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hans-heinrich vangerow
handel und Wandel  
auf der donau von ulm bis Wien
Der Markt Aschach in Oberöstereich 1583 bis 1651

0. Vorwort
schon vor dreißig Jahren wurde ich auf einen aktenbestand aufmerksam, der im 
zentralarchiv von thurn und taxis in regensburg lag. es war eine lange und von 
den Jahrgängen her dichte folge von mautrechnungen, die von 1583 bis 1718 reichte 
und zum bestand der herrschaftsakten donaustauf gehörte.1 

nach abschreibearbeiten in den achtziger Jahren, die den für eine floß- und 
schifffahrtsgeschichte auf der donau wichtigen inhalt erster mautrechnungen 
erbrachte, wurde diese bemühung ab 2005 fortgesetzt und im Jahr 2010 mit 59 
mautrechnungsauszügen abgeschlossen. damit konnten 69 Jahre und dabei die 
gesamte regierungszeit des herzogs, ab 1623 auch kurfürsten maximilian von 
bayern durchmessen sowie Geschehnisse während des dreißigjährigen krieges 
aus erster hand erhellt werden.

ziel dieser inzwischen auf zwölf teile projektierten arbeit ist es, die floß- und 
schifffahrtsgeschehnisse von ulm, augsburg und schwaben, ingolstadt, kelheim, 
regensburg samt umland, straubing, deggendorf, vilshofen, passau mit umland, 
aschach, linz mit Oberösterreich und Wien mit niederösterreich zu veröffentli-
chen, soweit mir dies altershalber noch möglich ist. dabei geht es vor allem um die 
erhebung der floß- und schiffsbewegungen flussab und stromauf, da sie damals 
den handelsverkehr in Gang hielten. für das Gelingen meines vorhabens ver-
füge ich über eine reihe von speziellen kenntnissen, die ich mir in nun 60 Jahren 
forschungstätigkeit erworben habe.

00. Zur Auswertung der Mautrechnungen 
in donaustauf wurden ausschließlich beladene flöße und schiffe vermautet 
und diese amtstätigkeit in den ersten Jahrzehnten halbwöchentlich, später nur 
mehr wöchentlich schriftlich nachgewiesen, wobei die sonntage im Gegensatz  
zu anderen mautämtern wie etwa ingolstadt und kelheim vom mautverkehr frei 

1 amtsrechnung über kasten-, maut- und Weinhandlungen und neuen zoll, gestellt durch den her-
zoglichen zollner (…). zentralarchiv thurn und taxis regensburg, herrschaft donaustauf (hschft. 
do) nr. 299 mit 357.

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



236  Hans-Heinrich Vangerow 

blieben. dies könnte dadurch bedingt gewesen sein, dass diese herrschaft dem 
hochstift regensburg gehörte und lediglich pfandbesitz der Wittelsbacher her-
zöge war, denen dort allerdings das mautrecht zustand. 

die eintragungen enthalten meist die vor- und zunamen der fahrzeugführer 
sowie ihre (heimat) herkunft oder den abfahrtsort, letzteres wiederholt gerade 
bei aschach feststellbar. die ladungen wurden meist erst in späteren Jahren 
näher entschlüsselt, während es anfangs nur die hier von mir in kürzel gefassten 
bezeichnungen Gfl (Gutfloß = floß mit Gütern) und Gs (Gutschiff ), Wfl  bzw. 
Ws (floß bzw. schiff mit Wein), trdfl bzw. trds (floß bzw. schiff mit Getreide), 
efl bzw. es (floß bzw. schiff mit eisen), hfl bzw. hs (floß bzw. schiff mit 
häuten), hofl bzw. hos (floß bzw. schiff mit honig), ss (schiff mit salz), stas 
(schiff mit stahl) sowie sts (schiff mit steinen) gab. Weitere kürzel sind ähnlich 
beschaffen.

die näherungsweise einschätzung der ladungsmengen erfolgte je nach den 
angaben in ganzen, halben und viertel ladungsflächen. (beispiele: 1 Gs ist ein mit 
Gütern voll beladenes schiff, ebenfalls 1 es, hier aber mit eisenfracht. ein teils oder 
etwas mit Wein beladenes schiff (1 Ws) trug eine halbe ladung und ein mit wenig 
häuten oder geringen fass- oder tonnenzahlen ausgewiesenes schiff (1 hs) hatte 
eine viertelte fracht an bord. bestanden ladungen aus etlichen Warengattungen, 
so wurden sie in bis zu viertelteilen festgehalten, wobei zu bemerken ist, dass es 
sehr selten mehr als vier nennungen für einen floß- oder schiffszug gab.) da 
bisher für diesen zeitabschnitt (1583/1651) stimmige zahlenangaben über mengen 
und Gewichte weitgehend fehlten, ist sie das bemühen, den ladungsbestand we-
nigstens zu verdeutlichen.

Waren mehrere fahrzeugführer – und dies dazu aus verschiedenen Orten – 
an einem floß- oder schiffszug beteiligt, wurde bei den geraden fahrzeugzahlen 
einfach halbiert, gedrittelt oder geviertelt, während bei den ungeraden der zuerst 
Genannte, manchmal auch noch ein weiterer frächter, mehr flöße oder schiffe als 
beförderungsanteil zugewiesen erhielt. (beispiele: 2 frächter/5 schiffe, aufteilung 
3 : 2; 3 frächter/5 schiffe, aufteilung 2 : 2 : 1). nur so konnte es gelingen, auch die 
herkunft der Waren möglichst zutreffend festzulegen.

anders als bei den alten mautrechnungen von ingolstadt und kelheim fehlen 
die lieferziele oder gar die empfänger anfangs ebenfalls. erst in der zweiten hälfte 
der untersuchten zeitspanne gab es aufschlussreiche nennungen. dies gilt auch 
für aussagen über die Jahrmarktsbeschickungen.

bei der aufzählung von Waren bedeuten die zahlen vor dem bruchstrich 
stromabfahrten, die hinter ihm stromauffahrten. 1/0 wird für ein fahrzeug do-
nauabwärts vergeben, 1/1 für je 1 fahrzeug donauab- und donauaufwärts und 0/1 
für ein fahrzeug donauaufwärts.

eine eigenheit der donaustaufer mautrechnungsbücher ist, dass es neben 
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den wöchentlichen mauteinnahmen, doch ohne zeitangabe dafür, noch eine 
zuständ genannte vormerkungsfolge gibt. in ihr stehen die Gebühren für kleinere 
lasten und vor allem für lebensmittel oder fahrzeuge mit personen, hausrat, 
varnis.2 dazu heißt es in der einschlägigen Ordnung: „Zustänndt des Mauttners 
vnd Gegenschreibers zu Stauff auf dem Wasser“.3  die dort verbuchten einnahmen 
wurden auf mautner und Gegenschreiber aufgeteilt. beide beamten erhielten sie 
neben ihren Jahresgehältern, der mautner 32 lb sowie für seine tätigkeit als kastner 
weitere 12 lb und der Gegenschreiber anfangs 17 lb 1 ß, ab 1616 40 Gulden. falls 
mit Geld abgeurteilte „mautwändel oder mautconfiscationen“ anfielen, bekamen 
beide beamte anfangs gemeinsam ein drittel davon, später nur noch ein sechstel.  
eine zutreffende erhebung, welcher der fahrzeugführer jeweils die nau- oder 
Gegenfahrt unternommen hatte, ist oft nicht möglich, weil bei mehreren fahrten   
allein die nachnamen stehen. da jedoch wiederholt mehrere personen dieselben 
nachnamen trugen, wäre eine zuordnung willkürlich gewesen. daher werden 
von mir in erster linie namenssippen untersucht. darf doch davon ausgegangen 
werden – und hat sich ebenfalls gezeigt – dass zwischen trägern derselben nach-
namen fast immer engere verwandtschaftsbeziehungen bestanden.

um schließlich überschaubare ergebnisse zu bekommen, unterteilte ich die 69 
durch 59 mautrechnungen belegten Jahre in vier perioden:
1. periode 1583 –1597, regierungsjahre von Wilhelm v., herzog in bayern, ab 1595 

unter der mitwirkung seines sohnes maximilian; 
2. periode 1598–1618, regierungsjahre von maximilian i., herzog in bayern, bis 

zum beginn der aktiven bayerischen kriegshandlungen;
3. periode 1619–1632, regierungsjahre von maximilian i., ab 1623 auch kurfürst, 

die durch seine truppen 1620 erfolgte besetzung Oberösterreichs mit 
pfandschaft bis zum 5. mai 1628 und die einnahme von regensburg durch die 
schweden im november 1633; 

4. periode 1634–1651, befreiung der reichsstadt regensburg von den schweden, 
harte weitere kriegsjahre, erste friedensjahre und schließlich der tod von 
kurfürst maximilian i.

um die aufschlüsselung der Jahre bis 1718, dann letztlich 1801 mit 1811, also noch-
mals 57 bände,4 müsste sich ein nachfolger bemühen.   

über die erst 2010 in meine forschung eingebundenen mautrechnungen 
von ingolstadt (1567) und kelheim (1583, 1584, 1594), die neue oder zusätzliche 
erkenntnisse erbrachten, wird an passender stelle berichtet.

2  varnis, das bewegliche eigentum, mobilare; schmeller bd. 1/1, spalte 738.
3  hschft. do nr. 299.
4  ebd. nrn. 518–572.
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I. Aschach und der Donauhandel

1. Zur Geschichte der Maut Aschach

bei aschach tritt die donau aus dem engen, in das böhmische massiv eingeschnit-
tenen durchbruchstal in das breite auengebiet des eferdinger beckens ein.5 hier 
war der strom am besten zu überschreiten und es bot sich so – wie auch sonst 
überall am donaulauf – die geeignetste stelle zur anlage einer maut. schon in der 
raffelstettener zollordnung (903/05) wurde eine zollstelle roosdorf erwähnt, an 
welcher die schiffe nach verlassen des passauer Waldes ihre abgaben entrichten 
konnten und die man als vorläuferin der späteren aschacher maut bezeichnet hat. 
erst um ca. 1150 ist an dem erwähnten Ort wiederum eine zollstätte nachzuweisen. 
sie befand sich im besitz der Grafen von formbach und ging von diesen, wahr-
scheinlich nach ihrem 1158 erfolgten aussterben, an die herren von schaunberg, 
später Grafen von schaunberg über, in deren besitz sie sich 1196 befindet. 1371 
haben die landesfürstlichen städte österreichs vorrechte an der maut zu aschach, 
sind darin aber den bürgern von passau vollkommen gleichberechtigt.

nach dem aussterben des schaunbergischen Geschlechts 1559 kam die maut 
schließlich 1570 im erbwege zur Gänze an den Grafen Gundacker v. starhemberg, 
welcher sie als sein „frey erbs guett und eigenthum“ bezeichnete.

die zahlreichen mautbefreiungs- und ermäßigungsurkunden für bayerische 
und österreichische klöster, ebenso wie der im schaunbergischen urbar von 
1371 enthaltene mauttarif, geben einigen aufschluss über den mittelalterlichen 
donauhandel, vornehmlich auf der strecke zwischen passau und linz.

an der ersten stelle im verkehr stand das salz. es stammte vor allem aus 
den bergwerken von hallein und reichenhall, welche das Gebiet nördlich der 
donau versorgten, während das Gebiet südlich des stromes von den zu beginn 
des 14. Jahrhunderts eröffneten salinen zu hallstatt beliefert wurde. das halleiner 
salz ging den inn abwärts und wurde über passau nach österreich verfrachtet. 
daneben war der wichtigste artikel für den österreichischen handel der Wein. 
auch im aschacher mauttarif rangiert er an erster stelle und bildete den bedeu-
tendsten ausfuhrposten des landes. der wohl drittwichtigste handelsartikel war 
das Getreide. der größte teil, meist korn und Weizen, kam dabei donauaufwärts 
und wurde von bayerischen klöstern ausgeführt.     

einen großen anteil am mittelalterlichen donauhandel nahmen die textilien 
ein. besonders die west- und oberdeutschen städte führten diese Waren nach 
dem südosten, um dafür naturalien einzutauschen, welche daraufhin den Weg 

5 Wir folgen hier einer darstellung von Othmar Hageneder, die maut zu aschach im mittel-
alter, in: miszellen zur mittleren und neueren Geschichte österreichs, festgabe für herrn professor 
leo santifaller anläßlich seines 60. Geburtstages, Wien, im Juni 1950. 
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flussaufwärts gingen. Während zunächst die flandrischen und brabantischen 
tuche den markt beherrschten, setzte sich seit der mitte des 13. Jahrhunderts 
langsam und seit 1400 endgültig die konkurrenz von köln durch. auf dieses 
folgte regensburg und schließlich nach der mitte des 15. Jahrhunderts nürnberg. 
daher ist auch verständlich, dass köln wahrscheinlich vorrechte an der maut zu 
aschach besaß, was für passau und regensburg erwiesen ist. die regensburger 
handelten mit tuchen aus Garn, Wolle und seide, welche zu kleidungsstücken 
verarbeitet wurden, ebenso wie mit hüten und hauben. daneben kamen auch 
fertige Waren wie röcke, mäntel, frauenmäntel und seidene schleier die donau 
herab, während pelzkleider und pelze den umgekehrten Weg gingen. in gerin-
gerem maße wurden leinen und flachs verhandelt und noch unbedeutender war 
der transport von parchent.

unter den begriff der chramerei fielen safran, welcher zum teil von venedig 
über die alpen ein- und dann die donau abwärts geführt wurde, ebenso wie lange 
messer, kleine bänder und nadeln, wohl erzeugnisse der oberösterreichischen 
kleineisenindustrie. das innerberger und leobener eisen und zwar stahl in 
stangen und in zerstückelter form, ebenso wie nägel, schienen und pflugscharen, 
außerdem blech und roheisen in klumpenform wurden zu schiff ausgeführt.
   nach Oberdeutschland gingen ferner honig und Wachs, welche aus ungarn 
kamen, ebenso öl und lorbeer. unschlitt, fett, schmalz, rinder und rindfleisch, 
hammel, schweine und speckseiten wurden ebenfalls von ungarn nach bayern 
geführt. das gleiche geschah mit verarbeiteten und nicht verarbeiteten kuhhäuten, 
kalbs- und schaffellen. auch die beförderung von Wolle ist erwähnt. 

holz wird zum teil aus österreich ausgeführt, zum teil transportierten es 
die bayerischen klöster den strom hinab, um es zum ausbessern von Gebäuden 
auf ihren besitzungen zu verwenden. von der mitte des 13. bis zum ende des 
15. Jahrhunderts bezeugen urkunden vielfach einen lebhaften floßverkehr auf der 
donau. auch bretter und fußböden aus österreich wurden ausgeführt.

zuletzt sind noch die fische zu erwähnen, von denen die heringe oft in großen 
mengen die donau hinabgeführt wurden, während man in der Gegenrichtung 
hausen verfrachtete.

ferner fuhren von regensburg aus pilgerschiffe donauabwärts an aschach 
vorbei, deren reisende wahrscheinlich den bekannten Weg über belgrad und 
byzanz in das heilige land nahmen.

schließlich noch einige angaben über mautsätze und mautbefreiungen. das 
salz wurde in aschach ungefähr gleich hoch wie in passau (1450) und etwas 
niedriger als in enns (1386) und stein (ende des 12. Jahrhunderts) vermautet. 
der Wein war zu aschach mit 2,3 % des preises belastet, zu passau (1450) da-
gegen nur mit 0,43 –1,3 %. diese mautsätze lagen etwas unter den an bayerischen 
mautstätten und zu enns (1386). der Wein wurde nach rechenfudern (30 eimer) 
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und rechendreilingen (20 eimern) veranschlagt. beim öl gingen 2 lagel auf einen 
saum. 10 säume lorbeer ergaben ein fass.         

auch bei ganzen befreiungen waren für jedes schiff vom steuermann 12 dn 
(pfennig) „ze letz“ zu bezahlen, daneben 2 dn von den knechten als „stegrecht“ 
und außerdem noch 2 dn als „chrukchen recht“. die beiden letzten beträge er-
hielten die mautknechte. bei flößen forderte man von jedem ruder 4 dn. 
   die passauer freiheiten an der aschacher maut wurden schon circa 1249 erwähnt, 
die von regensburg erst 1332. beide privilegien waren von den schaunbergern aus-
gestellt worden. 

2. Die Mautstätte Donaustauf

der zoll in donaustauf wird erstmals 1348 
nachweisbar,6 als unter den schuldposten 
des hochstifts regensburg die maut in 
donaustauf erscheint. Genauer werden wir 
über die art dieser abgabe unter kaiser karl 
iv. unterrichtet, dem donaustauf durch 
verpfändung zugefallen war. der kaiser be-
stätigte 1358 dem kloster niederalteich das 
recht der zollfreien durchfuhr, wie es schon 
zur zeit eines früheren bischof heinrich be-
standen hatte. auf zoll im sinne einer abgabe 
vom transitverkehr weist auch der erste erhal-
tene tarif des Jahres 1481 hin. damals wurden 
nur solche schiffe und Waren erfaßt, die 
donaustauf passierten. unter dem genannten 
bischof heinrich hat man wahrscheinlich 
bischof heinrich ii. zu verstehen, der von 1277 
bis 1296 im amt war.   

die donaubrücke bei donaustauf7 wird 
erstmals 1331 genannt, als sighard von eglofs-
heim dem regensburger bürger cunrat dem 
frumolt eine Wiese „oberhalb der prukke 

6 Wolfram Zeitler, die stellung der donaumauten in der räumlichen Ordnung altbayerns, dis-
sertation zur erlangung eines doktorgrades in der philosophischen fakultät, Wien 1970, s. 90 f., zit. 
zeitler, s.

7 residenz münchen, antiquarium, stadtansicht von donaustauf, h. donauer d. Ä., 1586–1590.  

Abb. 1: Stadtansicht von Donaustauf, 

H. Donauer d. Ä. (mit Genehmigung der 

Bayerischen Verwaltung der staatli-

chen Schlösser, Gärten und Seen), vgl. 

Anm. 7.
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ze Stauffe“ verkaufte.8  auch diese brücken-nachricht bestätigt, dass sich in 
donaustauf damals bereits eine mautstätte befunden hat. 

in das jährliche amtsbuch der mautrechnungen eingebunden sind außerdem 
die kastenamtsrechnung, die Weinhandlung und der neue zoll. nach ihm9  hatte 
der markt donaustauf zu michaeli jährlich 7 lb (pfund) 2 ß (schilling) und 27 
dn (pfennig) an marktsteuer zu entrichten. außerdem zahlte der Ort alle Jahre 
„vom Pruckhzoll und den darzue gehörigen ackhern vnnd Traidt zehent“ 8 lb re 
(regensburger) dn. dies alles besagt, dass der eigentliche brückenzoll, der von 
Wagen und karren erhoben wurde, an den markt vergeben war, während der 
herzogliche mautner die nach der mautordnung vorgeschriebenen Gebühren für 
alle auf dem landweg donaustauf kreuzenden Güter samt der etwa anfallenden 
strafgelder einzog und verrechnete.

da die bürger von donaustauf zudem die Geländer auf der brücke zu machen 
und instand zu halten hatten, erhielten sie hierfür jährlich 3 lb 4 ß dn, jedoch nur 
für die zeit ihres benutzbaren zustands. auch oblag ihnen die baulast. dies führte 
vorsorglich dazu, dass bei zu erwartendem eisstoß teile von ihr abgebaut wurden, 
wohl bis auf die Joche und die sie überspannenden brückenbäume. 

über beschädigungen, die meist durch leichtsinn oder unachtsamkeit auf 
dem Wasserweg verursacht wurden, hatten sich die vom mautamt geahndeten 
täter mit dem markt zu einigen und ihn schadlos zu halten. hinsichlich der er-
hobenen mautgebühren heißt es in der mautordnung10: 

„Item dieweil der Zohl zue Thonaustauff ain beizoll ist, der obgedachten Mautt 
zu Regenspurg vnd am Hof (Stadtamhof ), soll ein Jeder der zue Stauff vberfüerth 
die Zoll beede geben, so Er zu Regenspurg vnd am Hof für fürth vnd daselbst nit gibt, 
so soll ers zu Thonaustauff geben. Darumb soll ain jeder Mauttner zue Stauff Zoll 
nemen, sonnst würdt meinem genedigisten herrn die Mautt entzogen.“

aus den ersten donaustaufer mautbüchern ist ersichtlich, dass ein neben dem 
mautamt gelegenes haus 1584 als künftige Wohnstätte des Gegenschreibers für 
75 Gulden (fl) im beisein des hofsteinmetzen aus münchen und anderer zeugen 
erworben wurde. dessen ausbau kostete dann fast 243 lb, die für die maurer und 
zimmerer, für den schlosser, schmied und hafner sowie für den benötigten kalk 
und die ziegelsteine anfielen.11 für das haus des Gegenschreibers betrug die jähr-
liche marktsteuer 15 dn. das mauthaus selbst stand auf kirchengrund, denn es 
wurde „zu der Pfarrkirchen“ jährlich ein zins von 2 ß 20 dn bezahlt. nach einem

8 stadtarchiv regensburg, regensburger urkundenbuch (rub) i, 643.
9 siehe z.b. hschft. do nr. 299, unfoliiert.
10 ebd. nr. 300.
11 ebd. 
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eintrag aus dem Jahr 159212 waren beide anwesen als Offiziershäuser geführt, 
was besagt, dass ihre inhaber in der beamtenhierarchie eine gehobenere stellung 
einnahmen.    

3. Fahrzeiten, Schiffsgattungen und Schiffsmasse,   
 Besatzungen, Zunftverhältnisse und Schiffsbau in alter Zeit 

3.1. Die Fahrzeiten
eine wichtige voraussetzung für die ordnungsgemäße Warenbelieferung war neben 
kenntnis der fahrstrecke der voraussichtliche zeitaufwand bis zum ziel. dabei 
darf man jedoch nicht übersehen, dass sich im donaulauf damals viele untiefen 
befanden, dass er durch längst begradigte Windungen länger war als heute und 
dass die nachstehenden angaben allein für normalwasser gelten können.

die für eine erhebung der fahrstrecken benötigten pegelstände wurden von 
den Wasserwirtschaftsämtern deggendorf und Weilheim erfragt und danach vom 
linzer stadtarchiv hinsichtlich österreich ergänzt.13 das deggendorfer amt 
teilte auch als damals normale fließgeschwindigkeit der donau 1 m pro sekunde 
und somit 3,6 km pro stunde mit. für den lech begutachtete sie das Weilheimer 
amt mit 0,8 m pro sekunde und somit 2,8 km pro stunde. setzt man als tägliche 
arbeitszeit 16 stunden an, so konnte ein beladenes schiff oder floß auf der donau 
pro tag rd. 50 km stromab zurücklegen, auf dem lech rund 44 km. nachtfahrten 
mit ladung unterblieben zumeist, schon allein wegen der mauterhebungen 
unterwegs.

es ergeben sich somit für das erreichen verschiedener, an der donau und am 
lech gelegenen Orte folgende zeitwerte:

Name des Ortes Pegel bei km ... Entfernungen Zeitaufwand

(Neu-)Ulm 2587 km Donau (am „Schwal“)
Donauwörth 2508 km  79 km
Ingolstadt 2458 km  50 km  3–4 Tage
Kelheim 2415 km  43 km
Regensburg 2377 km14  38 km  1 Tag 

12 ebd. nr. 307.
13 freundliche mitteilungen der Wasserwirtschaftsämter deggendorf und Weilheim sowie des linzer 

stadtarchivs.
14 siehe auch abb. 2 auf s. 244, abfahrtslände für die personenschifffahrt mit anschluss an die stei-

nerne brücke. h. G. bahre (be- und entladen von schiffen an der Oberen lände beim kränchertor.) 
lavierte federzeichnung von 1630. 
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Donaustauf 2369 km15  8 km
Straubing 2321 km  48 km  1 Tag
Deggendorf 2284 km  37 km  1 Tag
Vilshofen 2250 km  34 km  ¾ Tag 
Passau 2227 km  23 km  ½ Tag

Füssen/Donaustauf  166 km Lech  290 km  7–8 Tage
Lechbruck/Donaustauf  147 km  271 km  7 Tage
Landsberg/Donaustauf  85 km  209 km  5–6 Tage
Augsburg/Ingolstadt  39 km  75 km  1–2 Tage
Augsburg16/Donaustauf  39 km  163 km  3–4 Tage

Donaustauf/Passau 2369/2227 Donau  142 km  3 Tage
Donaustauf/Aschach 2369/2160  209 km  4 Tage
Donaustauf/Linz 2369/2135  234 km  5 Tage
Donaustauf/Stein17 2369/2003  366 m  7–8 Tage
Donaustauf/Wien 2369/1929  440 km  9–10 Tage

Passau/Linz 2227/2135 Donau  92 km      2 Tage
Ulm/Donaustauf 2587/2369  218 km  5 Tage
Ulm/Wien 2587/1929  658 km  13–15 Tage

in regensburg wurden die besatzungen, namentlich bei Weinladungen, durch 
das ländrecht der reichsstadt und die dort zu entrichtende herzogliche maut18 
aufgehalten. die dadurch bedingte liegezeit dürfte allerdings meist nur stunden 
gedauert haben. am lech erhob man schon in schongau eine mautgebühr.

3.2. Die Schiffsgattungen und Schiffsmaße
für aschach befuhren 1583 bis 1651 nach den donaustaufer mautrechnungen 
die donau 76 frächter mit 264 Wasserfahrzeugen nauwärts und 998 stromauf. 
(näheres siehe unter 4.1. sowie tabelle 1a und 1b).   

   die flöße waren meist 40 schuh, also 11,68 m lang und ab 1560 17 schuh und 
somit rd. 5 m breit. Jeder der 40 schuh langen und 17 schuh breiten ennsbaum-

15 die entfernung vom regensburger pegel zum ehemaligen standort des donaustaufer mautamts 
konnte inzwischen genau erhoben werden. er liegt heute nur 8 (anstatt 12 km) vom regensburger 
pegel entfernt. dadurch bedingt, wurden alle zahlen für die ursprünglich auf donaustauf bezogenen 
flussstrecken berichtigt. freundliche mitteilung von hans Gutthann und Gerd-dieter vangerow, 
donaustauf.

16 pegelstand an der Wertacheinmündung.
17 die mautstelle befand sich damals in stein vor der stadt krems.
18 hans Dachs, zur Geschichte des Weinhandels auf der donau von ulm bis regensburg, sonder-

druck, regensburg 1933, s. 84, zit. dachs s. 
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flöße19 hatte 14 stämme, die am abhieb (stirnmaß) 36 cm aufwiesen und aus 
etwa 0,45 fm (festmeter) holz bestanden. die mit Äxten gefällten floßbäume 
wurden dann „gesömmert“, d. h. den sommer über zum austrocknen an son-
nigen stellen vor der Weiterverarbeitung liegen gelassen und später an den bind-
stätten zu fertigen fahrzeugen vereinigt, die aus 5,4 fm holz bestanden und meist 
bauholzqualität entsprachen. sie wurden nach ablieferung ihrer ladung verkauft. 
alle diese reisen endeten längstens in Wien. 

   Wenn die amtsrechnungen aus bayerischen, an der donau befindlichen  
mauten gelegentlich von kleinen flößen oder flößel sprechen, so meinen sie damit 
die flöße mit obigen ausmaßen. spätestens wohl am mautort straubing wurden 
sie dann oft zu größeren floßgebilden zusammengefügt. so wie es eine strau-
binger mautordnung von 1528 für die auf dem regen herabgeführten fluder be-
zeugt, die nur 4,67 m lang sowie 13 bis 14 schuh breit waren und 2 ruder besaßen. 
dort heißt es dazu: „Fert er aber zwo lenng aneinander, haist ain Thunaw gefert“.20

soweit es die floßfahrten betrifft, fanden diese überwiegend in Gemeinschaft 
2er floßführer mit ihren flößen statt. die Obergrenze für (verbundene) floßzüge 

19 ennsbäume stellten die verbindung zwischen den einzelnen brückenjochen her. flöße aus diesen 
stämmen von mindestens 40 fuß länge waren sehr gefragt.

20 bayerisches hauptstaatsarchiv (bayhsta), Gerichtsliteralien (Gl) straubing nr. 53 1/3, produkt 1. 

Abb. 2: Regensburg, Obere Lände beim Kränchertor, lavierte Federzeichnung um 1630 (mit Ge-

nehmigung des Historischen Museums der Stadt Regensburg), vgl. Anm. 14.
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waren 3 flöße, was immerhin längen von über 35 m entsprach. nur selten sind 
gemeinsame fahrten mit 1 schiff und 1 floß verzeichnet. 

Weitere angaben dazu in meinem artikel die isarflöße und ihre fernver-
bindungen nach österreich zwischen 1318 und 1568.21

nach meinem kürzlich erschienenen aufsatz über schiffstypen, schiffsmaße 
und schiffsbesatzungen22 wurden die Wasserfahrzeuge damals zeitweise neben 
der bezeichnung zille oder plätte auch größenmäßig beschrieben, so aufsteigend 
als Waidzille, fischerzille, dreierl, viererl, fünferl oder fünferin, sechserin, 
siebnerin, achterin und klozille. an der donaustaufer maut geschah dies vor 
allem zwischen 1619 und 1624.23

nach einer in Wien am 1. Juni 1602 erlassenen Ordnung über die knechtezahl 
auf den schiffen24 sollten auf einer großen, 12 oder 13 österreichische schuh breiten 
clozille (3,79–4,11 m) ein meister und 13 oder 14 knechte tätig sein.

... auf einer siebnerin 1 meister und 7 knechte, auf einer kleinen sechserin 
oder großen fünferin 1 meister und 5 knechte. die meisten der obigen schiffs-
namen sind also von ihrer mannschaftszahl abgeleitet.

zumindest bis zum dreißigjährigen krieg dürften viele schiffe von lech und 
donau fünfer- oder sechserinnen gewesen sein, also nur längen von 12 bis 14 
metern gehabt haben. 

3.3. Die Floß- und Schiffsbesatzungen
Während bei einzelflößen, die nicht „im Gestrick“25 fuhren, auf der 3–4 tage 
dauernden kurzstrecke augsburg/regensburg, 2 floßleute ausreichten, war bei 
einem floßzug, der schon an der lechmündung aus 3 flößen26 bestand, eine 
dienstleistung von mehreren personen erforderlich. Je nach der ladung setze 
ich sie mit 5 bis 6 mann an. solche floßzüge ergaben sich öfters durch vereintes 
handeln mit „consorten“, wobei sich damals in transportunternehmen auch be-
reits 2 „Gemeiner“ zusammenfanden. für fernfahrten reichten jedoch obige flößer 
nicht aus, so bei besonders niedrigem Wasserstand im spätsommer und frühen 
herbst oder bei hochwasser im frühjahr und frühsommer.

21 hans-heinrich Vangerow, die isarflößer und ihre fernverbindungen nach österreich zwischen 
1318 und 1568, in: hist.Jb.li. 1960, s. 344 f. 

22 hans-heinrich Vangerow, schiffstypen, schiffsmaße, schiffsbesatzungen und schiffsladungs-
höchstgewichte auf der donau, dem inn und der salzach im 16. und 17. Jahrhundert, in: verhand-
lungen des historischen  vereins für Oberpfalz und regensburg, 149. bd., 2009, s. 37 ff. und Jahr-
buch des Oberösterreichischen musealvereines – Gesellschaft für landeskunde, 158. bd., linz 2013, 
s. 189 ff.

23 hschft. do nrn. 327 mit 332.
24 hofkammerarchiv Wien, niederösterreichische herrschaftsakten (hka Wien, n.ö.ha) s. 139, 

fol. 1293‘, zit. niederösterreichische herrschaftsakten fol.
25 aneinandergehängt.
26 nach den donaustaufer mautrechnungen bestanden die floßzüge im allgemeinen aus höchstens 3 

flößen.
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eine erhebliche erschwernis bildeten die meist von ihrer länge her begrenzten 
eisstöße vor allem für die lechflößer, aber auch für den übrigen verkehr. Wie die 
tabelle 2 zeigt, ereigneten sie sich in jeder der vier gebildeten perioden etwa alle 
2 Jahre. da die landschaft donauaufwärts klimatisch begünstigt war, kamen zu 
früh gestartete frachtführer oft nicht einmal bis regensburg und hatten daher 
unterwegs das freiwerden der donau vom eis abzuwarten.  

auch die schiffer fuhren stromab häufig mit mehreren fahrzeugen gemeinsam 
und stromauf schleppten wechselnde pferdezahlen die als hohenau bezeichneten, 
aus drei oder vier schwer beladenen kähnen bestehenden schiffszüge.

nach dem verkauf der fahrzeuge waren dann die besatzungen je nach dem 
Ort ihrer umkehr Wochen zu fuß auf dem heimweg, wobei man wohl mehr als 
täglich 25 km kaum schaffen konnte. da flößer und schiffer sehr trinkfreudig 
waren, erhielten ihre familien oft nicht viele barmittel. 

eine offene angelegenheit blieb bislang die frage, ob damals für die jungen, 
heiratsfähigen floß- oder schiffsleute, welche oft mehrere monate von daheim 
abwesend waren, eine „voreheliche sexualität“ toleriert wurde. Wie boxler, ein 
dr. med. und aus einer alten schiffsmeistersippe stammend, bereits im Jahr 2008 
nach sorgfältiger untersuchung mitteilte,27 waren beim zweig einer familie, 
die über acht Generationen nachgewiesen werden kann und drei zunftmeister 
stellte, die schiffsleute „eindeutig dominierend“. bei genauerer analyse der fami-
liären zusammenhänge fiel jedoch ein von der zünftischen norm abweichendes 
sexualverhalten auf, da ungewöhnlich viele voreheliche und gar unehelich gezeugte 
kinder zu verzeichnen sind. ... „Geht man von 27 ehen aus, die in üblichem zeit-
lichem abstand zur erzeugung von nachkommen führten, imponierten 11 oder 
40,7 % durch eindeutig voreheliche zeugung. ... auf jeden fall kann festgehalten 
werden, dass ziemlich genau die hälfte der erstgeborenen eines familienverbandes 
der ulmer ehrbarkeit unehelich gezeugt wurde.“ boxler stellte zusammenfas-
send fest, dass trotz aufrechterhaltung von privater und öffentlicher moral und 
Ordnung stillschweigend für ein Gewerbe ausnahmen gemacht wurden, das unter 
besonders erschwerten umständen betrieben werden musste und dessen junge 
mitglieder keine möglichkeit zu vernünftiger eheplanung gehabt hätten, würde 
man auch hier die allgemeinen normen durchgesetzt haben. soweit überhaupt 
bekannt, gab es durch andere magistrate in vergleichbarer lage keine toleranz.

im damaligen bayern wurden alle vergehen von leichtfertigkeit und ehebruch 
scharf geahndet und galten als verbrechen. schon das bayerische landrecht von 
1553 hatte diese delikte unter strafe gestellt. besonders ihre verfolgung stand später 
unter dem eindruck des dreißigjährigen krieges, denn Gott sei beleidigt und 

27 horst Boxler, tolerierte voreheliche sexualität im 16. bis 18. Jahrhundert am beispiel einer 
 familie der ulmer ehrbarkeit, in: sexualogie, zeitschrift für sexualmedizinische fortbildung und 
forschung, bd. 15, s. 113 ff.
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erzürnt, wenn diese „nicht verhütet und abgestraft werden“.28 auch maximilian i. 
ging scharf gegen alle arten der unzucht vor, wie damals derartige delikte be-
zeichnet wurden.

3.4. Der Schiffsbau in alter Zeit
den schiffsbau in technologischer hinsicht schilderte ernst neweklowsky wie 
folgt29. auf dem gegen die donau abfallenden schopperplatz wurde zuerst das 
G’läger aus rundhölzern gelegt, die oben behackt wurden, um eine ebene auf-
lagerfläche zu bekommen, auf welcher die laden für den boden gebreitet und 
in der form des bodens entsprechend beschnitten wurden. beiderseits wurden 
nebenan laden für die Wände gelegt, in die richtige form gebracht und ebenso 
wie die bodenladen provisorisch untereinander befestigt. nun wurde der boden 
vorne und hinten aufgebogen, wie es die form des schiffes verlangte, die Wände 
wurden aufgestellt, an den boden angenagelt, und indes wurden die ixen, das sind 
die fugen zwischen boden und Wänden, von innen geschoppt30. dann wurden 
die kipfen eingebracht. das waren dünne stämme oder gespaltene, solche mit 
abstehender Wurzel. an der letzteren, dem hörnd’l, wurde die Wand angenagelt, 
an dem stamme der boden. die großen, schweren fahrzeuge wurden doppelt 
g’kipft, d. h. man legte etwa alle 90 zentimeter je zwei kipfen mit den stämmen 
nebeneinander, so dass die hörnd’ln nach verschiedenen seiten sahen, die leichten 
wurden einfach g’kipft, man legte die kipfen alle 80 bis 100 zentimeter mit den 
hörnd’ln nach verschiedenen seiten. an den freien enden wurden bei diesen die 
sogenannten auflangen angebracht, hölzer, die an der Wand den hörnd’ln ge-
genüber aufgenagelt wurden. das annageln der kipfen an den boden und an 
den Wänden erfolgte mit holznägeln. nun konnte man das schiff abschoppen. 
das geschah von außen; nur die ixen wurden, wie erwähnt, von innen geschoppt. 
zuerst wurden die Wände geschoppt, dann wurde das schiff auf der einen seite 
aufgehoben, so dass man zum boden dazukonnte, und dessen eine hälfte abge-
schoppt. dann wurde das schiff nach der anderen seite aufgehoben und die zweite 
bodenhälfte abgeschoppt. Jetzt war das schiff fertig, um ins Wasser gelassen zu 
werden, wo die noch nötigen einbauten vorgenommen und das schiff ausgerüstet, 
mit den rudern und dem nötigen Gerät versehen wurde. zum bau der schiffe in 
Windorf wurde hauptsächlich fichtenholz aus dem bayerischen Wald verwendet.    

28 tobias Schönauer, ingolstadt in der zeit des dreißigjährigen krieges, beiträge zur Geschichte 
ingolstadts, bd. 4, 2007, s. 224 ff. 

29 ernst neweklowsky, von den schoppern zu Windorf, ein beitrag in den „heimatglocken“, vilshofe-
ner anzeiger vom Januar 1958, s. 4. Wiedergegeben im vilshofener Jahrbuch von 2011 von Werner 
voggenreiter in seinem artikel: die schiffbauer oder schopper von Windorf, s. 5 ff.

30 die im Querschnitt dreieckig ausgehackten fugen der aneinander gestoßenen pfosten oder bretter 
(laden), aus denen boden und Wände des schiffes bestanden, wurden mit moos ausgefüllt (ge-
schoppt).
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4. Der Markt Aschach und der Donauhandel

4.1. Die Floß und Schiffsbewegungen
die von den in aschach beheimateten frachtführern veranlassten floß- und 
schiffsbewegungen wurden in den tabellen 1a und 1b zusammengestellt. im 
vergleich mit den bisher bearbeiteten Orten31 dieser handelsgeschichte unter-
scheidet sich aschach vor allem darin, dass nur 1 floß benutzt wurde, aber ande-
rerseits 1 flößel, 18/38 schiffel, 2/6 plättel, 1/38 dreierl, 0/6 viererl und 1 kleine 
spitzplätte, also viele kleine fahrzeuge, in betrieb waren. alle diese transporte 
wurden von 71 männlichen frächtern und 5 frauen bewältigt. 

zumindest in den tabellen werden für die Wasserfahrzeuge folgende 
abkürzungen gebraucht: fl (floß), flsl (flößel), s (schiff ), sl (schiffel), pl 
(plätte), pltl (plättel), rz (roßzille), drl (dreierl), vier (viererl) und fünf 
(fünferl).

4.2. Die Warentransporte auf der Donau durch Aschacher Frachtführer
soweit die mautrechnungen anstatt der aussagenschwachen bezeichnung Gfl 
oder Gs (floß oder schiff mit Gütern beladen) auskünfte über den tatsächlich 
verfrachteten Warenbestand erteilen, wurde dieser gesammelt und soll nun, nach    
verschiedenen Warengruppen und lademengen aufgeschlüsselt, näher betrachtet 
werden.

die dabei getroffene einteilung sieht folgendes vor: hausrat-, personen- und 
varnisbeförderung; salz, Getreide, Wein; süßwein, branntwein, met; bier; 
metalle, so eisen, kupfer, messing, zinn, blei sowie stahl; eisen- und andere 
Waren aus metallen, auch pirstlagl; altmetalle; Glaswaren, spiegel; hafnerei;  
holz- und Waldwaren sowie steinarbeiten; stoffe, kleidung, nähzubehör, 
papier; häute, felle, pelze, kürschnerware, leder, knochen; Waren aus der 
landwirtschaft; erbsen, Grieß, reis; brot und mehl; krämerei; küchenspeise, 
spezerei; zwetsch gen, Obst, nüsse; honig, zucker; fischwaren; tabak; be-
schlagenes Gut; silbergeschmeid; buchdruckerei, buchführerei, malerei und 
briefkunst; apothekerei; chemikalien; Geflochtene sachen; kriegsware und 
proviant.

31 handel und Wandel auf der donau von ulm bis Wien in den Jahren 1583 bis 1651, teil ulm, in: ulm 
und Oberschwaben, zeitschrift für Geschichte, kunst und kultur, bd. 57, 2011, s. 115 ff. ferner teil 
augsburg und die schwäbischen donau-, iller- und lechorte, in: zeitschrift des historischen vereins 
für schwaben, 105. bd., Jahrgang 2013, s. 101 ff. Weiter teil ingolstadt, in: sammelblatt des histori-
schen vereins ingolstadt, 121. Jahrgang 2012, s. 53 ff. schließlich noch teil kelheim, in: Welten burger 
akademie, Gruppe Geschichte, schriftenreihe 2.32, s. 5 ff. die teile straubing, deggendorf und 
vilshofen befinden sich beim drucker.
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4.2.1. Hausrat, Personen- und Varnisbeförderung
auch die floß- und schiffsführer im markt aschach transportierten wieder er-
hebliche mengen an Wasserfahrzeugen mit hausrat und varnis, doch 1627 nur 
ein flößel mit Gesindel und dessen varnis, das batholome Wief wohl spätestens 
in regensburg übernommen hatte. 

in der 1. periode wurde nur 1 schiff mit hausrat stromabwärts geführt. in der 
2.  periode waren es 3 schiffe nauwärts und 6 schiffe stromauf sowie 3 schiffel 
flußabwärts, alle ebenfalls mit hausrat. in der 3. periode verfrachtete man do-
nauabwärts 6 schiffe und 1 schiffel mit hausrat, 1 flößel, 8 schiffe, 5 schiffel mit 
varnis sowie 1 schiff mit hausvarnis. stromauf kamen 14 schiffe mit hausrat, 
1 schiffel und 1 dreierl ebenfalls damit und außerdem in richtung regensburg 71 
schiffe, 15 schiffel, 2 plätten und 1 plättel mit varnis.

schließlich vermauteten noch in der 4. periode im donaustaufer amt in rich-
tung österreich 1 schiffel mit hausrat, 2 schiffe und 1 plätte mit hausvarnis, 
4 schiffe mit varnis und 1 schiff mit mobilien sowie 5 schiffe mit hausrat, 1 schiff 
mit mobilien und 4 schiffe mit varnis donauaufwärts. 

die tatsächlich an bord befindlichen ladungen waren aber wesentlich geringer. 
in der 1. periode blieb es zwar bei einer vollen fracht. in der 2. periode brachte 
man aber nur 5¼ ladungen stromab und 5½ stromauf. in der 3. periode lagen 
16½ ladungen auf dem flößel und den schiffen, die abwärts fuhren, und 82¼ 
ladungen stromaufwärts. für die 4. periode lauten die zahlen 10 abwärts und 
10½ aufwärts.    

insgesamt blieben also 27 ganze ladeflächen ungenutzt. auffällig ist auch 
die zahl von 1 flößel, 25 schiffeln, 1 plättel und 1 dreierl, da es sich bei ihnen 
um kleine Wasserfahrzeuge handelte. ihre verwendung war sicher in erster linie 
vom Geschäftsgang bestimmt, hatte aber auch den vorteil, dass namentlich die 
stromauffahrten mit einem geringeren vorspann (2 bis 4 pferde) und erheblich 
rascher bewältigt werden konnten. im übrigen zeigt es sich, dass 121, zum teil 
von linz ausgehenden stromauffahrten lediglich 38, wohl meist in regensburg 
beginnende fahrten donauabwärts gegenüber stehen.

viermal (1624 und 1626) und zwar immer bei einem hanns sagmaister steht 
linz als abfahrtsort. zweimal, 1619, wurde der hausrat eines doktors (arztes) 
und 1643 die für einen freiherrn beförderte varnis erwähnt. 1644 ging ein 
schiff mit studentengütern nach ingolstadt. 1620 und 1629 werden die auf zwei 
schiffen befindlichen ladungen jeweils als „schlechte varnis“ angesprochen.

unter dem vom mautpersonal gebrauchten begriff schlecht verstand man je-
doch damals eine armselige beschaffenheit. auch bei der in der mautrechnung 
1627 einmal eingetragen angabe „ein flößel mit Gesindel und dessen varnis“ muss 
man beachten, dass diese bezeichnung damals in erster linie für „arme leute“ 
gebraucht wurde, wobei armut und (oder) auch tiefstand an bildung damit 
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angesprochen sein konnten. das urteil schlechtes oder schwäbisches Gesindel 
scheint jedoch auf vordem begangene straftaten oder unterwegs verursachte 
nichtswürdigkeiten hinzudeuten, wobei jedoch hervor zu heben ist, dass es vom 
donaustaufer mautpersonal stammte.  

interessant ist noch die fahrtenzahl der einzelnen frächtersippen. so unter-
nahmen 1. die sagmaister von 1598 bis 1635 folgende fahrten: sagmaister 4, andre 
6 (1598–1612), christof 1 (1612), sebastian 1 (1616), barbara32 8 (1619–1628), davon 
eine ab linz, hanns, 8 (1624–1627), catharina 1 (1626), christoph 4 (1626) und 
sebastian 9 (1625–1635), insgesamt also 42 fahrten.

2. die schmizl von 1620 bis 1637: Georg 12 (1620–1627), simon 10 (1626–
1637), sigmundt 8 (1626–1636) und collman 2 (1627), insgesamt 32 fahrten.

3. der stubmer von 1620 bis 1649: Georg 25 (1620–1649).
4. die Wegenstoß von 1626–1651: hanns 24 (1626–1644) und mathes 5 (1645–

1651), insgesamt 29 fahrten.
5. die zeller von 1625–1645: mathes 1 (1644), michael 13 (1625–1645), insge-

samt 14 fahrten.
6. schließlich noch eine Weibsperson namens regina peyrl 1 schiff (1625).

4.2.2. Salz, Getreide Wein       
Ob aschacher schiffer auch im zeitraum 1583–1651 stromabwärts in österreich 
auf der donau noch salz verfrachteten ist ungewiß. Geben doch mautakten von 
aschach, die aus dem letzten vierteljahr des Jahres 164833 stammen, keinerlei 
aufschluß darüber. stromabwärts die salzach und den inn sowie stromaufwärts 
die donau bis regensburg hatte der bayerische herzog das salzgeschäft aus hallein 
selbst organisiert und es bedurfte keiner aschacher transporthilfe. 

hinsichtlich der Getreidetransporte sieht die sachlage dagegen anders aus. 
zwar beginnt die anlieferung erst 1624 und besteht bis 1632 nur aus stromauf-
wärts geführten 25 schiffen und 2 schiffeln mit Getreide sowie 3 schiffen mit 
hafer, doch darf nicht übersehen werden, dass am 23. mai 1618 mit dem prager 
fenstersturz der aufstand der protestantischen böhmischen stände gegen das ka-
tholische habsburgische landesfürstentum begann, der bald nach mähren und 
Oberösterreich übergriff 34. mit dem münchner vertrag vom 8. Oktober 1619 trat 
der bayerische herzog maximilian dem kaiser als bündnispartner bei. er ver-
sprach als haupt der katholischen liga seine volle truppenhilfe.35 dafür musste 
der kaiser schwerwiegende zugeständnisse machen und sich verpflichten, als 

32 über frauen als schiffsmeisterinnen wird ausführlich im teil passau berichtet.  
33 siehe ursprünglich staatsarchiv landshut, rep. 24 nr. 396, neuerdings abgabe des staatsarchivs 

landshut vom Januar 1979, rechnungen der maximilianischen pfandschaften, prov. hofkammer.
34 andreas kraus, maximilian i., bayerns großer kurfürst, regensburg 1990, s. 93 ff., zit. kraus, s.
35 kraus s. 103 ff.
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ersatz für alle kriegskosten, die über die ligabeiträge hinausgingen, territoriale 
pfänder einzuräumen und nach friedensschluss aus österreichischem besitz et-
waige bayerische verluste zu ersetzen. mündlich sagte er auch die übertragung 
der kurwürde und die pfandweise überlassung eroberter Gebiete zu. 

im mai 1620 rückte das heer der liga über regensburg an die Grenze. von 
dort aus wandte sich die armee zunächst nach Oberösterreich. diesem angriff 
hatte der kaiser ausdrücklich die vollmacht erteilt, so dass maximilian damit 
Gelegenheit bekam, das mit dem münchner vertrag zugesicherte pfand für die 
kriegskosten schon jetzt zu besetzen.

am 4. august traf der herzog in linz ein und zwang die oberösterreichischen 
stände im dortigen schloss zur huldigung. von nun an regierte Oberst adam von 
herbersdorf das von bayern gewonnene pfand bis zum 5. mai 1628.

aus dieser zeit der besetzung zeigen die donaustaufer mautrechnungen von 
1624, 1625 und 162736, dass kurfürst maximilian alle in Oberösterreich tätig gewe-
senen evangelischen prädikanten auswies und sie stromaufwärts durch donaustauf 
bringen ließ.

Wenn man diese strikte entfernung der evangelischen Geistlichkeit bedenkt, 
lässt sich der (späte) oberösterreichische bauernaufstand, der (erst) am 17. mai 
1626 begann, besser beurteilen. trotz heldenhaften Widerstands unterlagen da-
mals die ungeordneten und ungeschulten haufen der bauernschaft nach anfängli-
chen erfolgen im bis in den november hinein wütenden, grossen bauernaufstand 
den bayerischen und kaiserlichen truppen. damit brach auch die reformation in 
österreich endgültig zusammen37. …

im Oktober 1633 rückte eine 15 000 mann starke schwedische armee unter 
dem kommando von herzog bernhard von Weimar nach regensburg vor. am 
24. Oktober begann der schwedische angriff von der landseite her. am 29. waren 
die schweden bis zur stadtmauer vorgedrungen. die ganze nacht und die fol-
genden drei tage vom 1. bis 3. november dauerte dann eine kanonade. letztere 
hatte in die mauer am prebrunner tor eine breite bresche geschlagen, die eine 
eroberung der stadt ermöglicht hätte. deshalb gingen die bayern einen vergleich 
ein, der ihnen am 5. november den freien abzug sicherte38. ende 1633 waren auch 
die städte cham, straubing und deggendorf von den schweden eingenommen.
   im frühjahr 1634 kamen im Gefolge des krieges hunger, pest und tod gleich 
apokalyptischen reitern in die von den schweden besetzten altbayerischen 
lande39. 

36 hschft. do nr. 332, 333 und 335.
37 kraus, s. 113 ff.
38 ludwig schwab, regensburg im schwedischen krieg, in: alt-bayerische heimat, blätter für heimat-

pflege und unterhaltung, 7 (1954) nr. 6.
39 ludwig schwab, als die Wasserleitungen zu fließen aufhörten: die belagerung im schwedenkrieg 

1634, in: alt-bayerische heimat, 8 (1955) nr. 5.
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nach der vom 25. mai bis 26. Juli 1634 durch die vereinigten kaiserlichen und 
bayerischen truppen währenden belagerung war regensburg wieder vom feind 
befreit worden. dabei hatten sich die kampfhandlungen am 26. Juni zu einem 
höhepunkt der belagerungsschlacht gesteigert. unerwartet und überraschend 
kamen auf der donau zahlreiche mit batterien bewehrte schiffe von Winzer her 
zur insel Wöhrd. die kaiserlichen verbanden sie dort zu einer schiffsbrücke, um 
ihren truppen den übergang zum flussufer zu ermöglichen. dort hatten die 
schweden nur erdverteidigungsanlagen errichtet. ihre Wachen wurden überrum-
pelt und der Weg damit frei zum hornwerk, der nördlichsten befestigungsanlage 
an der steinernen brücke. von dort aus schoß man schließlich den regensburger 
brückenturm zusammen.

ende april 1635 konnte dann auch Weiden von den schweden befreit werden. …
erst jetzt setzte verstärkt die versorgung der notleidenden bevölkerung und der 

soldaten ein, an der sich auch die schiffer aus aschach mit offenbar heimischen 
erträgen beteiligten. allein in den Jahren 1634 bis 1638 brachten sie 83 schiffe mit 
Getreide, 1 schiff mit Weizen und 5 schiffe mit mehl herauf.

soweit Orte angeführt wurden, in denen die entladung stattfinden sollte, er-
gibt sich folgendes bild: regensburg 18 + 4 schiffe mit mehl und 1 schiff mit 
Weizen, stadtamhof ½ schiff mit mehl, kelheim 1 schiff, ingolstadt 28 + ½  
schiff mit mehl, rain 1 schiff, donauwörth 18 schiffe, lauingen 4 schiffe, ulm 
7 schiffe, und ohne Ortsangabe 11 schiffe mit Getreide.     

fehlt noch der hinweis, dass die schiffsfahrten donauaufwärts erst im monat 
september 1634 und zwar in der 37. Woche des Jahres am 7. september wieder 
einsetzten.

1643 bis 1649 kamen nur 1 roßzille mit 6 fässln korn sowie ½ mehlladung 
herauf und 3 schiffe sowie ¼ Getreideladung gingen auf aschacher schiffen herab.

über den Weintransport genügt es fast schon, nur die zahlen bekannt zu 
geben. 1597 brachte andre sagmaister 2 schiffe mit Wein herauf. erst 1613 begann 
die nächste anlieferung, die bis 1651 aus folgenden posten bestand: weitere 10 
schiffe mit Wein und 9 schiffe mit Osterwein. außerdem 6 schiffe (doch nur 5¼ 
ladungen) mit Oberländer Wein, der wohl zumeist in ulm übernommen wurde 
und vermutlich für bayerische Orte bestimmt war.

4.2.3. Bier
Offensichtlich übernahm man dieses Getränk nur als rückfracht in regens-
burg. auch sind biertransporte nur von 1620 bis 1630 auf aschacher schiffen in 
donaustauf vermautet worden. insgesamt waren es lediglich 4 schiffe mit bier 
(aber nur 2½ ladungen), 5 schiffe mit braunbier (auch nur 2½ ladungen) und  
ein schiffel mit halber fracht.
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4.2.4. Süßwein, Branntwein und Met
beladen mit süßwein kam nur ein schiff unter aschacher führung 1604 herauf. Ob 
er erst unterwegs zugeladen worden war, bleibt unerfindlich, doch wurde süßwein, 
ein erzeugnis des Welschlandes, sonst über den inn oder den lech zugeführt.

in der 3. periode bezahlte Georg schmizl 1623 maut für ein halb mit spani-
schem Wein beladenes schiff. außerdem transportierten 4 schiffe stromab und 
4 stromauf je 2½ ladungen branntwein. schließlich hatten noch 6 schiffe bei 
flussabfahrten 3 ladungen met an bord.

4.2.5. Metalle, so Eisen, Messing, Kupfer, Zinn, Blei sowie Stahl
erst ab der 2. periode sind eintragungen von aschacher frächtern mit metall-
ladungen in den donaustaufer mautrechnungsbüchern, so 2 schiffe mit kupfer, 
2 mit eisen, 1 mit stahl und 1 schiff zu einem viertel mit hufeisen. dabei dürften 
eisen, stahl und die hufeisen in innerberg bzw. steyr erzeugt worden sein.

ein die donau abwärts fahrendes schiff war halb mit radschienen und 4 thor-
bändern beladen, beides wohl aus oberpfälzischer herstellung.

in der 3. periode kam eine bunte reihe von metallwaren herauf und zwar als 
ladung ¼ schiff mit eisen, ein ¾ schiff mit messing, ½ schiff mit zinn und 
messing, ½ schiff mit zinn, 1 schiff mit blech, nägeln und messing, ¼ schiff mit 
blech, ½ schiff mit Quecksilber, ½ schiff mit Gelöt (bleiglanz), ½  schiffel mit 
stahl und ein fünferl mit nur ¼  stahl. die meisten dieser erzeugnisse stammten 
wieder aus innerberg und waren wohl in linz geladen worden.     

stromabwärts gingen 1 schiff mit 49 schieneisen (eisenschienen), 2 schiffe 
jeweils zur hälfte mit blei beladen, ½ fracht messing und 1 schiffel mit wenig 
eisen (¼).       

in der 4. periode wurden in den mautrechnungen folgende aschacher liefe-
rungen verbucht: donauaufwärts 5 schiffe mit eisen, davon je eines nach re-
gensburg und nürnberg, 2 schiffe mit kupfer, davon eines nach regensburg, 
½ fässl mit nägeln und ½ ladung Gelöt. abwärts ging nur ½ ladung messing.

die transporte führten wieder fast nur die sagmaister, schmizl, Wegenstoß 
sowie der stubmer und der zeller durch. 

4.2.6. Eisenwaren, auch Pirstlagl
diese lieferungen unter aschacher führung kamen erst 1611 in Gang und da vor 
allem die geladenen mengen von bedeutung sind, sollen diese hier den vorzug 
erhalten.

in der 2. periode lagen auf 8 stromaufwärts fahrenden schiffen 4½ ladungen 
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mit klingen, ½ ladung mit messern, 1 mit sensen, ½ mit strohmessern und ½ 
mit Geschmeid40. 

in der 3. periode befanden sich auf 23 schiffen, 1 plätte, 1 plättel, 1 roßzille, 
1  dreierl und 1 fünferl 3¾ ladungen Geschmeid, 3½ ladungen mit klingen, 
½ mit messern, 1¼ mit sensen, ½ mit sicheln, 1 ladung mit strohmessern und 
¼ mit draht. 1½ frachten mit Geschmeid auf 2 schiffen gingen stromabwärts. 
die gesamte frachtmenge betrug 1½/23 schiffsladungen, sowie ¼ plätte, 1 plättel, 
½ roßzille, 1 dreierl und ¼ fünferl. auch alle letztgenannten schiffe waren strom-
aufwärts im einsatz.

in der 4. periode wurden nochmals 1/15 schiffe eingesetzt, die ½/9¼ ladungen 
transportierten und zwar 7½ mit sensen, davon ½ nach regensburg, 1½ nach 
stadtamhof und 1 nach nürnberg, 1¼ mit sicheln, davon ½ nach stadtamhof 
und ½ mit strohmessern. außerdem 1635 ½ schiff mit blechfässln als rückfracht.

bezüglich der herkunft gilt auch weiterhin stromauf (von innerberg-steyr), 
stromab (aus der Oberpfalz).

1622 und 1625 kam je ein schiff mit pirstlagl durch donaustauf in richtung 
regens burg. es handelte sich dabei um nur aus steyr bekannte verpackungen mit 
messern, hufeisen, nägeln oder Geschmeid in Gefäßen aus holz von spezieller 
Größe41.

4.2.7. Altmetalle
kriegerische ereignisse in erster linie, aber ebenso größere bauvorhaben, führen 
immer wieder zu einem hohen anteil an beschädigten metallen, seien es nun 
eisen, zinn, kupfer oder messing. falls es sich dabei um längere, mit beschuss 
verbundene belagerungen handelt, wurden zudem durch brände viele Gebäude 
vernichtet. sowohl in den Wohnungen als auch auf und in den meistens noch aus 
holz erbauten häusern und an anderen Orten befanden sich die verschiedensten 
metallteile, die namentlich durch feuer unbrauchbar wurden. dies bedeutete 
bereits damals nicht, dass sie damit wertlos geworden waren. vielmehr fuhren 
zahlreiche schiffe mit altmetall stromabwärts, um sie wieder aufbereiten zu lassen. 
zielort könnte als verteiler das eisenhandelszentrum linz gewesen sein.
   1636 übernahmen simon hofer und sebastian sagmaister je eine halbe 
schiffsladung mit altem eisen in regensburg. 1637 folgten michael zeller mit 
einer halben ladung altem eisen und derselben menge an altem zinn sowie 
hannß Wegenstoß, der mit seinem schiff wenig altes eisen und messing fort

40 aus metall geschmiedete arbeiten, hier in eisen, aber auch in messing, silber, Gold, besonders mie-
der-, halsketten u. dgl.; schmeller, bayerisches Wörterbuch, bd. 2/2, spalte 358.

41 nach dem österreichischen mautvectigal von 1601 1½ emer (eimer) messend, nach dem von 1681 3  
emer.  
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brachte. angemerkt darf nochmals werden, dass solche möglichkeiten, rück-
fracht zu übernehmen, sehr gefragt waren.   

4.2.8. Glaswaren, Spiegel
in der 2. periode wurde stromabwärts nur ½ ladung mit Glasscheiben verbucht 
und 2 schiffe mit spiegeln in fässern (½ ladung) und spiegeln (¼) sowie ein 
dreierl mit spiegeln (¼) stromaufwärts.  

in der 4. periode kamen zweimal ¼ spiegelladungen herauf und mathes 
Wegenstoß brachte ½ schiff mit Gläsern nach stadtamhof. schließlich führte 
noch 1649 hanns Wegenstoss 1 dreierl mit spiegelglas hinauf nach eger.

4.2.9. Hafnerei
1608 vermautete ein mit schmelztegel beladenes schiff in donaustauf und in der 
3. periode (1619–1632) kamen nochmals 2 schiffe mit 1½ ladungen. dazu fuhr 
1 schiff mit einem fässchen Grobgrün herab und 2 schiffe brachten jeweils ¼ 
ladung farbe herauf. 1643 hatte hanns Wegenstoß einmal eine halbe ladung 
schmelzdegl dabei und ein anderes mal eine halbe mit roter und gelber farbe.

4.2.10. Holz- und Waldwaren sowie Steinarbeit 
hanns tillerer aus aschach übernahm wahrscheinlich in regensburg 1604 ein 
floß mit gebrauchten leeren fässern. Weitere Waren wurden meist stromauf ver-
bracht, aber zum teil auch in regensburg übernommen, so als ladungsmengen 
½/1½ schiffe mit Wachs, 0/½ schiff und 0/1 schiff mit 10 zentnern pech, 1/0 
schiff mit kienruß, 0/½ schiff mit sesseln, ½/0 spitzplätte mit drechslerarbeit 
und 0/½ schiffel mit 2 reisetruhen. insgesamt nur wenig erzeugnisse, wobei die 
rückfracht bestimmt weitestgehend aus der reichsstadt stammte.
   an steinarbeit ging auf 1 schiff nur 1 steinerner tisch stromabwärts.

4.2.11. Stoffe, Kleidung, Nähzubehör, Papier
überblickt man die transporte mit dieser Warengruppe, soweit sie die 59 
mautrechnungen von donaustauf aus den Jahren 1583 mit 1651 und vor allem die 
kelheimer mautrechnung von 159442 wiedergeben, so zeigt es sich, dass bereits 
im letztgenannten Jahr große mengen von Golschen43 dort vermautet wurden.   
ab der 26. Woche waren es 137½ fässer gewesen, die alle nach Wien gingen.         

insgesamt ergibt sich folgendes bild: während ab 1607 bis 1620 ulmer flößer 
und schiffer große mengen von Golschen flussabwärts brachten, lieferten ab dem 
gleichen Jahr bis zur regensburger besetzung durch die schweden (1633/34) be-

42 staatsarchiv landshut, kurbayern-hofkammer, Ämterrechnungen, rentmeisteramt straubing 2355. 
die donaustaufer mautrechnung von 1594 fehlt.

43 leinwandsorte, damals vor allem in ulm hergestellt.
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sonders oberösterreichische frächter aus dem raum aschach/Ottensheim zuneh-
mend leinwand, zwilch, rupfen, Garn und kleider stromaufwärts.

in der 1. periode übernahm sigmundt koppmiller aus aschach 1593 nur 
eine Wollladung. auch aus der 2. sind lediglich zwei eintragungen belegt, so 
1611 andre sagmaister 1 schiffel flussabwärts mit 2 stibich44 säcklerware sowie 
halskleidern45, einem regensburger bürger gehörig, und 1616 Geörg schmizl 
1 plättel mit leinwand und zwilch46, ebenfalls herab und gleichfalls im eigentum 
eines regensburgers. in der 3. periode (1619–1632) verändert sich das bild schlag-
artig, denn nun wird plötzlich flussaufwärts geliefert und diese fahrtrichtung 
gewinnt sofort bei weitem das übergewicht. Waren es doch 20/42 schiffe, 1/2 
schiffel, 1/3 plätten, 1/1 plättel, 1/1 roßzillen47, 0/2 dreierl und 0/3 viererl. 
in der 4. periode (1634–1651) wurden die lieferungen erst ab 1643 wieder ver-
stärkt aufgenommen, wobei mehrere ladungen auch nach nürnberg sollten. an 
fahrzeugen beförderten die fracht 13/82 schiffe, 0/1 schiffel und 0/2 dreierl, 
womit die aufnahmefähigkeit der 3. periode noch erheblich übertroffen wurde.     
   Wenden wir uns nun zuerst den von aschacher schiffern stromab gesteuerten 
Waren zu, wobei nur deren mengen angeführt werden. in der 1. periode bloß 
1 fracht Wolle. in der 2. ½ ladung halskleider und 1 ladung aus leinwand und 
zwilch. in der 3. periode 1¾ tuche, ¼ tuchballen, ½ stück lohden, ¼ seiden-
ware, 2mal kleider, ½ Winterware, ¾ bettgewand, ¾ leinwand, 1 ladung aus 
leinwandstücken, 1 ladung zwirn, 1 mit handschuhen sowie 1 mit roßdecken.
in der 4. periode ½ tuche, 1¼ kleider, 3mal bettgewand, 1½ leingewand, 2¼ 
leinwand, ¼ rupfen48, ¼ zwilch, 1mal Garn und ½ Wolle. die annahme geht 
wohl nicht fehl, dass die meisten dieser erzeugnisse in regensburg entstanden.
   demgegenüber wurde in der ersten und zweiten periode stromauf nichts geliefert. 
in der 3. periode jedoch dann folgende Waren: ¼ tuchballen, 1 ladung wollenes 
tuch, ½ kotzen, 1mal kleidung, 10½mal kleider, ½ leingewand, 1½ bettgewand, 
15 ladungen leinwand, 1mal grobe leinwand, 1mal mit leinwandstücken, 
¼ barchent49, 1mal rupfen, ¾ zwilch, ½ mit zwilchstücken, ¼ Garn, 1mal zwirn, 
½ ladung mit strümpfen und 1622 1 schiff mit teils (½) papier. in der 4. periode 
wurden in donaustauf vermautet 1 ladung kleider, ¾ halskleider, ½ halsgewand, 

44 stibich, stubich, stübich, fässer zum verpacken trockener Gegenstände. reinhard heydenreuter 
u. a. in: vom abbrändler zum zentgraf, Wörterbuch zur landesgeschichte und heimatforschung in 
bayern, s. 202, zit. heydenreuter s.

45 Oberbekleidung; ebd. s. 94.
46 aus flachs oder hanf gefertigtes, dichtes Gewebe, grobes leinengewebe (sackleinen) …; ebd. s. 236.
47 plätten von stärkerer bauart mit niedrigeren Wänden, die das einspringen von pferden erleichterten, 

die den schiffszug stromaufwärts ans ziel gebracht hatten. mit ihnen wurde der vorspann dann 
wieder zurück in sein herkunftsgebiet gefahren.  

48 Grobes Gewebe, grobe leinwand aus Werg (flachsabfall, wollartiger überrest von niederer faser-
qualität bei der leinen- und hanfgewinnung). heydenreuter s. 183 und s. 228. 

49 vielseitig verwendetes starkes mischgewebe aus baumwolle und leinwand (auch leinen und Wolle) 
mit einer rauen und einer glatten seite. ebd. s. 28.
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¼ leingewand, ½ bettgewand, 20½ leinwand, 17¾ rupfen, 6¾ zwilch, ¼ zwirn, 
½ ladung handschuhe und ½ mit Wolle.

erwähnt muss noch werden, dass die frächter aus der stadt passau noch 
größere mengen dieser Warengruppe nach regensburg und darüber hinaus 
verfrachteten, wobei jedoch der hauptteil ebenfalls aus dem raum aschach-
Ottensheim gestammt haben dürfte. für die aschacher schiffsinhaber war diese 
Warengruppe die begehrteste fracht. übrigens brachten 5 schiffe halskleider, 
rupfen und leinwand sowie dreimal leinwand nach stadtamhof und 16 schiffe 
mit leinwand (3), rupfen (1), rupfen und leinwand (10), zwilch und leinwand 
(1) sowie einmal handschuhe nach regensburg. außerdem waren 7 schiffs- und 
1 schiffelladung für nürnberg bestimmt und zwar 3 ladungen leinwand, 1 mit 
leinwand, zwilch, rupfen, 1 mit leinwand, rupfen, zwirn, 1 mit leinwand und 
rupfen sowie 2 auf einem schiff und einem schiffel mit rupfen und leinwand. 
dafür dürfte regensburg die endstation gewesen sein, von wo die Ware dann mit 
fuhrwerken nach nürnberg gekarrt wurde. 

Was die halbe schiffsladung mit papier betrifft, so ist dessen herstellungsort 
unbekannt. regensburg wurde in diesen Jahren fast ausschließlich mit papier aus 
ulm und augsburg beliefert. dabei gilt es zu beachten, dass als Grundstoffe da-
mals nur hadern (textilabfälle und lumpen) verwendet wurden und erst Jahr-
hunderte später zellstoff sowie holzschliff. bis 1651 kam es zu keiner größeren 
papiererzeugung in der reichsstadt, denn sonst hätte sie gewiss Wert auf den 
handel mit (eigenem) papier gelegt. allerdings gab es dort einige „papierer“ und 
1570 entließ man einen mann aus der papiermühle.50    

4.2.12. Häute, Felle, Pelze, Kürschnerware, Leder, Knochen
aus dieser Warengruppe sind wieder nur kleinere mengen durch aschacher 
schiffer verfrachtet worden und auch hierbei stammt die erste stromauflieferung 
aus dem Jahr 1607, wo 1 schiff voller häute durch die donaustaufer maut fuhr. 
1613 bis 1617, also gleichfalls noch in der 2. periode, folgten 2 schiffe, davon eines 
stromauf, das andere stromab, und 1 plättel stromauf mit kürschnerware. in der 
3. periode stehen in den mautrechnungen 9/18 schiffe, ½ schiffel, 1/0 plätte und 
1 fünferin verzeichnet, die folgende Warenmengen an bord hatten: korduan51 ¼/0,  
Gäselän (?) korduan 0/1 (auf einer fünferin), häute ¼/1, Ochsen- und kuhhäute 
0/¼, Ochsenhäute 1/0, allerlei häute 1/0, leder 1/0, wenig raues leder ½/0, 
Juchtenleder ½/0, allerlei fellwerk ½/0, federn 0/½, schuhe 0/½, kürschnerware 
0/6½, ½/0 plätte mit „schienpeinern“ (schienbeinen), 1/0 schiff mit painern 
(knochen) und noch ein schiff mit 2 fässern painwerch, 0/¼  schiffel mit häuten, 

50 evangelische pfarrmatrikel der stadt regensburg von 1570 unter taufen. 
51 korduan, ursprünglich aus cordoba stammendes luxusleder aus ziegen- und bockfellen. heyden-

reuter, s. 123. 
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1/0 schiffel mit hirschknochen und 0/¼ schiffel mit pergamenthäuten. 
Während der 4. periode wurden 5/4 schiffe und 1/0 plätte eingeschrieben, die 

folgende frachten mitführten: schmalhäute52 3/1 und ½/0 mit 50 stück, häute 
0/1, federn ½/0, hörner 0/1 und auf einer plätte flussabwärts (1/0) lederwerk.
 
4.2.13. Waren aus der Landwirtschaft
hier werden nur die tatsächlich in bauernbetrieben erzeugten Güter angeführt, 
die erst ab 1620 in der dritten periode, dann aber in der 4. periode in den Jahren 
1635 und 1636 als hilfslieferungen für regensburg, ingolstadt und donauwörth 
bestimmt waren sowie 1643 noch mit 1 schiff stromauf mit schmer und ½ stromauf 
mit seife beladenen dreierl abschlossen. 

in der 3. periode waren es nur 2/5 schiffe, darunter auch eine roßzille, die 
dreimal unschlitt, einmal käse sowie einmal essig heraufbrachten und käse sowie 
flachs herabführten.

in der 4. periode gingen 9 schiffe und 3 dreierl donauaufwärts. sie hatten eier, 
käse, schmalz, schmer, öl, Geflügelwerk, kraut und rüben geladen.
erbsen, reis, Grieß sowie brot und mehl, küchenspreise, viktualien und 
venalien53 werden als eigenständige Gruppen geführt, obwohl auch fast alle die 
bestehende lebensmittelknappheit vermindern sollten.

alles in allem wurden 23 schiffe in regensburg, 9 in ingolstadt und 1 in 
donauwörth mit diesen Gütern entladen. 

4.2.14. Erbsen, Grieß, Reis
   in der 3. periode kam nur 1 schiff mit ½ ladung Grieß herauf. in der 4. periode 
viermal je ¼ ladung damit und weiter ¼ sowie ½  ladung mit erbsen sowie 
¼ ladung mit reis. es waren also wohl jeweils nur teile der in holzfässern ange-
lieferten fracht.

4.2.15. Brot und Mehl
brot lieferte man fast ausschließlich nach regensburg und dies nur 1635 und 1636. 
es befand sich auf 39 einzelschiffen, von denen 7 lediglich zur hälfte damit be-
laden waren. 

in der 3. periode vermautete allein 1626, 1627 und 1630 1 plätte, 1 schiff und 
1 dreierl mehl in donaustauf, wobei die plätte und das dreierl nur ½ ladung 
davon heraufbrachten. in der 4. periode hatten dann 10 schiffe 5 ladungen an 
bord und ½ mit Weizenmehl.  

52 unter schmalhäuten verstand man damals häute von schafen und ziegen; lorenz Westenrieder, 
beyträge zur vaterländischen historie, Geographie, statistik und landwirtschaft, bd. 5, münchen 
1794.

53 lebensmittel, Gebrauchsgüter; heydenreuter s. 218.
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4.2.16. Krämerei
1617 lieferte erstmals 1 schiff kramerei herauf, dem in der 3. periode noch 7 schiffe 
mit 2¾ ladungen sowie ein halb damit beladenes dreierl folgten. 1  viererl ging 
mit kramware flussabwärts. 1644 kam wiederum 1 schiff flussabwärts damit und 
nochmals 1 schiff mit ½ ladung die donau empor.

4.2.17. Küchenspeise, Spezerei
zur küchenspeise zählten alle lebensmittel, die zur speisenbereitung notwendig 
waren.

als zur spezerei gehörig führte die österreichische mautordnung vom 1. 
Oktober 160454 folgende Gewürze an: „nägl (nelken), mußcatblüe, zimmetröhrn 
(zimtstangen), Gaffer (kampfer), mußcatnuß, imber (ingwer), pfeffer, langen 
pfeffer, saffran, asandt (?)“    

erstmals brachte hanns sagmaister 1627 ½ schiffsladung mit küchenspeise 
herauf. ihm folgten 13 schiffe, darunter 1 roßzille, 2 dreierl und 1 viererl, mit 
insgesamt 8 vollen ladungen. bei 10 dieser schiffe war die küchenspeise nur die 
halbe fracht in dieser 3. periode.

mit Gewürzen hatte lediglich Geörg schmizl 1625 sein schiff teilweise beladen 
und durch die donaustaufer maut gebracht.

in der 4. periode wird die küchenspeise nur 1635 und anfangs 1636 als hilfs-
lieferung stromaufwärts verfrachtet, wobei als empfangsort 5mal regensburg 
genannt ist, aber wohl alle 13 Wasserfahrzeuge, darunter diesmal 3 dreierl und 
1 fünferin, ihre 10 ladungen dorthin ablieferten. mehrfach heißt es dabei auch 
allerlei oder allerhand küchenspeise. 

es sollte auch nicht übersehen werden, dass selbst kleine fahrzeuge wie dreierl 
oder viererl nur mit pferdevorspann nach regensburg kamen und von aschach 
bis dorthin 8 bis 10 tage brauchten.

mit spezerei (Gewürzen) und küchenspeise hatte nur barbara sagmaisterin 
1635 ein dreierl beladen.

4.2.18. Zwetschgen, Obst, Nüsse
bereits 1602 führte hanns stubmer ein mit Obst beladenes schiff herauf. hin-
sichtlich der bezeichnung Obst haben die mautrechnungen ergeben, dass dar-
unter Äpfel verstanden wurden. 1607 ist andre sagmaister erstmals mit 1 schiff 
voller zwetschgen verzeichnet und 1611 christof sagmaister mit 1 schiff, beladen 
mit zwetschgen und nüssen. insgesamt schafften in der 2. periode 15 schiffe 9¼ 
lasten mit zwetschgen, 2 mit Obst und 1½ mit nüssen donauaufwärts. in der 
3. periode beteiligten sich 44 schiffe, 1 schiffel, 1 plätte und 1 dreierl am transport 

54 kaiserliche … mautordnung vom 1. Oktober 1604, s. 27.
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dieser Warengruppen. alles in allem kamen herauf: 20¾ ladungen zwetschgen, 
4¾ ladungen Obst, 1½ ladungen Äpfel, 1½ mit nüssen, ¼ mit mandeln, ¾  mit 
lemoni (zitronen), ¼ mit pomeranzen (Orangen) und ½ mit nicht näher bezeich-
neten früchten. dazu noch auf dem schiffel ½ ladung zwetschgen, auf der plätte 
auch wenige nüsse (¼) und auf dem dreierl ebenfalls ½ ladung zwetschgen.

1621 traf barbara sagmaisterin mit ¼ fracht zwetschgen aus linz ein, so dass 
wohl ein größerer teil der Obstversorgung überhaupt in linz übernommen wurde.

in der 4. periode kamen nur noch 19 schiffe und 1 plätte mit Obst und nüssen 
in richtung regensburg, die schiffe mit 12¼ ladungen zwetschgen, 1 ladung 
Obst und 1 ladung nüssen, die plätte voll beladen mit zwetschgen.  

1636 brachte mathes khaltenberger ein halb mit zwetschgen gefülltes schiff 
nach ingolstadt und 1643 mathes Wegenstoß 1 schiff mit zwetschgen nach 
augsburg.

4.2.19 Honig, Zucker 
auch an der honiglieferung beteiligten sich die aschacher schiffer, so in der 
2. periode mit 6 schiffen, die mit honig in tonnen beladen waren, in der 3. periode 
auf 1 schiff mit ½ sowie auf 1 schiffel  mit ¼ ladung honig und in der 4. periode 
mit 3 schiffen.  

außerdem sind in der 2. periode noch 5 schiffe verbucht, die zur hälfte bzw. 
zu einem viertel mit zucker heraufkamen und 3 schiffe, die konfekt an bord 
hatten, davon ¼ ladung flussabwärts und eine ¾ ladung sowie ¼ ladung herauf. 
bei letzterer ist vermerkt, dass barbara sagmaisterin diese süßware 1621 in linz 
übernommen hatte.

4.2.20 Fischwaren
bis auf 1 schiff mit ¼ ladung hausen in der 3. periode stromaufwärts vermau-
teten in donaustauf 5 schiffe, 1 schiffel und 1 plätte in dieser periode mit 2mal  
fastenspeise,55 ¼  fischschmalz, ½ stockfisch und ½ hering sowie das schiffel zur 
hälfte mit fischschmalz gefüllt und die plätte voll damit flussabwärts.

in der 4. periode zahlten 2 schiffe mit fastenspeise und 3 schiffe mit 2½ la-
dungen fischschmalz ihren mautobolus.

4.2.21. Tabak
nur im letzten Jahr (1651) der 4. periode übernahm offenbar als rückfracht ein 
aschacher schiffer ½ ladung mit tabak donauabwärts.

55 sie bestand aus Gemüse, kräutern, brot und salz. fleisch, eier, milch und käse sollten in fastenzei-
ten nicht verzehrt werden. 
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4.2.22. Beschlagenes Gut
diese vor allem aus kostbaren stoffen bestehenden Waren gelangten nur 4mal 
durch die maut und zwar 1621 mit ¼ ladung, 1625 mit ½, 1631 mit ½ und 1643 
mit derselben menge. alle schiffer brachten sie stromaufwärts.

4.2.23. Silbergeschmeide
bloß zu ¼ damit beladen brachte Geörg stubmer 1631 diese kostbarkeit wohl nach 
regensburg. haupterzeuger war damals aber konkurrenzlos augsburg.

4.2.24. Buchdruckerei, Buchführerei, Malerei und Briefkunst
¼ schiff mit buchdrucken 1625, ½ schiff mit büchern 1624, ¼ dreierl 1630 eben-
falls und ¼ schiff 1631 nochmals sowie 1630 ¼ dreierl mit malerei (bildern?) und 
1631 ¼ schiff mit (bemalten?) briefen, alle stromaufwärts verfrachtet, lagen auf 
aschacher Wasserfahrzeugen. da die bücher vermutlich aus linz stammten, das 
von bayerischen truppen besetzt war, dürfte sich darunter ein hoher anteil an 
katholischer literatur befunden haben.

4.2.25. Apothekerei
1636 vermautete sebastian sagmaister 1 mit apothekerwaren beladenes schiff, 
dessen reise erst in augsburg enden sollte.

4.2.26. Chemikalien
1624 brachte christoph sagmaister ½ und 1625 Geörg schmizl ¼ ladung mit 
Weinstein herauf. 1645 hatte Wilhelm zehler ¼ menge alaun an bord.    

4.2.27. Geflochtene Sachen
1645 wurden nicht nur auf aschacher, sondern vor allem auf linzer schiffen ge-
flochtene sachen stromaufwärts geliefert. auf 6 aschacher schiffen befanden 
sich 3 volle und 3 halbe ladungen damit. Was zu diesen „sachen“ gehörte, ist 
mir unbekannt. diese einträge in der mautrechnung zeigen aber, dass auch neue 
erzeugnisse „auf den markt kamen“. da sie in diesem fall nur aus einem Jahr 
stammen, scheinen sie sich aber nicht durchgesetzt zu haben.

4.2.28. Kriegsware, Proviant
1625 hatte hannß sagmaister ¼ ladung saliter (salpetersalz, notwendig für 
die schießpulverherstellung) nach linz übernommen und 1626 brachte hanns 
Änndlinger ¼ ladung pulverflaschen herauf.

1634 lieferte Georg stubmer 3 schiffe mit kaiserlichem proviant nach re-  
gensburg.  
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5. Aschach und die Donaumärkte

auch die tätigkeit aschacher schiffer als transporteure für Jahrmärkte leidet dar-
unter, dass in den ersten beiden von mir eingeteilten perioden und hier sogar noch 
in der dritten keine der märkte namentlich genannt werden. allerdings zeigen 
die donaustaufer mautrechnungen, dass die aschacher schiffe offenbar keine 
aschacher erzeugnisse an bord hatten, sondern wohl zumeist marktware herauf 
(von linz) und herab (von regensburg) brachten.

erstmals kam andre sagmaister 1602 mit einer herrenfuhr, also einem schiff 
mit kaufleuten und ihren stockfässeln56 herauf. erst 1610 folgt der nächste ein-
trag. er besagt, dass christof sagmaister auf 1 schiff den kramern „ihre trichel 
vnnd steigl“, d. h. ihre truhen und steigen, flussaufwärts tranportierte. 

in der 3. periode verfrachtete 1620 hanns stubmer in die gleiche richtung 
auch kaufmanns stockfässel und 1624 Georg schmizl 1 kleine spitzplätte mit 
kaufleuten und ihren stockfässeln. 1628 ging 1 schiffel mit marktsachen strom-
abwärts und 1629 1 schiff mit marktsachen u. a. 6 schiffe, darunter 2 dreierl, 
1 fünferin und 1 spitzplätte hatten marktsachen, auch stockfässel oder barschaft 
geladen und brachten sie herauf. ebenfalls 2 schiffe und 2 schiffel barschaft u. a.

in der 4. periode sind 5/43 marktschiffe und 1 dreierl mit kaufmannsgut ver-
bucht. dabei gingen die schiffe, soweit eingetragen, nach regensburg (3), zurück 
nach regensburg (4), nach linz (1), „heraus vom linzer markt mit zwespen, 
rupfen, leinwand“ (2), zurück nach regensburg von linz (13), vom linzer markt 
zurück nach nürnberg (Geörg stubmer, 1649) und im gleichen Jahr auch nach 
Würzburg (mathes Wegenstos).

für die marktbelieferung durch aschacher schiffer sollen nun einige markt-
zeiten von Orten an der donau aufgeführt werden.

freistädter paulimarkt 20. 1. bis 30. 1. (?)
linzer Ostermarkt 28. 3. bis 12. 4. 
regensburger Ostermesse 5. 4.  bis 17. 4.
passauer Georgidult 17. 4. bis 30. 4.
Wiener pfingstmarkt 29. 4. bis 27. 5.
kremser Jakobimarkt 19. 7. bis 1. 8.
passauer Jakobidult 25. 7. bis 7. 8.
Ybbser laurenzimarkt 3. 8. bis 17. 8.
linzer bartholomäimarkt 11. 8. bis 7. 9.
regensburger emmeramsmesse 20. 9. bis 2. 10.

56 in den großen stockfässel genannten und versiegelten „lederbeuteln“ wurden namentlich zu den 
marktzeiten die für den handel benötigten Gelder aufbewahrt und transportiert.
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kremser simeonimarkt 22. 10. bis 4. 11.
Wiener katharinenmarkt 11. 11. bis 9. 12.

 
hinsichtlich der zu entrichtenden mautgebühren in donaustauf ist an-

zumerken, dass herzog maximilian von bayern 1609 eine verdoppelung der 
meisten mautgebühren verfügte, was ab dem dritten vierteljahr sowohl für diese 
als auch die zustände erfolgte. die bürger von regensburg waren jedoch für ei-
gene Waren von der verdoppelung befreit. ihre frächter mussten dies allerdings 
durch entsprechende bestätigungen nachweisen. nach dem erzwungenen abzug 
des schwedischen feindes aus der reichsstadt erging nochmals eine kurfürstliche 
anordnung in gleicher angelegenheit. unter hinweis auf den von der kurfürst-
lichen regierung in straubing erlassenen befehl vom 26. september 1634 heißt 
es: „dass fortan von allen Waren, viktualien und pfenwerten (pfennigwerten), 
welche nach regensburg zu Wasser oder land, nau- oder gegen geführt werden, 
nichts ausgenommen, die doppelte maut durchgehend eingefordert und gebü-
render maßen gerechnet werden solle“.57 diese nun auch für die regensburger 
bürger geltende zusatzbelastung wurde erst unter dem 19. Juli 1649 auf kaiserliche 
anordnung rückgängig gemacht.58  

insbesondere aus der reihe der belieferungsorte, aber auch hinsichtlich der mit 
Gütern beladenen schiffe (Gutschiffe) und der sogenannten kaufmannsgüter soll 
nun noch einiges mitgeteilt werden.     

regensburg als der hauptempfangsort und auch linz sowie nürnberg als 
lieferziele wurden bereits mehrfach erwähnt. dazu kam noch 1643 ingolstadt, 
wohin mathes zeller studentengüter brachte. dazu ist anzumerken, dass kur-
fürst maximilian zur förderung der in ingolstadt eingerichteten universität für 
künftige interessenten am bayerischen „staatsdienst“ ein studium in ingolstadt 
vorgeschrieben hatte.

auch nach augsburg verfrachteten aschacher schiffer Waren, so sebastian 
sagmaister 1636 Wachs und apothekerware und mathes zeller 1643 zwetschgen.

1649 unternahm hanns Wegenstoss sogar mit einem dreierl und einer ladung 
spiegelglas eine fahrt herauf nach eger.

übrigens muss noch beachtet werden, dass kaufmannsware und kaufmannsgut 
wechselweise für dieselbe Ware gebraucht wurden und dass als Gutfloß oder 
Gutschiff bezeichnete fahrzeuge vor allem Güter zur marktbeschickung oder zur 
erfüllung abgeschlossener handelsgeschäfte an bord hatten.

ein von aschacher schiffern gesteuertes Gutschiff steht in den mautrechnungen 
der 1. periode nur 1595 (andre sagmaister flussabwärts). in der 2. periode waren es 

57 hschft. do nr. 341.
58 ebd. nr. 355, fol. 55 f.
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bereits 6 die donau hinab und 16 herauf sowie 1 schiffel nauwärts. in der 3. periode 
gingen die zahlen zurück auf 4 abwärts und 6 schiffe aufwärts. in der 4. periode 
stiegen die fahrten mit Gutschiffen auf 18 herab und 58 hinauf, wozu noch 1 schiff 
mit Gütern abwärts und 2 schiffe mit solcher ladung aufwärts kamen. insgesamt 
lassen sich also 30/82 Gutschiffe und 1/0 Gutschiffel nachweisen.

in meinen augen eine kleine kostbarkeit ist die mautrechnung von stein für 
das 4. vierteljahr 1648. damals hatte der kaiser seinem verbündeten bayern-
herzog als hilfe für den neuen feldzug 386 000 fl (Gulden, aber zu 8 schillingen 
= 240 pfennigen gerechnet) versprochen und verpfändete ihm dafür das mautamt 
stain. im staatsarchiv landshut stieß ich später auf diese Mauttambts Raittung 
Stain in Österreich de Anno 1648.59 als mautamtsverwalter führte das pfand vom 
1.4. bis ende 1648 hannß Georg froschmair.60 nur im letzten Quartal wurden 
die flöße und schiffe mit ihren Waren sowie den bezahlten mautgebühren den 
vorschriften entsprechend aufgeführt.  

auch aschacher schiffer entrichteten in diesem zeitabschnitt maut in stein. 
für Weinladungen samt zubehör simon hofer am 6./7. Oktober für 4½ drei-
ling, 1/6/12 (1 österreichischer Gulden 6 schilling 12 pfennige), dazu Weingeld 2 
schilling 12 pfennig, und für 9½ emer brantwein 2 schilling 16 pfennig. Während 
der marktzeiten vom kremser simeonimarkt (22.10.–4.11.) und dem Wiener 
katharinamarkt (11.11.–9.12.) brachte er keine ladung herauf. anders michael 
zeller, der am 25. Oktober, 2. november, 3. november und 15. november offenbar 
die märkte mit folgenden Gütern beschickte: 13 dreiling Wein für krems und 
11½ dreiling für Wien sowie das entsprechende Weingeld und außerdem noch 
für krems 20 tonnen honig.

an handelsüblichen Waren hatten simon hofer am 1. Oktober 1 500 
schnecken und per 3 fl eier, Wolf sagmaister am 4. Oktober 61 zentner reifen, 
92 stück leinwand und 58 stück rupfen sowie michael pöltl am 20. november, 
also für Wien, 368 stück leinwand und 179 stück rupfen geladen. dazu verzollte 
michael zeller am 10. Oktober 4½ zentner zentnergut und 6 stück ellenmaße. 
außerdem für den kremser markt am 23. Oktober 4 zentner zentnergut und am 
29. Oktober 12 stück leinwand und 63 stück rupfen.       

an mautgebühren für alle Weinladungen mussten 17 Gulden 6 schilling und 
2 pfennig, für die handelsüblichen Waren sogar 47 Gulden 6 schilling und 18 
pfennig bezahlt werden. vergegenwärtigt man sich, dass diese mautsummen an 
den vier Orten linz, Ybbs, stein und Wien in gleicher höhe zu entrichtet waren, 
dann ersieht man daraus, dass damals die mauteinnahmen einen wesentlichen 
anteil zur staatsfinanzierung beitrugen. 

59 ursprünglich staatsarchiv landshut, rep. 24 nr. 396, neuerdings abgabe des staatsarchivs landshut 
vom Januar 1979, maximilianische pfandschaften, prov. hofkammer.

60 ebda. s. 1.
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6. Als Schiffsführer tätige Frauen

neben der im passauer teil meiner veröffentlichungen zu besprechenden bar-
bara kurzin, die sich nach dem tod ihres mannes ab 1608 bis 1623 erheblich am 
frachtverkehr insbesondere nach regensburg und zurück nach passau betätigte, 
haben wir auch ein beispiel aus aschach, nämlich barbara sagmaisterin, offenbar 
steffan sagmaisters Wittib,61 die 1613 1 Gutschiff heraufführte und wenig später 
ein schiff mit Wein herab brachte. außer in den Jahren 1623, 1629 bis 1634 be-
teiligte sie sich immer sowohl an den nau- als auch Gegenfahrten. die strom-
aufwärts geladenen Waren befanden sich auf 24 schiffen, 3 dreierln, 1 viererl, 
2 fünfern und 1 sechserin. die stromabwärts verfrachteten Waren lagen auf 17 
schiffen und 2 schiffeln. dazu ließ sie sowohl 1626 als auch 1627 je 1 schiff mit 
varnis heraufführen. die dabei transportierten Güter waren abwärts varnis, 
hausvarnis, mobilien, barschaft, Wein, met, bier, schieneisen, blechfässel, 
Wachs, tuch, barchet, leinwand, kleider, roßdecken, kürschnerware, flachs, 
öl, konfekt, fischschmalz spezerei und kaufmannsware. stromauf kamen 
nach regensburg Gutschiffe, kramerei, varnis, allerlei hausrat, eines doktors 
hausrat, Getreide, Osterwein, blech, pirstlagl, nägel, messing, klingen, sensen, 
eisengschmeid, schmelzdegel, wollenes tuch, leinwand, kürschnerware, Gäselän 
(?) und corduan, nüsse, zwetschgen, zucker, brot, butterschmalz, küchenspeise, 
schmalz und mehl.    

mehrfach fuhr sie im Geleit mit anderen schiffen. öfters ist vermerkt, dass 
die donauauffahrt in linz begann. meist war sie mit einzelschiffen unterwegs, 
einmal mit einer sechserin. sie müsste zumindest zeitweise einen eigenen betrieb 
besessen haben und auch schiffsmeisterin gewesen sein.

die 1617 und 1618 2mal mit 3 schiffen stromauf gefahrene susanna schmizlin 
hatte wohl nur ihren mann unterstützt. 1623 bringt eine catharina Gingerin aus 
österreich 1 schiff mit hausrat durch die donaustaufer maut. 1625 wird eine 
regina peyrl mit 1 schiff voll varnis, 1627 dann noch einmal eine christina 
schmizlin erwähnt, die 1 Gutschiff herabbrachte. diese drei aschacher frauen 
dürften jedoch keine patente besessen haben.

7. Spitzenfrächter aus Aschach

da die fahrzeugführer bei einem erheblichen teil der in den donaustaufer 
mautrechnungen verbuchten floß- und schiffsfahrten nur mit nachnamen fest-

61 siehe hschft. do nr. 323, mautrechnung donaustauf von 1613, 2. hälfte in der 36. und 1. hälfte in 
der 37. Woche.
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gehalten sind und mehrere mitglieder dieser familien sich mit diesen geschäft-
lich betätigten, kann eine personenbezogene zuweisung öfters nicht erfolgen. 
deshalb wurde als bester ausweg die namenssippe gewählt, da diese stets der 
ausgangspunkt von familien gewesen war und in ihnen verwandtschaftsver-
hältnisse bestanden oder noch bestehen. 

das ergebnis der hinsichtlich aschacher spitzenfrächter erfolgten durchsicht 
der donaustaufer mautrechnungen waren mit weitem abstand 5 sippenverbände, 
so die Wegenstoß (1627–1651), die sagmaister (1595–1637), die zeller (1613–1651), 
die schmizl (1601–1637) und die stubmer (1601–1649).

der nun folgenden aufschlüsselung muss aber vorausgeschickt werden, dass 
die unter aschacher schiffern ab dem heimatsort stattgefundenen frachtfahrten 
stromaufwärts bis Wien so gut wie gar nicht miteinbezogen werden konnten. 
auch ist noch darauf hinzuweisen, dass die hinter den einzelnen fahrzeugen in 
klammern befindlichen zahlen die frachtmengen nachweisen. 

 Wegenstoß
 Georg (1648–1651): 1,0 s (1), 0/5 s (5)  
 hanns (1627–1651): 21/0 s (17¾), 0/151 s (113½), 0/5 sl (3½), 0/1 rz 
  (½), 0/7 deierl (5¼), 0/1 fünferl (1) 
 mathes (1643–1651): 13/0 s (13), 0/95 s (90), 0/2 sl (2), 0/2 dreierl (1) 
sa.: 35/0 s (31¾), 0/251 s (208½), 0/7 sl (5½), 0/1 rz (½), 0/9 dreierl (6¼), 
 0/1 fünferl (1) 
fahrtrichtung flussabwärts: 35 fahrzeuge mit 31¾ ladungen 
fahrtrichtung flussaufwärts: 269 fahrzeuge mit 221¾ ladungen. 

 sagmaister
 sagmaister (ohne vornamen) (1599–1608): 6/0 s (6), 0/2 s (2), 3/0 sl (3)
 andre (1595–1616): 4/0 s (3½), 0/21 s (21), 2/0 sl (2)
 barbara (Wittib v. steffan(?)) 1613–1635: 10/0 s (7¾), 0/37 (25½), 1/0 sl
 (¼), 0/1 sl (¼), 0/1 pltl (½), 0/3 dreierl (3), 1/0  fünferl  (1),  läßt herauffüh - 
 ren 0/2 s (2)
 caspar (1617): 0/1 s (1)
 catharina (1626): 0/1 s (½)
 cristof (1609–1616): 3/0 s (3), 0/12 s (10½), 2/0 sl (2)
 christoph (1613–1626): 13/0 s (8¼), 0/19 s (11¾), 2/0 pl (1½), 0/1 pl (¼)
 hanns (1624–1632): 9/0 s (5¼), 0/20 s (13¼), 3/0 sl (2), 0/1 sl (1), 
  0/1 pltl (¾)  
 sebastian (1613–1637): 9/0 s (6), 0/34 s (30), 1/0 sl (1), 0/1 sl (1), 
 0/1 pl (1), 0/6 dreierl (5½), 0/5 viererl (4)
 steffan (1613): 1/0 s (1), 0/2 s (2)
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sa.: 55/0 (40¾), 0/149 (117½), 12/0 sl (10¼), 0/2 sl (1¼), 2/0 pl (1½), 0/2 pl
 (1¼), 0/2 pltl (1¼), 0/9 dreierl (8½), 0/5 viererl (4), 1/0 fünferl (1), läßt
 hinaufführen 0/2 s (2)
fahrtrichtung flussabwärts: 70 fahrzeuge mit 53 ladungen
fahrtrichtung flussaufwärts: 169 fahrzeuge mit 133¾ ladungen. 

 zeller
 elias (1613): 1/0 s (1)
 elias 1644–1645): 0/3 s (3)
 mathes (1643–1651):  2/0 s (2), 0/20 s (19), 0/2 dreierl (1)
 michael (1625–1651): 22/0 (16½), 0/114 (102), 0/6 sl (4), 0/4 pl (3), 
  0/1 rz (½), 1/0 dreierl (½), 0/2 dreierl (¾), 
  0/2 fünferl (2)
 niclas (1636): 0/2 s (2)
 Wilhelm (1645): 0/4 s (2)
sa.: 25/0 s (19½), 0/143 s (128), 0/6 sl (4), 0/4 pl (3), 0/1 rz (½), 1/0 dreierl
 (½), 0/4 dreierl (1¾), 0/2 fünferl (2)
fahrtrichtung flussabwärts: 26 fahrzeuge mit 20 ladungen
fahrtrichtung flussaufwärts: 160 fahrzeuge mit 139¼ ladungen.

 schmizl
 schmizl (ohne vornamen) (1635): 0/1 s (1)
 collmann (1627): 0/1 s (1), 0/1 sl (1)
 christina (1627): 2/0 s (2)
 christoph (1627): 0/1 s (1)
 Georg (1617-1626): 25/0 s (17), 0/47 s (26¼), 1/0 sl (1),  0/3 sl (2½), 
  0/1 kleine spitzplätte (1), 1/0 pltl (1), 
  0/1 dreierl (1)
 hanns (1601–1604): 0/2 s (2)
 hanns 1616): 0/4 s (4), 0/1 pltl (1)
 hanns (1634): 0/2 s (2)
 sallomon (1636): 0/1 dreierl (1)
 sigmundt (1620–1631): 2/0 s (1½), 0/10 s (7½), 1/0 sl (1), 0/2 sl (1½), 
  1/0 pl (1), 0/1 pl (½)
 simon (1625-1637): 6/0 s (3), 0/47 s (39¼), 1/0 sl (1), 0/2 sl (2), 
  1/0 pl (1), 1/0 viererl (1), 0/1 fünferl (1)
 susana (1617-1620): 2/0 s (1), 0/5 s (3¾)
sa.:  37/0 s (24½), 0/120 s (87¾), 3/0 sl (3), 0/8 sl (6¾), 2/0 pl (2), 0/1 pl 
 (½), 0/1 kleine spitzplätte (1), 1/0 viererl (1), 0/1 fünferl (1)
fahrtrichtung flussabwärts: 44 fahrzeuge mit 31½ ladungen
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fahrtrichtung flussaufwärts: 132 fahrzeuge mit 97¾ ladungen.      

 stubmer
 stubmer (ohne vornamen) 1/0 s (1)
 Georg (1620–1649): 17/0 s (11½), 0/97 s (80¼), 3/0 sl (1¾), 0/7 sl 
  (6½), 0/2 pl (2), 0/1 spitzplätte (1), 0/2 rz (1¼), 
  0/6 dreierl (4), 0/1 fünferl (1)
 hanns (1602): 0/1 s (1)
 hanns (1620): 3/0 s (2)
sa.:  21/0 s (14½), 0/98 s (83¼), 3/0 sl (1¼), 0/7 sl (6½), 0/2 pl (2), 0/1 spitz-
 plättel (1), 0/2 rz (1¼), 0/6 dreierl (4), 0/1 fünferl (1)
fahrtrichtung flussabwärts: 24 fahrzeuge mit 15¾ ladungen
fahrtrichtung flussaufwärts: 117 fahrzeuge mit 100¼ ladungen.

damit führen die 3 sippenangehörigen der Wegenstoß mit 304 schiffsbewe-
gungen und einer Gesamtfracht von 253½ ladungen. es folgen die 10 sippen-
angehörigen der sagmaister mit 239 schiffsbewegungen und einer Gesamtfracht 
von 186¾ ladungen. als nächste kommen die 6 zeller mit 186 schiffsbewegungen  
und einer Gesamtfracht von 159¼ ladungen vor den 11 sippenangehörigen der 
schmizl mit 176 schiffsbewegungen und einer Gesamtfracht von 130¼ ladungen 
und danach die 3 stubmer mit 141 schiffsbewegungen und einer Gesamtfracht 
von 116 ladungen.

insgesamt fuhren 199 schiffe donauabwärts und 847 donauaufwärts, wobei 
153 Gesamtfrachten die donau hinab und 692¾ die donau herauf kamen. alles 
in allem wurden 1 046 schiffsbewegungen ausgeführt.

auch bei den tätigkeiten der frächter schneidet hanns Wegenstoß mit 
186 schiffsbewegungen und 141½ ladungen am besten ab. ihm folgt michael 
zeller mit 152 schiffsbewegungen und 129¼ ladungen vor Georg stubmer, der 
136 schiffsbewegungen mit 109¼ ladungen erledigte. den schluß bilden Georg 
schmizl mit 79 schiffsbewegungen und 48¾ ladungen sowie sebastian sagmaister 
mit nur 57 schiffsbewegungen aber 48½ ladungen.   

8. Zusammenfassung

aus dem markt aschach, der damals eine „privatmaut“ besaß, beteiligten sich 
71 männer und 5 frauen, von denen die Witwe barbara sagmaisterin schiffs-
meisterin gewesen sein dürfte, denn sie beförderte von 1609 bis 1635 auf eigenen 
schiffen frachten. sie erledigte dies auf 54 fahrten, die öfters in linz begannen 
und wo deshalb dort auch die betreffenden ladungen von ihr übernommen 
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wurden. 11 transporte erfolgten flussabwärts, 43 flussaufwärts. zwei weitere 
unternehmungen wurden von ihr ebenfalls veranlasst. 

insgesamt legten aschacher schiffer mit 266 Wasserfahrzeugen donauabwärts 
und 997 donauaufwärts 242 bzw. 912 fahrten zurück. auf und mit diesen trans-
portierten sie 161 volle ladungen in richtung österreich und dabei öfters auch zu 
den linzer märkten, und 830¼ überwiegend nach regensburg.

überprüft man die Werte der 4. periode (1634–1651) so fällt im Gegensatz 
zu allen bisher ausgewerteten Orten die hohe zahl insbesondere der stromauf-
wärts gerichteten fahrten und der dabei benutzten fahrzeuge auf. sie rührt vor 
allem daher, dass in den Jahren 1634–1638, also nach der befreiung der reichsstadt 
regensburg von der schwedischen soldateska, 83 schiffe mit Getreide, 1 schiff 
mit Weizen und 5 schiffe mit hafer heraufgebracht wurden, von denen 23 nach 
regensburg, ½ ladung nach stadtamhof, 1 schiff nach kelheim, 28 schiffe und 
½ ladung in die veste ingolstadt, 1 schiff nach rain, 18 schiffe nach donauwörth, 
4 schiffe nach lauingen sowie 7 nach ulm bestimmt waren.

Während noch im zeitraum 1607–1620 ulmer flößer und schiffer große 
mengen von Golschen flussabwärts und auch bis Wien brachten, lieferten ab 
etwa 1620 oberösterreichische frächter aus dem raum aschach/Ottensheim 
zunehmend leinwand, zwilch, rupfen, Garn und kleider stromaufwärts. 
bereits in der 3. periode waren es 54 fahrzeuge in größeren schiffen und in der 
4. periode – verstärkt ab 1643 wieder aufgenommen – sogar 85 fahrzeuge und 
davon 82 größere schiffe. soweit der empfangsort angegeben wurde, gingen nach 
stadtamhof 5 schiffe mit halskleidern, rupfen und leinwand sowie dreimal mit 
leinwand, 16 schiffe mit leinwand (3), rupfen (1), rupfen und leinwand (10), 
zwilch und leinwand (1) sowie einmal auch handschuhen nach regensburg 
sowie 7 schiffs- und schiffelfrachten nach nürnberg, und zwar 3 ladungen lein-
wand, 1 mit leinwand, zwilch und rupfen, 1 mit leinwand, rupfen und zwirn, 
1 mit leinwand und rupfen sowie 2 auf 1 schiff und 1 schiffel mit rupfen und 
leinwand. die für nürnberg bestimmte Ware dürfte in regensburg auf fuhr-
werke umgeladen worden sein, da es noch Jahrhunderte lang keine schiffbare 
Wasserverbindung von und nach dieser stadt zur donau gab.

nach diesen wichtigsten handelsgütern, an deren vertrieb wohl auch ascha-
cher schiffsmeister beteiligt gewesen waren, kommt noch eine dienstleistung, an 
der die aschacher schiffer stark mitwirkten, nämlich die hausrat-, personen- und 
varnisbeförderung. Während in der 3., also noch feindfreien periode (1619–1632) 
16½ ladungen abwärts und 82¼ ladungen stromaufwärts gebracht wurden, lauten 
die zahlen für die 4. periode nur 10 herab und 10½ herauf. auch in dieser erhebli-
chen absenkung zeigen sich die auswirkungen des dreißigjährigen krieges.

bewertet man nun noch die beschaffenheit der verwendeten Wasserfahrzeuge,
von denen neben 243 schiffen und 1 floß donauabwärts und 915 schiffen stromauf 
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im einsatz waren, auch die kleinen transportmodelle (22 abwärts und 83 aufwärts), 
so spricht alles dafür, dass die aschacher frachtführer sowohl weitgehend in linz, 
aber auch in regensburg fracht übernahmen, die von den dortigen schiffsmeistern 
zu einem vorgegebenen termin nicht besorgt werden konnten, weil sich diese 
damals namentlich mit ladungen für schiffszüge (hohenauen) beschäftigten. 
hatten doch die aschacher besatzungen anstatt der 266 möglichen volllasten 
flussab und 997 flussauf nur 161 bzw. 830¼ an bord. 

Wie eine untersuchung der spitzenfrächter ergab, die aus den sippen der 
Wegenstoss, sagmaister, zeller, schmizl und stubmer bestanden, verfrachteten 
diese in dem hier näher betrachteten zeitraum mit 199 fahrzeugen donauabwärts 
und 847 donauaufwärts 153 bzw. 692¾ volle ladungen. da jedoch die  gesamte 
aus aschach erbrachte leistung aus dem einsatz von 266/997 fahrzeugen und 
161/830¼ ladungen bestand, hatten alle anderen frachtführer nur mit 67 bzw. 
150 fahrzeugen 8 bzw. 147½ volllasten transportieren können.

aus der reihe der spitzenfrächter sind noch als besonders erfolgreich heraus-
zustellen: hanns Wegenstoss (1621–1651) mit einem volllast-verhältnis von 17¾ 
zu 123¾, michael zeller (1625–1651) mit 17 zu 112¼, Gorg stubmer 1620–1649) 
mit 13¼ zu 95 und mathes Wegenstoss (1643–1651) mit 13 zu 93. auch hier muss 
noch einmal darauf verwiesen werden, dass nach den donaustaufer mautbüchern 
nichts über die von aschach aus in richtung Wien besorgten Geschäfte ausgesagt 
werden kann.         

Was die dauer der tätigkeit im Wasserfrachtgewerbe anbelangt, so lässt sich 
entnehmen, dass beispielsweise hanns Wegenstoss 30 Jahre, Georg stubmer 
29 Jahre und michael zeller 26 Jahre diesem beruf nachging. dabei ist das Jahr 
1651 nur das letzte aus dem hier betrachteten zeitraum und es ist anzunehmen, 
dass es bei dem einen oder anderen dieser frachtführer nicht das letzte arbeitsjahr 
sein wird. dies aber müsste in einer neuen untersuchung über die regierungszeit 
von kurfürst ferdinand maria (1651–1679) besorgt werden.

die namen der aschacher schiffstransporteure und die zeiten ihrer tätigkeit   
in diesem beruf wurden aus den donaustaufer mautrechnungen entnommen und 
in tabelle 3 zusammengestellt. 
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Tabelle 1a:

Die Schiffsfahrten unter Aschacher Führung

Ortschaft Zeitabschnitt Frächterzahl 
Männer/Frauen

Zahl der Fahrten
nauwärts/gegenwärts

Zahl der Fahrzeuge 
nauwärts/gegenwärts  

Aschach

1. Periode  2 / 1  4 / 4

2. Periode  23 / 76  24 / 78

3. Periode  135 / 370  138 / 408

4. Periode  82 / 465  100 / 507

Sa.: 71/5  242 / 912  266 / 997 

(Zahl der Ladun- 
gen: 161/830¼) 

Tabelle 1b:

Die Wasserfahrzeuge aus Aschach

Ortschaft Zeitab-
schnitt

Fl Flsl S Sl Pl Pltl   RZ Drei-
erl

Vie-
rerl

Fün-
ferl

Aschach

1. Per. - - 4/4 - - - - - - -

2. Per. 1 - 17/74 5/1 - 1/3 - - - -

3. Per. - 1 118/     
332¼ 

12/
34

3/8 1/3*  1/5 0/16 0/4 1/5

4. Per. - - 95/
481

1/3 3/2 0/1    0/1 1/16 0/2 0/2

Sa.: 1 1 234/
891¼ 

18/
38

6/
10

2/6    1/6 1/32 0/6 1/7

*dazu
1/1
Spitz-

plätte
u. 1/0 
kleine

Spitz-
plätte
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Tabelle 2: Schiffs- und Floßbewegungen auf der Donau von 1583 bis 1651

Nach der Mautabrechnung nach der Zuständerechnung Zusammenfassung

Jahr nau gegen nau gegen nau gegen Sa. Ohne Maut 

 Schi. Flö Flu. Schi. Schi. Flö. Schi Schi. Flö. Schi.

1583 177 115 120 200 12 9 4 189 244 204 637 7 Wochen

1584 172 162 113 228 9 12 19 181 287 247 715 2 Wochen

1586 119 92 105 257 24 18 9 143 215 266 624 14 Wochen

1587 133 81 133 282 26 42 4 159 256 286 701 12 Wochen

1588 135 61 91 203 25 26 12 160 178 215 553 4 Wochen

1589 100 34 100 171 29 26 13 129 160 184 473 12 Wochen

1590 79 42 106 341 26 53  9 105 201 350 656 8 Wochen

1591 83 60 95 311 16 19 9 99 174 320 593 11 Wochen           

1592 127 6 95 267 21 20 9 148 171 276 595 7 Wochen

1593 173 37 218 289 40 13 13 213 268 302 783 6 Wochen

1595 125 25 122 201 37 23 33 162 170 234 566 14 Wochen

1596 169 12 109 319 34 21 14 203 142 333 678 4 Wochen

1597 147 14 125 291 47 15 26 194 154 317 665 6 Wochen

Sa.: 1739 791 1522 3360 346 297 174 2085 2610 3534 8229 107 Wochen

1598 173 14 177 291 48 20 12 221 211 303 735 10 Wochen

1599 186 13 172 261 75 4 3 261 189 264 714 9 Wochen

1601 305 12 220 252 48 7 23 353 239 275 867 9 Wochen

1602 314 25 266 333 46 9 29 360 300 362 1022 0 Wochen

1604 267 12 343 237 59 21 34 326 376 271 973 4 Wochen

1607 319 4 196 242 83 19 60 402 219 302 923 0 Wochen

1608 262 1 200 269 80 11 51 342 212 320 874 10 Wochen

1609 253 4 116 228 78 15 62 331 135 290 756 2 Wochen

1610 232 5 186 199 72 15 39 304 206 238 748 2 Wochen

1611 273 1 183 192 97 25 74 370 209 266 845 4 Wochen

1612 253 2 170 283 86 22 52 339 194 335 868 10 Wochen

1613 254 2 222 291 85 35 51 339 259 342 940 2 Wochen

1616 205 6 142 225 112 15 86 317 163 311 791 6 Wochen

1617 230 10 155 231 86 27 75 316 192 306 814 0 Wochen

1618 249 5 131 205 72 26 69 321 162 274 757 10 Wochen       

Sa.: 3775 116 2879 3739 1127 271 720 4902 3266 4459 12627 78 Wochen    

1619 301 6 100 221 55 18 79 356 124 300 780 5 Wochen

1620 320 6 78 214 93 7 84 413 91 298 802 9 Wochen

1621 284 8 58 170 126 21 118 410 87 288 785 6 Wochen

1622 187 1 49 217 95 13 150 282 63 367 712 11 Wochen      

1623 180 1 60 182 122 14 111 302 75 293 670 12 Wochen    
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1624 209 7 84 212  269 26 352 478  117 564 1159 11 Wochen

1625 212 8 74 215 146 18 126 358 100 341 799 3 Wochen

1626 155 11 73 312 126 12 137 281 96 449 826 3 Wochen

1627 195 10 72 432 157 51 191 352 133 623 1108 5 Wochen

1628 184 4 82 422 232 45 244 416 131 666 1213 2 Wochen

1629 188 3 76 311 131 15 244 319 94 555 968 4 Wochen

1630 204 3 30 177 103 19 227 307 52 404 763 5 Wochen

1631 206 4 60 69 114 22 165 320 86 234 640 6 Wochen

1632 100 0 59 190 98 0 275 198 59 465 722 6 Wochen 

Sa.: 2925 72 956 3344 1867 2822503 4792 1310 5847 11949 88 Wochen

1634 10 0 0 174 26 0 125 36 0 219 285 36 Wochen

1635 55 3 15 548 134 9 187 189 27 735 951 11 Wochen

1636 56 6 8 662 123 23 85 179 37 747 963 6 Wochen

1637 58 3 12 196 53 25 22 111 40 218 369 12 Wochen

1638 31 5 10 36 27 16 13 58 31 49 138 12 Wochen

1639 45 6 27 21 11 9 3 56 42 24 122 8 Wochen

1640 43 0 12 38 9 5 19 52 17 57 126 8 Wochen

1641 51 1 12 52 8 4 12 59 17 64 140 18 Wochen

1643 34 1 42 76 126 27 67 160 70 143 373 11 Wochen

1644 54 0 30 53 99 14 77 153 44 130 327 4 Wochen

1645 34 1 28 39 39 10 64 73 39 103 215 15 Wochen

1646 39 0 26 37 29 15 65 68 41 102 211 9 Wochen

1647 31 0 26 29 36 5 59 67 31 88 186 8 Wochen

1648 71 1 12 55 94 1 49 165 14 104 283 12 Wochen

(Sa.: 612 27 261 2016 814 163847 1426 451 28634740 170 Wo.)

1649 160 3 24 75 222 11 73 382 38 148 568 10 Wochen

1650 96 0 32 109 97 20 72 193 52 181 426 5 Wochen

1651 98 7 23 99 79 16 49 177 46 148 371 4 Wochen            

Sa.: 966 37 340 2299 1212 2101041 2178 587 3340 6105 189 Wochen 

Sa. gesamt 482 Wo.

 9405 1016 5696½ 12742 4552 1059½ 4438 14040 7770½ 16968 38700 ½ 
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Tabelle 3: 
Die im oberösterreichischen Markt Aschach beheimateten Schiffer 

 
Nachname Vorname Herkunft Erste  

Erwäh-
nung

letzte 
Erwäh-
nung

erste 
Erwäh-
nung

letzte 
Erwäh-
nung

Antlanger

Hanns Aschach 1626 1641

Sebastian Aschach 1635

Castner

Sigmundt Aschach 1622

Simon Aschach 1619

Göttinger Michael Aschach 1638

Hacker Hanns Aschach 1624

Haider Simon Aschach 1638

Haller Michael Aschach 1630

Heigl Gregory Aschach 1630

Heindl Aschach 1601

Hofer Simon Aschach 1635 1636 1651

Hueber Simon Aschach 1635

Keller Hanns Aschach 1602

Kellner Sebastian Achach 1621

Khaltenberger Mathes Aschach 1636

Koppmiller Sigmundt Aschach 1593

Moser Georg Aschach 1634

Ott Mathias Aschach 1624

Pannholzer

Adam Aschach 1650

Mathias Aschach 1649 1650

Pei(sch)ßl

Marthin Aschach 1616 1620

Matheus Aschach 1619 1630

Peißlin Regina Aschach 1625

Peyerl Mathes Aschach 1619

Pieringer

Georg Aschach 1635
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Mathes Aschach 1650

Pletl Michael Aschach 1635

Polt Michael Aschach 1635

Redtläckher Steffan Aschach 1620

Reisl Hanns Aschach 1620

Rieringer Jacob Aschach 1641

Sagmaister 1599 1608

Andre Aschach 1595 1616

Caspar Aschach 1617

Cristof Aschach 1609 1616

Christoph Aschach 1607 1626

Hanns Aschach 1624 1632

Sebastian Aschach 1613 1637

Steffan Aschach 1613

Sagmaisterin Barbara Aschach 1613 1635

(Steffan Sag. Wittib (?)) Aschach 1613

Sagmaister Catharina Aschach 1626

Sagman Aschach 1601

Schenckh Simon Aschach 1629

Schmizl 1635

Collmann Aschach 1627

Georg Aschach 1617 1626

Hanns Aschach 1601 1604 1616

1634

Sallomon Aschach 1636

Sigmundt Aschach 1620 1631

Simon Aschach 1625 1637

Schmizlin Christina Aschach 1627

Susanna Aschach 1617 1620

Schwab Michael Aschach 1627

Stubmer

Georg Aschach 1620 1649

Hanns Aschach 1602 1620

Sturmb Georg Aschach 1628 1645

Tillerer Hanns Aschach 1604

Wegenstoß
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Georg Aschach 1648 1651

Hanns Aschach 1627 1651

Mathes Aschach 1643 1651

Wief Bartholome Aschach 1627

Winberger Georg Aschach 1635 1636

Zagler Paulus Aschach 1635

Zeller

Elias Aschach 1613 1644 1645

Mathes Aschach 1643 1651

Michael Aschach 1625 1651

Niclas Aschach 1636

Wilhelm Aschach 1645

Zieglmair Hannß Aschach 1636
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