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Winfried stelzer
ein frühes beispiel bäuerlicher 
schriftlichkeit in oberösterreich
Kalendernotizen eines Traunviertler Bauern aus dem Franzosenjahr 1809

im raum des heutigen Österreich ist auf bäuerliche schriftlichkeit im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert bisher kaum geachtet worden. vermutlich schlummert 
noch so manches Quellengut, das diesen kulturgeschichtlich wichtigen, aber 
sträflich vernachlässigten bereich beleuchten könnte, unerkannt oder unbeachtet 
in archiven, bibliotheken, sammlungen und nachlässen. Wiederholt ist auf die 
auffälligen regionalen unterschiede der überlieferung hingewiesen worden. in 
anderen regionen des deutschen sprachraums und in nordeuropa (Dänemark, 
schweden) hat die populare schreibkultur einer nach literarischen („akademi-
schen“) maßstäben ungebildeten, des schreibens aber durchaus kundigen bäu-
erlichen bevölkerung eine nach Qualität und umfang erstaunliche zahl von 
zeugnissen hervorgebracht.1 vorrangig ist hier nordwestdeutschland zu nennen 
mit seinen wirtschaftlich besonders potenten bauern, die man freilich mit bauern 
in den alpenländern nicht vergleichen kann. auch „verblüfft die Dichte bäuerli-
chen schreibens in Dänemark und der schweiz“.2 in der von Jan Peters 2003 vor-
gelegten anthologie von selbstzeugnissen schreibender bauern wird aus dem heu-
tigen Österreich ein einziges „schreibebuch“ berücksichtigt, das „Gedenkbuch“ 
der Familie reckendorfer aus matzen im niederösterreichischen Weinviertel. Die 
von thomas reckendorfer (1794–1861) mit dem berichtsjahr 1811 begonnenen 
aufzeichnungen wurden durch mehrere Generationen bis 1940 fortgeführt.3 eine 
ausnahmeerscheinung dürfte die von dem lungauer bauern andre Kocher im 

1 Dazu etwa Peters 2003 mit einem umfassenden nachwort (303–357), das sich unter auswertung 
der reichen literatur mit der gegenwärtigen popularen selbstzeugnisforschung, den Quellen (bäu-
erlichen schreibebüchern verschiedener art), den vielfältigen aspekten des schreibens auseinander-
setzt und schließlich umfassend die inhalte der aufgenommenen texte nach sach- und Problemgrup-
pen analysiert. – aus dem brandenburgischen neuholland: Peters – haamisch – enders 
1989. – Für ratschläge und literaturhinweise möchte ich univ.-Prof. Dr. martin scheutz und Dr. 
harald tersch (beide universität Wien) herzlich danken, für informationen über die angeführten 
Futterpflanzen Georg Wagenleitner sen. (Wartberg an der Krems).

2 Peters 2003, 309.
3 hofer 1985; auszüge mit knapper einleitung bei Peters 2003, 21–26.
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späten 18. Jahrhundert verfasste chronik („Kocherchronik“) sein, die erst 2008 
veröffentlicht wurde.4 

ein – soweit ich sehe – rares beispiel aus der Frühzeit bäuerlicher schriftkultur 
in oberösterreich soll im Folgenden vorgestellt werden: eintragungen eines 
traunviertler bauern im Jahr 1809 in einen Kalender, die einerseits aktivitäten in 
der landwirtschaft und auf dem bauernhof sowie veränderungen im viehbestand 
notieren, andererseits im zusammenhang mit sowohl kaiserlichen als auch fran-
zösischen truppenbewegungen vorfälle und aktivitäten, etwa rekrutierung zu 
vorspanndiensten, dokumentieren.

seit es gedruckte Kalender gibt, hat man darin eintragungen vorgenommen. 
Die ältesten in unseren breiten dürften die des humanisten Johannes cuspinian 
(† 1529) sein.5 binnen kürzester zeit entwickelten sich die Kalender, die mit ihren 
vielfältigen beigaben ein vorzügliches und nützliches informationskompendium 
bildeten, zu einem massenmedium mit außerordentlich hohen auflagen. seit der 
mitte des 16. Jahrhunderts wurden ausgaben mit unbedruckten, für eintragungen 
vorgesehenen blättern durchschossen und als „schreibkalender“ bezeichnet.6 
aus ober- und niederösterreich sind bekannt die aufzeichnungen des ober-
österreichischen adeligen abraham Jörger (†1573) und ihre Jahrzehnte später 
erfolgte Fortführung durch seinen neffen helmhart Jörger7, das tagebuch des 
lambacher abtes maximilian Pagl (1705–1725) und lambacher schreibkalender8, 
die Kalendernotizen des niederösterreichischen Freiherrn erasmus von Puchheim 
auf Krumbach aus dem Jahr 15579 oder die Kalendernotizen des hieronymus 
übelbacher, Propst von Dürnstein (1710–1740)10. ein Kalender des Jahres 1719 
mit handschriftlichen notizen des niederösterreichischen Grafen Georg Franz 
anton von Gilleis wurde vor Jahren in einem antiquariatskatalog penibel be-
schrieben.11 auf Kalendersammlungen mit Kalendernotizen in niederösterrei-
chischen Klosterarchiven (Göttweig, herzogenburg, Klosterneuburg, zwettl) 
wurde jüngst wieder hingewiesen.12 bäuerliche Kalendernotizen aus dem 18. und 
frühen 19. Jahrhundert sind aus diesem raum bisher nicht bekannt geworden. 
es ist das besondere an den notizen zu 1809, die hier vorgestellt werden, dass sie 
von einem bauern stammen, dem vertreter einer Gesellschaftsschicht, für die die 
Kulturtechnik der schriftlichkeit eine neue errungenschaft darstellte.

4 Kocher 2008; vgl. auch hirtner 2010.
5 ankwicz 1909.
6 vgl. dazu tersch 2005; Ders. 2006; Ders. 2013.
7 Wilflingseder 1954.
8 eilenstein 1917–1920; tersch 2012.
9 becker 1878.
10 Penz 2013.
11 christian m. nebehay (Wien), Katalog 110: manuskripte & bücher 16.–20. Jahrhundert [bearb. von 

hans Jörg Krug] (Wien o. J. [april 1994]), 6–8 nr. 5 mit textproben und abb.
12 tersch 2012, 228–229, zu herzogenburg tersch 2005, 57.
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Der Kalender (derzeit in Privatbesitz) trägt den titel „Grätzerischer 
schreibkalender auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt unseres herrn und 
heilandes Jesu christi 1809“. neben dem „Krakauer schreibkalender“13 war der 
unter diesem titel seit 177114 jährlich erscheinende, bei andreas leykam in Graz 
gedruckte Kalender in unseren breiten wohl am stärksten verbreitet. inklusive der 
titelseite enthält der Kalender 32 gedruckte, nicht paginierte seiten. Die 
reihenfolge der vier Druckbogen zu je vier Doppelblättern ist mit Großbuchstaben 
markiert. außer den eigentlichen 12 Kalenderseiten, auf denen für jeden monat 
alle tage mit den angaben für Wochentag, tagesdatum, tagesheilige, verortung 
im Kirchenjahr, „aspekten und Gewitter“, d. h. tageslänge und Wetter (im 
Wesentlichen nach dem 100-jährigen Kalender), sowie für die mondphasen ver-
sehen sind, finden sich verschiedene nützliche informationen: eine Genealogie 
des Kaiserhauses von Österreich, astronomische Details zum Jahr 1809 (beginn 
der jeweiligen Jahreszeiten, sonnen- und mondfinsternisse), erklärung der 
mondphasen, bedeutung der in Form von symbolen dargestellten Kalenderzeichen, 
die taxordnung für die briefpost, informationen über die von Graz abgehenden 
und hier ankommenden Postwagen (routen, termine, Kosten), eine übersicht 
über die steirischen Jahrmärkte und einige auswärtige (termine, orte, Dauer), 
informationen über die Konditionen der auf- und abgabe von Poststücken beim 
Postoberamt in Graz sowie den „Kleinen Postkurs von Grätz“ (verzeichnis der 
„stationen, welche der landboth unmittelbar betritt“ nebst einem verzeichnis der 
„nebenliegende(n) ortschaften“).  Der „an hang“ enthält  nützliche informationen 
und tabellen: „Die Prozent der Klassensteuer, uebersicht der Klassen des neuen 
stempel-Patents, schuldensteuer-Klassification, der Wirthschafts-zins-Wurf- und 
interessetabellen, welche nach jetzigen [sic!] Gebrauch ganz neu umgearbeitet 
worden sind“, dazu „namen und Werth der in den k. k. erbländern gangbarsten 
münzsorten, Dukatentabelle der gangbarsten sorten“, zuletzt eine „tabelle zum 
holzkauf nach Klaftern und achteln“. von den aspekten abgesehen, die vor-
wiegend für ein steirisches Publikum von belang waren, eignete sich dieser 
Kalender auch außerhalb der steiermark als praktisches hausbuch und erschöp-
fendes informationskompendium. zudem lieferte der verlag die Kalender bereits 
in einer version aus, in der die monatsblätter mit leeren blättern durchschossen 
waren.15 so findet sich jeweils ein unbedrucktes Doppelblatt zwischen den seiten 
für die monate Jänner und Februar, märz und april, mai und Juni, Juli und august, 
september und oktober sowie november und Dezember eingeheftet. Für 
eintragungen aller art gedacht, mussten sie zu notizen geradezu herausfordern. 

13 Dazu tersch 2005, 30–42.
14 Gr aff 1993, s. 544, nr. 2172. Damit wurde der verlagstitel „neuer Grätzerischer schreibkalen-

der ...“ (zuletzt 1770, Gr aff 1993, s. 537, nr. 2143) fortgesetzt.
15 zu diesem absatzfördernden „benutzerservice“ vgl. brendecke 2005.
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Die schreibmodalitäten waren durch die unmittelbare verbindung mit der jeweils 
gegenübergestellten gedruckten monats-seite bestimmt. „Der schreibkalender 
prägte die art der notizen, weil er das Format vorgab, den schreibraum begrenz-
te.“16 in unserem exemplar hat das eingeheftete blatt zwischen september und 
oktober bereits zum zeitpunkt der eintragungen gefehlt. Die notizen zu 
september und oktober wurden daher einerseits auf dem vor august eingehef-
teten blatt, andererseits auf dem zu november gehörenden eingetragen.

leider ist nicht auszunehmen, wer die notizen verfasste. bei dem schriftzug 
in der linken oberen ecke der innenseite des vorderen umschlagblattes dürfte 
es sich kaum um eine Federprobe handeln, sondern um einen namen (vgl. 
abbildung), sei es der des verfassers der notizen, sei es der eines besitzers. leider 
war der name trotz aller bemühungen nicht zu entziffern. Der schriftzug scheint 
mit dem Großbuchstaben W zu enden, vermutlich dem anfangsbuchstaben des 
nachgestellten vornamens. in den notizen kommt der Großbuchstabe W nur ein 
einziges mal vor im ortsnamen Wels (11. märz), hier in nicht ganz identischer 
schreibweise. 

Die Örtlichkeit oder nähere umgebung, in der der bauernhof des verfassers 
der Kalendernotizen lag, war nicht zu eruieren. Die informationen, die die notizen 
enthalten, erlauben immerhin eine gewisse eingrenzung. am 4. märz mussten 
Feuerschwämme nach Garsten geliefert werden, am 11. märz heu nach Wels. am 
12. märz mussten soldaten nach Kirchdorf an der Krems geführt werden. alle 
drei orte können nicht allzu weit entfernt gewesen sein, da nicht – wie in an-
deren Fällen – vermerkt wurde, dass die Fuhren länger als einen tag in anspruch 
nahmen. artilleriemannschaften wie die zum 4. märz genannte werden an vielen 
stellen einquartiert oder bereitgestellt gewesen sein. ein marsch der kaiserlichen 
truppen kam am 12. märz vom Pyhrn-Pass „her“, auch dies ein indiz dafür, dass der 
verfasser im traunviertel lebte. Wenn er notierte, dass die landwehr am 8. märz 
abmarschieren musste und am 10. märz in Kremsmünster einrückte, könnte 
man daraus allenfalls schließen, dass der gesuchte hof sich im raum einer von 
Kremsmünster zwei tagesmärsche entfernten sammelstelle der landwehr befand. 
Für die landwehr, bei der es sich ja nicht um einen regulären truppenkörper han-
delte, wird man in dieser Gegend eine marschleistung von etwa 25 bis 30 km pro 
tag veranschlagen dürfen. nun wissen wir aus dem tagebuch des Kremsmünsterer 
benediktiners P. beda Plank, dass die beiden sammelstellen, von denen aus die 

16 tersch 2012, 228.
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landwehr nach Kremsmünster marschierte, Wels und Kirchdorf waren.17 Wenn 
unser bauer aber – wie bereits erwähnt – in den tagen darauf heu nach Wels lie-
ferte und soldaten nach Kirchdorf führte, kann sich sein hof nicht in der nächsten 
umgebung eines dieser beiden orte befunden haben. Die nachricht über den 
abmarsch der landwehr wird man somit nicht als indiz für eine lokalisierung des 
hofes heranziehen können. im übrigen nahm Kremsmünster offenkundig eine 
wichtige Position im Wahrnehmungshorizont des verfassers ein. so hat er von den 
einfällen und dem Wüten der truppen napoleons in der nächsten umgebung18 
einzig den 3. einfall der Franzosen in Kremsmünster zum 27. april verzeichnet. 
Dies wohl auf ein Gerücht hin, denn tatsächlich sollte es erst am 3. mai dazu 
kommen.19 Demnach kann der hof auch nicht in der näheren umgebung von 
Kremsmünster gelegen sein.

so wird man sich damit zufrieden geben müssen, den bauernhof des verfassers 
ohne genauere Position im traunviertel zu verorten. Da die lage des hofes nicht 
näher eingegrenzt werden kann, lassen sich leider weder die zum 17. Juni genannte 
herrschaft, der der bauer unterstand, noch zwei namen identifizieren. Das gilt 
einerseits für die männliche Person mit dem namen letweier (Familienname oder 
zubenennung, vielleicht vulgo-name), von der im Juni zwei Pferde gegen entgelt 
geliehen wurden, andererseits für den Flurnamen sagleitn (5. oktober).

Die zahl von sieben Kühen, die im lauf des Jahres namentlich genannt 
werden: die blösl, die Kalbin (Kalm), die Klückl, die mairin, die rechhel, die 
stendl und die taubel, legt nahe, dass es sich bei dem hof nicht um eine ganz 
kleine bauernwirtschaft handelte, aber auch nicht um eine größere. Die menge 
des angebauten saatgutes von luder-hafer (26. april), hafer und leinsamen 
(12. mai), Weizen (25. september) und roggen (5. oktober) sowie das ausmaß 
der ernte von roggen, Weizen und Flachs (september) sprechen ebenfalls dafür. 
Die Fuhrdienste, zu denen der bauer für die Kaiserlichen ebenso wie für truppen 
napoleons rekrutiert wurde, leistete keineswegs immer nur der die notizen 
schreibende bauer selbst. Wiederholt muss dafür mindestens eine zweite Kraft, 
vermutlich ein rossknecht, zur verfügung gestanden sein. 15 tage dauerte eine 
Fuhr nach braunau im april; die abreise wird zwar in ich-Form geschildert, die 
Formulierung „ist ausgeblieben 15 tage“ kann sich aber nur auf eine andere Person 
bezogen haben. Während der 12 tage dauernden Fuhr im mai nach Triemdorf, 

17 Pösinger 1914, 4 zum 10. märz: „auch trafen zwei batallionen von der landwehr hier ein, die am 
21. do. zur Fahne geschworen.“ in der zugehörigen anm. 3 teilte Pösinger aus dem tagebuch P. bedas, 
das dieser in einem exemplar des „oesterreichischen toleranz-boten auf das Jahr 1809“ eingetragen 
hatte, mit: „am 10. sind 2 bataillons von der landwehr mit ihren 2 maioren h. v. Gfellner aus Kirch-
dorf, und h. v. eiselsberg aus Wels, wie auch h. hauptmann bar. eiselsberg v. steinhaus mit anderen 
offizieren hier eingerückt.“… „am 21. nach dem hochamt haben 2 bataillons von der landwehr nr. 
2 und 4 zur Fahne geschworen.“ – über P. beda Plank (1741–1830) vgl. Kellner 1968, 332–334.

18 Dazu Pösinger 1914, 7 ff.
19 Pösinger 1914, 8.
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vermutlich trindorf bei hörsching, trug der schreiber während der abwesenheit 
des Fuhrwerks tätigkeiten zum 29. und 24. mai ein, kann daher nicht die ganze 
zeit mit dem transport unterwegs gewesen sein. Die weiteste und zeitlich 
längste Fuhr über enns nach Wien im Juni bis zum 3. Juli dauerte 33 tage. Die 
Formulierung „mitgegeben habe ich ihm“ kann sich nur auf eine zweite Person 
beziehen. Weitere angaben über bäuerliche Dienstleute fehlen. Die verwendung 
des Personalpronomens „wir“ (4. und 11. märz, 29. mai, september) oder die 
Pluralform bei verben (24. mai, 9. Juni, 17. september) sind zu wenig aussage-
kräftig. sollte sich das beim „scheiter hacken“ (im mai) gebrauchte maß Dawehr 
– mundartlich für „tag(e)werk“, bei dem es sich hier nicht wie üblicherweise um 
ein Flächenmaß handeln kann – auf die von einer Person an einem tag erbrachte 
arbeitsleistung beziehen bzw. als raummaß auf deren ergebnis,20 dann wäre dies 
allerdings ein indiz für die mitarbeit mehrerer Dienstleute oder von taglöhnern.

ein besonderes interesse verdienen die Kalendernotizen als abbild der 
schreibkompetenz des verfassers und zeugnis für die bäuerliche schreibkultur 
dieser zeit, aber zugleich auch als zeugnis für die gelungene schulreform maria 
theresias. Diese reform, die zu den nachhaltigsten reformen überhaupt zählt, 
hatte auf der basis der „allgemeinen schulordnung für die deutschen normal-, 
haupt- und trivialschulen in sämmtlichen Kayserl. Königl. erbländern“ (1774) zu 
einem geordneten, effektiven elementarschulwesen geführt, das sich namentlich 
durch die einführung der schulpflicht für alle Kinder zwischen dem 6. und 12. 
bzw. 13. lebensjahr auszeichnete.21 Die bäuerliche Gesellschaftsschicht, aus der bis 
dahin nur ganz selten einzelnen der zugang zu bildung ermöglicht worden war, 
fand vor allem in den „gemeinen deutschen oder trivialschulen“, die in allen orten 
mit Pfarr- oder Filialkirchen eingerichtet wurden, Gelegenheit zum schulbesuch, 
in dem lesen, schreiben und rechnen unterrichtet wurde nebst einer „anleitung 
zur rechtschaffenheit und Wirtschaft“. auf die Probleme der Durchführung der 

20 Grimm – Grimm 1935, sp. 90 s. v. tag-, tagewerk c.4: „bair.-östr., ein flächenmasz für äcker, wie-
sen, wälder u. s. w.“ mit belegen. bei schmeller 1872, sp. 593 s. v. „tagwerk (tà’werch, tà’wer’, 
tà’wƏ’)“ sind als bedeutungen ausgewiesen: 1) „Das tagwerk oder im tagwerk arbeiten, um den 
taglohn“, 2) „Wiesen- oder auch Feld- und Waldfläche …“. bei unger – Khull 1903, 138 s. v. tag-
werk c. 3 findet sich neben den erläuterungen zur bedeutung „Flächenmaß“ der hinweis: „zuweilen 
bedeutet t[agwerk] eine arbeitsleistung (s. tagwerkpfennig)“. zum lemma „tagwerkpfenning“ 
(139) wird erläutert: „bezahlung für die arbeitsleistung am acker während eines tages.“ im Wör-
terbuch der bairischen mundarten in Österreich, hgg. vom institut für österreichische Dialekt- und 
namenlexika, bd. 4: D,t – tetzig (Wien 1998) sp. 1176 wird vom lemma „Tawer, Flächenmaß“ ver-
wiesen auf „(tag)werk“, ein lemma, dessen bearbeitung erst in mehr oder weniger ferner zukunft 
in einem der letzten bände des Wörterbuchs erfolgen wird. nach der zuvorkommenden auskunft 
von Frau Dr. ingeborg Geyer (Österreichische akademie der Wissenschaften, Wien), für die hier 
herzlich gedankt sei, sind auch die für dieses lemma bisher gesammelten belege zu interpretieren 
als Flächenmaß oder als arbeitsleistung von einem tag, auch von taglöhnern. – herrn Georg Wa-
genleitner sen. (Wartberg an der Krems) ist der ausdruck in der bedeutung raummaß ebenso wenig 
bekannt wie anderen Gewährsleuten.

21 Dazu engelbrecht 1984, 102 ff.
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schulreform in der Praxis kann hier nicht eingegangen werden. im zuge der 
kirchlichen reformen und der radikalen neuordnung der Pfarrorganisation de-
kretierte Kaiser Joseph ii. 1784, dass eine „Gemeinschule“ auch in ortschaften 
ohne seelsorgestelle einzurichten sei, wenn dort 90 bis 100 Kinder lebten.22 Damit 
war grundsätzlich für eine flächendeckende versorgung auch der ländlichen 
bevölkerung mit schulen gesorgt. mit der verordneten schulpflicht sollte auch 
für alle der erwerb der zentralen Kulturtechniken gewährleistet sein. tatsächlich 
dauerte es freilich noch lange, bis der schulbesuch zur selbstverständlichkeit 
wurde.23 Kernpunkt der schulreform war die entsprechende ausbildung der 
Primarschullehrer. mit ihr „war eine wesentliche voraussetzung für eine umfas-
sende und einheitliche volksbildung gegeben.“24 zum Gelingen hat letztlich auch 
eine Publikation beigetragen, in der Johann ignaz Felbiger († 1788), die zentrale 
Persönlichkeit der mariatheresianischen reform, seine vielfältigen pädagogischen 
erfahrungen in einfacher, leicht verständlicher Form konzentriert hatte: „Kern 
des methodenbuches“ (1777, danach wiederholt neu aufgelegt).25 befasst man 
sich näher mit der schrift und der rechtschreibung unserer Kalendernotizen, 
dann stellt dieses für die lehrer konzipierte handbuch eine große hilfe zu ihrer 
beurteilung und realistischen einschätzung dar. Wie weit schulbücher wie das 
„abc- oder nahmenbüchlein für anfänger zur erlernung der Druck-, latein- 
und Kurrentschrift zum Gebrauch der schulen in den k. k. staaten“ (Wien 1774) 
allgemein verwendung fanden, ist im einzelnen kaum nachzuweisen.

Die schrift selbst, die man freilich nicht mit routinierten „ausgeschriebenen“ 
schriften von menschen, die viel zu schreiben hatten, vergleichen darf, zeigt, 
dass der schreiber eine ausreichende schreibausbildung in der Kurrentschrift ge-
nossen hat.26 Wenn im einzelnen ungelenk und manchmal auch „tastend“, sind 
die buchstaben sicher geformt und – mit ausnahme des buchstabens e bei nach-
folgendem m, n oder r – deutlich zu lesen. Die einzelnen Wörter sind in einem 
zug, aber sichtlich bedächtig geschrieben. Das niveau bewegt sich auf der basis 
der schulschrift, ohne den schliff einer schönschrift. auffällig ist, dass jegliche 
interpunktion fehlt, auch die Punkte zur Kennzeichnung der ordinalzahlen sind 
nicht gesetzt. Die Groß- und Kleinschreibung ist ganz willkürlich. Das Wort Gott, 
wiederholt auch ortsnamen und andere eigennamen werden klein geschrieben. 
selbst die namen der Kühe werden einmal groß, einmal klein geschrieben. 

22 engelbrecht 1984, 120.
23 in eingaben der steirischen Pfarrgemeinde Wenigzell konnten 1794 von 126 bauern erst vier ihren 

namen als unterschrift schreiben, 1830 hingegen, nach einer Generation, bereits 17 von 29. vgl. 
Posch 1966, 561 Kat. nr. 2140–2141.

24 engelbrecht 1984, 107.
25 Kern des methodenbuches 1777/1979.
26 Penible anweisungen für die lehrer enthält der „Kern des methodenbuches“ 53–65: „Fünftes 

hauptstück: von dem schreiben“.
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Dasselbe gilt für verben usw. extrem auch eine erscheinung wie das verb  ein-
Rucken (märz). Dies ist insoferne bemerkenswert, als der schon genannte „Kern 
des methodenbuches“ für die lehrer einer Dorfschule im abschnitt über die 
rechtschreibung genaue anweisungen bot: „Der lehrer muß nicht die anfänger 
der schreibeklasse, sondern diejenigen schreibeschüler zum unterrichte der 
rechtschreibung nehmen, die schon ziemlich gut schreiben, und fertig lesen.“ 
und dann heißt es: „in Dorfschulen ist es genug, wenn der schulmeister den 
schülern beibringt: 1.) bei welchem Worte ein grosser buchstaben zu machen 
sey.“27 Die folgenden Punkte der anweisungen können wir hier beiseitelassen. auf 
den schreiber der Kalendernotizen bezogen, könnte die Willkür bei der Groß- 
und Kleinschreibung ein hinweis darauf sein, dass entweder der unterricht – 
was sicher weit verbreitet war – nicht in optimaler Form erfolgte, oder dass es 
dem schüler nicht möglich war, die schule regelmäßig und mit der erwünschten 
intensität zu besuchen. vermutlich gehörte er, der 1809 seinen hof umsichtig be-
wirtschaftete und in einem entsprechenden lebensalter stand, zu einer der ersten 
schülergenerationen, die in den Genuss der schulreform gekommen waren. 

Die sprache der notizen bewegt sich zwischen gemäßigter schriftsprache 
und mundart. nebeneinander begegnen haben und ham, wir und mir usw. 
Die orthographie ist inkonsequent auch bei denselben Wörtern, z. b. glicklich 
( Jänner) – glüklich ( Juni) – glückli ( Juli), verstirth – verstürth (september), zue-
gebaut (mai) – zugebauth (september/oktober). auch monatsnamen, deren 
namen gedruckt – in lateinischer und deutscher Form – im Kalender stehen, 
schreibt er nach eigenem Gutdünken: abril, Mey, Septemper. Fremdwörter wie ba-
gage schreibt der verfasser nach Gehör: bagasche (17. Juni).28 Die verständlichkeit 
des textes ist dadurch allerdings nie beeinträchtigt. Die eintragungen erfolgten 
nicht immer regelmäßig in chronologischer reihenfolge. so können alle notizen 
des blocks april ii frühestens am 30. april niedergeschrieben worden sein. auch 
andere notizen wurden erst später eingetragen, so die mit dunklerer tinte nach-
träglich hinzugefügten angaben über die Dauer von reisen. 

vom inhalt der kargen und nüchternen notizen war bereits beim versuch, 
die lage und Größe des hofes abzustecken, die rede. im vordergrund steht die 
„kleine“ bäuerliche lebenswelt: vieh, landwirtschaft, saat und ernte. Dazu 
kommen die außerordentlichen ereignisse, die den schreiber persönlich betreffen, 
die „große“ Welt, die in die kleine einbricht und ihren tribut in Fuhrleistungen 
fordert. vor schlimmen schäden, die gerade bei leistungen für die französische 
besatzung immer wieder vorkamen,29 blieb der schreiber zu seinem Glück ver-
schont. offenkundig wurde auch sein hof durch den Krieg nicht verwüstet. 

27 Kern des methodenbuches 66.
28 P. beda Plank schreibt das Wort korrekt bagage (Pösinger 1914, 6 z. 3 v. u.).
29 vgl. dazu Pitschmann 1968, 243.
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Privates oder Familiäres wie Geburten, taufen, eheschließungen und todesfälle 
kommt überhaupt nicht zur sprache, vermutlich hat sich im laufenden Jahr 1809 
nichts dergleichen ereignet. vielleicht wurden der dauerhafteren erinnerung 
wegen solche ereignisse auch eher in Gebetbüchern oder auch auf der innenseite 
von möbelstücken30 festgehalten. aber auch unter den notizen gibt es einige, 
die nicht nur für den augenblick aktuell waren, sondern den Kalender zu einem 
objekt machten, das der schreiber über das Jahresende hinaus des aufbewahrens 
für wert befand.

ein Detail verdient noch erwähnt zu werden. es ist die bemerkung wan ich 
glicklich bin im zusammenhang mit den notizen, dass Kühe des schreibers 
ihre Kälber bekommen sollten ( Jänner, Juli). Was man für einen ausdruck der 
Gefühlswelt halten könnte, ist wohl im sinn von „wenn ich Glück habe“, „wenn 
alles gut geht“, auf das erhoffte problemlose Kalben zu reduzieren. Dafür spricht 
zudem, dass über die tatsächlich erfolgte Geburt eines Kalbes dann kein Wort ver-
loren wurde. hier wie in anderen selbstzeugnissen schreibender bauern ist Freude 
offenbar kein thema.31 Wohl aber fand die erleichterung, als der am längsten 
dauernde Fuhrtransport für die Franzosen nach Wien nach 33 tagen wieder wohl-
behalten nach hause kam, ihren ausdruck in dem stoßgebet got Sey danck.

so sind diese Kalendernotizen ein zeitdokument besonderer art, das sich den 
schriftlichen zeugnissen der gelehrten zeitgenossen, des adels, der bürger sowie 
der kirchlichen und weltlichen bürokratie inklusive der der Grundherrschaft 
hinzugesellt und als schriftzeugnis eine überlieferungschance besaß. es ist eine 
in diesem umfeld unscheinbare, kaum vernehmbare stimme, die umso mehr 
Gehör und aufmerksamkeit verdient. vielleicht können die hier vorgestellten 
notizen den anstoß dazu geben, dass weitere beispiele bäuerlicher schriftlichkeit 
ans licht gehoben werden in ihrer eigenheit und als Quelle für eine bäuerliche 
Kulturgeschichte. 

Die Kalendernotizen

editionstechnische hinweise: im hinblick auf die besondere situation, dass die 
edition die schreibwirklichkeit widerspiegeln soll, die schreibkompetenz eines 
bauern, der nur selten zur Feder griff, und damit den erfolg der schulreform in 
diesem milieu, wurde auf jegliche normalisierung verzichtet, auch bei der Groß- 
und Kleinschreibung. bei dem buchstaben d – D war allerdings beim besten 
Willen nicht immer mit sicherheit zu entscheiden, ob es sich nun um Groß- oder 

30 über beispiele aus oberösterreich aus dem frühen 19. Jahrhundert berichtet haider 1987.
31 Peters 2003, 354–357.
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Kleinbuchstaben handelte. Der buchstabe e wurde unterschiedlich geschrieben, 
sodass bei der angabe der tagesdaten nicht eindeutig zu entscheiden war, ob es 
den oder dem heißen sollte. im zweifel wurde den gelesen. Die interpunktion, die 
völlig fehlt, wurde behutsam ergänzt, wo nötig mit bedacht auf die Kleinschreibung 
zu beginn eines folgenden absatzes. bei den ordinalzahlen wurden die fehlenden 
Punkte hinzugefügt.

text- und sachanmerkungen wurden der einfachheit halber nicht unterschied-
lich behandelt.

auf das Problem der Wechselbeziehung zwischen der gedruckten monatsseite 
des Kalenders und den zugeordneten notizen, die hier allein wiedergegeben 
werden, kann nur hingewiesen werden. Der gegenüberstehende Druck muss 
stets mitgedacht werden. eine „visuelle textvermittlung“ wäre nur durch die 
Wiedergabe von Facsimiles – als beispiel vgl. die abb.  – möglich.

zu Jänner

1809 zu baulli bekery32 Soll meine Stendl das Keibl ham, wan ich glicklich bin;
meine Klückl Soll au[c]h das Keibl ham zu baulli, wan ich glicklich bin.

zu märz

1809. Den 8. Marzi hat die landwöhr abmaschirn müssen und den 10. dito in 
Kremsminster33 einRucken.
Den 4. Marzi Vorher34 haben die Stuckknecht35 Vord müssen 50 Mann, als den 
11. dito haben mir Nach garsten36 schwam37 lifern müssen, den 12. Marzi ist38 der 
Erste Marsch über den bürn39 herrkommen, den 11. Marzi haben mir unsser hey 
in Wels einlifern müssen, ist aber Kauft worden.
Den 12. Marzi habe ich Nach Kirchdorf 40 Soldaten führen müssen.

32 Pauli bekehrung, 25. Jänner.
33 Kremsmünster.
34 Davor gestrichen: h.
35 artilleristen.
36 Garsten.
37 Feuerschwämme, zunderschwämme, für die Gewehre.
38 Davor gestrichen: ich.
39 Pyhrn-Paß.
40 Kirchdorf an der Krems.
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zu april 

i
Den 14. abril habe ich nach Stat Steyr fahren41 müssen und Vor die Keiselin42 
brofiant nach füren müssen auf braunau43 und Verzörth 39 f.44
und ist aus gebliben 1545 Tag46, und Mitgöben in Futter 4 Mözn47 haber48 Kleine 
Mas, 45 f., Strah und hey, 2 laibl brod.

ii
Den 10. abril hat mein Stendl Verstürth49.
Den 17. abril hat meine Kalm Verstürth.
Den 19. abril hat meine Klickl Verstürth.
Den 27. abril hat meine Rechhel Verstürth.
Den 30. abril hat meine Taubel Verstürth.

Den 27. abril um halber 4 uhr Frue Seynd die Franzosen in Kremsminster ein 
gefallen das 3te mal im 9 Jahr 1809.50

Den 26. abril habe ich luederhaber51 augebauth 1 Mözn.

zu mai

Den 3. Mey habe ich Von garsten52 nach Rothten man53 in das Strechha54 schlos55 
fahren müssen, und Verzört 13 f.; 5 Tag ausgebliben56.
Den 12. Mey habe ich mein habern zuegebaut 3 Mözn und ¾ Harlinsseth.57 

41 Davor gestrichen: ha.
42 Für: Kaiserlichen.
43 braunau.
44 f. (sonst auch: fl.), abkürzung für Florenus = Gulden.
45 mit anderer tinte korrigiert aus: 12 oder 13.
46 rückkehr demnach am 28. april. – ursprünglich sollte in der nächsten zeile wohl eine neue notiz 

beginnen, die mit dem Wort Den einsetzte; ohne dieses Wort zu streichen, wurden dann die anga-
ben über das mitzugebende Futter bzw. die lebensmittel ergänzt.

47 metzen.
48 hafer.
49 verstieren = vom stier gedeckt werden.
50 zum Datum vgl. oben bei anm. 19.
51 luder-hafer, als viehfutter, hauptsächlich für Pferde.
52 Garsten.
53 rottenmann, steiermark.
54 Davor durchstrichen: Stachha.
55 schloss strechau.
56 5 Tag ausgebliben mit anderer tinte.
57 har = haar = Flachs; linset, auch leinset = leinsamen.
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Den 29. Mey haben mir zum scheiderhacken58 angefangen und haben gemacht in 
3 Tagn 18 Dawehr59 und 8 Dawehr.
Den 24. Mey haben zum Kieh60 Fuetter61 man62 angefangen;
scheiderdawehr gemacht an allen 67 Dawer. 
Den 19. Mey nach Triemdorf63 gefahren 12 Tag64.

zu Juni

Zu Fromleichnam65 So[ll] meine Mairin das Keibl ham.
Den 9. Juny haben Pflanzen gesetz.

1809                             
Den 17. Juny habe auf herschaf66 Befehl und in die Vorspan fahrenn auf Ens67, Von 
dorth an garr nach Wien fahren Müssen mit Frazösische68 [sic!] Soldatten und 
bagasche. Den 17. Juny forth gefahren und den 3. July nach Haus kommen Samt 
den Rossen. 2 Ros habe ich zuleihen genohmen Von letweier69 und im gut Stehen 
müssen; wen sich aber zurück kommen, so mus im des Tags70 Tas71 göben 4 f. und 
Futter frey; und mit göben habe ich im im geld 44 f. – 4 Mözn habern kleine Mas; 
er hat Kost 45 f. 30 x72 Stroh und 3 laibl prod und 4 lb.73 bradl;
got Sey danck es ist alles glüklich nach haus kommen.
33 Tag Ausgebliben74.

58 scheiter hacken.
59 mundartlich für tag(e)werk, hier offenbar nicht als Flächenmaß, sondern als maß einer tages-ar-

beitsleistung oder als raummaß. siehe dazu oben anm. 20.
60 vielleicht auch: Kiech.
61 Grünfutter, hauptsächlich für Kühe.
62 man = mahn, mähen.
63 vermutlich trindorf (Driendorf ), Gemeinde oftering, bez. linz-land, bei hörsching. bei schiff-

mann 1935, 221 die einzige entsprechung dieses ortsnamens in oberösterreich.
64 Diese notiz mit anderer tinte, eingetragen frühestens am 30. mai.
65 1. Juni.
66 herrschaft, der der bauernhof unterstand, nicht identifizierbar.
67 enns.
68 Das erste s ist hier nicht, wie es den regeln der Kurrentschrift entspräche, in der langen Form ge-

schrieben, sondern mit rundem s – der einzige schreibfehler!
69 Familienname oder zubenennung, vielleicht vulgo-name einer Person, nicht zu identifizieren.
70 mit verweiszeichen eingefügt.
71 taxe. – über der zeile nachgetragen, danach offenbar getilgt: 8.
72 X = Kreuzer.
73 Pfund.
74 Die letzte bemerkung über die Dauer der unternehmung mit anderer tinte nachträglich über die 

eintragung gesetzt.
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zu Juli

Zu Magdalena75 Sol meine blösl das Keibl ham, wan ich glückli bin.

vor august76

Den 10. Septemper hat die Mairin Verstirth.
Den 11. Septemper hat die blösl Verstürth;

in diesem Jahr Korn77 gemacht 6 ½ schober und 6 ½ Mözn Korn gemacht.
Den 17. Septemper den waiz78 ausgetroschen 24 schöber und haben gemacht 15 ½ 
Mözn waiz;
in diessen Jahr haben mir harschöber79 gemacht 67 schöber;
im diesem Jahr habe ich meine brös Mill80 Machen81 lassen.

zu november82

Den 25. Seper83 habe ich mein waiz zugebauth 1 ¾.
Den 5. october habe ich mein Korn zugebauth in der Sagleitn 2 ½ M[özn].

75 22. Juli.
76 zwischen september und oktober fehlte offenbar schon zum zeitpunkt der eintragungen das 

durchschossene unbedruckte Doppelblatt.
77 roggen.
78 Weizen.
79 Flachs-schober.
80 brös Mill: wohl Press-mühle zum Pressen von leinöl.
81 Davor gestrichen: gemach[t].
82 Wie anm. 76 zu august.
83 statt: Septemper.
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