, rodl und 

21 es wurden folgende beispiele analysiert: lughof bei Wehbach, pfarrkirchen (28 Joch), mayerhof 
zwischen altenhofen und stierberg (66 Joch), arnreit (130 Joch), teilgut atzesberger frühes 12. Jh., 
mayerhof bei altenfelden (52 Joch), plankenberger hof bei Wizersdorf (21 Joch), scharten bei pfarr-
kirchen (19 Joch), bauer am hof bei kleinzell (54 Joch), thurnhof (44 Joch) und auhof (38 Joch) 
bei pergkirchen. eine zeitliche übertreibung ist wohl der erdstall zu „hochetting“ (paichl 1. 5. 13) 
bei putzleinsdorf. der nachbarort mairing (doppelhof !, 58 Joch) scheint wohl im frühen 11. Jh. 
entstanden zu sein. hochetting ist aber nur eine „lautmalung“ zum „hochetbauer“, dessen einödhof 
um 1150 (20 Joch) entstanden ist.

22 Wiesinger, die besiedlung des unteren und mittleren mühlviertels, s. 573–576. das um 800 tradier-
te krińa kommt wahrscheinlich vom idg.-vspr. kreinā (kerbe); der diming-bach bei Grein (1037 
dumilicha) ermöglicht mehrere antike herleitungen; der Gegend-name pain (1035/36 pogicam) 
bezieht sich auf den Greiner strudel. diese namen fanden slawen auf ihrer Westwanderung längs 
der donau im 7. Jh. aus dem munde spätantiker Gruppen vor. die kulturfläche von Grein selbst 
würde ca. 70 Joch (40 ha) erreichen.

23 Wiesinger, Oberösterreich als mehrsprachiger siedlungsraum, s. 87f. krawarik, das machland und 
seine herrn, s. 43. die kulturfläche von naarn erreicht ca. 290 Joch, was der ersten hälfte des 8. Jh. 
entsprechen würde.
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mühl. zunächst wäre klarzustellen, dass solche flussnamen nachweisen, dass in 
kleinregionen noch germanische restbevölkerung (vermutlich markomannen) 
vorhanden war, als baiern oder slawen dorthin vordrangen. zu vermuten wäre, dass 
es untere flussabschnitte waren. bei Gusen (von germ. *Gusuno = schwemmbach) 
und aist bleibt die slawische vermittlung offen, die Visnitz (1125 uisinisse, von 
germ. *fisinisjō = morastbach), ein linker seitenbach der kleinen Gusen, wurde 
(wegen des anlautenden f-) direkt in das bairische geleitet. das besondere an dieser 
topographie ist wohl, dass das größere Obervisnitz im Westen und das kleinere 
untervisnitz im norden vom slawischen Ortsnamen radingdorf flankiert wird; 
beim eingang des visnitztales liegt das ebenfalls slawische reitling. eine direkte 
übernahme ist wohl nur vorstellbar, wenn sich zu diesem zeitpunkt die nachbarn 
noch nicht angesiedelt hatten. bei Gallneukirchen mündet von der rechten seite 
der mirellenbach in die Große Gusen, dessen alter name Weitrag (1125 Witro, 
von *Widro = krümmung) ebenfalls idg.-vspr. herkunft andeutet. Während die 
kleine rodl über eine slawisierte zwischenstufe (1110 rotilich, von *rotъlika) 
den eingang ins mittelhochdeutsche fand, stammt die Große Rodl als „rotfär-
bender bach“ (777 raotula) von der germanischen bildung *raudulō ab. die 
Mühl (1109 mŏhile, von *muhila = die braunfärbende oder „steinbach“) spricht 
ebenfalls für germanische Wurzel. Ob auch der diesenleitenbach bei urfahr solche 
herkunft hat, muss offen bleiben.24 die medienverschiebung von d zu t bei rodl 
würde die entlehnung ins althochdeutsche noch im früheren 8. Jahrhundert 
 nahelegen. Ob und wie diese frühen zusammenhänge ihren niederschlag in der 
siedlungstopographie gefunden haben, wird zu überprüfen sein.

relativ früh wurde bewusst, dass sich etliche mühlviertler toponyme aus dem 
slawischen ableiten lassen. f. stroh versuchte vor dem ersten Weltkrieg diese 
namenlandschaft zwischen haselgraben und kleiner mühl zu erfassen, wobei 
schon damals die herleitung aus dem alttschechischen bzw. alpenslawischen 
kritisch hinterfragt wurde.25 er plädierte für eine zeitreihung, indem er die 
„Winden“-namen dem 7.–9. Jahrhundert zuwies, die „böhmen“ (z. b. pehaimstorf/
pehersdorf oder pehaimslag/böhmschlag) aber dem 12.–13. Jh. nun wissen wir, 
dass die slawischen Ortsnamen sehr häufig suffikale ableitungen von appellativen 
und personennamen sind. Gemischtsprachige namen, gefügt aus personennamen 
und dem Grundwort -dorf verweisen im Waldviertel und Weinviertel auf die späte 

24 Wiesinger, das untere und mittlere mühlviertel, s. 578f. es könnte auch der familienname turs vor-
liegen. stroh, die altslavische besiedlung des oberen mühlviertels, s. 89. Wiesinger, die Ortsnamen 
österreichs, s. 65.

25 stroh, die altslavische besiedlung des oberen mühlviertels, s. 70f und 77. er argumentierte, dass 
Ortsnamen mit Winden- oder Göritz sowie die flussnamen feistritz und flanitz, die für südslawi-
sche gehalten wurden, sich in der frühzeit nicht unterschieden. siehe auch: kronsteiner, die slawi-
schen Ortsnamen in Oberösterreich (1978), s. 22–33.
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besiedlungszeit des 11. Jahrhunderts.26 das könnte auch auf das mühlviertel zu-
treffen. ferner fiel f. stroh auf, dass rund um den pöstlingberg – in der puchenauer 
urkunde 827 als siedlungsgebiet der slawen ausgewiesen – kaum slawische 
Ortsnamen zu finden wären; diese müssten einer frühen Germanisierung zum 
Opfer gefallen sein. seit dieser zeit wurde die überzeugung, dass echte -ing-
namen die „ersten“ bairischen Ortsnamen des frühmittelalters wären, zu einer 
konstante. eine isolierte sichtweise der namenforschung machte neue irrwege 
möglich. zum einen verführte die ahd. schreibweise (z. b. begeringin) zur 
„landnahme bairischer sippen“, zum anderen misslangen dadurch datierungen 
slawischer Gründungen.27 diese besitz- und insassennamen fehlen im bereich der 
von slawen bewohnten Waldgebiete des mühlviertels (östlich der Grenze untere 
rodl – obere Große mühl) der rodungszeit nach etwa 1000 und werden dort 
von namentypen auf -dorf ersetzt. diese beobachtung führte zur „bestätigung“, 
dass die produktivität dieser namen die Jahrtausendwende nicht übersteigen 
würde.28 dabei versuchte vor allem die heimatforschung in unkritischer Weise 
diesen namentyp in jedem fall einer möglichst frühen zeit (7./8. Jahrhundert) 
zuzuweisen und produzierte damit zuweilen siedlungsgeschichtliche zerrbilder, 
die sich bis heute in lokalen digitalen portalen oder auch heimatbüchern finden 
lassen.29 die fachwissenschaft sprach aber von der produktivität von rund 400 
Jahren bis zur Jahrtausendwende, d. h., ein hof mit patronymischem Ortsnamen 
konnte im 7. Jahrhundert oder aber um 1000 gegründet worden sein.30 Wie 
sich seitdem heraus gestellt hat, gab es um die Jahrtausendwende durchaus eine 
renaissance der echten Ortsnamen auf -ing, die zeitgrenze von etwa 1100 wird 
dabei voll ausgeschöpft.31 die „euphorie“ um bairische sippensiedlungen oder den 
nachweis slawischer toponyme führte seit den 1960er Jahren einige zeit hindurch 

26 Wiesinger, die Ortsnamen österreichs, s. 69.
27 stroh, die altslavische besiedlung, s. 90f. das ins 9. Jh. gestellte dobring bei helfenberg ist ähnlich 

wie neuling ein planweiler mit hofackerflur aus der zeit um 1200; siehe: ratusny, mittelalterlicher 
landesausbau im mühlviertel, s. 95.

28 Wiesinger, die Ortsnamen österreichs, s. 77f. p. Wiesinger ließ allerdings die Option offen, dass an 
ältere Gründungen jüngere anschließen könnten.

29  ein klassisches beipsiel dazu soll hier ohne kommentar wieder gegeben werden: Aus alten Chroni-
ken konnte festgestellt werden, dass niederwaldkirchen um das Jahr 890 von Mönchen aus St.Emme-
ram (Regensburg) besiedelt wurde. Zunächst wurde wohl eine hölzerne Kirche errichtet. Die Zeit des 
steinernen Kirchenbaues (die heutige Kirche lässt noch auf dem Dachboden die romanischen Ursprün-
ge erkennen) ist um das Jahr 1000 anzusetzen. Ein solcher Bau setzt voraus, dass bereits eine größere 
Siedlung vorhanden war. 1009 wird der Ort bereits Pfarre genannt. Homepage der Marktgemeinde. 
www.niederwaldkirchen.at.

30 zuletzt bei: Wiesinger, Ortsnamen und siedlungsgeschichte im salzkammergut, s. 548. niemand 
anderer als e. kranzmayer meinte 1956 (kranzmayer, die Ortsnamen des bezirkes Wels) sogar, die 
bildungsfähigkeit der -ing-namen wäre im traungau schon im 9. Jh. erloschen. diese ansicht ist 
aber später revidiert worden.

31 krawarik, zur entwicklung des Grundbesitzes der abtei tegernsee, s. 200.
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zu einem disput in der fachwelt, wobei vor allem die archäologische forschung 
involviert war. 

freilich ist diese Ortsnamenfrage etwas differenzierter zu sehen. die slawischen 
flussnamen feistritz und flanitz zum beispiel (nebenflüsse der feldaist) lassen sich 
als frühe übernahmen (vor 1200) erweisen, ohne dass die siedlungstopographie 
dieser teilregion das hohe alter bestätigen würde. Ähnlich verhält es sich mit den 
noch älteren Gewässernamen. zwischen der verkehrstopographischen kenntnis 
und dort nachweisbar gegründeten ansiedlungen liegen oft Jahrhunderte. dies 
berechtigt ganz allgemein zur annahme fluktuierender siedlungsweise in der 
frühzeit.32 immerhin dokumentieren diese namentypen, dass vorbevölkerung 
und immigranten eine zeit lang als nachbarn lebten und miteinander kommu-
nizierten. diese situation ist auch an den -winden-siedlungen oder -böhm-bil-
dungen ablesbar, die ahd. bzw. mhd. bezeichnungen von slawen darstellen und 
das längere zusammenleben signalisieren.33 über das beginnende miteinander, 
also den zeitpunkt der siedlungsgründungen, sagen diese Ortsnamen wenig aus.

zielführend erkannte f. pfeffer die rodungsnamen als indikator für die 
erschließung, beginnend im fortgeschrittenen hochmittelalter.34 diese setzten 
im westlichen mühlviertel im zweiten drittel des 12. Jahrhunderts ein. isolierte 
„horste von rodungsnamen“ lagen zwischen neufelden und rohrbach (arnreit), 
im pfennigberg-hohenstein-massiv vor allem entlang tief eingeschnittener 
talfurchen. freilich war der rückschluss – südlich davon hätte man nicht ge-
rodet, weil nicht bewaldet – eine überzogene interpretation. so bescheinigt etwa 
der doppelname zirking/ried, dass am übergang von der machlandebene zu den 
randbergen schon früh gerodet wurde.35 der historiker hätte natürlich gerne, 
wenn man das slawische namengut des mühlviertels zu heute bestehenden slawi-
schen sprachen zuordnen könnte. Wie sich noch zeigen wird, sind zwar geogra-
phische kriterien bedingt möglich, es fehlen aber weitgehend lautliche kriterien 
für eine solche zuordnung. das hängt in erster linie damit zusammen, dass sich 

32 stroh, die altslavische besiedlung, s. 72. OnbOe 11 nrn. 5. 3. 11 und 5. 3. 12. slawische Gewässer-
namen sind deiming/sumpfbach, Greising/birnbach, reitling/erzbach, lungitz, feistritz, Jaunitz/
ahornbach, flanitz/aubach.

33 Wiesinger, die Ortsnamen österreichs, s. 71. hlawinka, slawische sprachspuren, s. 105ff. das be-
trifft u. a. Winden (1230 ze den winden), abwinden (1208 ahwinden), holzwinden (1300 holtzwin-
den), Wintersdorf bei Ottenschlag (1230 Windischenmarc), Windischberg bei neufelden (1316), 
Windsteig (1185 Windestige) oder Winten bei lungitz (1378 de Winden).

34 pfeffer, mühlviertel in der frühzeit, s. 3. Die südliche Grenze dieser Rodungsnamen (Schlag, Reit, 
Brand, Asang, Schwand, Stock) verläuft an den Süd- und Osthängen des Ameisbergmassivs nach 
Norden bis zur heutigen Landesgrenze bei Haslach, stößt dann am Westrand des Linzer Waldes nach 
Süden bis Puchenau vor, weicht an dessen Ostrand nordwärts bis Freistadt zurück und erreicht, der 
Westabdachung des Weinsberger Wald folgend, bei Grein neuerlich die Donau.

35 Wiesinger, die besiedlung des unteren und mittleren mühlviertels, s. 579 und 582. auch der name 
treffling (OnbOe 10, 1.8.3 und 1.10.7), abgeleitet von trěbiti = roden , macht dies klar; allerdings ist 
diese bezeichnung jünger, weil b mit f wiedergegeben wird (medienverschiebung).
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die einzelsprachliche differenzierung bei den slawen erst im 11./12. Jahrhundert 
vollzog. zu diesem zeitpunkt waren aber die meisten slawischen topographischen 
namen bereits eingedeutscht. es fällt auf, dass z. b. Wintersdorf, d. i. Windischmarc 
(1230) „Grenzgebiet gegen die Winden“ bedeutet und zwar aus der Gegend von 
Ottenschlag-reichenau kommend gegen süden und Osten.36 das scheint mir 
doch ein wichtiger hinweis zu sein: Offenbar galten die im nordwesten sin-
gulär anzutreffenden slawischen Ortsnamen nicht als „slawenland“. auf der an-
deren seite lassen sich ausgehend von neumarkt-kefermarkt nach norden in das 
freistädter becken durchaus slawische siedlungs- und Gewässernamen (feistritz, 
Jaunitz, flanitz) festmachen. bei zwettl an der rodl oder frensdorf liegen au-
ßerdem kriterien vor, die eher für böhmischen zusammenhang sprechen.37 

um die slawischen altsiedlungs-namen heraus zu filtern bedarf es eines 
„kunstgriffes“: zunächst sind alle sekundären hofnamen, d. h. namen, die durch 
siedler mit slawischen namen spät gegeben wurden, zurück zu stellen. dies betont 
ja auch chr. hlawinka in ihrer zusammenschau über slawische sprachspuren.38 
das betrifft durchaus eine reihe von namen: z. b. mühlen (dobmühle am 
sarmingbach, krennmühle in Grub bei kirchberg, pöllermühle bei Wörgelsdorf, 
ranitzmühle in Wieshof bei Gramastetten, tobermühle bei pierbach); diese sind 
zumeist spätmittelalterlich und sekundär nach besitzern mit slawischen namen 
benannt worden. ferner gehören dazu: florenthein, friesenegg bei linden, 
Wansch bei rechberg, böhm in liebenau, böhmlehner bei Waldburg, behaimreit 
in Weitersfelden, böhmedt bei steyregg, zawisch bei aist oder zweinzer bei 
tragwein. eine zweite frage sind jene Orte, die eindeutig gegründete planweiler 
nach 1150 darstellen: dobring bei helfenberg, hiltschen, hussenberg, langzwettl 
oder Wullowitz bei leopoldschlag, böhmdorf bei reichenthal, böhmschlag und 
affetschlag bei leonfelden.39 bei den langstreifigen Waldhufen von liebenthal 
bei reichenthal (slawischer personenname) scheint die lateinische urkunde 

36 OeOnb 11, 2.5.10. nach der kulturflächenanalyse ist die merkwürdig lockere zweizeilige hofacker-
siedlung erst kurz vor 1230 entstanden; freilich dürfte dort zuvor ein hof des 12. Jhs. gestanden haben 
(bp 54). es liegt also eine strukturveränderung um 1200 vor und datiert damit die „slawengrenze“.

37 Wiesinger, die besiedlung des unteren und mittleren mühlviertels, s. 581.
38 hlawinka, slawische sprachspuren im mühlviertel, s. 48, anm. 88: In der vorliegenden Arbeit sind 

Hofnamen neben anderen Orts- oder Gewässernamen ohne jegliche Hierarchie angeführt. Daher er-
scheint der Hinweis wichtig, dass für etwaige Rückschlüsse auf die Besiedlungsgeschichte Hofnamen 
slawischen Ursprungs – sofern nicht eindeutige, frühmittelalterliche Belege vorliegen – nicht herange-
zogen werden dürfen. 

39 hlawinka, slawische sprachspuren im mühlviertel, s, 50–102. florenthein bei st. Oswald verweist 
mit seiner kulturfläche von 16–17 Joch auf das späte 12. Jh. bei dobring sind zwar die erweiterungen 
weniger regelmäßig, die kernflur allerdings ist ganz klar eine regelhafte hofackersiedlung. böhm-
dorf ist ein radialhufendorf und verweist auf slawische planweiler, wie wir sie aus der Oberpfalz ken-
nen. auch die kleinweiler böhmschlag und affetschlag sind radial um einen platz gruppert. dazu: 
ratusny, mittelalterlicher landesausbau, s. 98.
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1170–1180 die entstehungszeit vor zu datieren.40 es dürfte vereinzelt schon vor 
den herren von rosenberg eine besiedlung durch „böhmen“ gefördert worden 
sein. dem genauen beobachter fällt auf, dass das große plandorf von elz (1427, 
i. e. „tannenbach“) östlich von kefermarkt eine späte angerartige anlage mit 
Gartenäckern darstellt; freilich dürfte zuvor ein aufsiedlungshof bestanden 
haben.41

der beginn der eindeutschung ist wegen der medienverschiebung bei einigen 
slawischen namen wie tobra, sarming, deiming oder tafersheim schon für das 
8.  Jahrhundert nachweisbar, sie liegen alle an der donau. komposita mit deut-
schem Grundwort und slawischen personennamen sind vor allem in der donau-
nahen riedmark häufiger und verweisen auf die einbindung der slawen in den 
allgemeinen erschließungsprozess.

Indizien der Fluranalyse und Siedlungsgenese

das ausgreifen frühmittelalterlicher besiedlung nördlich der donau kann in 
den Grundzügen als bekannt voraus gesetzt werden; freilich war man zu sehr auf 
einen landesausbau erst ab dem 9. Jahrhundert fixiert. eines vorweg: der über-
wiegende typ der frühen besiedlung waren nicht gegründete Gruppensiedlungen, 
sondern große höfe des adels und der freien dieser zeit („althöfe“). im spä-
teren hochmittelalter erscheinen diese frühmittelalterlichen höfe meist als 
Gruppensiedlungen inmitten ihrer hofwiesen und dazugehöriger ackerflur, die 
blöcke, blockstreifen und gewannartige formen aufweisen kann. der Grad der 
parzellierung war ursächlich von vererbungsgewohnheiten abhängig. acker und 
Grünland entsprechen zwei topographisch unterschiedlichen flurbereichen. da 
die ersten ackerstandorte um hof und Grünland locker platziert waren, konnte 
bei verdichtung (hofteilungen, zusiedlungen) das feldland durch zurodungen 
aus allmende oder Wald in geeigneter Weise erweitert werden. in mehreren 
fällen sind siedlungserweiterungen erst zu einem zeitpunkt erfolgt, als formal-
typologisch hofacker- und reihensiedlungen angrenzende ungünstigere lagen 
erschlossen; deshalb sind diese verdichtungen längs von ausfallwegen solchen 

40 OnbOe 10, 2.9.7. die hufenstreifen erreichen allerdings jeweils 17 Joch, was dieser zeit entsprechen 
würde. liebenthal gilt aber als Gründung der rosenberger nach 1260. birngruber, Waldenfels, s. 261.

41 am Westende der siedlung befindet sich ein nicht integrierter hof (bp 129, nr. 10), weiter westlich 
liegen die Hoflüsse, ein hinweis auf die vorsiedlung, an die 18 Güter in muldenlage angeschlossen 
wurden. der mittelwert des kulturlandes liegt bei 6–7 Joch (um 1300?). der nordwärts anschlie-
ßende geteilte kaufleitner (ca. 20 Joch) zeigt eine ganz ähnliche verquickung von kulturland und 
Weide; er könnte die zeitgrenze für die vorsiedlung markieren (nach 1150).
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plansiedlungen in mancher anordnung nicht unähnlich, aber doch als „scheinbar“ 
zu erkennen. zumeist ist im laufe der zeit die dreifelderwirtschaft adaptiert 
worden, die am übergang zu den planformen im Granithochland feststellbar ist.42

ein weiterer blickpunkt sollte die art und Weise der kulturlandverteilung 
innerhalb der Gemarkung sein. Während beispielsweise altsiedlungen des ebenen 
machlandes oder des Gallneukircher beckens ausgerodete ackerflächen und 
randlich situierte restwälder ausweisen, kommt es im nach norden fortschrei-
tenden berg- und hochland zu immer stärkerer verquickung und kleinteiliger 
abwechslung unregelmäßiger Grundparzellen (acker, Wiese, Weide, Wald), bis 
zuletzt rodungsbuchten und -gassen den späten ausgriff kennzeichnen; es ist na-
heliegend, dass dieser wachsende unterschied nicht nur eine andere betriebsform, 
sondern auch ein gestaffeltes alter anzeigt. selbst im bereich der aufsiedlung 
des konkurrierenden edelfreien adels westlich vom haselgraben sind dabei 
unterschiede der ausrodung erkennbar. bei karolingerzeitlichen Weilern (z. b. 
katzenbach) der südlichen hochflächen erreicht der ackeranteil etwa zwei drittel 
der Gesamtfläche. im Westen von amberg (z. b. brodweger) beträgt das ackerland 
der einödhufen mit unregelmäßiger blockflur etwa 40–50%, im nordwesten von 
st. ulrich erreicht es in den regelmäßigen einödstreifen (z. b. mörlhofer) kaum 
ein drittel der Gesamtfläche. dem kulturland nach sind das rodungsstadien im 
9. und 11. Jahrhundert sowie kurz nach 1100. Offenbar verlief die ausmessung 
dieser hufenrisse zwar nach traditionellen mustern, die wirtschaftliche nutzung 
veränderte sich jedoch. besonders augenscheinlich wird das etwa um die burg 
lobenstein, die um 1230 am rande kurz vorher gerodeter einödhöfe errichtet 
wurde.43

a. ratusny hat aufbauend auf a. klaar das historisch-geographische rodungs-
szenario durch formentypen festgehalten.44 er unterschied neben einzelhöfen 
mit unregelmäßiger blockflur sowie unregelmäßigen Weilern mit block- und 
streifenflur auch unregelmäßige Weilergrundrisse mit regelmäßiger streifenflur. 

42 ratusny. mittelalterlicher landesausbau, s. 43. ratusny, hochmittelalterliche territorialstrukturen, 
s. 82.

43 am ufer der Großen rodl finden sich mehrere Güter um 30 Joch ackerland (mayer, eckertschläger, 
Wiedertschlager 45 aG, schrammel) mit dem bachmayer (19 a–34 aG) im Wald um lobenstein 
ändert sich schlagartig das verhältnis der kulturgattungen. flamberger (16 a), reisengut (15 a) und 
stadler (13 a) entsprechen der rodungszeit 1200–1230; das sonnberger-Gut (16 a, 9 Joch Wald) 
lässt sich schön ausmessen. die Gesamthubenfläche erreicht 49 Joch, das ackerland hat einen anteil 
von 32%, das Wiesenland von 45%. man wird die bauerngüter an der rodl mit dem ackeranteil von 
60-55% der zeit um 1100 zuweisen können, jene um lobenstein spätestens der zeit um 1200. siehe 
dazu: ratusny, mittelalterlicher landersausbau im mühlviertel, s. 92.

44 klaar, die siedlungsformen des oberösterreichischen mühlviertels, s. 134f., hat formaltypologisch 
die hofackerflur als übergangsform zu den reihensiedlungen beschrieben.
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er schloss dabei die stufenhafte entwicklung durch flurumlegung zu regelhaften 
formen nicht aus, wie das um rohrbach der fall zu sein scheint.45 Wenn also um 
1200 ältere siedlungen von Grundherren verändert wurden, wird man die Wurzeln 
dieser veränderten siedlungen ebenfalls hinterfragen müssen. natürlich wurde 
nicht der Markt Rohrbach, wie i. nößlböck meinte, „um das Jahr 1000“ gegründet. 
Ganz ähnlich, wie in anderen „passauischen“ märkten des westlichen mühlviertels 
dürfte st. Jakob in rohrbach sekundär an bestehende vorsiedlungen errichtet und 
bei der marktbildung im 13. Jh. integriert worden sein. Wie weit anfänge zurück 
reichen, lässt sich aus äußeren angaben nicht ableiten.46 im westlichen mühlviertel 
treten fünf varianten von plansiedlungsformen auf: typ a betrifft kleinere zwei-
zeilige Weiler mit kurzen hofäckern, typ b kleinere einzeilige Weiler mit hofan-
schließenden besitzparzellen (b1) bzw. größere zweizeilige dörfer mit ähnlich ge-
ordneten hofäckern. zu diesen meist linearen kleinweilern mit hofackerflur auf 
600–700 m höhe im Jahrhundert 1150–1250 treten dann einzeilige, engständige, 
mittellange hofäcker mit wenigen zusatzrodungen (typ c), sowie einzeilige große 
plansiedlungen mit sehr langen hofäckern (typ d). diese mehrteiligen streifenför-
migen Gemengefluren („hofackersiedlungen“) können tief in das spätmittelalter 
hinüberreichen.47 die fruchtbare erkenntnis dieser forschungsjahre war wohl 
die unterschiedliche ausgestaltung der siedlungsregionen westlich und öst-
lich der Großen mühl. mit dem aussterben der Wilhering-Waxenberger im 12. 
Jahrhundert erlahmte unter dem erben Werner von Griesbach östlich der mühl 
zunächst die kolonisation; fast gleichzeitig festigte das bistum passau seine 
kontrolle über die Grundherrschaft des klosters niedernburg und motivierte 
adelsgefolge zur intensiveren besiedlung mit hofackerweilern. der politische 
übergang zu den babenbergern, die das territorium tüchtigen dienstleuten 
(lobenstein, piber) überließen, erzeugte im Osten der Großen mühl eine neue 
besiedlungswelle und zwar mit engständigen Reihensiedlungen, zweizeiligen 
und auch einzeiligen „Waldhufen“, die weit ins nördliche bergland vordrangen.48  

45 ratusny, mittelalterlicher landesausbau im mühlviertel, s. 50. in harrau, lanzersdorf und dem 
nachträglich urbanisierten rohrbach verweist die dreigliedrigere flur auf eine geplante inwertset-
zung älterer aus höfen geteilter Weiler. da die bauernhöfe der dörfer jeweils ca. 15 Joch kulturland 
erreichen – bei einödgütern als ausmaß in der zeit um 1200 nachgewiesen – dürfte die adaptierung 
der dreifelderwirtschaft bei der flurumlegung bald nach 1200 erfolgt sein.

46 nößlböck, die entstehung des marktes rohrbach, s. 15–18. die über 40 burgrechte erinnern an 
die Größe von putzleinsdorf, wobei die bürger weitgehend 4 Joch zur verfügung hatten. bei der 
umlegung und massiven neuzusiedlung (ca. 191 Joch) wurde offenbar die Gemarkung vergrößert; 
immerhin reichen drei benachbarte zu Weilern zerteilte höfe bei rohrbach in die karolingerzeit 
zurück (120–130 Joch).

47 ratusny, mittelalterlicher landesausbau im mühlviertel, s. 42.
48 krawarik, siedlungsgeschichte österreichs, s. 242f. ratusny, hochmittelalterliche territorialstruk-

turen, s. 93ff. brosch, siedlungsgeschichte, s. 269f. brosch meinte in der 1154 genannten siedlung 
lonveld strukturen eines längsangerdorfes zu erkennen, dem eine „königshufe“ zugrunde liegen 
sollte. leonfelden galt jedenfalls als aufschließungszentrum am kreuzpunkt alter handelswege. ab 
etwa 1240 vermehrten sich die Waldhufengelänge der umgebung.
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östlich von st. Oswald bei freistadt (605 m) fehlen diese plansiedlungsformen 
mit ausnahme inselgleicher hofackerweiler gänzlich. 

neben dieser „formentypologie“ ist auch die „Größenordnung“ zu beachten. 
Waren also die nach der kulturfläche ausgemessenen größeren Orte (die aus 
hofteilungen entstanden) die älteren? Oder zeigt das ausmaß des kulturlandes 
unterschiedliche soziale schichten an? letzterer Gedanke könnte unwillkürlich bei 
„villikationshöfen“ aufkommen. Wenn wir allerdings die kulturflächen und ihre 
zeitliche relation durch vergleiche hinterfragen, wird sich in den meisten fällen 
vor der Jahrtausendwende die hufe im ausmaß des erschlossenen kulturlandes 
zeitspezifisch kaum unterscheiden – es sei denn, der „sonderfall“ wird angemerkt.49 
seit der späten karolingerzeit war ohnehin die ausgabe von „normierten“ hufen 
(d. h. als ernährungsbasis eingeschätztes kulturland aus bebaubarem Grund) als 
„huben“ üblich, es waren also keine beliebigen ertragsgrößen. Obwohl a. ratusny 
nicht die hubengröße sondern die siedlungsform im auge hatte, fiel ihm auf, dass 
die auf hügelrücken im flachwelligen land situierten einödhöfe mit unregelmä-
ßiger blockflur in ihrer Gesamtfläche (40–80 Joch) wesentlich größer waren, als 
die hofstellen in planweilern (20–30 Joch) auf weniger begünstigten standorten 
in bewegtem relief oder nahe der kerbtälchen.50 einzelhöfe und unregelmäßige 
Weiler mussten also ein höheres alter haben.

urkundlich abgesicherte Gründungen von bauernhuben gibt es seltener; meist 
ist nur ein datum verfügbar, vor welchem die siedlungseinheit entstanden sein 
muss. zahlreiche von mir durchgeführte siedlungsanalysen in den donauländern, 
innerösterreich und salzburg ergaben weitgehend folgende mittelwerte als 
zeitrelationen der kulturfläche von hufen: etwa 90 Joch 880–900, etwa 80–70 
Joch 960–990, etwa 60 Joch um 1000, 50 Joch 1030–1050, 37–33 Joch 1065–1090, 
etwa 25 Joch um 1120–1130, 20 Joch um 1150–1160. dabei ist die treffsicherheit 
sowohl bei hufen um 37 Joch, z. b. bei st. Georgen am Ybbsfeld, als auch die 
zeitliche einschätzung früherer erschließungen um 90 Joch, z. b. im fall des locus 
Nezzilapach oder der villa Obrinindorf in den 880er Jahren gleichermaßen gege-
ben.51 auch aus realproben des mühlviertels selbst lassen sich zeitannäherungen 
beibringen. so müsste das vor 1130 gerodete und genannte Gut Engersdorf bei 
kasten (südlich haslach) zumindest etwa 25 Joch aufweisen; in der tat beträgt 

49 begriffen wie Königshufen oder Edelmannshufen werden immer wieder eine besondere „Größe“ 
nachgesagt. schon einige Jahre gehen aber historiker davon ab und meinen, dass solche bezeichnun-
gen doch eher das recht an diesen hufen formulieren.

50 ratusny, hochmittelalterliche territorialstrukturen, s. 90.
51 krawarik, frühmittelalterliche erschließung im unteren traungau, s. 80f. krawarik, siedlungsge-

schichte österreichs, 427, anm. 644. die „nahe der ipf gelegene hube“, die kaiser heinrich ii. 1002 
dem kloster st. florian schenkte (ublOe ii, s. 70), ist vermutlich eine der seit den 970er Jahren 
planvoll angelegten hofsiedlungen wie enzing, hohenbrunn oder niederneukirchen, die alle um 70 
Joch kulturfläche erreichen.
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das ackerland allein des Mayer zu engersdorf ca. 28 Joch.52 die cella ad movile (= 
kleinzell) von 1109 weist als rodungszentrum ca. 97 Joch kulturland auf, auch 
die meisten anderen 1111/1115/1125 genannten siedlungen im mühlviertel über-
steigen jeweils die kulturfläche, die der urkunden-zeit entsprechen würde. die 
„größten“ bauerngüter von inner- und mittertreffling (predium penzonis thre-
binicha) erreichen um 30 Joch kulturland. das von einem slawen gegründete 
Crouchenberch prope Gvsin zu 1122 misst 26 Joch, die kulturfläche des „slawischen“ 
bauerngutes triefhaider (predium marchadi threbeia) 22, das Gut lamm (von 
slaw. Lom) maximal 19 Joch. das scheinen indizien dafür zu sein, dass slawische 
rodungsbauern nicht nur in kärnten, sondern auch im mühlviertel mit einem 
reduzierten kulturland auskommen mussten.53 eine topographie sollte dabei 
verbessert werden: das in den urkunden genannte predium stoigei ist nicht die 
hube steg bei urfahr sondern steigersdorf (ca. 30 Joch) nordwärts benachbart 
dem Gut lamm.54

es lassen sich im idealfall durch die kulturflächenmethode auch gruppenhafte 
zeitannäherungen finden. der heimatforscher a. höllhuber hat in seiner letzten 
arbeit über seine „heimatburg“ reichenstein behauptet, die 1230 genannte burg 
reichenstein an der Waldaist hätte schon um 1150 bestanden, weil sie als vogtsitz 
für die pfarre Wartberg erbaut worden wäre.55 die analyse dieser bauernfluren 
ergibt einen siedlungsansatz um 1100 und sechs bauerngüter, die in die zeit um 
1150 zeigen; einige andere weisen in die zeit um 1200. die gängige annahme der 
pfarrwerdung von Wartberg (etwa 1128) wurde vom forscher selbst verworfen, da 
sie erst nach Gutau (um 1131/1147) erfolgte; er setzte den zeitraster der entstehung 
zwischen 1131 und 1208 an. die überlegungen höllhubers scheinen stimmig 
zu sein, wenn man bedenkt, dass ein kleiner burgsitz schon von abgaben von 

52 das nordwestlich benachbarte kainzengut (engersdorf ) erreicht ca. 45 Joch, der östlich anschlie-
ßende „Gruber“ misst über 30 Joch. ein zweites beispiel: 1141 wurde die rodung des holzergutes 
südlich kühhofen im machland begonnen. die kulturflächenanalyse ergab ca. 35 Joch; eine nähere 
betrachtung des katasters zeigt allerdings, dass dieser Wert durch späte ausrodung erzielt wurde. 
Ohne die potentielle Waldfläche (im nW) werden 23 Joch erreicht, was ziemlich genau dem ro-
dungsbeginn entspricht. siehe dazu: krawarik, das machland und seine herren, s. 95, anm. 156.

53 ublOe ii, s. 139, s 142, s. 149. das predium Sunzonis willihartisdorf (Willersdorf, ca. 60 Joch), das 
predium Volcrade vide begeringin (bairing, 55–60 Joch), das predium brumizlaistorf (pröselsdorf, 
70–80 Joch) oder das genannte aigelsbergergut (predium Egilisperc, 32 Joch) übertreffen jeweils 
deutlich den zeithorizont der kulturfläche. Wie ri iv, 1,1 n. 102, zu 1125, in: regesta imperii Online, 
uri: http://www.regesta-imperii.de richtig anführt, sind die urkunden 1111 und 1115 gefälscht. bei 
den „slawischen“ bauerngütern fällt die unregelmäßige inselgleiche abfolge von acker- und Wiesen-
land auf, die Werte der kulturfläche – wenn man davon ausgeht, dass Grukenberg in einem früher 
erschlossenen Gebiet liegt – liegen klar unter den zeitrelevanten vergleichsbeispielen.

54 siehe dazu OnbOe 11, 5.1.35. aus der erstnennung staigstorff (1499) wird der slawische pn *Stoj-k- 
abgeleitet. in der früheren literatur von strnadt bis pfeffer wurde fälschlicherweise damit die hube 
steg identifiziert. hohensinner konnte (im OnbOe) offenbar die urkundlichen nennung nicht 
zuordnen.

55 höllhuber, burgen auf allen bergen, s. 3, 27 und 104. das von ihm kartierte frühe herrschaftsgebiet 
am „hinterberg“ umfasst kaum 20 bauern.
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etwa zehn bauern unmittelbar leben konnte. daher wird man die entstehung 
reichensteins in die zeit 1150–1170 platzieren können, als Wartberg pfarrsitz ge-
worden war. 

nur wenige Jahre vorher hatte der edle Otto von machland das zister-
zienserkloster baumgartenberg gegründet (1141) und mit einigem besitz aus dem 
machland und hinterland des unteren mühlviertels bedacht. es gehörten auch 
30 mansen unbebauten landes an der naarn aufwärts dazu (Preterea sursum 
iuxta Nardum terre deserte et inculte XXX mansos illuc delegavit), was auch 1151 
die päpstliche bestätigung anführt. bei der genauen besitzangabe durch herzog 
leopold vi. 1209 sind es plötzlich 50 mansen bei königswiesen geworden (De nor-
dica quoque silua in Kunegeswisen ad quinquaginta mansos habent ex donatione 
primi sui fundatoris). das urbar von baumgartenberg von ca. 1335 klärt auf, dass 
darunter Güter aus dem amt mönchdorf zu verstehen sind. es handelt sich um 
den talabschnitt der Großen naarn östlich von ruttenstein. Wie die analyse ver-
mittelt, lag die hauptmasse der rodungen im mönchwald am numberg (771 m), 
kleinere teile hingegen im nordwesten von königswiesen. auch hier bietet sich 
die kulturflächenanalyse an, zeitentsprechend sollten die rodungshuben nicht 
mehr als ca. 24 Joch kulturland und nicht weniger als 15 Joch aufweisen. soweit 
die urbarangaben identifizierbar sind, wird dieser Wert in drei fällen geringfügig 
übertroffen, die meisten huben pendeln um 19–22 Joch kulturland.56 im amt 
mönchdorf sind auch zukäufe des stifts und andere schenkungen verewigt, u. a. 
Güter aus reichenbach beim niederösterreichischen rappottenstein. Was aus an-
deren rodungsgebieten (z. b. ilzgau) bekannt ist, bestätigt sich hier wieder einmal. 
zum einen waren schenkungen selten flächendeckend und es wurde ausgewählt; 
zum anderen vermochten solche zuwendungen schon bestehende rechte bereits 
vorhandener kolonisation nicht aufzuheben. die kulturflächenanalyse kann je-
denfalls das zeitszenario bestätigen.

vor der verhufung, sowie offenbar nebenher auslaufend, gab es in mitteleuropa 
gelegentlich unterschiedliche „hufensysteme“, die verschiedene soziale parameter 
vermuten lassen, aber gesichert ist das nicht. konkret anders eingestuft war die 
„slawenhufe“ im karantantischen raum, aber selbst dort hat slawischer adel 
„bairisch-fränkische“ hufensitte übernommen. indizien für eine abgestufte 

56 ublOe ii, s. 192 zu 1141; ublOe ii, s. 259f. zu 1151 und ublOe ii, s. 517 zu 1209. schiffmann, 
Oberösterreichische stiftsurbare 3.2.3, s. 49f. nach zögerndem beginn scheint im wesentlichen ab ca. 
1150–1160 gerodet worden zu sein; dabei wurde vermutlich mönchdorf (20 mansen !) als planmäßi-
ges straßendorf angelegt, wo sich auch der amtssitz entfaltete. das erklärt die höhere zahl der man-
sen zwischen 1141 und 1209. überprüft wurden: hyltprantsperg/brunnlehen (21 Joch), Gayzslag/
Gaisschlager (21 Joch), Grueber (25 Joch), raeut/numberger (19 Joch), alio foedo/rodungsbucht 
ohne haus (20 Joch), öd/Obered (20 Joch), hellperg/Großhöller (25 Joch), Greynolts/Greissl (24 
Joch), rurgraben/bachzell (20 Joch), sybraer/siberer (22 Joch), swaertzenperg/schwarzenberg (21 
Joch), eppenperg/ettenberger (18 Joch), durrenoed/dirnöd (25 Joch). einige wenige rodungen er-
folgten offenbar nach dem datum 1209.
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Größenordnung, etwa nach hochadel – adel – freie, ist erst ein einziges mal 
an der Grenze zu bayern festgestellt worden, wobei offenbar eine „alte“ (mero-
wingerzeitliche) Ordnung zugrunde liegt. reste dieses systems dürften noch an 
der inn-salzach-achse vorhanden sein.57 im attergau und traungau finden sich 
flächendeckend solche indizien nicht mehr, wenn auch einzelne altsiedlungen 
solcher frühen provenienz nicht ausgeschlossen werden können. diese hinweise 
vermitteln, dass in einem ausbauland wie dem mühlviertel in der regel wohl 
die größere kulturfläche das höhere alter anzeigt. das berechtigt zu einer an-
gemessenen interpretation. nehmen wir das beispiel von ried in der riedmark: 
der kirchenort erreicht im nach dem franziszeischen kataster analysierten 
kulturland knapp 60 Joch (= ca. 34 ha), das benachbarte rieddorf hingegen 105 
Joch (60 ha). östlich anschließend liegen der aigenbauer mit 37 Joch (ca. 21 ha) 
sowie der in zwei Güter geteilte hof von zeinersdorf mit 52 Joch (ca. 30 ha). 
im Größenvergleich könnte also aigen dem späteren 11. Jahrhundert, die curia 
in Zaeunerstorf dem früheren 11. Jahrhundert zugewiesen werden, wobei in der 
regel ein gewisser spielraum angesetzt werden kann. das kirchenzentrum ried 
wäre für die zeit der erstnennung (823 Reode) viel zu klein.58 nehmen wir aber an, 
dass die rieder kirche damals aus der Gemarkung rieddorf ausgegliedert wurde, 
würde mit der summe 165 Joch (ca. 98 ha) genau jener Wert erreicht werden, der 
zumindest für eine Gründungszeit 800–820 spräche. nun ist die verfälschung 
dieser urkunde nachgewiesen worden, wenn auch einige inhalte zeitlich zutreffen 
könnten.59 ried dürfte neben naarn und saxen zur tatsächlichen schenkung karls 
des Großen an passau gehören, worauf auch die patrozinien (remigius, michael, 
stephan) hinweisen sollten. hofkirchen bei saxen aber scheidet aus, weil es erst im 
späteren 10. Jahrhundert als hof mit eigenkirche gegründet worden sein kann.60

bei der flurgenetischen rekonstruktion sollte eingeschränkt werden, dass die 
eigentliche Genese der altsiedlungen im frühmittelalter weitgehend verborgen 
bleibt. allerdings ist davon auszugehen, dass zumindest die masse der althufen 
erst seit dem 12. Jh. durch teilungen verdichtet wurde. Große alte höfe wurden 
freilich manchmal früher geteilt, wodurch bereits im mittelalter Haufendörfer 
mit unregelmäßiger Blockflur entstanden. in diesem zusammenhang ist es auf-

57 krawarik, tittmoning vor seiner städtischen entwicklung, s. 94–121.
58 manche kirchorte der karolingerzeit (z. b. neidling) sind etwas kleiner als zeitparallele altsiedlun-

gen, was mit dem umstand zusammenhängt, dass die ernährungsbasis („hufe“) eben nicht nur auf 
landwirtschaft fußte. Wie pfeffer, mühlviertel in der frühzeit, s. 33, vermerkt, war die pfarrausstat-
tung der karolingerzeit mit 25–60 Joch üblich.

59 krawarik, das machland und seine herren, 96. erkens, ludwig des frommen urkunde, 110. im 
machland gehörten naarn und ried zu jenen Gütern, die der adel dem bistum passau entfremdet 
hatten. die längere fassung der urkunde wurde um 985 gefälscht; die kürzere fassung scheint formal 
echt zu sein, es wurden aber ergänzungen vorgenommen, etwa der bestand je zweier kirchen zu 
ardagger und saxen.

60 krawarik, das machland und seine herren, s. 73f.
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fallend, dass in den donauebenen etliche haufendorfähnliche siedlungen liegen. 
insbesondere zieht der typ des haufendorfes vom machland bis zum becken von 
Gallneukirchen eine „altsiedlungs-Gasse“, in ihr befinden sich weitgehend ehe-
malige althöfe merowingischer und frühkarolingischer zeit. f. pfeffer stützte sich 
neben den slawischen Ortsnamen vor allem auf diese kennzeichen der flur- und 
Ortsformen, wenn er geschichtliche zusammenhänge erörterte. darin folgte er 
a. klaars siedlungsformentypologie, wobei aber die damalige fachwelt an „ge-
gründete“ und nicht durch teilung allmählich entwickelte haufendörfer glaubte.61
indizien für gegründete höfe in solchen dörfern ergeben sich durch die 
Gemengelage innerhalb der dorfflur. üblicherweise bestätigt die rückschreibung 
in Grundbüchern und urbaren die wiederholten parallellagen oder verzahnungen 
von teilgütern, die stufenhaft zu einem „teilungszentrum“ zusammen gefügt 
werden können. es ist daher angezeigt, beispielhaft solche alte haufendörfer durch 
fluranalyse zu hinterfragen. als beispiele wurden die beiden dörfer niederzirking 
(254 m) und Oberzirking (276 m) ausgewählt, die südlich von ried in der riedmark 
am rand der donauebene liegen. die fluranalyse macht zunächst sichtbar: es han-
delt sich um zwei eigenständige dörfer, randliche verzahnungen an der flurgrenze 
zueinander sind minimal und stellen kein indiz für eine abspaltung dar. auffällig 
ist ein kompakter, von niederzirking aus gegründeter einödhof „im lehen“ (= 
Oberzirking nr. 22); südwestlich davon befindet sich der von Oberzirking aus 
gegründete Weiler Waging mit block- und blockstreifenflur (zerfallen aus einem 
hof, nr. 23, 25 und 26), der ebenfalls eine kompakte anlage darstellt. Weiter im 
Westen ist am rande der flur ein weiterer einödhof (Oberzirking nr. 30, prömer), 
im süden der moosbauer (Oberzirking nr. 33) situiert. bei beiden dörfern können 
unterbäuerliche liegenschaften (inhäusel, hofstätten, kleinhäuser) vernachlässigt 
werden.62

das dorf niederzirking weist zehn bauernhäuser auf, wobei nr. 9 durch 
seinen namen (vulgo höfstett) eine sehr frühe hofstatt erkennen lässt. das ei-
gentliche dorf Oberzirking besteht ebenfalls aus zehn bauernstellen, der stärkere 
zerfall in schmälere blockstreifen scheint mit der geringeren kulturfläche und 
der zeilenartigen anordnung im dorfraum zusammen zu hängen. die bäuerli-
chen liegenschaften niederzirkings sind aufgrund der häufigen parallel- und 
zwickellagen gut zu analysieren. die flur entwickelte sich zunächst ostwärts im 
poneggen- und riedfeld, wobei mehrfach um die liegenschaften des diwolt nr. 
4, neben der kirche der älteste hof (1378 curia iuxta ecclesiam), die parzellen der 
nachbarn gruppiert sind. nr. 4 bildet mit nr. 20 kühas ein in der flur häufig 

61 pfeffer, mühlviertel in der frühzeit, s. 23f.
62 Oöla fk ried in der riedmark nr. 842 bzw. mappe 43110: die Ortschaft niederzirking umfasst 

21 häuser, Oberzirking hingegen 34 häuser. die liegenschaften verteilen sich in den fluren linden-
feld, Oberzirking, Oberfeld, riedfeld, poneggenfeld und niederzirking.
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auftretendes parzellenpaar und auch die größten einzelparzellen (u. a. Gp 2053, 
2081, 2291, 2265/2272). noch näher scheinen nr. 4 und nr. 5 zusammenzuhängen, 
eine rekonstruierbare einheit sind auch nr. 14 Wahl und nr. 15 Ortbauer, die wahr-
scheinlich aus nr. 20 oder nr. 5 ausgegliedert wurden; ziemlich sicher wurde nr. 8 
thurnbauer von nr. 14/15 abgeteilt. diese ansätze einer fluranalyse verweisen 
mit großer sicherheit auf einen hof und nicht auf einen gegründeten Weiler.63 
beim dorf Oberzirking ist die fluranalyse etwas komplizierter; immerhin lassen 
sich auch hier hofpaare fixieren, z. b. nr. 6 lindenbauer und nr. 7 schmirzl, 
oder nr. 9 Jungbauer und nr. 17 prömer. nr. 9 keilt ostwärts mit einer großen 
Grundparzelle (Gp 2358) in die noch größere (Gp 2337) von nr. 3 brunner hinein. 
da dort kleinere Grundparzellen von nr. 8 prükler, nr. 6/7 und nr. 9/17 halb 
umschlossen werden, scheint der älteste hof bei nr. 3 (+2+5) gestanden zu haben. 
fluranalytisch wuchs also auch Oberzirking aus einem hof heraus.64

im machland sind die großen „althöfe“ schon analysiert. Ob alle frühen 
altsiedlungen westlich davon auf einen hof zurückgeführt werden können, 
würden erst eingehende Ortsanalysen zeigen. Gerade bei verkehrsorientierten 
ufersiedlungen wie z. b. abwinden sollte vorerst ein fragezeichen bleiben. deshalb 
wurde versucht, die flur in landshaag einzusehen; vor allem Oberlandshaag spielte 
ebenso im verkehr eine rolle, während unterlandshaag bäuerlicher zu sein scheint. 
eine fluranalytische probe beim allersdorfer (Grainer nr. 14) vermittelt eine 
totale flurzersplitterung vom pfarrholz im norden über das landshaager feld 
bis in den süden des feldkirchner feldes. das verweist zum einen nicht auf eine 
gegründete dorfanlage, zum anderen auf die zusammengehörigkeit der beiden 
dorffluren.65 Wie sich zeigt, vermittelte die unkritische annahme gegründeter 
sammelsiedlungsformen nicht nur unschärfen, sondern auch verzerrungen. denn 
gerade in den donauniederungen war die unregelmäßige blockflur zuweilen in ein 
gewannartiges system umgelegt worden. Gewannähnliche zersplitterung findet 
man allerdings auch in den randlagen des hochlandes. so bietet das slawische 
dorf Winden südlich der burg Windegg ein anschauliches beispiel dafür, indem 
unterschiedliche streifenbündel bis zu schmalen Gewannstreifen angeordnet sind. 

63 Oöla fk ried in der riedmark nr. 842: die Gp von nr. 4 in niederzirking bilden in sechs–sieben 
fällen den ausgangspunkt von abteilungen und sind auch am flurende im nW und sO situiert, wie 
das in großen althöfen fast immer der fall ist. der stufenhafte „zerfall“ der altsiedlung scheint so 
vor sich gegangen zu sein: nr 4 (mit 20 und 17) > 5, nr. 4 > nr. 20, nr. 4 > nr. 14/15, nr. 14/15 > nr. 
8 (und 9 = hofstatt), dann erst abspaltungen von nr. 17 und nr. 12. Oberösterreichische stifts urbare 
3.2.3., s 111. im urbar 1378 von st. florian lassen sich neben dem „althof “ drei weitere höfe (= curia) 
ermitteln.

64 fk ried in der riedmark 842. Oberösterreichische stiftsurbare 3.2.3., s. 42f. Oberzirkung wurde 
dem stift baumgartenberg von den herren von aist geschenkt. im urbar 1335 werden neben dem 
amthof (brunner) noch vier andere curiae angeführt, wobei zwei bereits geteilt sind (mueleich,-
Geystner/spaendel, quarta curia, hannhof divisa est in duas partes). außerdem werden erwähnt:  
das pawen guet, Jans Oweninne guet, haendl guet.

65 Oöla fk landshaag (1827) nr. 494.
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in diesem fall hängt das sehr wahrscheinlich mit der herrschaftlichen auflösung 
des hofes zusammen, wodurch etwa zur gleichen zeit mehrere bauern angesetzt 
wurden. die einödhöfe südwärts der anlage wurden spätestens um 1100 gerodet.66 
damals scheint der hof zu Winden noch nicht aufgeteilt gewesen zu sein.

ein besondere herausforderung bietet auch der östliche Wörth. da die flur 
aufgrund urbanen Wandels nicht schlüssig ausgemessen werden kann, musste 
der raum über die fluranalyse im Grundparzellen-protokoll des franziszeischen 
katasters untersucht werden. in der tat zeigen sich in der region höflein-Walding-
rodl-lindham eigenartige flurverschränkungen und sekundäre Gemengelagen, 
die eine berechnung schwierig machen; es können daher nur annäherungswerte 
angegeben werden. der hof von Walding (bp 66, nr. 28) zerfiel in ungewöhnlicher 
Weise, wobei es aber nur zwei zentrale liegenschaften gibt (nr. 28 und nr. 27, bp 
65, herrschaft Ottensheim). extern liegende Grundparzellen wurden bei den etwa 
136 Joch nicht mit gerechnet.67 die höfe von lindham, rodl und schwarzgrub 
(ein jüngerer hof ) „fransen aus“, d. h. es gibt keine exakt gerade Grundgrenze. 
immerhin wird die position von schwarzgrub im Gschwendt an der rodl sichtbar, 
wodurch eine ungefähre abgrenzung vorgenommen werden kann. Gerade in 
der flur des rodl-althofes, der beim Wirt nr. 1 (bp 1) stand, sind im laufe 
der zeit mehrere kleine Grundparzellen-einschlüsse aus Ottensheim, Walding, 
pösting und schwarzgrub erkauft worden; diese liegenschaften wurden bei der 
rekonstruktion mit berechnet. das ausmaß dieses hofes im aufeld, kreutzfeld, 
kodllfeld und mitterfeld beträgt ca. 110–112 Joch. zwischen den parzellen von 
rodl und lindham kommt es im mitterfeld mehrfach zu verzahnungen und im 
schmiedbauernfeld zu sekundären enklaven. ursprüngliches hofzentrum in 
lindham war der mittermayer (bp 64) nr. 2. insgesamt kann der hof von lindham 
auf ca. 146 Joch, allerdings mit den rodungen am abhang (z. b. Oberfeld), veran-
schlagt werden.68 die urbane veränderung von Oberottensheim ermöglicht bloß 
theoretische überlegungen. es fallen die liegenschaften des hofes von höflein 

66 Oöla fk Windegg (1827) nr. 1175 und karte 43113: das einstige hofzentrum befand sich offenbar 
bei bp 41; insgesamt gibt es acht bäuerliche liegenschaften, auf die die Gp 856–1282 zu verteilen 
waren. reinem ackerland von 105 Joch stehen 130–150 Joch gesamtes kulturland gegenüber, je nach-
dem, wie weit das Wiesenland zu interpretieren ist. die durchschnittliche ackernahrungsgröße be-
trägt ca. 16–18 Joch, bei niederzirking sind es weit über 30 Joch. der geteilte hof stefeld (bp 50/52) 
erreicht 37 Joch, der benachbarte zeizl-bauer (bp 49) 29 Joch kulturland.

67 kG Walding 1119: neben dem bauer nr. 28 und ziegelbauer nr. 27 ist noch der Wirt nr. 8 eine 
wichtigere liegenschaft. im flurverband befinden sich etliche hofstätten und häusel, die sich of-
fenbar in einer späten zeit gelöst haben; auffällig ist auch, dass rund um die Ortsflur Walding auch 
etliche kleinbauern ansässig sind (z. b. zreitner nr. 37, Oberer und unterer Watzenbäck, leitner), 
die auf urbanen einfluss hinweisen. die summe des ermittelten kulturlandes in den Gp 342–687 
bzw. 863–874 erreicht 135 Joch 1465 Quadratklafter.

68 fk lindham (1827), nr. 532: unklar muss bleiben, ob die lange flur im schmiedbauern feld (Gp 866 
und 902, bei rodl nr. 1) östlich der lindhamer liegenschaften anfänglich zu rodl oder schwarz-
grub gehörte. bei rodl bilden sich zwei teilungseinheiten: 1/2/3 und 5/6/8, die sicher im hochmit-
telalter zerfielen.
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heraus, die etwa 113 Joch erreichen. die flur von Ottensheim erstreckt sich vom 
feichnter nr. 20 (Walding) bis zum ufer. Westwärts der rodl besaß der markt 
schon in zeiten urbaner veränderung uferland an einem Wasserarm (Gp 1035) 
und südlich davon die Obstgärten. mit dieser wohl erst allmählich kultivierten 
region würde die kulturfläche ca. 277 Joch ausmachen, ohne diese „halbinsel“ 
nur ca. 147 Joch.69

die fluranalyse ist in dieser form bei gegründeten städten und märkten nicht 
anwendbar, die problematik zeigt sich bei schwertberg. l. mayböck hat beim 1287 
genannten markt eine vorgängersiedlung des 11. Jahrhunderts vermutet.70 Wenn 
man das hinterland solcher kleinurbaner Orte hinterfragt, können aber indizien 
gesammelt werden. das beispiel des 1170 gegründeten platzmarktes neumarkt 
(624 m) sollte zu denken geben. die einödgüter im Westen und süden (pillhofer, 
kreilgut, mayrwöger) haben kulturflächen, die noch in das 11. Jahrhundert zu-
rückgehen. die fiktive analyse von neumarkt selbst ergibt ohne bergwärts vor-
genommene nachrodung (edlluss) ca. 50 Joch: es könnte also davon ausgegangen 
werden, dass der markt am standort einer altsiedlung aus dem 11. Jahrhundert ge-
gründet wurde. diese vorgangsweise scheitert aber anderswo wie bei königswiesen 
oder perg weitgehend. bei königswiesen (580 m)würden die marktfelder ohne 
Wimmfeld karolingerzeitliche ausmaße erreichen, was wenig glaubhaft wäre. 
da aber in der direkten nachbarschaft mehrere höfe um 50 Joch kulturfläche 
aufweisen, werden die anfänge auf eine altsiedlung nach der Jahrtausendwende 
zurück zu führen sein. bei perg sind frühmittelalterliche strukturen durch die 
urbane entwicklung verschüttet.71 

mangelnde bevölkerungsverdichtung beließ in einigen mühlviertler regionen 
sogar einödhofmuster, während anderswo der siedlungstyp des haufenweilers 
entstand. die schematische fluranalyse mit dem katasterprotokoll hat ebenfalls 
ihre tücken. im bergigen hinterland sind die liegenschaften von kleinweilern 
nicht immer klar zuzuordnen. als beispiel mag alberndorf in der kG pröselsdorf 
dienen. der Weiler besteht aus drei bauerngütern, wobei das ganz aus stein errich-
tete traumergut nr. 1 als Ganzbauer die größte liegenschaft ist. im kataster wird 
das angegebene kulturland mit knapp über 72 Joch bemessen. bei der kontrolle 
auf der karte stellt sich allerdings heraus, dass eine reihe von Grundparzellen von 

69 Oöla fk Oberottensheim (1827) nr. 697: der einschätzung liegen zugrunde die Gp 1–333, 342–
400, 640–650 und ab 657. 1154 wird die Insel bei dem Markte Otempsheim genannt.

70 Oöla fk schwertberg (1827) nr. 965: die direkte marktflur nr. 1-79 (Gp 1-127) beträgt ca. 20 
Joch. die flur sand (standort schloss schwertberg) sowie der abhang der flur hofstetten können 
vernachlässigt werden. Wenn man annimmt, dass der kalvarienberg im mittelalter noch nicht gero-
det war, erreicht die ebene marktflur im sO ungefähr 50-60 Joch. es könnte also mayböcks annah-
me stimmen, dass eine vorgängersiedlung im 11. Jh. angelegt wurde. mayböck, schwertberg, s. 166.

71 an der südlichen Gemarkungsgrenze von perg wurde im späten 10. Jh. der hof zu Wimm (75 Joch) 
angelegt. das westlich von perg gelegene zeiling geht auf das spätere 8. Jh. zurück, mindestens so alt 
müsste also eine altsiedlung zu perg eingestuft werden.
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alberndorf zurodungen nördlich von berbersdorf sind, die in den dorfverband 
gezogen wurden.72 berücksichtigen wir nur das reine ackerland von alberndorf, 
das sich im linnfeld mit berbersdorf verzahnt, bleiben 46 Joch übrig (2/3). da 
alberndorf höchstens genauso groß ist wie der nachbarort (4 Güter), hilft eine 
überlegung: acker- und Wiesenland beider Orte zusammen lassen sich schön 
abgrenzen und erreichen ungefähr 140 Joch. es ist also davon auszugehen, dass 
der Weiler alberndorf so wie auch berbersdorf 60–70 Joch kulturfläche messen. 
einer ähnlichen Größenordnung entspricht der kleinweiler niederkulm, wobei 
allerdings aufgrund der berglage (333 m) die Wiesenraine und Wieseneinfassungen 
der ackerflächen probleme der berechnung aufwerfen.73 das südlich benachbarte 
zinngießing ist deshalb interessant, weil es als echter -ing-name eingestuft wird. 
die fluranalyse des kleinweilers ergibt wenig überraschend ca. 34 Joch und damit 
die zeit des späteren 11. Jahrhunderts74. dies kann als klarer nachweis dienen, dass 
echte -ing-namen noch um 1100 gebildet wurden.

natürlich war es nicht möglich, für viele hundert altsiedlungen des mühlviertels 
mit dem franziszeischen kataster eine flurgenese bzw. kulturflächenanalyse wie 
bei der arbeit über das machland auszuführen. die fluranalyse wurde nur dort 
durchgeführt, wo es wegen der frühen zuordnung oder der ethnischen ausrichtung 
angeraten schien. das angebot von „dOris“ macht es aber möglich, in sehr 
vielen fällen auf der katasterkarte das ackerland bzw. kulturland annähernd aus-
zumessen, wobei geringe fehlerquellen auftreten können. deshalb wurden auf der 
karte verschiedene Größenkategorien der ermittelten kulturfläche eingetragen. 
allerdings mussten darüber hinaus zahlreiche geteilte huben des hochmittelalters 
oder meierhöfe in ihrer kulturfläche bestimmt werden, sowie auch zu planformen 
umgelegte altsiedlungen. es geht letztlich auch um die übereinstimmung mit 
onomastischen ergebnissen zu althochdeutschen bezeichnungen, bekanntlich 
wird diese Grenze etwa um 1100 gezogen. in zahlreichen fällen reicht diese Grenze 
jedoch real in das erste drittel des 12. Jh. hinein.

72 Oöla fk pröselsdorf (1827) nr. 796. alberndorf besteht aus nr. 1 traumer (bp 27, nr. 2/3 kra-
mergut (halbbauer bp 29) und nr. 4/5 schmidtgut (bp 32). die fraglichen Grundparzellen sind 
256, 272, 274, 288, 305, 309, 315–319, 329, 374–375, darunter vier Waldparzellen. insgesamt macht das 
6 Joch ackerland aus.

73 Oöla fk niederkulm (1827) nr. 656: es sind vier bauerngüter davon betroffen (bp 3, 5, 9, 11), 
wobei zölzer nr. 3 (dreiviertelbauer, abseitig südwärts) eine frühe abspaltung zu sein scheint; ins-
gesamt misst die siedlungsanlage ohne Wald ca. 91 Joch. reines ackerland plus Obstgärten des hof-
raumes erreichen 66 Joch, wobei Wiesenraine höchstens ein paar Joch beanspruchen.

74 fk nr. 656: vom vollbauer „hauser“ nr. 2 (bp 83) haben sich zwei hofstätter nr. 1 und nr. 3 abge-
spalten. da südlich benachbarte bauerngüter wie bierbauer (bp 50) oder krois (bp 79) bzw. asanger 
(bp 73) ca. 32 Joch kulturland erreichen, ist diese region erst im späteren 11. Jh. aufgesiedelt worden.
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Zeitgrenzen und Raumstrukturen nördlich der Donau

Wir wissen bereits: in den donauebenen befanden sich die frühesten altsiedlungen. 
aus der zweiten hälfte des 7. Jahrhunderts ist der slawische Werkstättenbezirk 
zu mitterkirchen/lehen-labing bekannt, der sich aber als altsiedlung nicht er-
halten hat (und um 800 aufgegeben wurde). aus dieser frühphase scheint nun 
nach der kulturfläche auch das dorf niederzirking zu stammen. der nachbarort 
Oberzirking ist vergleichsweise um mindestens eine Generation jünger.75 damit 
ist der zeithorizont von Gusen und auhof um 700 erreicht, wo archäologisch die 
siedlungsplätze festgestellt wurden. im früheren 8. Jahrhundert kamen dann noch 
arbing sowie zuletzt der herrenhof des modlimir (mettensdorf ) dazu, wobei 
bei arbing gewisse unsicherheiten bestehen. es gab aber damals auch schon bai-
rische altsiedlungen wie naarn, vielleicht auch eizendorf oder perg.76 nach der 
kulturflächenanalyse sind die altsiedlungen am nordrand des eferdinger beckens 
etwas jünger – mit einer ausnahme: landshaag. die 270 Joch der beiden mitei-
nander verbundenen dörfer signalisieren das frühere 8. Jahrhundert (ca. 730?); 
in verbindung mit der alten donauladstätte für salz nach böhmen könnte dort 
das legendäre Rosdorf gelegen sein.77 bei hofkirchen im mühlkreis wissen wir, 
dass der markt aus einem hof bei einer kirche entstand. freilich ist die erhebung 
der kulturfläche in diesem fall nur fiktiv, weil die umlegung total war. die deut-
lich über 250 Joch würden eine ähnliche zeitstellung wie landshaag vermitteln, 
hofkirchen liegt aber relativ hoch (601 m) am rande des zentralmühlviertler 
hochlandes. vielleicht ist noch mit einer entstehung im 8. Jahrhundert zu rech-
nen.78 zurück zu machland und riedmark: in der donauebene selbst vermitteln 

75 fk ried 842: die errechnete kulturfläche der Ortschaft niederzirking beträgt etwas über 368 Joch. 
der Grad der ausrodung der flur ist sehr groß, aber im südosten zeigen sich noch Waldreste, in die 
die beiden zirking-dörfer offenbar spät eingriffen. reduzieren wir die theoretische rekonstruierte 
hoffläche um diese ca. 27 Joch, bleiben um 340 Joch übrig; möglichweise sind nochmals 8 Joch 
gegen den loizenberg abzuziehen, das ist aber unsicher. 330–340 Joch in der ausgerodeten ebene 
würden vergleichsweise die zeit um 670-680 nahelegen. das um 38 Joch reduzierte Oberzirking (334 
Joch) verweist mit 290–300 Joch auf die zeit um 700.

76 krawarik, das machland und seine herren, s. 64–69. das körpergrab in arbing fand offenbar keine 
nachfolge, so dass man überlegen könnte, die eine Generation zuvor gegründete siedlung wäre von 
einem edlen baiern namens aribo übernommen worden. bei eizendorf ist der fluranalytische ein-
schluss von putzing möglich, aber nicht sicher.

77 der abgekommene siedlungsname für Oberlandshaag könnte wie im niedersächsischen beispiel 
*Raus-thorp „hof am schilf “ bedeuten. engelbert von blankenberg erwähnt um 1158/1164 dort 
den „portus contra ahscha“. 1218 heisst der Ort „lantshabe“. der forscher l. benesch stellte um 
1900 oberhalb des Ortes eine halbkreisförmige Wallanlage mit abschnittsgraben fest (abgebildet in 
linzer tagespost unterhaltungs-beilage 5. Jg., nr. 51). siehe dazu Willibald mayrhofers beitrag in 
feldkirchen an der donau (linz 1995). bereits strnadt, land im norden der donau 90f, hat rosdorf 
mit landshag gleichgesetzt. der versiegte „rosbach“ (schilfbach?) mündete zwischen Ober- und 
unterlandshaag in die donau.

78 fk hofkirchen 370: im bp-protokoll sind 52 markthäuser eingetragen. die Gp 1–1549 lassen 270–
280 Joch kulturland erkennen, wobei auch die Haidenpoint mit eingeschlossen ist, die eher auf späte 
kultivierung weist.
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die ältesten siedlungen einen ausrodungsgrad von 90–95%, freilich ist bei man-
chen altsiedlungen topographisch bedingt „auland“ zu beachten, das wohl nicht 
zu anfänglichem kulturland gehört; zwischen zirking und dem Gallneukircher 
becken sinkt die ackeranteil dann auf etwa 80%. naturgemäß ist das Wiesenland 
an bachläufen umfangreicher. an der Gusen fällt auf, dass die kulturfläche von 
klendorf besonders groß ist, mit Wiesenland werden 265–270 Joch erreicht, 
ohne Wiesen ca. 215 Joch. etwas geringer, aber untereinander ziemlich gleich-
wertig (ca. 250 / ca. 200–205) ist die kulturfläche in den Orten Gallneukirchen, 
engerwitzdorf und schweinbach zu veranschlagen, was für einen zeitansatz um 
750–760 spräche. eine Generation später, also etwa 780–790 könnten nach der 
eingeschätzten kulturfläche (ca. 200–215 Joch) die altsiedlungen von bergheim 
östlich landshaag bei pesenbach, lassersdorf (ca. 214 Joch) bzw. hörstorf-nord 
und katsdorf, vielleicht auch lungitz und standorf gegründet worden sein; viel-
leicht gehören auch Ottensheim, saxen (194 Joch) oder ramerstorf (ca. 193 Joch) 
in diesen zeitraum. etwas älter sind vermutlich niedersebern und zeiling bei perg. 
damit schließt sich der mögliche zeithorizont des 8. Jahrhunderts.

mit dem 9. Jahrhundert ändert sich die topographische verteilung analysierter 
kulturflächen. dem zeitraum um 800–830 wird man jene altsiedlungen zu-
weisen können, deren kulturflächen jeweils um 180–140 Joch betragen. in diese 
kategorie gehören an der donau niederkappel (164 Joch), offenbar feldkirchen, 
freudenstein und lindham (146 Joch) im Westen, sowie staffling, hörstorf-süd, 
loa, hart und poneggen im Osten. im hinterland des mühlviertels zeigen sich 
abseits der zuflüsse aus dem norden nun neue standorte: z. b. stamering (ca. 160 
Joch) und Wolkersdorf (ca. 140 Joch) bei der kleinen rodl, unterfeuchtenbach 
(180 Joch), frindorf (ca. 150 Joch), hundbrenning (140 Joch) und hölling (140 
Joch) bei der Großen mühl, lembach (über 160 Joch) und römersdorf (140–150 
Joch) westwärts der kleinen mühl, Götzendorf (140 Joch?), veitsdorf (140–150 
Joch) bei der Großen Gusen, trosselsdorf (150 Joch) bei der kleinen Gusen, ried 
plus rieddorf (165 Joch) und Wolfing (ca. 180) Joch, Winden (150 Joch) oberhalb 
von schwertberg an der aist, sowie pregarten und tragwein (166). in den fol-
genden zeitraum um 830–850 sind wahrscheinlich altsiedlungen mit ca. 130–110 
Joch zu setzen. sie verteilen sich in einer ähnlichen topographie: schweikersdorf 
(130 Joch), Witzersdorf (120 Joch), dorf bei sarleinsbach, hundsfülling (ca. 130 
Joch), aiglersdorf (110 Joch), rutzersdorf (120 Joch), kicking bei peilstein (130 
Joch), harrau (123 Joch), lanzerstorf (120 Joch) - alle westlich der Großen mühl; 
rodl (112 Joch), höflein (113 Joch), dornach bei linz (130 Joch), pratztrum 
(120 Joch), lehen (138 Joch), Gassolding (130 Joch), Wagra (123 Joch), neuhof 
(134 Joch) und hofstätten (116 Joch) in der ebene. im hinterland tauchen auf: 
Weigelsdorf bei kleinzell (120–130 Joch), freilassing (130 Joch), eidendorf (117 
Joch) und neußerling (ca. 125 Joch) bei der kleinen rodl, aber auch herzogsdorf 
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(130 Joch), niederthal (120 Joch) und statzing (130 Joch) an der unteren Gusen, 
schlammersdorf (120 Joch) an der Großen Gusen, aisthofen (110 Joch), Weinzierl 
(110 Joch) und kronau oberhalb der feldaist (114 Joch) bei lasberg. zahlreiche 
altorte haben um 100–90 Joch, zum teil auch im entfernten hochland; durch 
andere nutzungsstrukturen ist zuweilen das kulturland nur ungefähr zu be-
stimmen.79 diese Gruppe entspricht vom zeitansatz her (860–890) der Ära 
ludwig des deutschen, in der in den marken stärker kolonisiert wurde. dazu 
gehören westlich der kleinen mühl: dorf bei marsbach, amersdorf (107 Joch), 
lampersdorf (105 Joch). zwischen kleiner und Großer mühl sind ebenfalls einige 
Orte dieser Gruppe anzutreffen: dorf bei kirchberg, katzenbach. in der region 
zwischen Großer mühl und kleiner rodl liegt uttendorf (90 Joch), zwischen 
kleiner und Großer rodl berndorf (90 Joch). im Wörth gehören vermutlich 
Goldwörth und haid dazu. Weiter östlich sind katzbach bei linz, st. Georgen 
an der Gusen, traidendorf, kaindorf, tobra (83 Joch), siegelsdorf, inzing, 
baumgarten, kottingersdorf (92 Joch), Obervisnitz (ca. 100 Joch), untervisnitz 
(90 Joch) situiert.

die ausklingende epoche des frühmittelalters im 10. Jh. war im nordwald 
wie anderswo auch kaum durch rodungstätigkeit gekennzeichnet. das än-
dert sich erst im späteren 10. Jahrhundert, freilich kennen wir die träger dieser 
siedlungstätigkeit nicht namentlich.80 mit der agitation edelfreier Geschlechter 
im 11. Jahrhundert vollzog sich ein innovativer schritt. solche edelfreie gehen sehr 
wahrscheinlich auf einfache freienfamilien zurück, die als vasallen von stiften 
und Grafen ihren aufstieg nahmen.81 dabei hatte jener adel, der im altsiedelland 
ohne ausbaubares hinterland wurzelte, langfristig gesehen einen nachteil. in der 
region linz-Gallneukirchen-schwertberg war diese adelsstruktur dichter. Wir 
erkennen etwa die herren von haselbach im Gefolge der Otakare auf deren 
stützpunkt tafersheim-steyregg (1110 Gründung von st. magdalena), ferner die 
herren von luftenberg; bereits um 900 saß dort der nobilis vir Durinc, der auch 
um rosdorf und an der naarn besitz hatte.82 beziehungen zu den luftenbergern 

79 dies betrifft zum einen unregelmäßige Weiler mit regelmäßiger streifenflur, d. h. im hochmittel-
alter umgelegte altfluren (größere ausrodung), zum anderen höher gelegene altsiedlungen, wo der 
ackerbau durch Wiesenstreifen eingegrenzt wurde. auch kronau wurde offenbar im 13. Jh. zu einer 
hufensiedlung umgestaltet, indem zwischen zwei höfen zwei hufenstreifen eingezogen wurden, 
 einer davon wurde später geteilt; dadurch wurde die ausrodung vorangetrieben.

80 die ausmessungen am kataster ergeben auffällige ballungsregionen neuer besiedlung: an der klei-
nen mühl im sO von sarleinsbach und entlang der nördlichen Großen mühl, ferner nördlich von 
veitsdorf und bei alberndorf bzw. im mittleren machland. sonst sind jeweils nur einzelne neue 
standorte zu verorten.

81 birngruber, adel, burg und herrschaft, s. 18.
82 ried, codex chronologico diplomaticus epicopatus ratisponensis, nr. 81, s 80: in der tradition 

des stiftes st. emmeran zu regensburg tauscht der edelfreie durinc ackerland bei der naarn und 
einen Weingarten bei rosdorf gegen sieben Joch acker bei „luffinperc“. regensburger vogt war ein 
Graf Wilhelm!
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des hochmittelalters hatten die herren von Gaisbach (1133 nobilis vir Salmannus 
von Gaisbach) nördlich von Gallneukirchen. edelfreie übertrugen auch kirchen 
an klöster wie vor 1111 Sigihart von Wartberg ob der aist oder der edle Friedrich 
die eigenkirche münzbach.83 nordöstlich vom hohenstein saßen die edel-
freien katsdorfer, die über einige altsiedlungen (u. a. visnitz) verfügten; mit der 
übergabe der 1116 gegründeten eigenkirche zu katsdorf an st. florian 1125 dürfte 
ihr niedergang einsetzen. anderer adel wie die herren von poxruck-neuheim 
bzw. staffling im Gefolge der formbacher sind relativ spät im 12. Jahrhundert 
erwähnt und agieren wie die herren von ekke überregional.84 im Gefolge der 
steirischen Otakare wurden die herren von aist bedeutend, die im 11. Jahrhundert 
offenbar den sitz neuaist (und dann auch altaist) etablierten. eine tochter 
hiltipurg des 1122 genannten Gotfried von aist und schwester des bekannten 
minnesängers dietmar von aist ehelichte hartwig von lengenbach, der 1140 
getötet wurde, worauf die Witwe in das nonnenkloster st. peter zu salzburg 
eintrat. eine andere schwester dietmars war sophie, die dann engelbert ii. von 
schönering-blankenberg heiratete.85 

die eigentliche raumgreifende aufsiedlung in den norden wurde bis zur 
mitte des 12. Jahrhunderts durch solche, miteinander versippte Gruppen älterer 
freier adelsfamilien getragen, die lußartig einflusszonen absteckten. die edel-
freien falkensteiner, Griesbacher, schöner(t)inger, Wilheringer, haunsberger, 
lengenbach, perg und machland, sowie ihre dienstleute ließen zunächst in be-
währter manier, d. h. durch einödhöfe mit unregelmäßiger blockflur, das land 
urbar machen. am südrand des mühlviertels zeigt sich im Westen folgende 
konstellation: die herrn von hals beiderseits der ilz und die herren von Griesbach 
anschließend bis zur ranna waren genauso zweige einer familie wie die herren 
von kirchberg-falkenstein zwischen ranna und kleiner mühl sowie kirchberg an 
der donau und die ostwärts situierten herren von schönering (an der vils), die 

83 ublOe ii 139 nr. 97 (1111).
84 birngruber, adel, burg und herrschaft, s. 18. hintermayr-Wellenberg, die herren von machland, 

s. 26. strnadt, das land im norden der donau, s. 160. hermann von poxruck(-iglbach) ist auch im 
Gefolge der schönheringer zu finden.

85 hartwig war der jüngere bruder des Otto i. von lengenbach und im passauer Gefolge zu finden: 
siehe at-stiam, melk Osb, 1120 i 07. mayböck, schwertberg, s. 101. michalek, die edelfreinen 
von haunsberg, s. 588. handel-mazzetti, schönering-blankenberg, s. 99ff. engelbert i. von schö-
nering-blankenberg (occisus ca. 1130?) war mit benedikta von haunsberg (schwester Gottschalks i.) 
vermählt, wurde aber noch als junger vater bei einem streit erschlagen; die Witwe ist 1140/1150 als 
conversa in s. nikola bei passau erwähnt. eine gewisse benedikta, vidua konrads von sindelburg, 
ehelichte um 1146 cholo ii. von Wilhering, brüderlicher mitgründer des stiftes. brosch, rotenfels, 
s. 247, vertrat die ansicht, dieser wäre cholo von rodenfels (1136, bei Geng) gewesen, der von dort 
aus die besiedlung dieser zeit geleitet hätte. die curia de Rotenvels im urbar von Wilhering (i. e. 
pucher und felsleithen) westlich des „hofer“ erreicht ca. 42 Joch kulturland, ist also ein auffallend 
früher ansatzpunkt.
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sich dann nach blankenberg nannten.86 das schöneringer Gefolge ist in iglbach, 
pürnstein, bairach, erdmannsdorf, st. ulrich, apfelsbach und Weigelsdorf bzw. 
feuchtenbach, haselbach, liebenstein und fischbach nachzuweisen; das sind 
altsiedlungen, die nach der analyse vor 1050 gegründet wurden. noch älter war die 
siedlungsbasis um „felden“ an der mühl, landshaag und bergheim. Griesbacher 
allodien setzten zwischen der Großen und kleinen mühl bei altenfelden ein und 
erstreckten sich bis märzing, Winkl bei schlägl und zur mündung des krenbaches; 
allerdings immer wieder unterbrochen von falkensteinischen besitzungen wie 
beispielsweise um rohrbach. außerdem nutzten diese edelfreien auch ver-
schiedene lehen vom bistum passau. es muss auffallen, dass die siedlungsbasis 
dieser drei familien wiederholt in die karolingerzeit zurückgeht, etwa am rand 
der hochflächen zur donau (hofkirchen, hundsfülling, dorf ) oder zwischen 
lembach und niederkappel (lembach, römersdorf, lampersdorf, amersdorf 
und niederkappel). entlang der Großen mühl nordwärts und dann im bogen 
zur kleinen mühl waren ebensolche altsiedlungen angeordnet (feuchtenbach, 
hölling, katzenbach, frindorf, rohrbach, hundbrenning; lanzersdorf, 
Götzendorf, rutzersdorf, kicking). zur Jahrtausendwende entstanden im norden 
neue siedlungsplätze wie fischbach oder sallaberg, vor allem aber zwischen 
sarleinsbach und lembach. ungefähr 50 altsiedlungen westlich der Großen mühl 
kennzeichnen das im frühen 11. Jahrhundert an kloster niedernburg vom könig 
geschenkte Gebiet.87

auf einen möglichen familiären zusammenhang zwischen eppo von Wind-
berg und den Wilhering-Waxenbergern hatte schon f. Wilfingseder hingewiesen. 
a. zauner rekonstruierte die besitzschenkung des eppo, meinte aber, eine ver-
wandtschaft zu den blankenbergern erkennen zu können; ungeklärt sind jedenfalls 
die zusammenhänge in kleinzell sowie auch der schönheringer streubesitz bei 
st. Johann am Wimberg und niederwaldkirchen. m. hintermayer-Wellenberg 
hat nun in einer genealogischen abhandlung heraus gearbeitet, dass die edel-
freie familie der Wilheringer offensichtlich der traisener sippe entstammte.88 
aribo von Wilhering (1095/97) und sein jüngerer bruder eppo von Windberg 

86 hintermayer-Wellenberg, die edlen von polsenz zu hals, s. 13f. strnadt, das land im norden 
der donau, s. 266f. besitzgrenze im Osten war zunächst die Große mühl, wo sie zwischen hunds-
fülling und öpping auftreten, immer wieder unterbrochen von besitz der falkensteiner, z. b. um 
hofkirchen, lembach oder rohrbach. das wundert nicht – nach einer notiz des klosters st. paul 
in regensburg waren chadilhoch de chihperch und perinhart de sconheringin brüder; siehe dazu: 
aigner, Geschichte des heimatbezirkes rohrbach, s. 10. die kirchberger nannten sich seit 1180 nach 
ihrer burg falkenstein.

87 mGh dh ii, 214–217. die kolonisation durch niedernburg war in der tat nicht sehr wirksam; bis 
um ca. 1050 kamen bloß 20 weitere Gründungen dazu. erkens, bischöfliche herrschaft im nord-
wald, s. 44, nimmt an, dass der siedlungsausbau vor der klosterherrschaft niedernburg unbekannt 
ist. durch die kulturflächenmethode wird das Wissen darum doch erheblich erweitert.

88 zauner, der besitz des stiftes st. florian am Wimberg, s. 124. hintermayer-Wellenberg, die herren 
von traisen, s. 44f. Wilfingseder, das Gebiet, s. 29. 
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(1092/1108), die enkel hartnids i. von der traisen, teilten sich den rodungsbezirk 
zwischen Großer mühl und haselgraben im späteren 11. Jahrhundert sehr ungleich 
auf. vor allem das Gebiet zwischen pesenbach und der kleinen rodl war mit etwa 
15 potenten altsiedlungen ausgestattet, während eppos besitz nur wenige ältere 
stützpunkte aufwies.89 mehrere ältere höfe in der donauebene wie lindham, 
Ottensheim und Waltenstein, sowie Groß amberg waren in der hand der ver-
wandten traisener geblieben, wogegen die Wilheringer später dort nur den hof 
zu rodl in besitz hatten. von bedeutung waren allerdings aribos aufstrebende 
verkehrssiedlungen wie Gramastetten, Geng oder zwettl, wo ein saumweg nach 
böhmen verlief und auch der „königsweg“ nach neufelden. in lockeren topo-
graphischen mustern zwischen den altsiedlungen des raumes Gramastetten-
Große rodl-pesenbach-niederwaldkirchen-Oberneukirchen entstanden nach der 
analyse der kulturflächen ca. 1050–1080 mindestens 30 hufen, die uns später 
überwiegend als einödhöfe mit blockfluren begegnen.90

der besitz eppos ist geeignet, die rekonstruktion und ihre probleme zu be-
leuchten. Wir folgen zunächst a. zauner in der Grenzziehung: das Gebiet um-
fasste den zwickel zwischen pesenbach und ebersbach (= bierbach) und führte 
westlich von st. nikola nahe zur via regia nach neufelden. von dort zog eine 
gedachte linie nach norden an st. ulrich vorbei bis zu den Quellbächen des 
pesenbaches; im Osten bildete der pesenbach selbst die Grenze. nordwärts vorbei 
an st. peter dürfte bis zur „böhmischen Grenze“ ein schmälerer rodungsstreifen 
bestanden haben.91 setzen wir in diesem raum die kulturflächenmethode ein, 
kristallisieren sich einige ältere siedlungen heraus, wobei pehersdorf und habring 
weit vor die Jahrtausendwende zurück reichen. um 50 Joch (ca. 28 ha) ackerland 
finden wir in niederwaldkirchen, eckersdorf, st. peter, Witzersdorf und 
st. nikola. bauernhufen aus dem letzten drittel des 11. Jahrhunderts (ca. 37 Joch) 
scheinen zu sein: petersberg, dorf und hauzenberger, nahe an diesem ergebnis 
(ca. 30 Joch) liegen die bauerngüter Winkler, simaden, reichersberger, höfer, 
matzl, Gerstberger und drautendorf. diese höfe sollten um 1090 in jedem fall 
bestanden haben. das beispiel „Waldhofer“ zeigt aber, dass es unter umständen 
auch schon andere rodungsgüter gab, wobei die analyse-unsicherheit wohl im 

89 nach der kulturflächenanalyse gehören folgende Orte dem 9. Jh. oder davor an: berndorf, lassers-
dorf, neußerling, stamering, rammersdorf, eidendorf, freilassing, herzogsdorf und Wolkersdorf.

90 dazu gehören u. a. anger, asenbaum, barnreiter, angerer, freysberg, Wipplinger, eggerstorfer, 
Gerschbauer, riefershofer, fichtner, Windsteigergut, Göritzgüter, fellnergüter, pühringer, Gais-
berg, bamerstetten, bauer, Windischberg, Windner, Wigretsberg und hametner.

91 zauner, der besitz des stiftes st. florian am Wimberg, s. 126, zieht eine großzügige Westgrenze 
vom ursprung des bierbaches zur Großen mühl oberhalb von pürnstein. abgesehen davon, dass die 
nord richtung nicht genau eingehalten wird, scheint mir dieser verlauf problematisch, weil damit 
auch st. ulrich dazu gehören würde, sowie ein guter teil der eindödhöfe mit regelhafte streifenflur.
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ausmaß des Wiesenlandes liegt.92 bis zur mitte des 12. Jahrhunderts sind nun 
20 bis 30 weitere bauern durch das stift st. florian angesiedelt worden, was eine 
verdopplung bedeutet; vor allem südlich vom „Waldhofer“, nordwestlich von 
niederwaldkirchen und nördlich von st. peter ist diese aufsiedlung zu erkennen. 
dabei sind aber nicht alle fragen zu lösen.93

eine erkenntnis ist wesentlich: eppos rodungspotential fußte auf einigen 
älteren höfen, bei denen zum teil eigenkirchen errichtet wurden. von diesen 
zentren aus erschlossen „rodungsgassen“ die umgebung. es waren also keines-
wegs gleichmäßig nach norden vorrückende „stirnwellen“, sondern eher durch 
lagegunst und „raster-denken“ hervorgerufene punktuelle aufschließungen. 
im raum von st. ulrich ändern sich west- und nordwärts die siedlungsmuster 
von unregelmäßigen blockfluren zu planvolleren einödstreifen, die ebenfalls dem 
zeitraum um 1100 angehören. das scheint mir ein argument zu sein, dass dort 
nicht eppo und die Wilheringer, sondern die schönering-blankenberger sowie 
passauische dienstleute kolonisierten.94

das Gebiet zwischen engersdorf und der steinernen mühl und darüber hinaus 
quod nuncupatur Waldmarch taucht urkundlich um 1130 erstmals auf, als rudolf 
iii. von perg, vogt von st. florian, mit seiner frau richinza der gleichnamigen 
tochter als mitgift für ihren ehemann adalram von Waldegg Engilpoldisdorf an 
der hochstraße st. peter-haslach übergab. für a. zauner war dieser besitz nicht 
ganz verständlich, weil er eine Generation zuvor von eppo an st. florian geschenkt 
worden war. erst m. hintermayr-Wellenberg fand die naheliegende erklärung in 
der vogtgewalt des rudolf von perg, die ihm ermöglichte, die liegenschaften kauf- 
oder tauschweise an sich zu bringen. die dos richinzas (predia in Windeberge) 
am Wimberg betraf also Güter am Wimberg nördlich von engersdorf bis zur 
steinernen mühl.95 stützpunkt für die rodungen, die etwa nach 1110 einsetzten, 

92 fk niederwaldkirchen: das etwa 1090 an st. florian geschenkte Waldahouin cum omni utilitate 
erreicht mit der mühle 22 Joch, wobei aber die mangelnde ausrodung des umliegenden Waldes sicht-
bar ist. Wir werden daher zumindest die bauern tiefenbäck (27 Joch), engel (26 Joch), scharnagl (28 
Joch) und mayerhof bei niederwaldkirchen (27 Joch) in diese rodungszeit versetzen.

93 in der traditionsnotiz über den Waldhofer ist auch von einem ca. 300 m breiten Waldstreifen, be-
ginnend an der mündung des tiefenbaches in den pesenbach, die rede (silve septuaginta virgas 
mensurales in latitudine). über das hötzeneck zieht zwar ein 300–400 m breiter Waldstreifen bis 
simaden, dort setzt das ältere rodungsland um st. peter ein. die meisten rodungen längs des pesen-
baches sind deutlich über 300 m breit.

94 ratusny, mittelalterlicher landesausbau im mühlviertel, s. 36. die von hintermayer-Wellenberg, 
die herren von traisen, karte s. 44, angesprochenen Güter etzleinsberg (30 Joch, azilino!) bzw. 
eppenberg (edenberger, 28 Joch) deuten an, dass eppo auch außerhalb des schenkungsgebietes Gü-
ter besaß. die herren von st ulrich agierten im Gefolge des letzten blankenbergers.

95 stub i 130 (traditionsnotiz seckaus, vermutlich 1149 formuliert). hintermayer-Wellenberg, die 
herren von traisen, s. 35f. und s. 37–39: Auf die Folgerungen aus dem königlichen Schiedsgericht zu 
Friesach nach Trennung und Scheidung des Ehepaares soll nur kurz verwiesen werden . die „südgren-
ze“ des besitzes war der Rudolfesbach (=rudersbach) bei engersdorf, ein nebenbach des igel baches, 
wo der besitz der schöneringer anschloss; siehe handel-mazzetti, schönheringer-blankenberg, 
s. 106-108.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



Siedlungsprozesse des Frühmittelalters im Mühlviertel  67

muss die noch ungeteilte altsiedlung engersdorf gewesen sein („mayr“ und 
„kainz“ = ca. 75 Joch). in der nachbarschaft gehört der „Gruber“ (37 Joch) sicher 
noch in das späte 11. Jahrhundert, aber direkt östlich und nördlich davon dürfte 
der vogt oder adalram den landstrich erschlossen haben. am nordufer der mühl 
heben in eher regelhaften hufenrissen – aber mit viel Grünland – ältere huben 
im Westen gegenüber kasten, im Osten bei dobring an; auch hier gibt es huben 
aus der zeit des früheren 12. Jahrhunderts96 die erschließung in der Waldmark 
zieht sich mit ebensolchen zeitansätzen der kulturflächen bis st. stefan am Walde, 
dessen kirche 1147 gegründet wurde. die Güter richinzas wurden noch 1158 vom 
kaiser bestätigt, bei der besitzbestätigung 1171 durch den papst sind sie nicht mehr 
enthalten. die meisten dieser bauerngüter tauchen im 14. Jahrhundert im urbar 
von st. florian auf, d. h. es haben sich offenbar seckau und st. florian über den 
besitz verständigt. auch das hofackerdorf kasten im nordwesten von engersdorf, 
das zur zeit von adalram und richinza noch nicht bestand, gehört später zu 
st. florian. da das benachbarte reichstelzengut (17 Joch!) topographisch erst nach 
der Gründung kastens eingerichtet worden sein kann, liegt ein zeitliches indiz 
vor: kasten wurde wahrscheinlich um 1180/1190 als zweizeiliges dorf angelegt.97 

der potentere altsiedlungsraum gehörte nicht eppo, sondern aribo von 
Wilhering. er lag östlich vom pesenbach, was möglicherweise dort die kolonisation 
bremste. die region um den breitenstein nördlich vom lichtenberg (927 m) 
ostwärts der Großen rodl war damals mit wenigen ausnahmen (z. b. asberg, 
lichtenberg) noch nicht gerodet, genauso, wie die region nördlich von berndorf 
zwischen Großer und kleiner rodl. es scheint so, dass die ehe der tochter 
Ottilia des ulrich i. von Wilhering (1099–1133) mit Gottschalk i. von haunsberg 
(1125–1167) dann neue Weichen stellte. die Gegend am haselgraben (herrschaft 
Wildberg) nördlich von linz dürfte als mitgift der Ottilia an die haunsberger 
gekommen sein. Gottschalks beziehungen zum hochstift passau könnte ebenfalls 
durch die Wilheringer vermittelt worden sein. als er 1167 verstarb, waren bereits 
ansätze der burgherrschaften Wildberg und riedegg (bei Gallneukirchen) aufge-

96 zwischen den Gemeinden st. peter und helfenberg: Winkelbauer 25 Joch, Wurmauer 26 Joch, roid 
und stadler je 24 Joch vor dem steilabfall zur steineren mühl passen in diese zeit. Gegenüber von 
kasten und westlich von dobring sind situiert: Gruber und hofer (je 45 Joch), purmayr (37 Joch), 
plasmayr (37 Joch), feichtner (34 Joch) bzw. frey (35 Joch). dazwischen liegen pachner (26 Joch), 
pichler (28 Joch) und brandl (22 Joch).

97 mG df i. 202 (regensburg) zu 1158, bzw. stub i, s 501–505, nr. 540.
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baut.98 Wahrscheinlich verständigten sich elisabeth von Griesbach und adelheid 
von Wildberg nicht schon um 1198, sondern erst gegen 1210 am breitenstein um 
die Grenzziehung zwischen Wildberg und Wilhering-Waxenberg.99 hier sollte 
auch kurz auf die Gegend von hellmonsödt (825 m) eingegangen werden. dort 
gab es schon länger eine rastetappe auf dem Weg vom haselgraben nach zwettl 
an der rodl bzw. böhmen. Gundakar von starhemberg hat nach der Gründung 
des dreiecksmarktes um 1212 an die ausstattung mit einer kirche gedacht. die 
dreigliedrige marktflur erreicht fiktiv ca. 90 Joch kulturland. nun deutet ja der 
ausdruck Helwigsöde an, dass ein früherer siedlungsplatz verödete, bevor man ihn 
wieder einrichtete. die benachbarten unregelmäßigen blockfluren verweisen in 
ihrer kulturfläche etwa auf die zeit gegen 1150. es darf deshalb vermutet werden, 
dass es der haunsberger Gottschalk i. war, der um die mitte des 12. Jahrhunderts 
die helwigsöde wiederbelebte.100 die guten beziehungen der haunsberger zum 
bistum passau hatten ihre herrschaft riedegg (urk. 1145) gefördert, die im tal 
der Gusen bis zum Grasbach die erschließung vorantrieb. freilich gab es dort 
im anschluss an altsiedlungen der Jahrtausendwende schon standorte vor 
1100. vereinzelte rodungen gingen auch vor den haunsbergern weiter, süd-
lich des marktes reichenau (665 m) um den affenberg dürften aufgrund der 
kulturflächen bereits die riedegger burgherren gerodet haben. Offenbar wurde 
gegen die nordgrenze des einflussbereichs um 1150 der straßenmarkt reichenau 
eingerichtet; die kirche st. Johann wird 1152 genannt.101

98 auffällig ist, dass friedrich ii. von haunsberg (1127–1158) bereits bei der königsschenkung an stift 
Garsten 1142 (nach ulrich von Wilhering, hartwig von hagenau und Wernher von Julbach) bzw. 
bei der bestätigung 1143 durch markgraf Otakar (nach dietmar von aist) als zeuge erscheint; sein 
bruder Gottschalk i. bezeugt 1145 als „von Wildberg“ eine urkunde für st. florian (ublOe s. 218, 
nr. 148). michalek, die edelfreien von haunsberg, s. 202f und 343, argumentiert, dass mit der ehe-
schließung mit Ottilia 1139 der aufbau Wildbergs erfolgt war. bei riedegg und linz sind passauische 
beziehungen komplexer und gehen vielleicht über die Wilheringer vogtei; es ist allerdings unwahr-
scheinlich, dass die haunsberger bereits im späten 11. Jh. in den nordwald gekommen wären. bischof 
reginberts bruder hartwig von hagenau, war der sohn der luitgard, schwester Gottschalk i. von 
haunsberg.

99 michalek, haunsberg, s. 484f. die haunsberger nutzten auch das Gebiet des stiftes nonnberg zwi-
schen höllbach und haselbachgraben. die vermutbare ehe der adelheid, schwester Gottschalk ii. 
(1185–1215) mit Gundakar von steyr-starhemberg, einem ministerialen der babenberger, sicherte die 
region breitenstein als passauer lehen – wahrscheinlich nicht schon 1198, wie eine später gefälsch-
te urkunde vermittelt, sondern um 1211. an das hochstift passau fiel damals auch die herrschaft 
riedegg, die im siedlungsumfang wohl größer war. linz war 1206 an herzog leopold vi. verkauft 
worden. zauner, zur siedlungs- und herrschaftsgeschichte, s. 477.

100 zauner, zur siedlungs- und herrschaftsgeschichte, s. 472. in der kG hellmonsödt erreichen der 
niedermayer 20 Joch und der Ober Wimmer 23 Joch kulturfläche, was den zeitpunkt nahe legt. 
beim aufbau der „straßenherrschaft“ Wildberg sollte linz eine wichtige rolle spielen.

101 handel-mazzetti, Wildberg, s.4–5, bringt die Grenzangaben des passauer Gebietes 1198–1227. Ohne 
zweifel ergriff Gottschalk von hausberg die Gründungsinitiative, um die nordgrenze der region zu 
sichern. siedlungen des 11. Jhs.: kaindorf süd (66 Joch), kaindorf nord (52 Joch), haibach (ca. 45 
Joch), rohrmayer vis a vis von reichenau (45 Joch) bzw. nordwärts der später in vier Güter geteilte 
ramberger (ca. 50 Joch) oder karlsberger (37 Joch). 
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Was die randberge im südlichen mühlviertel westlich vom haselgraben be-
trifft, zeigen sich in der rodung signifikante unterschiede. Westlich der Großen 
mühl lassen sich etliche Weiler mit unregelmäßiger block- und streifenflur aus-
machen, die nach ihrem rekonstruierten kulturland in die karolingerzeit zurück 
reichen (z. b. hofkirchen, dorf, amersdorf, lampersdorf, römersdorf ); auch 
niederkappel oder lembach dürften dieser Gruppe angehören. dazwischen sind 
Orte des ausgehenden 10. Jahrhunderts anzutreffen. östlich des diesenbaches 
werden solche altsiedlungen selten und meiden das randbergland; selbst 
mursberg (36 Joch) gehört erst in das 11. Jahrhundert südwestlich von st. martin 
fand eine stärkere verdichtung durch einödgüter erst im 12./13. Jahrhundert statt, 
ganz ähnlich wie am abhang zur donau zwischen rodl und haselgraben. auf den 
kuppen zwischen Groß amberg und Gramastetten (500–600 m) treffen wir auf 
eine einförmige aufsiedlung, in der einödgüter mit ca. 22–27 Joch ackerland 
vorherrschen, darüber hinaus aber große unregelmäßige Wiesenbänder aufweisen. 
dies scheint jenseits klimatisch ungünstigerer lagen ein indiz für eine rodungszeit 
noch des späteren 11. Jahrhunderts darzustellen.

zwischen oberer feldaist und Waldaist nördlich von Wartberg hatte vor 1100 
der nobilis homo Adalbero von Griesbach ein neues rodungsterritorium eröffnet, 
wo er den zweidrittelzehent besaß. 1125 schenkte er an st. florian die eigenkirche 
lasberg mit seinem „haus“, d. h. seinem burgsitz.102 Gefolgsleute dieser Gegend 
saßen wohl zu pernau, lasberg und auch Gutau. der 1170/1190 genannte 
Uvildungus von Gutau übergibt sich und die kinder später dem hl. stephan.103 
in diesem zusammenhang ist zu beachten, dass an den Wegen nach freistadt 
schon seit mitte des 11. Jahrhundert in größeren abständen altsiedlungen exis-
tierten: z. b. pernau, schwandendorf, die vorgängersiedlungen von neumarkt bzw. 
kefermarkt, siegelsdorf, Weinberg, lasberg, steinböckhof, seitling, Gunersdorf 
oder Walchshof, hartmayerhof bei dornach, Weissenböck, kellerbauer und 
reikersdorf. in der nachbarschaft von Gutau (584 m) begann die besiedlung 
im 11. Jahrhundert, der spätmittelalterliche Ort selbst ist ein gewordener markt, 
durch zusiedlungen bei einem hof. deshalb kann man die rekonstruktion des 

102 ublOe ii, s. 163–165 nr. 110. dazu: leitner, lasberg im Wandel der zeit, s. 13. da die burg am 
buchberg schon vorher bestand, dürfte dieser erste sitz des adalbero auf die zeit um 1080 zurückge-
hen.

103 ublOe ii 163 nr. 110 (1125). die damals ebenfalls übertragene „edelmannshube“ ist vermutlich so 
zu verstehen, dass das recht an dieser hufe der nobilis vir hatte. die 1122 (fälschung 13. Jh.) genannte 
kirche zu Gutau geht auf die Gutauer zurück. ublOe ii, s. 152, nr. 102. siehe auch birngruber, 
adel, burg und herrschaft, s. 19.
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hoflandes andenken, sie ergibt knapp unter 70 Joch.104 an der „guten au“ ließ man 
sich offenbar um die Jahrtausendwende nieder. im Griesbacher rodungsgebiet gab 
es allerdings noch eine isolierte ältere slawische siedlung, nämlich Kronau (114 
Joch kulturfläche, 1383 sacz in der Chramna). Wie neuere forschungen klar ma-
chen, stammen die Griesbacher nicht aus dem rottal wie zuletzt noch a. zauner 
annahm, sondern aus untergriesbach im ilzgau, wo sie sich nach der um 1100 er-
richteten burg nannten. adalbero, ident mit albero „kälbergras“, war der jüngste 
bruder des rupert von polsenz und hals und sehr wahrscheinlich mit einer tochter 
des Walchun von perg (1081– ca. 1100), vogt zu st. emmeran in regensburg und 
st. florian, verheiratet. die edle familie nahm nach siedlungsansätzen im ilzgau 
im zusammenhang mit der kaiserlichen strafaktion gegen passau nach dem 
canossagang (1077) ihren aufstieg – und zwar als regionaler Gegenpol gegen 
die gregorianisch gesinnten formbacher. verwandtschaft zu den pergern und 
Gesinnung verhalfen dem jüngsten Griesbacher zu einem neuen rodungsgebiet 
zwischen den aistflüssen.105 unter adalbero und seinem Gefolge wurde südlich 
von kefermarkt ein weitmaschiges netz von huben mit 30–25 Joch (kulturfläche) 
geknüpft, das sich bis um kronau und nördlich von lasberg verfolgen lässt. sein 
sohn Walchun begann um 1125 gegen st. Oswald hin rodungsbauern anzusetzen 
und in der tat erkennen wir östlich von lasberg mehrere huben um 20 Joch, die 
diesem zeitraum entsprechen würden.106

unbestritten war im regensburger Gebiet zwischen aist und naarn zunächst 
der einfluss der vögte von perg. bereits rudolf i. von perg begann abseits des 
regensburger Gebietes bei pergkirchen-altenburg-Windhag 1050–1070 mit 
neuen rodungen. seine vogtei bezog sich auf zahlreiche altsiedlungen des 

104 Gutau einst und jetzt (1930; die digitale landesbibliothek Oberösterreich) s. 10f. schober, Gutau, 
s. 16 und 20. die urkunde von 1122 ist zwar ein falsum, das kulturland für den pfarrhof beträgt 22 
Joch, was der zeit der etwas späteren pfarrwerdung entspräche. der abgesonderte komplex spricht 
dafür, dass er erst damals eingerichtet wurde. die marktflur in Gemengelage entspricht wohl dem 
ursprünglichen hofbereich. die 1125 genannte siedlung niederwald bei der kirche st. Oswald misst 
etwa 37 Joch kulturland, scheint ebenfalls noch in das 11. Jh. zurück zu reichen. 

105 hintermayer-Wellenberg, die edlen von polsenz zu hals und Griesbach, s. 13–25. Graf ulrich von 
formbach-Windberg, vogt zu passau, und sein vetter ekbert von neuburg wurden 1078 zur flucht 
gezwungen. in passau amtierte nun als neuer vogt ulrich von passau († 1099) und danach der edle 
ulrich von Wilhering. Jenseits der donau maßten sich nun die herren von hals und Griesbach 
gräfliche rechte an. albero dürfte um 1060 geboren sein und übernahm offenbar nach seiner ehe 
mit der pergerin die kontrolle über die region zwischen feldaist und Waldaist, die direkt an den 
regensburger luß anschloss, der noch unter der kontrolle des Walchun bzw. rudolf iii. von perg 
stand. das „perger erbe“ teilte sich um 1100 zwischen den schwägern alberos (rudolf und hartlieb) 
auf.

106 zu der erschließung im späten 11. Jh. und um 1100 passen bei kronau: Weissenhof (29 Joch), kolm-
hof (35 Joch) und kollerhof (37 Joch), sowie die im 13. Jh. geteilten höfe mayerhöf (31 Joch), kastl-
höf (31 Joch) und Gaiss (29 Joch). manche der hufen mitte des 12. Jh. wie pilgersdorf oder am 
Grensberg haben – den Waldanteil nicht beachtend – 30% Weideanteil, was sehr hoch ist und auf 
wenig ertragreiche verhältnisse verweist. zu dieser kolonisation gehören auch hackel, kronauberg, 
Größling, karhalter und Wartberg (schloss). in manche restwaldgebiete drang man aber erst später 
mit hofackerfluren und planweilern vor.
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machlandes und dann flussaufwärts über Winden und tragwein (489 m) bis zell 
(555 m) und schönau (643 m).107 vermutlich hat die sippe der perg-machland 
schon damals auch von saxen den Weg in das hochland gesucht, wo es schon 
einige altsiedlungen gab. denn von dort aus wurde die burg von st. thomas 
am blasenstein (723 m) kurz vor 1100 errichtet. die erstaunlich hohe lage im 
bergland wundert weiter nicht, wenn die kulturflächenanalyse nachweisen kann, 
dass gut 20 bauerngüter zwischen pierbach (45 Joch) und innerstein bereits im 
späteren 11.  Jahrhundert erschlossen waren.108 diese erschließung begann vom 
südosten, also von klam (75 Joch) und kreuzen (ca. 50 Joch) her, weil westlich 
vom blasenstein die rodungen im Wesentlichen erst im 12. Jahrhundert einsetzen. 
abwärts den klambach und bei kreuzen sind etliche noch frühere altsiedlungen 
zu finden. am inneren sarmingbach beginnen bäuerliche rodungen offenbar im 
späteren 11. Jahrhundert (herndhof 37 Joch); ob die kulturfläche des gewordenen 
marktes Waldhausen (ca. 67 Joch) in diesem zusammenhang aussagekräftig ist, 
muss offen bleiben, manches spricht dafür.109

zahlreiche kleine märkte im östlichen bergland des mühlviertels haben auf 
den ersten blick keine erkennbare vorsiedlung. Welche möglichkeiten es dafür 
gibt, dieser frage näher zu kommen, soll am beispiel unterweissenbach (640 m) 
erläutert werden. a. klaar hat dieses 1209 genannte Wizzenpach als kirchort mit 
platzdorfanlage eingestuft und wir wissen jedenfalls von der marktfunktion im 
14. Jahrhundert; eine direkte kulturflächenanalyse wäre nicht sinnvoll. die oroge-
netische situation vermittelt im zusammenhang mit dem franziszeischen kataster 
die große Wahrscheinlichkeit von nachrodungen am färberriegl, der kohlstatt 
und vis a vis beim bauerngut horner. hinterfragen wir daher das ackerland der 
umliegenden einödgüter: am westlichen berghang erreichen horner (25 Joch) und 
berger (20 Joch) mindestens Werte aus der mitte des 12. Jahrhunderts, wenn nicht 
früher, der östlich benachbarte unterwimmer (25 Joch) in der talebene ebenso. es 
fällt auf, dass erst nachrodungen von Weissenbach ausgriffen und insbesondere das 
Gut unterwimm den raum des späteren marktes aussparte. nun zeigt die östliche 
(früher besiedelte) talebene zwischen schönau und unterweissenbach durchaus 

107 siehe dazu: krawarik, das machland und seine herren, s. 99–105. Grüll, heimatbuch der stadt 
perg, s. 76. in diesem zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, dass die genealogischen 
erörterungen von l. J. mayböck ein seltenes beispiel für massenhaft fehlerhafte annahmen aus der 
zwischenkriegszeit sind, die die forschung schon längst überwunden glaubte.

108 zur Größenkategorie von 30–37 Joch gehören: vollwanger, Weingartlehen, fürlinghof, sulzbach, 
fürholz, braunmayrhof, standreithof, reisenberghof, seisenhof, ebner, humelberg oder kreuz-
hofer, döllner, lanhof, holzer im innerfeld, hochstrasser, kaltenegg, tremetsberg, hiesberg, 
kirchhof, heilmann und Gruber. das datum zu pierbach 1090 (hackl, die besiedlungsverhältnisse, 
s. 51) ist allerdings falsch, siehe OnbOe 11, 6.2.1.

109 der straßenmarkt ist sicher erst später angelegt worden und wird im 14. Jh. bestätigt. die verlegung 
des 1147 gegründeten stiftes von säbnich nach Waldhausen geschah wohl auch deshalb, weil zu die-
sem zeitpunkt (1161) in der nachbarschaft eine gewisse infrastruktur vorhanden war. auf beiden 
seiten des burgstalls zu säbnich lassen sich siedlungsansätze um 1100 finden.
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ältere einödhöfe, wobei Weghof (35 Joch) und langthaler (31 Joch) dem späteren 
Ober-/unterlindner (ca. 65 Joch) dem früheren 11. Jahrhundert angehören dürften. 
die ebenen kernbereiche des marktortes beim unterwimmer messen ohne die 
nachrodungen gegen 37 Joch. der schluss aus dieser analyse könnte sein: die 
besiedlung des talabschnittes zwischen schönau und unterweissenbach begann 
im verlauf des 11. Jahrhunderts, eine vorsiedlung an der furt über den bach bekam 
im verlauf des 12. Jahrhunderts durch benachbarte hofgründungen offenbar eine 
größere bedeutung und mutierte allmählich zum markt, wobei das patrozinium 
st. nikolaus des spätromanischen kirchenbaus auf den handel hinweist.

etwas schwieriger ist eine analyse des raumes um pabneukirchen: Otto 
von machland übergab 1147 Neukirchen an das stift Waldhausen (säbnich), der 
straßenmarkt hat sich im spätmittelalter entwickelt. der Ort liegt auf einem 
riedel zwischen zwei bächen (steinleithen-langgarten), wobei Grundliß und 
lindenfeld im sW des seitenbaches offenbar eine flurerweiterung darstellen. 
da der einödbauer kirchbaumer (34 Joch) in der verlängerung der erweiterung 
liegt, sollte die siedlung neukirchen wohl bereits um 1100 bestanden haben; auch 
edhofer und Weghofer in der nachbarschaft haben eine ähnliche zeitstellung. 
dazu kommt: Ostwärts im kuppigen hochland reichen einige höfe mit 
etwa 50  Joch kulturland tief in das 11. Jahrhundert zurück (untereisendorf, 
palmetshofer, Geislbrechtshof ). der ausgemessene riedel von pabneukirchen 
(600 m) umfasst 60–70 Joch und ist unter den marktbürgern aufgeteilt. Westwärts 
befindet sich auf dem benachbarten riedel der geteilte mayerhof von Wetzelsberg 
mit über 70 Joch rekonstruierter kulturfläche. damit scheint klar, dass die ersten 
siedlungsstandorte dort um die Jahrtausendwende erschlossen wurden.

diese methodische vorgangsweise ermöglicht noch weitere zeitansätze 
für landurbane Orte im hinterland des unteren mühlviertels: die standorte 
Dimbach und erlau (je 72 Joch) dürften ebenso zur Jahrtausendwende zurück 
reichen. die erschließung des pfades von Grein nach dimbach wurde im späteren 
11.  Jahrhundert vorangetrieben. Ähnlich wie bei dimbach scheint Schönau ein 
isolierter etappenort im frühen 11. Jahrhundert gewesen zu sein. bei Königswiesen 
scheitert diese vorgangsweise wie erwähnt an der komplexen situation, der Ort 
dürfte aber ebenfalls in das frühere 11. Jahrhundert zurück gehen.110 bei Münzbach, 
bereits mitte des 13. Jahrhunderts als markt genannt, ergäbe die kulturfläche fiktiv 
karolingerzeitliche ca. 130 Joch, was aber aufgrund der orogenetischen situation 

110 schober, königswiesen, s. 10, meint, das Gebiet um den markt wäre in der zweiten hälfte des 11. Jh. 
gerodet worden. bereits 1180, als rudiger von minnebach (= imbach) königswiesen von kloster 
Waldhausen zu leibeding erhielt, besteht ein forum; richtiges „marktrecht“ erhielt der Ort aller-
dings erst unter könig rudolf 1279. 1154 ist noch die curtis erwähnt, die mit sicherheit bei der kirche 
lag. Wie die Ortsanlage noch im fk andeutet, lagen vis a vis von hof und kirche zunächst zehn 
ganze burgrechte. diese zusiedlungen im letzten drittel des 12. Jh. haben den kulturlandbedarf 
erheblich erhöht.
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wenig überzeugend ist.111 der meierhof (37 Joch) und die südlich benachbarten 
„slawengüter“ priehetsberg und Wansch vermitteln immerhin, dass der herrschaft-
liche ansatz nach 1060 begonnen haben muss. da auch die kulturfläche von 
kreuzen (50 Joch) die mitte des 11. Jahrhunderts anzeigt, könnte bei münzbach 
zumindest eine ähnliche zeitstellung angenommen werden.

die bisherigen zeitansätze spiegeln zunächst orographische Gegebenheiten: 
das eigentliche Wegscheider bergland und der pfarrkirchner rücken trugen 
keine altsiedlungen, die bis zur Jahrtausendwende zurück reichen. in diesem 
zusammenhang müssen auch putzleinsdorf und sarleinsbach erörtert werden.112 
beide sind im zuge des wirtschaftlichen „booms“ ausgebaut worden, wobei in 
sarleinsbach Ortsadel (1170 Manegolt de Sarlinespach) eine rolle spielte. Ohne 
zweifel waren die Wege entlang kleiner und Großer mühl mit ausnahme 
der donaunahen eintiefungen schon karolingerzeitliche siedlungsgassen. 
zwischen Großer mühl und Großer rodl verläuft die erschließung anders: im 
Wesentlichen befinden sich die frühesten altsiedlungen außer dem eferdinger 
becken zwischen Gramastetten und niederwaldkirchen auf den hochflächen 
im mittleren rodlland. nur wenige alte höfe der Jahrtausendwende streuen bis 
zur steinernen mühl.113 spätestens in der zeit um 1000 dürften am saumpfad 
entlang der Großen rodl nach böhmen siedlungsetappen etabliert worden sein. 
einer der altwege nach böhmen führte ja von Gramastetten (544 m) der rodl 
entlang über zwettl (616 m) in das alte Lobenfeld. dass leonfelden (750 m) eine 
vorgängersiedlung gehabt hat, ist bekannt, wir wissen aber nicht, wie weit diese 
siedlung vor das 12. Jahrhundert reichen könnte.114 bereits a. hackel war aufge-
fallen, dass im mittleren mühlviertel die südliche namengrenze auf -schlag mit der 

111 bischof Otto von lonsdorf von passau hat um 1260 anspruch auf den forum apud Munspach er-
hoben, wobei passauer traditionen zu „ca. 1150“ bemüht wurden (maidhof, urbare, s. 325-328). 1154 
(ublOe ii nr. 179) wird ein ministeriale zu münzbach genannt und noch kein markt. die nen-
nung von 20 burgrechten im landesfürstlichen urbar (s. 50, nr. 178, s. 163, nr. 315) spricht dafür, 
dass der straßenmarkt 1220/1230 angelegt wurde. dazu auch: krawarik, das machland und seine 
herren, s. 91.

112 putzleinsdorf, s. 4. im Jahr 1256 sind als passauische Gerichtssitze hofkirchen, lembach, sarleins-
bach, kappel, putzleinsdorf und rohrbach bezeugt. die lage an der salzstraße bewirkte im früheren 
13. Jh. die anlage des straßenmarktes mit etwa 20 burgrechten (urk. 1236). nordwärts liegen einige 
einödgüter mit 20–25 Joch kulturfläche. die hufen maierhof und klotzing zwischen putzleinsdorf 
und lembach stammen aus der Jahrtausendwende (zöhrer, Geschichte des marktes sarleinsbach, 
s. 11–18). im heimatbuch wird die Gründung der vormärktischen siedlung um 1000, der kirche um 
1100 angenommen und auf den Gründer „sarilin“ verwiesen. da hangabwärts nach der kulturfläche 
einige altsiedlungen der Jahrtausendwende nachzuweisen sind, wäre die entstehungszeit plausibel. 
abwegig ist allerdings die ansicht, die dreigewannige lusflur mit regelmäßiger abfolge wäre ein 
„beweis“ für die Gründung „freier leute“.

113 in diesem fall wurde die ansicht von hackl, die besiedlungsverhältnisse, s. 39, widerlegt, um 1070 
hätte die besiedlung noch nicht die mühlsenke erreicht gehabt. 

114 brosch, amt leonfelden, s. 265ff., der die fälschungen aus 1236/37 für echt gehalten hat. ratusny, 
mittelalterlicher landesausbau, s. 102, wollte auf vorgängersiedlungen (siehe auch castrum stella) 
nicht näher eingehen. da das lobenfeld im falsum 1110 genannt wird, könnte man das 11. Jh. als 
entstehungszeit annehmen. zauner, zur siedlungs- und herrschaftsgeschichte, s. 470.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



74  Hans Krawarik 

nördlichen Grenze der einödgüter zusammenfällt. kartographisch haben klaar 
und ratusny diese Grenzsäume durch typologische kennzeichnung fixiert.115 
die -schlag-Gründungen beginnen im früheren 13. Jahrhundert als langgezo-
gene planweiler mit hofackerflur oder reihensiedlungen jenseits etwa der linie 
piberstein-Waxenberg-lobenstein. östlich vom haselgraben schwenkt diese 
innovation bis südlich von schenkenfelden (734 m) aus; der südlichste Ort ist 
Ottenschlag (806 m), das um 1240 von den lobensteinern angelegt wurde. die 
höhenlage über ca. 700 m trägt also flächig keine altsiedlungen, wenn auch an 
saumpfaden vorgängersiedlungen wie bei zwettl, leonfelden oder um freistadt 
nicht ausgeschlossen werden sollten.116 reihensiedlungen mit streifeneinödflur 
setzen dann nördlich von freistadt ein. dabei ist kurz auch auf die entstehung 
freistadts einzugehen, von dem zunächst i. nößlböck glaubte, im anschluss an 
eine mündliche tradition des Jahres 1527 die Gründung durch Otto von machland 
um das Jahr 1130 behaupten zu können. Wenn auch der stadtgrundriss eines 
besseren belehrte, blieb das verdienst, im bereich von freistadt dörfliche ältere 
siedlungen (prägarten, zaglau, schmieddorf ) gefunden zu haben.117 auffällig je-
denfalls war die nennung passauischer zensualen (z. b. Ulrich de Libera Civitate) 
ab 1200/1220. f. Opll hat nicht zu unterschätzende argumente ausgeführt, bei der 
entstehung freistadts im 13. Jahrhundert wäre das politische ringen zwischen dem 
hochstift passau und herzog leopold vi. von babenberg ein Wegweiser gewesen. 
so spannt sich der bogen von Otto von machland als möglicher Gründer einer 
burg („alte burg“, salzhof ) bei prägarten über die einflussnahme des hochstiftes 
passau bis zur territorialpolitik przemysl Ottokars und der frühen habsburger, 
als die stadtausgestaltung freistadts ihren abschluss fand.118

im durchgängigen aber kleinstrukturierten raum um die Waldaist sind 
wieder planmäßige Weiler mit hofackerfiguration charakteristisch. allfällige 
Orte mit slawischen namen sind unbedingt in dieses schema einzupassen, was 
die Ortsnamenkunde leider verabsäumte. plangründungen wie z. b. dobring 
oder Wintersdorf können also frühestens im fortgeschrittenen 12. Jahrhundert 

115 hackel, die besiedlungsverhältnisse, s. 41, sowie 51 und 56.
116 brosch, amt leonfelden, s. 284, vermutete in den streifenförmig angelegten einödgütern nördlich 

des lobenfeldes ältere siedlungen. bei laimbach zeigen solche bauern (mit hohem Grünland und 
feuchtwiesenanteil) Werte des früheren 12. Jhs. (hausbauer ca. 30 Joch, bötscher 28 Joch) bzw. der 
ersten hälfte des 13. Jhs. (um Gaisschlag 18 und 14 Joch); altsiedlungen sind keine dabei.

117 nößlböck, die entstehung freistadts, s. 98–100. Ältere vorstellungen über das dorf „Windisch-
marc“ bzw. die entwicklung freistadts im anschluss an die königliche schenkung 1142 zwischen 
Jaunitz und feldaist waren bereits überwunden.

118 Opll, die anfänge der stadt freistadt, s. 84–92. die Würfel für die babenbergische kontrolle fielen 
endgültig 1235 mit der einziehung des lengenbacher erbes, was den bischof von passau sogar zu 
fälschungen motivierte. dabei ist die seelsorgliche zuständigkeit von st. peter bei freistadt um 1200 
schon ein fingerzeig für die besiedlungsverhältnisse. eine Gründung der „alten burg“ durch Otto 
von machland müsste vor 1142 (Garsten-schenkung) erfolgt sein, da der machländer keine vogtzu-
ständigkeit in Garsten hatte.
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entstanden sein.119 im hinblick auf das 1227 genannte castrum stella bei den 
Grenzgemärken der passauer herrschaft vermittelt die analyse der kulturflächen 
Größen des früheren 12. Jahrhunderts (unter stern 28 Joch, Ober stern 24 Joch).120

kartiert man zu diesen ergebnissen bis zur Jahrtausendwende die typischen 
kulturflächen der zeit um 1040–1060 wird im mühlviertel eine interessante 
topographische verteilung sichtbar. im landstrich westlich der Großen mühl 
gibt es zwar einen siedlungsausbau gegenüber der vorangegangenen zeit, mit 
knapp über 15 huben bleibt aber die dynamik der kolonisation sehr gering. es 
ist die anfangszeit, in der das kloster niedernburg für die nordwaldschenkung 
verantwortlich zeichnete.121 östlich der mühl ändert sich das bild rasch. 
einzelne hufen streuen nach norden bis über die steinerne mühl. die masse der 
rodungen finden aber etwa nördlich der linie Gramastetten-st. martin auf den 
mittleren hochflächen des rodllandes statt – es sind insgesamt über 30 hufen, 
die vor allem um herzogsdorf den siedlungsboden erweitert haben. auffällig 
allerdings sind zwei akzente: die randhügel gegen das eferdinger becken sind 
im wesentlichen noch Waldland. mit ausnahme der etappenorte im tal der 
Großen rodl blieb dieser landstrich von aufsiedlungen bis zur mitte des 11. 
Jahrhunderts weitgehend frei.122 auf den randhöhen direkt nördlich von linz 
haben sich altsiedlungen früh etabliert. flächig massiv tritt die kolonisation 
nördlich von Gallneukirchen schon um die Jahrtausendwende auf; sie wurde im 
11. Jahrhundert nur mehr ergänzt, bevor man weniger günstiges Gelände erschloss. 
es muss auffallen, dass als nördlicher vorposten damals die Gegend um reichenau 
erreicht wurde. die region in der treffling bleibt ausgespart, ebenso der raum 
um katsdorf, was mit dem schon angemerkten herrschaftlichen befund über-
einstimmt. auffällig ist das vordringen entlang der kleinen Gusen nordwärts 
bis über neumarkt. hingegen blieb die feldaistsenke zwischen pregarten und 
kefermarkt bis 1050 ein im Wesentlichen unbesiedelter raum. der stützpunkt 

119 ratusny, mittelalterlicher landesausbau, s. 98, verweist auf die weilerhaften radialhufen in böhm-
schlag und affetschlag, die von einem platzförmigen Grundriss ausgehen. Wie nitz, mittelalterliche 
raumerschließung, s. 7–55, heraus arbeitete, kommen bei solchen plansiedlungen ethnisch-böhmi-
sche leitbilder zum tragen.

120 handel-mazzetti, Gemärke von Wildberg 1198, s. 22 und 48, der im Ober stern die um 1200 errich-
tete burg stern vermutet.

121 erkens, bischöfliche herrschaft im nordwald, s. 44. in diesem fall scheint die einschätzung richtig 
zu sein, dass dem reichskloster niedernburg kräfte und mannschaft fehlten, um die geschenkte 
region zielführend zu durchsiedeln. außerdem steht die ausdehnung der nordwaldschenkung 
nicht fest, weil die urkunde im frühen 12. Jh. nachgezeichnet bzw. ergänzt wurde. boshof, kloster 
 niedernburg im früh- und hochmittelalter, s. 29–46, bekräftigt, dass solche schenkungen niemals 
die rechte schon bestehender kolonisatoren verdrängen konnten.

122 Offenbar war die sippe derer von traisen potent genug, um im 11. Jh. die besiedlung voran zu trei-
ben. allem anschein nach dürfte allerdings die von a. zauner monierte bäuerliche kolonisation 
des 10. Jhs. auf den kuppen im raum von Gramastetten nicht stattgefunden haben. hingegen trifft 
zauner, zisterze Wilhering, s 135, sicher eine richtige aussage, dass die Wilheringer von ihrer burg 
südlich der donau in der zweiten hälfte des 11. Jhs. im rodlland rodungen durchgeführt haben.
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lasberg entfaltete bis in die region von freistadt offenbar bereits um 1050 eine 
dynamische siedlungstätigkeit. 

das eigentliche machland war schon zur Jahrtausendwende kolonisato-
risch weitgehend ausgereizt. bemerkenswert ist die siedlungsgasse, die sich von 
saxen über klam bis nach kreuzen entwickelte. in den durchgängigen, aber von 
den Oberflächenformen her nicht gerade bevorzugten hochflächen des östli-
chen mühlviertels zeigen sich etliche siedlungsansätze der Jahrtausendwende 
(münzbach ?, pabneukirchen, zell, Gutau, schönau, königswiesen, dimbach, 
Waldhausen). vor etwa 1060 ist das hinterland von pabneukirchen, königswiesen 
oder Gutau etwas stärker besiedelt worden. hier werden herrschaftliche ansätze 
sichtbar, in der region vom blasenstein südwärts entfalten sich etliche huben 
aus der zeit 1060–1100, was die Gründung von st. thomas am ausgang des 
11. Jahrhunderts bestätigt.

abschließend sollten die seelsorgemittelpunkte und ihre zeitstellung hinter-
fragt werden. die kirchliche Organisation ist in der karolingerzeit natürlich von 
den donaulandschaften ausgegangen. in der urkunde ludwigs des frommen 
von 823 wurden st. stephan zu saxen, st. remigius in ried und st. michael zu 
naarn an passau übergeben.123 nach der kulturfläche des marktes feldkirchen 
im „Wörth“ könnte die dortige kirche st. michael ebenfalls in diese zeit zurück 
reichen, von einer frei stehenden kirche ist auszugehen. um diese bestand bis 
1143, als der bischof von passau die pfarre gegen zehente von sindelburg an 
st. florian übergab, der alte friedhof.124 als um 1100 die pfarrorganisation passaus 
fixiert wurde, erstreckte sich der sprengel von ried von der Westgrenze an der 
Gusen (kruckenberg-Große Gusen-Wasserscheide bei alt hagenberg-feldaist) 
bis zur Waldaist nach Osten. der sprengel von naarn betraf weitgehend den 
„regensburger luß“ zwischen Waldaist und naarn. Ostwärts schloss der sprengel 
von saxen an. st. Gallus im 1125 genannten Novenkirchen dürfte noch in der ausge-
henden karolingerzeit selbständiges seelsorgezentrum geworden sein.125 östlich 
des haselgrabens wurden dann einige eigenkirchen („burg-kirchen-anlagen“) 
wegbestimmend: im Jahr 1111 übergaben die edlen sigihart und friedrich ihren 

123 ublOe ii, nr. 6 zu 823. erkens, ludwig des frommen urkunde vom 28. Juni 823 für passau, s. 110, 
wies die längere fassung als fälschung aus der zeit um 985 nach, die kürzere fassung sei zwar formal 
echt, könnte aber in einzelnen punkten ergänzt worden sein. das betrifft in der tat etwa die beiden 
basilicas von saxen und ardagger. pfeffer, zur geschichtlichen stellung, s. 28, führt an, karolinger-
zeitliche seelsorgezentren wären jeweils mit 20–60 Joch Grund beschenkt worden; das entspräche 
den 60 Joch von ried.

124 im fk feldkirchen erkennt man die ursprüngliche anlage (kirchturm erst um 1400!) des kirchen-
zentrums mit vis a vis zugeordneter siedlungszeile. siehe dazu: scherrer, aus der mittelalterlichen 
Geschichte von Feldkirchen an der Donau, S. 7–16.

125 ublOe ii, s. 165 nr. 110 (1125). pfeffer, zur geschichtlichen stellung, s. 30f.
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kirchen zu Wartberg und münzbach (st. laurentius) an st. florian; das kloster 
vertauschte 1125 münzbach gegen ried an das bistum passau. die 1116 gegrün-
dete kirche st. veit zu katsdorf schenkte hermann von katsdorf 1125 eben-
falls st.  florian, wobei tauf- und begräbnisrecht fixiert wurden. im gleichen 
Jahr schenkte adalbero von Griesbach angeblich seine eigenkirche st. veit zu 
lasberg auch an st. florian. Wenig später scheint die eigenkirche in Gutau ein-
gerichtet worden zu sein.126 die schon 1088 gegründete eigenkirche st. martin 
zu pergkirchen wurde um 1142 eigene pfarre. natürlich gab es auch weitere frühe 
burgkirchen (u. a. st. thomas am blasenstein), die aber erst spät in das pfarrnetz 
integriert wurden. das stift Waldhausen erhielt 1147 das patronatsrecht der schon 
bestehenden pfarren maria himmelfahrt in königswiesen und st. Georgen am 
Walde.

a. klaar sammelte für die region westlich des haselgrabens in seinen 
„kleinräumigen kirchorten“ gegründete zentren von streusiedlungsgebieten 
aus der zeit 1050–1200 als eigenen typ. vom phänomen her ist das nur teil-
weise zutreffend; schon a. ratusny erkannte, dass es bei einigen dieser Orte 
vorgängersiedlungen gab, bei anderen solche aber nicht zu orten sind.127 bei 
Gramastetten, dessen laurentiuskirche 1110 von bischof ulrich von passau ge-
weiht wurde, besteht kaum ein zweifel über eine ursprüngliche altsiedlung min-
destens des 10. Jahrhunderts; die marktanlage hat sich erst infolge der pfarr- und 
verkehrsfunktion im spätmittelalter entwickelt. die 1154 genannte filialkirche 
von leonfelden könnte mit der behaupteten angeranlage dieser zeit zu tun haben, 
pfarre wurde der markt erst 1292, als es die Waldhufen und die Ortsanlage der 
schaunberger bereits gab.128 1108 bestand bereits die pfarre mit der marienkirche 
von niederwaldkirchen (524 m), die von feldkirchen losgelöst worden war. der 
Ort dürfte erst kurze zeit zuvor als zentrum eines rodungsbezirkes ausgewählt 

126 die gefälschte urkunde von 1122 vermerkt die übergabe Gutaus von passau an st. florian. eine ma-
rienkirche (1261 in st. Ägydius verändert?) wurde allerdings erst 1131–1147 konsekriert. nach der 
kirchweihchronik st. florians wurde lasberg 1128 und 1147 geweiht und vermutlich das patrozinium 
von st. andreas auf st. veit verändert.

127 klaar, siedlungsformen, s. 133. ratusny, mittelalterlicher landesausbau, s. 33 und 36 unterscheidet 
die regellos situierten kirchplätze von st. ulrich, kleinzell oder pfarrkirchen von den regelmäßigen 
platzanlagen in st. peter und st. veit. bei pfarrkirchen, dessen seelsorgestelle um 1100 angenommen 
wird, ist die weithin sichtbare lage auffällig; als „kirchenhufe“ ohne hof wird die Größe des frühen 
11. Jhs. sichtbar.

128 zauner, zisterze Wilhering, s. 135: ulrich i. und Ottilia von Wilhering gaben bei der pfarrweihe am 
18. september 1110 ( ublOe ii, s. 129, nr. 92) als dos ein Gut in berndorf mit fünf unfreien. nach 
der kulturfläche könnte Grimhartesstetten (OnbOe 10, 1.7.20) noch im späteren 9. Jh. entstanden 
sein; die kultivierung und ausrodung ist aber recht hoch. der straßenmarkt wurde später eingezo-
gen und ist keinesfalls ein gegründetes „reihendorf “, wie die festschrift 900 Jahre Gramastetten, 
s. 58, vermeldet.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



78  Hans Krawarik 

worden sein.129 da die passauer urkunden zu 1111, 1113 und 1122 gefälscht sind, gab 
es zunächst doch einige verwirrung um die zeitnächsten kirchen. am 7. mai 1134 
wurde st. peter am Wimberg (668 m) geweiht und versorgte dann ab ca. 1200 als 
pfarre das nordwärts anschließende Gebiet zwischen kleiner rodl und Großer 
mühl. der erste siedlungsansatz des Ortes könnte zumindest in der mitte des 
11. Jahrhunderts liegen, da hufen in der umgebung durchaus solch frühe ansätze 
haben.130 auf der Weihereise bischof reginberts von passau vom 1. Jänner bis 
7. Jänner 1147 konsekrierte er nacheinander die kirchen st. Johann (720 m), 
st. stephan am Walde, lasberg, radplant, Gutau und Wartberg, bevor er nach 
ried weiter reiste. zu dieser zeit bestand bereits neben st. peter am Wimberg auch 
die kleine st nikolaikirche („säumerkirche“) bei drautendorf (1142), bei kleinzell 
(urk. 1108) wäre das ebenso vorstellbar.131 um st. Johann gibt es bereits um 1100 
spärliche siedlungsansätze. die fluranalyse verneint eher eine „kirchenhufe“, die 
weithin sichtbare hügellage sollte offenbar ein streusiedlungsgebiet zentralisie-
ren.132 die kirche st. veit (685 m) dürfte um 1200 entstanden sein, der Ort trägt 
kennzeichen einer plansiedlung. die kolonisation in diesem Gebiet wurde schon 
im 11. Jahrhundert erreicht, wobei das südwärts liegende keppling (100 Joch) eine 
im 13. Jahrhundert neu organisierte altsiedlung darstellt. in diesem fall hatte sich 
im 12. Jahrhundert auf einer hufe eine edelsitz etabliert, der später zum schloss 
ausgebaut wurde. 1209 wird der ritter sighard von st. veit als zeuge genannt.133

als filialkirchen von feldkirchen erscheinen st. ulrich, st. martin (pfarre 

129 die kulturfläche von niederwaldkirchen dürfte einer hufe (30–37 Joch) entsprechen, was den 
zeitansatz um 1080 zuließe; die kleine straßenweileranlage ist eine unterbäuerliche entwicklung des 
12. Jhs. Offenbar sollte die „Waldkirche“ ein zentrum eines neuen rodungsgebietes des eppo von 
Windberg werden: in der unmittelbaren nachbarschaft beginnen neben dem mairhofer (27 Joch) 
die huben bei ca. 25 Joch, ergänzt durch erweiterungen des 13. Jhs. östlich des pesenbaches gab es 
durchaus wesentlich ältere siedlungsansätze: allersdorf (78 Joch), ebmer (37 Joch), fellner (31 Joch), 
hametner (31 Joch), Wigretsberg (28 Joch). 

130 850 Jahre st. peter am Wimberg, s. 7. fk st. peter nr. 908: der dominikale pfarrhof misst knapp 24 
Joch kulturland und 6 Joch dominikale südlich der kirche. die unmittelbare marktflur des noch 
um 1200 entfalteten, konisch angelegten marktes erreicht ca. 70 Joch. die unmittelbaren nach-
barn im sW (strasser nr. 1, 46 Joch) und im sO (öllinger, 46 Joch) bzw. der nordwestlich liegende 
 pürmer (49 Joch) sowie die nördlich situierten pfaffenhofer (44 Joch), bubinger/Wagner (43 Joch) 
und rudersbach (51 Joch) weisen in die zeit um 1060, andere huben (fürstenberger 38 Joch, Wim-
mer 38 Joch, simaden 36 Joch, linner 36 Joch) signalisieren die phase um 1070–1080.

131 ublOe ii, s. 203, nr. 137. erkens, bischöfliche herrschaft im nordwald, s. 42. zauner, der besitz 
des stiftes st. florian, s. 138, begründet, dass st. peter sich 1200 sich als eigene pfarre von nieder-
waldkirchen losgelöst hat.

132 fk st. Johann am Wimberg nr. 886: Ohne die spätgerodete loitzenleithen erreichen die liegen-
schaften des Ortes knapp über 38 Joch, der pfarrhof selbst bloß ca. 9 Joch. südlich um die kirche sind 
unterbäuerliche einheiten situiert. um st. Johann befinden sich die bauern reindlsberger nr. 22 
(31 ½ Joch), lumersdorfer (27 Joch), krothenthaller (ca. 29 Joch) und Wolfsberger (28 Joch); sonst 
schließen kleinbäuerliche liegenschaften an.

133 fk st. veit im mühlkreis nr. 916: vom Ort südwärts liegen neben keppling auch die bauern 
Wipplinger (44 Joch) und eggerstorfer (42 Joch), nordwärts Windhager (26 Joch) und Windhag 
(36 Joch). in der weiteren umgebung lassen sich mehrere huben um 36 Joch orten (u. a. Grubdorf, 
penning). um die kirche etablierten sich kleinbäuerliche hofäcker.
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1242), dessen kirche wahrscheinlich auch um 1100 entstand und st. Gotthard, 
dessen kirche vermutlich bis in das 12. Jahrhundert zurück reicht. die region von 
st. ulrich ist durchaus früh besiedelt; wahrscheinlich geht pehersdorf noch auf das 
9. Jahrhundert zurück, einige hufen zeigen die Jahrtausendwende an. Ähnlich wie 
bei st. veit entwickelte sich die kirche st. ulrich im späteren 12. Jahrhundert bei 
einem edelsitz und zwar eines blankenberger Gefolgsmannes, der 1185 genannt 
wird.134 zum unterschied dazu wird die entstehung der kirche von st. martin um 
1100 angenommen. siedlungsmäßige voraussetzungen dazu hat es sicher gegeben. 
fluranalytisch war der abseits südwärts liegende bauer nr. 14 (bp 94, ca. 10 Joch) 
offenbar eine ausgliederung aus dem Ortszentrum. der eigentliche kirchenort 
bildete sich im verlauf des 13. Jahrhunderts rund um einen Quadratplatz östlich 
der kirche, gesäumt von vier tavernen. damals wird auch ein Rubertus de s. 
Martino (1243) erwähnt. im früheren 12. Jahrhundert war eine althufe von ca. 
66 Joch in zwei liegenschaften zerfallen: braugasthaus nr. 3 (bp 80, herrschaft 
Wilhering) und haslinger nr. 13 (bp 92), der einem eschelberger (Wilheringer 
Gefolgsmann) gehörte. die kirche st. martin hat es schon vor dieser teilung 
gegeben, weil der pfarrhofbesitz unmittelbar von Wilheringer Grundparzellen 
von nr. 3 umgeben wird. st. florian dürfte 1143 mit feldkirchen auch st. martin 
übernommen haben.135 an dieser stelle sollte angemerkt werden, dass der alte, 
nach norden führende handelsweg zwar Jagdgrenze zwischen den schöneringern 
und Wilheringern war, sich die rodungsgüter von Wilhering mit dienstmannen 
(Wolfsteiner, rodl/piber, volkra, eschlberger) und schönering-blankenberg mit 
dienstmannen (Gruber, st.-ulrich, Gneisenau, falkenberger, pürnsteiner) aber 
mehrfach in Gemengelage befinden. 

Ob dies reicht, eine verwandtschaft zu konstruieren, sei dahin gestellt; wir 
wissen ja, dass königsgutschenkungen wie jene an kloster niedernburg bereits 
bestehende rodungen des angegebenen territoriums nicht berührten.

neben den mehr oder minder engen beziehungen zwischen diesen rodungs-
herren des 11./12. Jahrhunderts haben fluranalyse und kulturflächenanalyse ein 

134 fk st. ulrich nr. 914: die unmittelbaren liegenschaften des „verwalters“ nr. 1 im fk entsprechen 
mit ca. 18 Joch der zeit 1170–1180. knapp nördlich des kirchenortes befindet sich der pühringer 
nr. 5 (ca. 68 Joch, Gp 588–692), südwärts der enzel nr. 14 (60 Joch). bei mehreren bauernhöfen 
zeigt sich die von a. ratusny angesprochene teilung in eng nebeneinander liegende doppelhöfe: 
pechersdorf in pechersdorf bp 74, Gp 1165–1212 mit 57 Joch und hueb bp 71, Gp 1213–1247 mit 
56 Joch = 113 Joch, ferner simaden/pichler 61 Joch, bairach (stöcklbauer und hofstetten) 50 Joch, 
Groß-/klein Winckler ca. 75 Joch, sowie mehrere huben aus der zeit um 1100 (reithalmer ca. 34 
Joch, thurner ca. 32 Joch, Wurzinger ca. 28 Joch).

135 fk st. martin im mühlkreis nr. 900: die direkten nachbarn von st. martin sind dopplbauer nr. 11, 
Gp 1624–1663, 33 Joch), der arndorfer nr. 6 (Gp 1664–1707, enklave Gp 1680 bei nr. 14, ca. 28 
Joch) sowie kobling (48 Joch). nordwärts an der straße befindet sich adsdorf (47 Joch). in der 
weiteren umgebung sind hufen von 33–37 Joch häufiger (dunzendorf, adsdorf süd, Windorf bp 5 
33, bp 6 35, bp 10/11 36, bauer zu aich/langfellner); der geteilte „reiter“ (42 Joch) und lanzersdorf 
(ca. 60 Joch) runden das bild ab. st. martin im mühlkreis, s. 25, 29 und 297–299.
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sehr unterschiedliches alter der kirchenorte des mühlviertels angezeigt. die 
etappen auf dem saumweg neufelden (517m) – st. peter (668 m) – haslach 
(530 m) machen es sehr wahrscheinlich, dass es in st. peter eine vorgängersiedlung 
des früheren 11. Jahrhunderts gab; bei st. ulrich und st. martin am alten salzweg 
ist diese zeitstellung sogar nachweisbar. bei st. Johann am Wimberg und bei 
niederwaldkirchen sollte die kirchengründung um 1100–1150 offenbar neue 
rodungsgebiete seelsorglich orientieren, vielleicht ist das auch bei altenfelden 
so.136 st. veit entstand trotz früher siedlungsansätze in der umgebung erst als 
kirche bei einem edelsitz des 12. Jahrhunderts. über eigenkirchen im östlichen 
mühlviertel wurde bereits gesprochen. kunsthistorisch vermitteln heute über 
60 kirchen des mühlviertels anfänge in der romanik; dabei sind in st. michael 
in rauchenöd und in Wartberg (Wenzelskirche 1111) frühe holzständerbauten 
nachgewiesen.137

eine wichtige triebfeder für die kolonisation waren auch die handelswege. 
es gab mehrere frühmittelalterlichen saumpfade von der donau nach böhmen: 
bekannt sind die salzstraße im bereich der Großen und kleinen mühl (nebenäste 
des Goldenen Steiges), ferner die via regia von Ottensheim über Oberlandshaag und 
st. martin nach neufelden und haslach; diese Wege sind anhand der altsiedlungen 
zu erkennen. vom linzer raum gelangte man nach zwettl über den haselgraben 
(via antiqua) bzw. über Gramastetten die Große rodl aufwärts – bestenfalls wird 
hier die Jahrtausendwende angezeigt. in der reichenau (Große Gusen) scheint die 
route auf noch spätere zeit hinzudeuten. ein früherer saumweg dürfte die strata 
silvestris = aiststraße sein, die im südteil auf den kuppen zwischen kleiner Gusen 
und feldaist verlief; sie kam aus dem raum mauthausen bzw. tafersheim und galt 
ebenfalls als „salzstraße“. ein weiterer saumpfad band in staffling an und ging über 
perg, tragwein und Gutau nach norden. dagegen dürften die pfade von Grein 
über pabneukirchen und königswiesen (Tristich) bzw. dimbach und st. Georgen 
durch den nordwald in das Waldviertel geführt haben. altsiedlungen zeigen die 
Jahrtausendwende an.

136 die fluranalyse von fk altenfelden nr. 29 vermittelte deutlich typische, den Waldhufen ähnliche 
flurstreifen der kleinbäuerlichen siedlungszeile im W und O des kirchenzentrums; offenbar ist ein 
teil dieser ansiedlung auf ursprünglichen Grundparzellen des 300 m ostwärts liegenden pfarrhofs 
entstanden. es trifft also die ansicht von haßleder, Geschichte des marktes neufelden, s. 15, zu, dass 
der Ort erst nach erbauung der kirche „velden“ entstand. freilich scheint in der Alten“ (altenwald) 
auf dem bergrücken eine ältere vorgängersiedlung existiert zu haben. die unmittelbaren nachbarn 
höferhof (ca. 55 Joch), Walchshofer (ca. 32 Joch) und mayerhof (ca. 37 Joch) sind Gründungen des 
11. Jh.

137 der kunsthistoriker rudolf koch (kirchenbaukunst im mühlviertel bis zum ende der romanik, 
homepage „muehlviertel.htm“ auf univie.ac.at) nennt den typus der chorquadratkirche mit flachge-
decktem langhaus in st. nikola, Wartberg, rauchenöd, st. peter und niederzirking.
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Siedlungsprozesse bis zur ersten Jahrtausendwende

am beginn des 8. Jahrhunderts war die Ostgrenze des altbairischen siedlungs-
rau mes bereits über die traun vorgerückt; längs des südlichen donauufers dürfte 
von baiern die ebene bis enns kontrolliert worden sein. siedlungsstandorte 
waren in der regel große Herrenhöfe, es kommen selten aber doch auch lockere 
Gruppensiedlungen vor. keinesfalls mehr vertretbar ist heute die frühere ansicht, 
dass die baiern Haufendörfer mit ungeregelter Blockflur gründeten; in allen 
siedlungsgenetisch untersuchten fällen sind nämlich teilungen erweisbar, die 
im „umkehrschluss“ auf solche höfe zurück führen. freilich gab es im unteren 
donaunahen traungau im 7. Jahrhundert gelegentlich instabile verhältnisse, 
wobei das pflugland mit dem Wohnplatz wechselte. mit dem fortgeschrittenen 
7. Jahrhundert blieben immer mehr siedlungsplätze topographisch unverändert, 
es entwickelten sich dauerhafte fluren, wodurch überhaupt die bestimmung von 
alter und Genese solcher siedlungen möglich erscheint.138

im nördlichen uferbereich der donau (mühl-rodl, Gusen-aist-naarn) und 
nördlich von linz häufen sich frühmittelalterliche slawische Grab-, siedlungs- und 
streufunde mit spätmerowingischen und frühkarolingerzeitlichen anklängen. 
solche fundhorizonte finden sich auch westlich von steyr und im westlichen 
alpenvorland von niederösterreich.139

entgegen früheren annahmen, die noch heute in heimatbüchern tradiert 
werden, stellt sich die migration der slawen doch etwas anders dar. seit mitte 
des 7. Jahrhunderts stießen slawische Gruppen nördlich längs der donau nach 
Westen vor und trafen um Grein und später bei steyr noch auf antik-romani-
sche restbevölkerung. am südrand des unteren mühlviertels kam es an unterer 
naarn und aist zu kontakten mit restgermanischen Gruppen. die auswertung 
der saxgräber und die archaische ausstattung mit speisebeigaben legen nahe, vor 
allem im Gräberfeld von Gusen (berglitzl) einen siedlungsbeginn um oder vor 
700 festzulegen. ungeklärt muss eine unverzierte brandurne aus dem bereich 
Gusen bleiben. in diesem vorfeld bairischer siedlungstätigkeit und (west-)slawi-
scher vorstöße sind also wiederholt auch nachantike bevölkerungssplitter einge-

138 krawarik, die altsiedlungen Ostbaierns, s. 70f. krawarik, frühmittelalterliche erschließung im un-
teren traungau, s. 107f. krawarik, allhaming, s. 104. csar, das bajuwarische Gräberfeld von rudels-
dorf bei linz, s. 204f.

139 szameit, slawische körpergräber des 8. Jh., 217–220. ein großer teil der waffenführenden Gräber 
im donautal ist in die zeit 750–800 zu datieren, dazu gehört auch das Gräberfeld auhof/perg. in 
diesem Grenzraum überlappen einander slawische, bairische, awarische und romanische kultur-
einflüsse. in donaunahen „adelsgräbern“ war die beigabe von awarischen Gürtlen nicht üblich, wie 
im beispiel von Grab ii aus st. Georgen an der Gusen: frühkarolingische spatha, sax, lanzenspitze 
und tauschierter stachelsporn.
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bunden worden.140 natürlich sind diese gemischten populationen mit dem im 
6./7. Jahrhundert ins Weinviertel vorstoßenden slawen nicht unmittelbar ver-
gleichbar, die brandbestattung (urnen) übten. die akkulturationsprozesse (z. b. 
Wellenbandkeramik) sind bereits im Werkstättenbezirk bei mitterkirchen aus 
der mitte des 7. Jahrhunderts ablesbar. die akzeptanz aus den einflussbereichen 
der späten merowinger bzw. awaren führte offenbar zur abkehr von der brand-
bestattung und zu einer eigentümlichen „körpergräber-kultur“ mit merowin-
gerzeitlichen und geringfügig awarischen anklängen. hier im machland und an 
der Gusen dürften direkte kontakte mit anderen ethnischen Gruppen geknüpft 
worden sein.141 diese anfänge können nach der siedlungsgenetischen analyse von 
niederzirking und Oberzirking ergänzt werden. slawen drangen in der regel in 
waldfreie lagen vor, im raum zirking-ried scheint aber auch gerodet worden zu 
sein, wie die Ortsnamen vermitteln. die errechnete theoretische kulturfläche von 
niederzirking (330–340 Joch = um 190 ha) weist in das Jahrzehnt 670–680, der 
nachbarhof von Oberzirking (290–300 Joch = um 170 ha) in die zeit um 700.

halten wir ein erstes ergebnis fest: Gemischt ethnische Gruppen unter sla-
wischer führung sickerten um die mitte des 7. Jahrhunderts nördlich der donau 
in die donaunahe ebene des unteren mühlviertels ein. Wo genau sie kontakte zu 
nachbarn aufnahmen, lässt sich nur vermuten: zum einen dürfte es der hof von 
naarn (290 Joch, ca. 700) sein, zum anderen vielleicht der hof von eitzendorf 
(330–335 Joch); vermutbar sind wirtschaftliche beziehungen zu baiern jenseits 
der donau.142 freilich muss man berücksichtigen, dass der siedlungsplatz an der 
Gusen im verlauf des 8. Jahrhunderts ebenso aufgegeben wurde, wie der standort 
bei mitterkirchen. schon e. szameit nahm die mehrphasige einwanderung solcher 
Gruppen an, die offenbar friedlich mit nachbarn zusammen lebten. ein anlass für 
den nächsten siedlungsvorstoß war der awaren-überfall im Jahre 712. die awaren, 
die bisher die slawische migration nach Westen weitgehend unterbunden hatten, 
lösten jetzt eine „absetzbewegung“ über die traisengrenze bzw. ennsgrenze 
aus. 720–740 schufen slawische anführer ethnisch gemischter Gruppen im 
ennswald (droissendorf, kronstorf, dietachdorf ) sowie im machland (auhof/

140 Wiesinger, das mittlere und untere mühlviertel, s. 573f. die aistfurche war ein römerzeitlicher han-
delsweg, deshalb konnten sich einige vorromanische namen bzw. germanisch-frühmittelalterliche 
namen halten. krawarik, frühmittelalterliche erschließung, s. 96f. da diese slawischen siedlungs-
vorstöße weitgehend aus dem Osten längs der donau erfolgten, wäre es – fern aller sprachlichen 
kriterien – abwegig von einer „südslawischen“ (i.e. „slowenischen“) besiedlung zu sprechen. szameit, 
frühmittelalterliche siedlungstätigkeit, s. 298.

141 szameit, frühmittelalterliche erschließung, s. 307, sowie szameit, slawische körpergräber des 8. Jh., 
s. 220: in mitterkirchen fanden sich ein awarischer reflexbogenbeschlag und ein bairischer schild-
dorn in der „abfallgrube“ der siedlung. die handgeformte keramik steht jener aus Gräbern von 
Gusen sehr nahe. Ohrringe aus silberblech aus Grab 186 in Gusen setzten eine direkte übernahme 
dieser Objekte von den baiern voraus.

142 krawarik, das machland und seine herren, s. 44 und 66. Ob eizendorf in der tat um 680 oder erst 
im 8. Jh. gegründet wurde, ist fluranalytisch nicht eindeutig zu klären.
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perg, arbing) neue siedlungsplätze.143 die Ortsnamenforschung hat noch andere 
„Geheimnisse“ aufgedeckt. naarn (Nardina) wurde über slawische vermittlung 
in das frühalthochdeutsche wohl erst nach 750 integriert. aus geographischen   
Gründen scheint das auch beim Weitragbach (i. e. mirellenbach) der fall gewesen 
zu sein, dessen scharfe biegungen in der indogermanisch-voreinzelsprachliche 
sprache ausgedrückt wurde. die im 10. Jahrhundert entstandenen höfe von 
Ober- und nieder-Weitrag übernahmen den Gewässernamen.144 Germanische 
bildungen waren Gusen, visnitz, rodl und mühl. der „steinbach“ (= mühl) 
bezieht sich vielleicht auf die steinerne mühl, die rodl (= roter fluss) mögli-
cherweise auf den untersten flussabschnitt beim Ort rodl bei Ottensheim. bei 
den namen Gusen und aist wäre eine slawische vermittlung naheliegend, aber 
nicht beweisbar. hier lässt sich auch die these von der „direkten übernahme“ 
eines germanischen namens in das althochdeutsche überprüfen. Obervisnitz (100 
Joch) ist der ältere Ort und deutet an, dass der bachname um 850 nun von einer 
dauerhaften altsiedlung übernommen wurde. Ostwärts liegt über dem lokalen 
„sattel“ zur feldaist der ältere bairische hof von friensdorf. die visnitz aber 
entwässert nach Westen gegen die Gusen und engerwitzdorf, in der westlichen 
nachbarschaft ist das slawische radingdorf (82 Joch) situiert, die kulturfläche 
weist aber in das zweite drittel des 10. Jahrhunderts; als der hof von (Ober-) 
visnitz dauerhaft besiedelt wurde, gab es daher den hof von radingdorf noch 
nicht. das etwas jüngere untervisnitz (90 Joch) sollte ebenfalls älter als der slawi-
sche nachbarhof sein (spätes 9. Jahrhundert). das slawische reitling am ausgang 
des visnitztales bei breitenbruck ist überhaupt erst viel später entstanden.145 die 
kulturflächenmethode kann also den onomastischen befund bestätigen. fazit: in 
einigen siedlungsregionen des mühlviertels hielten sich im 8.– 9. Jh. noch west-
germanische bevölkerungssplitter.

der nordwald war jedoch groß und hatte platz für viele siedlungsträger. schon 
geraume zeit haben die brandhügelgräber die forschung beschäftigt. fast alle 
diese slawischen hügelgräber in südböhmen sowie im mühl- und Waldviertel 
liegen in Wäldern oder landwirtschaftlich kaum genutzen Gebieten.146 die Grä-

143 szameit, frühmittelalterliche siedlungstätigkeit, s. 304. krawarik, siedlungsgeschichte österreichs, 
s. 105.

144 Wiesinger, Oberösterreich als mehrsprachiger siedlungsraum, s. 87f. Wiesinger, die besiedlung des 
unteren und mittleren mühlviertels, s. 574. der Weitragbach mündet bei Gallneukirchen in die Gro-
ße Gusen. die idg. Wurzel *ueidrā = biegen kam vermutlich über *Vidr(va) mit medienverschiebung 
ins ahd. = *Wîtraha.

145 hlawinka, slawische sprachspuren im mühlviertel, s. 86. radingdorf ist gefügt mit dem slawischen 
pn *rada. OnbOe 11, 4.1.10 fruenstorf 1378 hat als Wurzel den ahd. pn frunsi.

146 breibert, frühmittelalterliche hügelgräber im Waldviertel, s. 56f. insgesamt liegen im österreichi-
schen raum mit Groß amberg 18 hügelgräber, allerdings nicht alle mit brandbestattung. Wimm 
bei maria taferl weist keine brandbestattung auf und beginnt im ersten drittel des 8. Jh., belegungs-
dauer ca. 3 Generationen. dieser Wechsel von der brand- zur körperbestattung ist im zeichen der 
akkulturation zu sehen.
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berfelder in holzwiesen, zirkenauer Wald und Oggsteiner Wald werden heute 
in das 8. Jahrhundert datiert. v. nekuda hat die meinung vertreten, dass diese 
ausbreitung der brandhügel in die plateaugebiete nördlich der donau vom stamm 
der südböhmischen dudleben ausging.147 Wann dies erfolgte, ist bis heute un-
geklärt. allerdings geben flur- und kulturflächenanalyse doch einen gewissen 
fingerzeig; deshalb wurden die fluren von Gallneukirchen, engerwitzdorf 
und schweinbach möglichst genau erhoben. alle drei Orte haben jeweils eine 
kulturfläche von etwa 250 Joch. der vergleich mit bekannten beispielen legt 
die zeit um 750 nahe. nur wenige hundert meter von schweinbach entfernt 
(an der mühlviertler schnellstraße) finden sich die drei brandhügelgruppen 
heute unter Wald. ist es vorstellbar, dass solche kleinpopulationen dicht neben 
altsiedlungen der baiern in sichtweite über Generationen lebten, obwohl der 
nordwald ganz andere möglichkeiten bot? ich glaube wohl nicht: der hinweis, 
dass die siedler von Wimm in niederösterreich bereits im früheren 8. Jahrhundert 
die brandbestattung aufgaben, ordnet vielleicht die zeitansätze neu. Wenn dem so 
ist, kamen die brandhügelbestatter vielleicht schon gegen ende des 7. Jahrhunderts 
in das mühlviertel; vermutlich war die massive besiedlung des Gallneukirchner 
beckens durch bairischen frühen adel eine „reaktion“; immerhin gibt es ja auch in 
der nähe den slawischen hof zu klendorf, der schon vor 740 angelegt worden sein 
kann.148 die siedler von klendorf stammten allerdings mit ziemlicher sicherheit 
aus der region der unteren Gusen. vielleicht war es so, dass die anwesenheit 
slawischer siedler im Gallneukircher becken den bairischen siedlungsvorstoß 
provozierte.

die relative übereinstimmung von archäologischen, onomastischen und 
siedlungsgenetischen indizien in der frühen slawischen besiedlung sollte man prä-
zisieren. archäologische horizonte ermöglichen, zeitansätze von siedlungsplätzen 
mit hilfe frühmittelalterlicher Gräber oder anderer funde festzustellen. Gerade 
bei brandhügelgräbern sind aber direkt datierende funde minimal. die anzahl der 
brandhügel lässt zumindest zwei Generationen annehmen. die Ortsnamenkunde 
erschließt in der regel aus sprachlichen eigenschaften und den althochdeutschen 
endungen bestimmte zeitspannen der entstehung. in eine engen auslegung 
bedeutet dies etwa, dass „echte“ -ing-namen von der masse her („makrotopo-
nymisch“) die bairische primärsiedlung vom 6.–8. Jahrhundert widerspiegeln 
würden, „wahrscheinlich echte“ hingegen die ausbauzeit des 9./10. Jahrhunderts 

147 nekuda, die südgrenze mährens im frühmittelalter aus der sicht der archäologie, s. 70.
148 hlawinka, slawische sprachspuren, s. 68. die urkundliche nennung („1125“) stammt aus der zeit 

um 1210–1220: in locis Glongendorf. dahinter steckt ein gefügter besitzname mit einem slawischen 
personennamen aus dem Wortstamm *klǫk- . die Ortschaft in der kG klendorf nr. 45629 erreicht 
in der analyse 265 Joch. der hof müsste also etwas älter als die nördlichen benachbarten Orte um 
Gallneukirchen sein.
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(wie die -heim-namen).149 Wie inzwischen nachgewiesen wurde, relativieren sich 
zum einen solche zeitrahmen etwas nach „oben“; zum anderen scheinen sie ein 
„freibrief “ für heimatforscher zu sein, in unkritischer Weise jeweils die frühesten 
daten dieses zeitrahmens zu postulieren. freilich nimmt p. Wiesinger für das 
mühlviertel an, dass echte -ing-namen bis um die Jahrtausendwende produktiv 
blieben. die „realprobe“ überzeugt: arbing, pitzing, Gassolding, starzing und 
preising liegen nach der kulturlandanalyse vor 900, bairing, Weisching, vogging, 
hilkering bleiben innerhalb des rahmens; nur zinngießing ist eindeutig jünger.150 
nicht so klar scheint zunächst der onomastische befund im bezirk rohrbach: 
hölling (140 Joch) verweist zwar auf das zweite drittel des 9. Jahrhunderts, beim 
Ortsnamen neundling ergeben sich allerdings probleme der siedlungsform.151 
bei neundling nahe frindorf sind es eindeutig schmale und breitere hofacker, 
das kulturland (mehr als 200 Joch) wäre völlig unglaubwürdig; beim benach-
barten frindorf (ca. 150 Joch) zeigt sich trotz veränderung zu hofäckern im kern 
die unregelmäßige Ortsflur.152 auch neundling bei putzleinsdorf (88 Joch) ist 
ein typ b1, der oberste bauernhof (bp 93) hat immerhin keine ganz regelmäßige 
stammflur. es trifft jedenfalls kaum zu, dass im fall der drei neundling ein „reflex 
der bairischen primärsiedlung des 6.–8. Jh.“ vorläge. nicht alle ergebnisse der 
Ortsnamenforschung halten also die großflächige ansage. dabei gibt es durchaus 
bemerkenswerte erkenntnisse. so scheint die einschätzung der -heim-namen für 
die ausbauphase des 9./10. Jahrhunderts im Westen mit ausnahme von bergheim 
(mehr als 210 Joch) eher zuzutreffen: Ottensheim (147 Joch), lindham (146 Joch) 
mosham (72 Joch). bemerkenswert ist auch p. Wiesingers onomastische analyse 
des Ortsnamens stamering (1411 ze Stemaring). aufgrund des lautstandes (trotz 

149 Wiesinger, die Ortsnamen österreichs, s. 75f. Gegen diese „verengung“ wandte sich ernst, echte 
und unechte siedlungsnamen, s. 9–14 mit guten Gründen. es ist auch anzumerken, dass sich die 
„echtheit“ nach dem (oft zufälligen) überlieferungsdatum des namens richtet und daher eine allge-
meine prämisse vorspiegelt, die in der Weise nicht gegeben ist.

150 Wiesinger, das mittlere und untere mühlviertel, s. 585f. siehe auch fk 656: zinngießing ca. 34 Joch, 
was für das letzte drittel des 11. Jh. spräche. bei hütting sind aufgrund naturräumlicher veränderun-
gen keine aussagen möglich, auch Gerling ist nicht messbar.

151 paichl, die Ortsnamen von rohrbach, s. 42, zu 1.5.30, 3.3.15 und 3.4.37. neundling bei putzleins-
dorf (1200) und neundling westlich frindorf (1190) sind planweiler (typ b1), ausgerechnet das nur 
„wahrscheinlich echte“ neundling bei altenfelden (87 Joch) ist ein zerteilter hof aus der zeit um 
900. es sind auch unter den 16 wahrscheinlich echten -ing-namen mehrere beispiele dabei, die nach 
a. ratusny entweder typ a (zweizeilige planweiler mit kurzen hofackerfluren oder typ b1 (ein-
zeilige planweiler mit hofackerfluren) darstellen und so frühestens im späteren 12. Jh. entstanden 
sein können. Ob dies eine „umlegung“ war, ist in einzelfällen zu überprüfen.

152 die nähere analyse der unmittelbaren Ortsflur von neundling bei frindorf deckt in der tat eigen-
heiten auf. auch in diesem fall war es ein hofackerweiler mit drei bauern, der nördlichste ist auf-
grund der katastersituation als „stammhof “ anzusprechen. breitstreifenteile hinter diesem klein-
weiler sind noch vorhanden. eine stufenhafte nachbesiedlung mit bäuerlichen und unterbäuerlichen 
liegenschaften, die „zweizeiligkeit“ vorspiegeln, führte zur bildung schmaler hofäcker; dadurch 
wurde auch eine überdimensionale rodungserweiterung durchgeführt. neundling war also anfangs 
ein hof, die benachbarten hofumlegungen (högling, Getzing) verweisen auf die erste hälfte des 
10. Jhs.
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der späten erstbezeugung) liegt eine frühe deutsche bildung vor und nimmt auf 
den slawischen Grundherren Stojimirъ bezug. stamering (ca. 160 Joch) scheint 
eine hofgründung des frühen 9. Jahrhunderts zu sein, die benennung könnte vom 
etwas älteren ramerstorf (ca. 193 Joch, um 790/800) vis a vis des rodlbaches 
aus gegeben worden sein.153 vielleicht haben sich Rîchmar und Stojimirъ sogar 
gekannt.

Gleichsam als ein „zeitkorrektiv“ kann hierbei die kulturflächenanalyse ein-
springen, die mit neuerer methodischer Option die zeitstellung von altsiedlungen 
enger zu fassen vermag. fluranalyse bei der älteren besiedlung vor ca. 1100 be-
reitet auf, d. h. sie ermöglicht nach bestimmten kriterien die festlegung, ob sich 
die sammelsiedlung durch hofteilungen entwickelt hat; im idealfall lassen sich 
der standort dieses hofes bzw. die Genese der siedlung orten oder wahrschein-
lich machen. bei manchen siedlungen hemmen nicht nur reale Gegebenheiten 
(„siedlungsbrüche“) sondern auch die schriftliche überlieferung eine rück-
führung zu alten höfen. in solchen fällen versucht die kulturflächenanalyse der 
erschlossenen Gemarkung durch vergleiche mit vorliegenden „datierungen“ eine 
zeiteinordnung. da diese vorgangsweise ein sehr feines „sensorium“ darstellt, 
sind dabei fehlerquellen immer wieder möglich.154 der Wandel der struktur zu 
planweilern durch teilungen haben bis zu 10% mehr kulturfläche bewirkt, was 
bei der auswertung der Größenstufen zu berücksichtigen war. es kann grundsätz-
lich sein, dass ursprüngliche höfe, wie a. ratusny bei meierhöfen angemerkt hat, 
durch herrschaftlichen eingriff im 13. Jahrhundert zerschlagen und in planweiler 
verändert wurden; das ist aber vermutlich nur bei einzeiligen kleinweilern mit 
hofäckern der fall.155 insoferne sind also solche Gruppensiedlungen sehr wohl mit 
der kulturlandanalyse zu hinterfragen. für den zeitraum ab dem 10. Jahrhundert 
(„verhufung“) sind bei der feststellung des umfangs der kulturfläche die 
abweichungen deshalb gering, weil in der regel einödhöfe nach bestimmten 
leitbildern von ackernahrungsgrößen entstanden; für die zeit davor scheinen 

153 OnbOe 10, 1.9.13 1404 reymarsdorff und 1.13.23. Wiesinger, das mittlere und untere mühlviertel, 
s. 585. fk stamering 991: die stameringfelder Gp 2126–2380 ergeben mit dem südwärts anschlie-
ßenden mittermayer (ca. 27) 186 Joch 1029 Quadratklafter. beherrschend blieb der mayer nr. 6/7 
(bp 143–145), der Ortner nr. 9 (bp 147), der lehner (nr. ½ (bp 137–138) und die hofstatt nr. 3 (bp 
139) sind kleinere abspaltungen. auch der hof zu ramerstorf, fk rammerstorf 821, wurde nur in 
sechs liegenschaften geteilt, wobei die teilung vom mörtlgut nr. 1 (bp 42) ausging.

154 man beachte dabei verschiedene möglichkeiten: Grad der ausrodung oder nachrodungsgassen, 
umfang des kulturlandes (also ohne feuchte Wiesen oder Weiden bzw. Wald), strukturverände-
rung der siedlung (z. b. veränderung unregelmäßige Weiler oder höfe in planweiler), nichtagrar-
wirtschaftliche funktion des hofes reduziert die kulturfläche (ufersiedlung, kirchenstandort, 
zentralort). als beispiel für den „kulturlandgewinn“ bei einer solchen strukturveränderung wurde 
Gattergassling (41) und der benachbarte etwas kleinere pfefferhof (33,5) nordwestlich von haslach 
herangezogen: die relation der kulturfläche zur Gesamtfläche ist fast gleich (41%/43%). durch die 
hofteilung in Gattergassling wurde das kulturland um insgesamt 6% erweitert.

155 ratusny, mittelalterlicher landesausbau, s. 50. der kleinweiler neundling bei frindorf ist erst kurze 
zeit vor 1190 geschaffen worden.
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verzerrungen leichter möglich. insgesamt aber sind dadurch onomastische 
vorgaben zeitlich näher zu definieren.

für die vorliegende abhandlung über das mühlviertel wurden zwar wichtige 
ältere siedlungen im franziszeischen kataster untersucht. bei vielen kleinweilern 
genügte aber, wie bereits erwähnt, die ausmessung in der katastermappe. dabei 
können natürlich unschärfen im umfang der kulturflächengröße auftreten.156 
da es aber nicht um die genaue einzelne flächengrößen ging, sondern um die 
„kategorie“, wurde in folgenden stufen kartiert: karolingerzeitliche Größen und 
davor (über ca. 90 Joch), hufen der Jahrtausendwende (ca. 75–60 Joch), hufen 
ungefähr aus der mitte des 11. Jahrhunderts (ca. 1040–1060, 45–55 Joch). auf die 
hubenbesiedlung durch einödgüter im letzten drittel des 11. Jahrhunderts wurde 
mehrfach im text eingegangen. durch diese vereinfachte stufenbildung werden 
die fortschritte der kolonisation deutlicher sichtbar.

Wie wir inzwischen gesehen haben, gab es auch frühe slawische altsiedlungen 
im rodlland, geographisch hängen sie sehr wahrscheinlich nicht mit den slawen 
des machlandes zusammen; ein zusammenhang mit brandhügel-vorstößen ist 
mangels archäologischer funde nicht nachweisbar. Gerade die zeitstellung der 
slawischen altsiedlungen bringt neue einsichten, war die heimatforschung doch 
häufig bemüht, slawische Ortsnamen der epoche der „landnahme“ zuzuordnen. 
der zeithorizont des 8. Jh. ist rasch gefüllt: außer den zirking-höfen und den 
untergegangenen altsiedlungen von Gusen, luftenberg, auhof und lehen-
mitterkirchen sind klendorf, abwinden, mettensdorf, lungitz und standorf zu 
nennen; von der donauniederung aus waren locker situierte positionen bis zum 
Gallneukircher becken entstanden. Westwärts vom haselgraben ist siedlungsge-
netisch nur lassersdorf im rodlland zu orten, dessen Gründung vielleicht um 780 
auf einen Wladislaw hinweist. inwieweit es schon zu diesem zeitpunkt auch solche 
ansiedler im Wörth gab, ist aufgrund der fundsituation nicht klar beantwortbar; 
denn die körpergräber zu feldkirchen, niederottensheim und bei pösting haben 
zwar teilweise parallelen mit funden des 8. Jh. (z. b. luftenberg), wurden aber 
bisher in das 9. Jahrhundert datiert. Ob das angesichts der früheren zeitstellungen 
im machland zu korrigieren wäre, muss die archäologie beantworten. 

die „siedlungsdynamik“ der machland-slawen ist deutlich sichtbar. im 9./10.  
Jahrhundert geht es die Gusenbäche aufwärts. pregarten an der feldaist und 
tragwein waren die östlichsten positionen.157 dem gegenüber lässt sich zwischen 
kleiner und Großer rodl eher eine bewegung zur donau interpretieren. die 

156 die möglichkeit, dass sich altsiedlungen „unentdeckt“ sehr verschieden entwickeln würden, besteht 
bei kleinsiedlungen kaum, weil sie ja in das Gemarkungsgefüge integriert sind; im Waldbergland 
werden allenfalls kleinere buchtenartige nachrodungen sichtbar, die geringfügige veränderungen 
des kulturlandes möglich machen.

157 OnbOe 11, 4.3.2. nach lautlichen kriterien kann trageu (1230)/*dragunъ erst ab dem 9. Jh. in die 
ahd. sprache übernommen worden sein. das würde der rodungszeit entsprechen.
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Ortsnamenforschung hat angenommen, dass die „neue siedlung“ (= neusserling) 
vom hof des Stojimirъ (stamering) ausgegangen ist. vom zeitansatz her ist das 
sicher zutreffend, neusserling ist die Gründung „der nächsten Generation“.158 im 
geographischen raum lassen sich also zwei bis drei siedlungsbewegungen aus-
machen: von der donau im unteren mühlviertel drängte man nach norden, im 
rodlland eher nach süden; dazu kommen die „brandhügel-leute“, die vielleicht 
schon einige zeit vor 750 auf dem Weg nach süden das becken von Gallneukirchen 
erreicht hatten. die debatte „um welche slawen“ es sich handelt, ist obsolet, wenn 
man bedenkt, dass sich die sprachliche differenzierung erst zwei Jahrhunderte 
später entwickelt hat; da aber die ursprünglich aus dem Osten einsickernden 
machland-slawen eher eine „westslawische“ Wurzel gehabt haben, erklärt sich der 
starke bezug der mühlviertler Ortsnamen zu „alttschechischen“ namensformen. 

bereits in der Gründungsurkunde von kremsmünster 777 wird der locus 
Racotulu genannt, wo drei Weingärten, drei Winzer, sechs schmiede und 
zimmerleute sowie zwei imker geschenkt werden.159 in der etwas älteren 
festschrift zu 700 Jahre Ottensheim wird dieser Ort auf den vorläufer des marktes 
zu Ottensheim bezogen; sicher ist jedenfalls, dass er im untersten lauf der rodl 
gelegen haben muss, wo auch der hof zu rodl liegt.160 das wirft zunächst fragen 
der interpretation auf; unabhängig von der datierung der sechs körpergräber zu 
niederottensheim bleibt die frage nach den leuten dieser Gräber; soweit wir 
wissen, verweisen die funde mit großer Wahrscheinlichkeit auf jene „mischkultur“, 
die wir östlich von linz beobachten können. die kulturflächenmethode kann nur 
insofern zur klärung beitragen, als die geteilten höfe zu rodl (ca. 112 Joch) und 
höflein (113 Joch) ausgeschlossen werden können. Oberottensheim, wo sich später 
der markt entwickelte, hat hingegen ohne/mit den Obstgärten am donauufer 
südwärts des Ortes rodl 147/277 Joch, was die zeit des 8. Jahrhunderts andeuten 
könnte. damit läge ein indiz vor, dass sich der locus Raotula in Oberottensheim 
an der mündung der rodl befand und zu diesem zeitpunkt herzog tassilo iii. 
eignete. er konnte daher auch über benachbarte Weingartenkulturen verfügen. es 
wäre denkbar, dass sich die bezeichnung Wohnsitz des Ôtî (= Ottensheim) erst im 
folgenden karolingischen Jahrhundert ausgebildet hat, als der besitz durch einen 
karolingerkönig oder den Ostlandpräfekten neu vergeben wurde. am beckenrand 
des Wörth zum randplateau gab es westwärts schon einige weitere altsiedlungen. 

158 OnbOe 10, 1.13.21. das 1264 genannte neussolting leitet sich von novosedlo = neudorf ab, al-
lerdings nicht wie das nordwärts liegende neudorf als planweiler im 12. Jh. im fk stamering 991 
kommt neusserling auf ca. 125 Joch (= ca. 840–850), der nachbarort stamering auf ca.160 Joch (= 
ca. 810–820). die anfängliche migration dürfte vom moldaugebiet über helfenberg gegangen sein.

159 ublOe ii, nr. 2. festschrift zur 700 Jahr-feier des marktes Ottensheim an der donau 1228–1928, 
s. 29.

160 in der bestätigungsurkunde von 791 wird formuliert: in loco, qui dicitur Raotula, das würde sich 
zunächst ganz klar auf einen noch ungeteilten hof zu rodl beziehen. 
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Was die ethnische zugehörigkeit betrifft, unterschieden die agilolfinger als fürsten 
wohl kaum zwischen baiern und slawen. zudem hat die jüngere forschung heraus 
gearbeitet, dass es im verband bairischer siedlungen dieser zeit durchaus „slawi-
sche“ keramik gab; dieser einfluss bzw. allfällige migration im fränkischen bayern 
scheint von der terra Sclavorum im fränkischen nordostbayern auszugehen.161 
Grundsätzlich ist in diesem lichte auch die „mischkultur“ im mühlviertel zu 
sehen. es gab offenbar bis in höchste adelsränge eine gleichberechtigte akzeptanz.

für den alltag war der ethnische unterschied aber sehr wohl ein thema. dies 
erkennt man nicht zuletzt beim Placitum in Puchenau vom 21. august 827. bei 
dieser Gerichtsversammlung wurde der Grenzverlauf der villikation puchenau 
und den benachbarten slawischen siedlern nach dem Gewohnheitsrecht festge-
legt. bischof hitto von freising und der traungaugraf Wilhelm befragten würdige 
männer – 32 baiern und 21 slawen der umgebung bezeugen dies – um an den 
alten verlauf dieser Grenze zur sippe des „zupan“ techelin zu erinnern.162 unter 
den angeführten vornehmen slawischen hofbesitzern befinden sich einige, die 
bereits sprachliche assimilierung erkennen lassen. über sprachliche zuordnung 
und politisch-rechtliche eingliederung dieser slawen gab es durchaus interes-
sante überlegungen.163 im siedlungshistorischen ansatz taucht die frage auf, wo 
die „ganz nah“ liegenden höfe dieser slawen gelegen haben mögen. zwischen 
haselgraben und Großer rodl kann mit der kulturflächenanalyse kein einziges 
bauerngut oder geteilte Gruppenhöfe in diese Jahre platziert werden. die meisten 
Güter zeigen das 12./13. Jahrhundert an und sind kleine bauerngüter. unter 
den „nahen“ siedlungen kommen Groß amberg und asperg als standorte der 
Jahrtausendwende am nächsten; zwischen den brandgräbern und dem hof zu 
amberg klafft ein sprung von über 200 Jahren. diese analyse gibt zu denken. erst 
10–12 km weiter im Osten und nW, wenn man vom Wörth und niederkulm ab-
sieht, zeigen sich altsiedlungen dieser epoche und das ist wohl nicht „ganz nah“ – 
selbst wenn eine Weidewirtschaft die Grundlage gewesen sein sollte. Wenn man die 
rasche sprachliche integration nach 827 oder Ortsnamenwechsel annimmt – weder 
für 32 baiern noch für 21 slawen lassen sich im näheren umkreis (rodelland/
Wörth, riedmark) über 50 höfe um 800 feststellen. es bleibt also lediglich eine 
realistische möglichkeit: es gibt durchaus siedlungsstandorte, die nicht weiter 
tradiert wurden, abgekommen sind oder eine ungewöhnliche Wirtschaftsform 
hatten. diese sind weder siedlungsgenetisch noch archäologisch oder onomas-

161 Gross, slavische und slavisch beeinflusste funde zwischen altmühl und Oberrhein, s. 318–330.
162 aspernig, die grundherrschaftliche entwicklung, s. 14 und 31f. der autor nimmt die besiedlung 

der Poachinouua noch im 7. Jh. an. 807 gehörte der Ort dem kloster moosburg an der isar. der abt 
vertauscht die puchenau damals an den bischof von freising, der wenig später eine kirche errichten 
ließ. durch grundherrschaftliche rückschreibung wird die Grenzziehung wahrscheinlich gemacht.

163 dazu: Wolfram, Grenzen und räume. Geschichte österreichs vor seiner entstehung, s. 310. krons-
teiner, die slawischen Ortsnamen, s. 211. Wiesinger, die besiedlung Oberösterreichs, s. 156f.
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tisch zu fassen. zumindest bei den standorten Gusen und auhof bzw. lehen bei 
mitterkirchen waren solche „siedlungsbrüche“ schon länger bekannt. denkbar 
wäre auch, dass techelinus und seine sippe im ausgehenden 8. Jahrhundert 
zu den randhöhen des linzer Waldes migriert waren und später zu anderen 
Wohnsitzen abwanderten. Jedenfalls scheint es eine epoche im mühlviertel ge-
geben zu haben, in der noch nicht überall dauerhafte hofgründungen erfolgten. 
in diesem zusammenhang ist auch das „slawenpatrozinium“ st. veit zu nennen, 
das wir mehrmals wieder finden: in bad kreuzen, in st. veit im mühlkreis, 
katsdorf, putzleinsdorf und in veitsdorf; dieses entwickelte sich offenbar noch 
im ersten drittel des 9. Jahrhunderts aus einem hof.164 veitsdorf kann als karo-
lingerzeitlicher ausgangspunkt slawischer kolonisation die Gusen aufwärts im 
10. Jahrhundert gelten.

Wie wir gesehen haben, muss man analysierte kulturflächen als indiz ernst 
nehmen, freilich werden nur „dauerhafte“ siedlungsstandorte erkannt. so lassen 
sich ende des 8. Jahrhunderts durch diese methode 26 altsiedlungen orten; al-
lein im Weistum von puchenau 827 werden aber doppelt so viele potentielle edle 
hofbesitzer genannt. über migrationsvorgänge zu dieser zeit an den mühlflüssen 
oder auch im nördlichen mühlviertel kann keine aussage getroffen werden.165 
die kirchliche Organisation dieser zeit lag durch schenkungen des königs in der 
hand des bischofs von passau (vor 823). die seelsorgezentren naarn, ried und 
saxen haben neben linz und dem vermutlich bald gegründeten feldkirchen sicher 
auch die integration der slawen voran getrieben. schon mitte des 9. Jahrhunderts 
galt nur bayerisches recht, wenn auch slawische siedler noch länger sprach-
lich  unterschieden wurden. man kann davon ausgehen, dass sich die weitere 
kolonisation unter den vorzeichen karolingisch-ottonischer Grundherrschaft 
und der lehenswelt abgespielt hat. damit rückt der geographische Gang der 
besiedlung seit dem frühen 9. Jahrhundert in den vordergrund.

bei der betrachtung dieser kolonisation westlich der Großen mühl fällt auf, 
dass zu den hofgründungen vor und um 800 hofkirchen und unterfeuchtenbach 
zählen, zeitlich nicht weit davon entfernt scheinen lembach, niederkappel, 
römersdorf, frindorf, hundbrenning und hölling zu sein; bei rohrbach könnte 
man diese zeitstellung zwar vermuten, aber keinesfalls nachweisen. topographisch 
wird nicht ein allgemeines „vorschieben“ der besiedlung sichtbar, sondern eine 
punktuelle inbesitznahme; allerdings wird bewusst, dass schon um 830 an den 
westwärts begleitenden hügeln der Großen mühl „etappen“ bis in den raum 
von haslach entstanden sind. bis etwa 850 werden im wesentlichen benachbarte 
regionen dieser ersten siedlungen erschlossen (hundsfülling, schweikersdorf, 

164 OnbOe 11, 1.18.7. die kulturfläche von veitsdorf erreicht ca. 140 Joch.
165 das slawische hügelgrab in Gadringberg bei freistadt wird in das 9. Jh. gesetzt. siehe dazu: birn-

gruber, Waldenfels, s. 253.
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Witzersdorf; arnreit; lanzerstorf, harrau) ansatzweise wird nahe der mittleren 
kleinen mühl kolonisiert (dorf, rutzersdorf, kicking). Ob dies ausreicht, die 
einrichtung des Goldenen Steigs nach böhmen zu behaupten, muss offen bleiben. 
eine „siedlungsgasse“ nach norden begleitete erst ab etwa neufelden die mühl.166 
dieses szenario fehlt zur Gänze zwischen mühl und pesenbach, um 840 dürfte 
Weigelsdorf bei kleinzell dort einen anfang machen, isoliert liegt bei st. ulrich mit 
pehersdorf ein hof böhmischer zuwanderer um 850. völlig anders stellt sich die 
anschließende region ostwärts dar. im Wörth existieren ältere standorte, die jetzt 
vermehrt werden (z. b. lindham, rodl). um die mittlere kleine rodl kommen 
zu den altsiedlungen lassersdorf und rammerstorf einige dazu: stamering, 
Wolkersdorf, herzogdorf, freilassing, zuletzt neusserling und eidendorf.167 
östlich des haselgrabens gibt es ebenso frühe ansätze: Wolfing, staffling, 
frühstorf, hörstorf-süd, ried, tragwein und prägarten, dann trosselsdorf, 
veitsdorf und Winden, d. h. auch eine besiedlung durch slawen, sowie hard und 
loa im machland. um 830–850 könnten entstanden sein: dornach bei linz, 
niederkulm, Gassolding, Wagra, neuhof, statzing, mitterkirchen, niederthal, 
edtsdorf, friensdorf, schlammersdorf, zuletzt labing (= nachfolgesiedlung des 
slawischen Werkstättenbezirkes!), Weinzierl und aisthofen; auch der isolierte 
„slawenhof “ kronau östlich von freistadt würde nach der analyse in diese epoche 
gehören. 

das war die nachweisbare siedlungssituation um die mitte des 9. Jahrhunderts. 
Obwohl die bestätigungsurkunde könig ludwig des deutschen für st. emmeran 
853 bloß von besitzungen zwischen den flüssen aist und naarn spricht, kann kein 
zweifel bestehen, dass damit eine herrschaftszone gemeint war. diese erfasste 
an der donauebene die region schwertberg-perg, um von dort, wie a. zauner 
meinte, unbestimmt „bis zum nordwald“ zu reichen.168 bereits f. pfeffer hatte 
1960 eine präzisere interpretation der urkunde versucht, indem er ausführte: 
bis zu jenen Orten, wo sie aus den Quelladern zusammenfließen. Gemeint ist 

166 Wir wissen, dass der „Goldene steig“ später – die bedeutung des reichsklosters niedernburg für 
den salzhandel nach böhmen ist bekannt – aus mehreren saumpfaden von passau nach böhmen 
bestand. die vorliegenden indizien für ca. 850 dürften eher für die via regia sprechen, die zunächst 
von Ottensheim nach landshaag über st. martin lief und bei neufelden die Große mühl querte. das 
würde f. pfeffers ansicht widersprechen, dass landshaag donauladstätte für salz überschätzt wird. 

167 von interesse ist, dass im rodlland das slawische idiom lange präsent blieb. die 1110 erwähnte 
bezeichnung a capite Rotilich ... deutet die slawisierung des namens der kleinen rodl (als slaw. 
 *Rotъlika) an, wo nahebei mehrere slawische altsiedlungen platziert waren. Wiesinger, die besied-
lung des unteren und mittleren mühlviertels, s. 578.

168 mGh dldd nr. 64. ...proprietatem suam...infra duo flumina...a locis videlicet ubi ipsa in 
 Danublium fluunt, usque ad loca, ubi de venis in amnes dirivantur, et ita usque in Nortuualt in hanc 
partem silve ... zauner, der herrschaftsbesitz der kuenringer in Oberösterreich im 13. und 14. Jahr-
hundert, s. 130, rechnet die mühlviertler randberge bis in die Gegend von allerheiligen wegen der 
Ortsnamen dazu, betont aber, dass die entscheidende periode der rodung erst zur Jahrtausendwende 
begonnen hätte.
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die vereinigung von feldaist und Waldaist bzw. Großer und kleiner naarn.169 
aus späteren besitzverhältnissen des Regensburger Luß klärt sich der erwähnte 
„nordwald“ als Waldgebiet zwischen Waldaist und kleiner naarn, etwa zwischen 
tragwein und Gutau. Wie an den kartierungen der althufen ablesbar ist, blieb 
dort nach 850 lange ungerodetes land vorhanden. zellhof selbst dürfte knapp vor 
der Jahrtausendwende entstanden sein. zwar haben kaining, hofing und schönau 
ähnliche kulturflächen; die hofackerflur bei ersteren und gewisse planelemente 
verraten allerdings, dass diese siedlungen frühestens in der zweiten hälfte des 
12. Jahrhunderts entstanden sein könnten.170 bad zell selbst wurde als markt im 
frühen 13. Jh. angelegt und das territorium des alten hofes bei einer holzkirche 
integriert. Welche (rekonstruierbare) kulturfläche dieser gehabt hat, ist nicht 
feststellbar; allerdings könnten flurnamen (brennholzfeld, stockfeld) diese viel-
leicht auf die „brasenflur“ einengen, was ungefähr 75 Joch und damit ein ähnli-
ches alter wie zellhof ergeben würde.171 im Regensburger Luß gab es also um 850 
mindestens folgende altsiedlungen: naarn, pratztrum, staffling, loa, hörstorf, 
mitterkirchen, zeitling, perg, Winden und tragwein, sowie die neuen höfe von 
aisthofen und Weinzierl. es kann immer wieder beobachtet werden, dass frühe 
Grundherren nicht ältere, sondern neue siedlungen als verwaltungszentren ein-
richteten; das dürfte auch bei aisthofen so gewesen sein. fest steht, dass aisthofen, 
die curtis Agesta, 985 der verwaltungssitz st. emmerans zu regensburg im Gebiet 
zwischen aist und naarn war.172 

auffällig ist allemal, dass st. emmeran nach inbesitznahme der Wilhelminer-
schenkung dort so gut wie nicht kolonisieren ließ. der abt von st. emmeran war 
bis 975 gleichzeitig bischof von regensburg und dieser war eher im niederöster-
reichischen raum (pöchlarn, kleines erlauftal) engagiert.173 

dabei lassen sich anderswo im mühlviertel im späten 9. Jahrhundert sehr wohl 
neue siedlungsansätze ausmachen. die kulturflächenanalyse legt nahe, westlich 
der mühl die entstehung von dorf gegenüber Wesen bzw. dorf bei kirchberg, 
lampersdorf, katzenbach, atzesberg östlich lembach oder tannberg anzu-

169 pfeffer, mühlviertel in der frühzeit, s. 6. die aistbäche münden südöstlich pregarten (bei hohen-
steg), die naarnbäche östlich von bad zell (bei zellhof ). der nordwald ging bis südlich von Gutau.

170 kaining heißt ursprünglich Cunringer villa (ca. 1230, OeOnb 6.1.18.), wobei das angegebene da-
tum nicht stimmen kann. denn die kuenringer sind frühestens seit etwa 1241 auf burg steyregg 
und 1255–1258 auf der regensburger feste Windegg. hofing scheint im selben zeitraum gegründet 
worden zu sein. siehe dazu. mayböck, burg Windegg, s. 2.

171 auch die etwa gleich große kulturfläche von lanzendorf (70–80 Joch) weist in die zeit vor die 
Jahrtausendwende.

172 die kulturfläche würde ziemlich genau der Gründungszeit um 850 entsprechen. die 1230 genannte 
villicatio in Aisthoven im babenberger urbar wurde in der landesfürstlichen auseinandersetzung mit 
domvogt Otto v. von lengenbach schwer in mitleidenschaft gezogen.

173 krawarik, zur frühmittelalterlichen besiedlung, s. 264f. im kleinen erlauftal scheinen einige hufen 
um 900 angelegt worden zu sein. im machland dürften im späteren 9. Jh. inzing und baumgarten, 
östlich der naarn kühofen entstanden sein.
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nehmen; die beiden neundling bei putzleinsdorf und altenfelden würden in 
das frühe 10. Jahrhundert weisen. zwischen mühl und Großer rodl signalisieren 
die beiden uttendorf diese zeit. vor 900 könnte je eine altsiedlung in kleinzell 
(576 m), apfelsbach und berndorf gegründet worden sein. im hinterland des 
unteren mühlviertels sind nur wenige Gründungen zu orten: das isolierte 
kronau, traidendorf, vielleicht auch siegelsdorf. dazu kommt st.  Georgen an 
der Gusen, das wohl nach einem siedlungsbruch neu gegründet wurde. insgesamt 
erlahmte die kolonisation deutlich gegen Osten hin. dies mag zum einen mit der 
„ungarnzeit“ zusammenhängen, zum andern sicher mit der neupositionierung des 
Wilhelminer erbes. so erhielt der edle during 893, im Jahr des mährerfeldzuges, 
den Wilhelminer besitz Luffinperc (luftenberg) im tausch gegen regensburger 
besitz und manche forscher meinen, dass zumindest das machland unter 
die kontrolle der ebersberger kam. das damals genannte Taberesheim (885 
tafersheim-steyregg) wird als überfuhr-stützpunkt an der donau schon im 
8. Jahrhundert bestanden haben.174

im lonsdorfer kodex ist uns das dokument der raffelstetter zollordnung 
erhalten, das etwa um 904/05 aufgrund von klagen bayerischer adeliger über 
ungerechtfertigte zolleinnahmen die traditionelle, seit ca. 840 bestehende 
regelung widerspiegelt. 41 beamtete edelleute aus dem donauraum beschworen 
ihre aussagen vor dem markgrafen aribo. die zollordnung berichtet von böhmi-
schen kaufleuten, die durch das Gebiet der rotalarii und reodarii bis zur donau 
reisen. dort gab es in rosdorf (= landshaag), linz und bei lorch „ladstätten“ 
der schiffe.175 es werden also die „anrainer der rodl“ und die „riedmark-leute“ 
genannt. inzwischen kennen wir über das indiz der kulturfläche die ca. 20 höfe im 
Wörth und im rodlland, die ca. 30 höfe in der riedmark und die über 30 höfe im 
eigentlichen machland. zu vermuten ist nach den vorgängen des 9. Jahrhunderts 
eine noch größere anzahl, die wir aber nicht orten können. nicht nur die böhmen, 
auch die mühlviertler brauchten salz, das sicher auch zu rosdorf verladen wurde.176 

174 durinc war einer der beiden vicarii die in der raffelstetter zollordnung genannt werden und ein 
karolingischer amtsträger. dazu: mitterauer, Wirtschaft und verfassung in der zollordnung von 
raffelstetten, s. 344f. 

175 pfeffer, raffelstetten und tabersheim, s. 63f. argumentiert, die zollstation wäre in aschach gewe-
sen, die ladstätte für das salz aber in landshaag. Gleichzeitig hat er die identität des „rosbach“ 
mit dem mühlbach“ behauptet und wies damit rosdorf dem Ort Goldwörth zu. Wenn Goldwörth 
überhaupt jemals aus e i n e m hof entstand, dann weist die kulturfläche mit sicherheit nicht vor 
750, jene von landshaag aber schon. holter, die Gründung von kremsmünster, s. 71f., überlegte, ob 
nicht rosdorf der spätere kremsmünsterer hof in aschachwinkel (Rudlaiching) sein könnte.

176 bekanntlich stammte das salz aus der saline reichenhall, wurde innabwärts und dann donauabwärts 
transportiert, wo von ladstätten saumpfade nach norden gingen. an diesen wurden nach süden 
neben sklaven auch bernstein, Wachs, honig und pelze gehandelt, wobei teilbare Waren mit salz 
beglichen wurden. mitterauer, Wirtschaft und verfassung, s. 346 und 353f. in rosdorf wurde der 
„provinzzoll“ in Geld eingehoben, wo der vicarius durinc als vasall des Grafen amtsgut besaß. er 
hatte die Oberaufsicht über den marktverkehr an der obderennsischen donau.
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der sklavenhandel aus den slawischen ländern lag in den händen jüdischer 
kaufleute. bemerkenswert ist, dass indirekt auch handelsplätze in der mühlviertler 
region angesprochen werden (in rotulariis vel reodariis loca mercandi). an der 
donau wurde der marktzoll, die verkehrsabgabe und die königsschutz-steuer 
(conductus) beglichen. der marktsprengel des  legitimen marktes von linz reichte 
vom passauer Wald bis zum ennswald. eine wichtige überfuhr lag bei tafersheim, 
von wo der saumpfad gusenaufwärts ging.177

diese geordnete und „genormte“ lebensweise verlor sich bald in den her-
ausforderungen des „ungarnsturms“. Welche altsiedlungen untergingen, wissen 
wir nicht; viel stärker wog, dass vermutlich zunächst keine neuen siedlungen 
erschlossen wurden. es war eine zeit der stagnation und des umbruchs.178 
rekonstruierte kulturflächen um 80 Joch könnten noch in die zeit 950–960 
weisen, als die bedrohung aus dem Osten gebannt wurde. damals wurde herrschaft 
neu organisiert und traditionen lebten wieder auf. im oberen mühlviertel fällt 
dabei auf, dass in diese zeit u. a. die höfe von altenhof bei falkenstein bzw. 
mayerhof bei Oberlembach, sowie altendorf bei sarleinsbach weisen. im rodlland 
fehlen solche beispiele mit ausnahme von allersdorf. im unteren mühlviertel aber 
kommen sie häufiger vor. bemerkenswert etwa sind die indizien für rodungen 
zwischen Gallneukirchen und dem haselgraben: altenberg, almesberg, Ger-
bersdorf und ramersdorf, dann östlich davon untergaisbach, radingdorf und 
unterweitersdorf. dabei wird sichtbar, dass in diesem grundherrschaftlichen 
prozess auch slawen eine rolle spielten.

Wir wissen, dass es anderswo im Ostalpenraum im letzten drittel des 10. Jh. 
einen vielschichtigen aufbruch gab, der sich u. a. durch die kolonisation manifes-
tiert. das ist auch im mühlviertel der fall. Wenn a. höllhuber im zusammenhang 
mit dem burgstall am strafenberg meinte, es war die zeit der „freibauern“, so 
muss man diese bezeichnung nicht strapazieren; denn es ist eine epoche, in der 
eine „gesellschaftliche durchlässigkeit“ noch stark gegeben war. die platzierung 
der burg zu neu-aist zur Jahrtausendwende oder auch die anlage zu luftenberg 
machen bewusst, dass solche herrensitze bereits genügend feudales hinterland 
hatten; freieigene kleinburgen wie hagenberg oder Greisingberg sind ohnehin 
erst ein angelegenheit des 12. Jahrhunderts. die historisch-geographischen 
analysen von a. ratusny für das mühlviertel und J.-b. haversath für das be-
nachbarte passauer abteiland melden eine stattliche anzahl von zwei- und 
vier-lehen-Weiler, die sicher durch teilungen aus einzelhöfen hervor gegangen 
sind. diese Größenklassen decken etwa den zeitraum des 10./11. Jahrhunderts 

177 pfeffer, raffelstetten und tabersheim, s. 46–50.
178 krawarik, das machland und seine herren, s. 99. nach indizien der kulturfläche könnten in dieser 

zeit in dieser region altsiedlungen am tobrabach, in kolbing oder am Oberkalmberg gerodet wor-
den sein.
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ab.179 auch die im hochmittelalter angelegten größeren einzelhöfe bestätigen 
diesen rückschluss: vielfach ist die anordnung der Grünlandstandorte indivi-
duell nach muldenlage oder feuchterer topographie erfolgt, während Getreide 
auf sanft geneigten trockeneren standorten oder auf erhebungen produziert 
wurde. diese einschätzung der zeitabfolge wird durch fluranalytische und ono-
mastische indizien bestätigt. die kulturflächengröße orientiert zahlreiche solcher 
Gruppensiedlungen in die zeit vor und nach der Jahrtausendwende. im mittleren 
mühlviertel verweist die massive anlage von einödhöfen in hufengröße zu 37–30 
Joch auf die übereilte aufsiedlung nach norden im späteren 11. Jahrhundert, wobei 
in folge keine verdichtung eintrat. bei den echten Ortsnamen auf -ing und -heim 
wäre ihre produktivität in althochdeutscher zeit zu berücksichtigen. p. Wiesinger 
hat die beispiele aus dem bergland, das an die donauebenen angrenzt, der 
ausbauzeit des 9. und 10. Jahrhunderts zugewiesen.180 eine überprüfung der 
kulturflächen vermittelt eine ähnliche situation wie auf den hochflächen des 
unteren traungaues und im Gebiet der strengberge: einige echte -ing namen-
Orte sind nach den kulturflächen noch direkt der Jahrtausendwende zuzuweisen, 
manche aber reichen tief in das 11. Jahrhundert hinein.181 das hat offenbar mit 
der „renaissance“ der -ing-benennung um die Jahrtausendwende in deutsch-sla-
wischen Grenzräumen zu tun. eine eigene problematik ergibt sich westlich der 
Großen mühl, da etliche von th. paichl angesprochene -ing-namen planweiler 
des 12./13. Jahrhunderts sind. freilich lassen sich bei mehreren durch auffäl-
lige abweichungen in der Ortsflur die „umlegung“ nachweisen, d. h. ein hof 
wurde in dieser epoche durch grundherrschaftlichen eingriff zerschlagen, durch 
zusiedlungen erweitert und die hofackerflur eingeführt. sie ähneln daher den 
plansiedlungen dieser zeit.182 es gibt einige wenige Ortsnamen auf -ing, die noch 
in das spätere 11. Jahrhundert reichen. eines hat diese studie wieder gezeigt und be-
stätigt damit andere untersuchungen: die unterteilung der -ing-namen aufgrund 
urkundlicher nennungen (z. b. in echte und wahrscheinlich echte namen) ist mit 

179 haversath, die entwicklung, s. 162.
180 Wiesinger, besiedlung aus namenkundlicher sicht, s. 599.
181 siehe dazu: krawarik, zur frühmittelalterlichen besiedlung, s. 278; krawarik, frühmittelalterliche 

erschließung im unteren traungau, s. 111. das kulturland der Orte bairing, hilkering und mahring 
signalisieren die zeit vor der Jahrtausendwende, niederlebing (45) und zinngießing (34) sind aber 
deutlich jünger einzustufen. dieser Ortsnamentyp reicht also vom 8. bis späteren 11. Jh., wo angeblich 
ihre produktivität schon erloschen war (Wiesinger, die besiedlung, s. 585).

182 paichl, rohrbach, s. 40ff. folgende beispiele wurden in der kulturfläche und in den auffälligen un-
regelmäßigkeiten der Ortsflur hinterfragt und einer „Größen kategorie“ zugewiesen; in klammer 
werden veränderungen zu hofackersiedlungen (b1) angeführt. karolingerzeit 100–140 Joch: höl-
ling 3.3.15, hundbrenning 3.4.26, hundsfülling 1.2.15, kicking 3.12.22, Wippling (b1) 3.3.33; 10. Jh. 
80–60 Joch: plöcking 2.2.27, anzing 2.2.3, kobling 2.2.18, neundling 1.5.30 (b1), neundling 2.3.24, 
Wakolbing 1.9.20, kimmerting 3.13.24., öpping (b1) 3.13.36., klotzing 1.5.20, klotzing (b1) 1.3.21., 
kicking 3.3.20., högling (b1) 3.3.14., Getzing (b1), kepling (b1) 2.8.7., hintering, perwolfing (b1) 
3.4.39, schölling (b1) 3,2,68,andexling (b1); mitte 11. Jh. ca. 50 Joch: märzing 3.4.33., Gaisbrenning 
(b1) 3.2.22, konzing (doppelhof ) 1.4.29.
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ziemlicher sicherheit eine fehleinschätzung. die zufälligkeit der nennungen – 
noch dazu in abseitiger lage – als beweiskräftiger indikator lässt sich durch die 
kulturflächenanalyse in einer fülle von beispielen widerlegen.

die kulturflächenanlyse kann auch slawische Ortsnamen zeitlich differen-
zieren. auffällig ist die summe der slawischen höfe kurz vor der Jahrtausendwende 
nordwärts von Gallneukirchen. zumeist sind es mischkomposita auf -dorf, die 
ähnlich den namen auf -ing als besitznamen mit personennamen gebildet werden. 
hier muss ähnlich wie bei den -ing-namen nach analyse des kulturlandes bei 
den -dorf-namen eine grundsätzlich zeitrelation angebracht werden. sie reichen 
vom 8. Jahrhundert (u. a. klendorf, lassersdorf, katsdorf ) bis in das frühere 
12. Jahrhundert – immer in der bedeutung „eingefriedetes landstück oder hof “. 
erst im fortgeschrittenen 12. Jahrhundert wandelte sich im mühlviertel der begriff 
-dorf zu einer (geplanten) Gruppensiedlung. die masse dieses Ortsnamentyps ist 
allerdings in der tat im 10./11. Jahrhundert situiert. 

diese expansion in den nordwald ging bis zur linie des späteren Ortes 
neumarkt. nun können zum einen tschechisch-orientierte namen ausge-
wiesen werden.183 mit ausnahme von zwettl sind das spätsiedlungen ab dem 
12. Jahrhundert. zum anderen aber gehen doch etliche namen auf die zeit der 
hochmittelalterlichen Großen kolonisation ab der mitte des 11. Jahrhunderts 
zurück. an der zeitgrenze (ca. 50 Joch = ca. 1050) sind allhut bei reichenthal, 
doberhagen bei frensdorf, feldsdorf bei lassersdorf, Greising bei pregarten, 
Obergrünau bei öpping, schiernersdorf bei neumarkt situiert. viele an-
dere slawische siedlungsnamen sind etwas oder erheblich jünger: dreißgen, 
edlhof bei Windhag, elz bei lasberg (hoflüsse!), florenthein, friesenegg, 
Gänsecker, Gassed, Geewey, Gossenreith bei hirschbach, Gratz, Grensberg, 
Gröblinger bei Geng, killinger bei innerstein, kren bei simaden, lamm bei 
neumarkt, lest bei kefermarkt, liebenthal bei reichenthal, möstling bei 
matzelsdorf, reitling bei Wartberg, treffling bei engerwitzdorf, triefhaider bei 
kefermarkt. siedlungshistorisch bedeutet das aber, dass nur ein teil der slawi-
schen siedlungsnamen frühmittelalterlichen ursprungs ist. die unterschiedliche 
kartierung dieser namensstufen vermittelt im zusammenhang mit dem bereits 
behandelten namen Wintersdorf/Windischmarc eine neue sicht: die slawen der 
südlichen riedmark und des machlandes kolonisieren bis in das 11. Jahrhundert 

183 dazu gehören: Allhut von na lhotě ‘auf dem freigut’, Dobring, vom nahen böhmischen Ort dobřín, 
Florenthein, das neben florian das tsch. Grundwort týn = umzäunung enthält, Hiltschen, vom tsch. 
pn *hulič, Wullowitz, vom atsch. *vuoľevice = Ochsenbach, Zwettl, von *světьlikъ = lichtung. 
Westslawisch orientiert ist auch frensdorf, von *bratresъ =bruder; sicher auch neusserling, von 
tsch. novosedlo bzw. stern(stein) von strьmъ, oder urasch, pn nach *uraš, oder stiegersdorf bei 
leopoldschlag vom tsch. pn zdik. siehe dazu Wiesinger, die besiedlung des unteren und mittle-
ren mühlviertesl, s. 581. dazu kommen noch einige von tschechichen pn abgeleitete hofnamen 
(Gänsecker/Jenšik, Wansch, zölzer, von *se(d)lce, maasch bei st. leonhard vom pn maš). dazu: 
hlawinka, slawische sprachspuren, s. 75 und 98.
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etwa bis zur windischen Grenze lest-lamm-kelzendorf westlich von neumarkt. 
Während im 8./9.  Jahrhundert von böhmen aus vereinzelt siedlungsvorstöße 
zu bemerken sind (kronau, lassersdorf, stamering/neusserling, vielleicht auch 
zwettl?), benennen bairisch-fränkische siedler vom späten 9. bis zum frühen 
11.  Jahrhundert bewusst vorstöße als „leute aus böhmen“ (pehersdorf bei 
st.  ulrich, pehersdorf bei Götzendorf, pehersdorf bei schönau). zu vermuten 
ist, dass seit der karolingerzeit die besiedlung im rahmen der Grundherrschaft 
 vorgenommen wurde; möglich wäre allerdings, dass die „böhaim“ = pehersdorf-
höfe durch spontane migration erfolgten und sekundär eingegliedert wurden.

ab wann ist mit herrschaftlichen ansätzen zu rechnen, die direkt zu den edel-
freien familien des 11./12. Jahrhunderts führen? die bezeichnungen „altenhof “ 
bei hofkirchen, „altendorf “ bei sarleinsbach oder „mayerhof “ ostwärts von 
putzleinsdorf signalisieren die Jahrtausendwende. der burgsitz neu-aist weist 
ebenso in die zeit um 1000 und die genealogischen erkenntnisse zur sippe perg-
machland zumindest in das frühe 11. Jahrhundert. es war die zeit des aufbruchs 
der marken nach den auseinandersetzungen mit den ungarn. damals wurde ehe-
maliges „Wilhelminer erbe“ offenbar neu positioniert, wobei vermutlich auch die 
herren von traisen im rodlland bedacht wurden. über die vogtei kirchlichen 
(hochstiftischen) besitzes war allemal etwas zu gewinnen.184 

die siedlungsgenetischen methoden haben indizien für eine andere siedlungs-
topographische erschließung beigebracht, als bisher verbreitet wurde. es gab 
wohl keine „stirnwellen“ oder vereintes vorrücken nach norden, aber durchaus 
eine überlegte erschließung, die im bereich der mühlflüsse und an den unteren 
Gusenflüssen weit in den nordwald vordrang; die donauniederungen können 
als frühe kolonisationsräume gelten. auffällig ist auch die karolingerzeitliche be-
grenzte siedlungstopographie des rodllandes (Große mühl bis Große rodl), das 
erst um die mitte des 11. Jahrhunderts massiv durch huben aufgefüllt wurde. zu 
diesem zeitpunkt war bereits die steinerne mühl (im Westen) und das freistädter 
becken (im Osten) erreicht worden. 

„kulturflächen“ zeigen im idealfall jenen zeitraum an, seit dem eine dauerhafte 
siedlung eine umliegende flur entwickelte; dabei hatten ältere Gründungen wohl 
mehr zeit zur entwicklung in der Gemarkung. die frage nach der aussagekraft 
des kulturlandes für die zeitstellung der siedlungsgründung wird differenziert 
zu beantworten sein. zum einen scheinen die zeitangaben für huben etwa 
ab dem 10. Jahrhundert doch relativ genau zu sein, nur geringe abweichungen 

184 Grüll, heimatbuch der stadt perg, s. 53, 57f. bzw. der subautor mayböck hat nach älterer (bereits 
 falsifizierter) literatur eine merkwürdige Genealogie der herren von perg-machland vorgelegt. 
dabei hätte der sagenhafte Gründer pergkirchens namens Pero die erbtochter jenes edlen Engildeo 
zur frau genommen, der 1037 im zusammenhang mit dem Gebiet zwischen sarmingbach und dei-
mingbach genannt wird. zur gleichen zeit aber hätten die ebersberger das Gebiet östlich der naarn 
kontrolliert.
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wären möglich; mit der historischen tiefe in die zeit vor der verhufung 
nimmt die schwankungsbreite in der regel auf etwa eine Generation zu. eine 
Größenkategorie, die auf ca. 750 hinweist, kann sich daher vielleicht auf ca. 770 
verschieben – die unwägbaren veränderungen in der flur sind schon relativ groß; 
keinesfalls aber denkbar wäre, wenn diese „Größe“ z. b. erst das 10. Jahrhundert 
oder die Jahrtausendwende signalisieren würde. im raum des mühlviertels sind 
grundsätzlich ähnliche siedlungsgenetische vorgänge anzunehmen; allerdings 
sollte bei sehr frühen slawisch orientierten altsiedlungen wie zirking bedacht 
werden, dass wir über das siedlungsverhalten dieser migranten nur wenig wissen. 
im 7. Jahrhundert gab es auch kaum topographisch hemmende nachbarsiedlungen, 
die fluranalyse scheint immerhin die entwicklung aus einem hof zu bestätigen. 
Wenn wir zudem begründet annehmen können, dass sich solche altsiedlungen erst 
im früheren hochmittelalter durch teilungen verdichten, dürften abweichungen 
(etwa zu übergroßen flächen) überschaubar sein. bei einer solch weit gespannten 
übersicht sind natürlich „kulturflächen“ als relative zeitliche indikatoren einzu-
stufen; einschränkend muss angemerkt werden, dass zwar in signifikanten älteren 
altsiedlungen zumindest mit fluranalyse hinterfragt wurde, ob diese einheiten 
durch teilungen oder zusiedlungen (fernab urbaner entwicklungen) anwuchsen. 
beim Wandel kleinurbaner siedlungen wurde versucht, durch kriterien aus der 
nachbarschaft eine zeiteinordnung wahrscheinlich zu machen. eine umfas-
sende siedlungs- und ortsgeschichtliche aufarbeitung war freilich nicht möglich. 
Wünschenswert wären daher einzelne genaue fluranalytische und siedlungsgene-
tische erarbeitungen, um zeitstellungen zu konkretisieren. 

die methode, über rekonstruierte theoretische kulturflächen einer alt-
siedlung die ungefähre entstehungszeit zu bestimmen, mag eigentümlich an - 
muten. die „zeit-Größen-relation“ in verschiedenen altsiedelräumen österreichs 
und bayerns ist belegbar, man sollte allerdings bedenken, dass schriftliche 
zeitangaben (und damit vergleiche) schmäler werden, wenn wir in die tiefe 
des frühmittelalters vorstoßen. eine „zeitanaloge“ vorgangsweise ist grund-
sätzlich legitim, die Ortsnamenforschung postuliert bestimmte zeitrahmen in 
ähnlicher Weise aus sprachkriterien. hätten gegründete huben der zeit vor 
1100 in einem bestimmten zeitquerschnitt willkürliche ackernahrungsgrößen 
(= ernährungseinheiten), müssten durch schriftliche überlieferung oder archäo-
logische erkenntnisse datierbare siedlungseinheiten in der rekonstruktion sehr 
verschieden groß sein; sinngemäß wäre das auch bei rekonstruierten altsiedlungen 
des 8./9. Jahrhunderts so. das ist aber in solchen fällen bisher nicht der fall. in 
welcher Weise sich im verlauf der zeit solche altsiedlungen innerhalb des to-
pographischen rahmens verändern, wird damit kaum berührt; im mühlviertel 
hat es bei weitem nicht so viele altsiedlungen wie im Waldviertel gegeben, deren 
Gemarkung durch massive zusiedlungsprozesse erweitert oder total verändert 
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wurden – mit ausnahme der region westlich der Großen mühl. dort ist aber 
die „umlegung“ zu kleinen hofacker-planweilern erkennbar und in einer eher 
geringen anzahl mit Gemarkungsveränderungen und flächengrößen verbunden. 
bei neuer ausrichtung oder neuen plansiedlungen wurde offenbar im ganzen 
mühlviertel das bayerische ruthenmaß zugrunde gelegt.185 die untersuchung si-
gnalisierte aber ein anderes phänomen: zumindest am übergang vom früh- zum 
hochmittelalter differenzierten sich die siedler erheblich. Wenn sich hochgelegene 
holzburgen vermutlich ohne unmittelbare „ackernahrung“ nachweisen lassen, ist 
dieser umstand durch eine „kulturflächenmethode“ genauso wenig hinterfragbar 
wie allfällige zugewaldete „Wüstungen“. Wie weit solche siedlungsprozesse in 
das frühmittelalter zurückführen, ist dabei nicht auszumachen, manche dieser 
entwicklungen liefen ohne kunde für die nachwelt ab. es gibt vereinzelt indizien 
für eine „spontane“ kolonisation aus dem norden, Gründungen kleiner fronhöfe 
mit hausgesinde (ohne abhängige bauernstellen) scheinen in der regel für eine 
„gelenkte“ besiedlung zu sprechen.

185 nitz, planmäßige siedlungsformen, s. 204, erörtert in den streifenbreiten das im Waldviertel ge-
bräuchliche ruthenmaß von 4,60 m und die bayerische ruthe (10 fuß zu 29,2 cm) im abteiland. 
bei neusiedlungen wie Obergalleiten (zwei höfe), Oberpeilstein oder Oberstiftung bei leonfelden 
zeigt sich wie in neundling bei friendorf exakt der bayerische fuß; in hofäcker veränderte höfe 
haben meist sehr ungleiche/unregelmäßige flurstreifen. bei putzleinsdorf, Oberneukirchen, hell-
monsödt oder dem straßendorf riederstorf wird ca. 20 m (= 7 fuß) streifenbreite ausgewiesen, in 
rohrbach erreichen schmalstreifen die hälfte. 
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