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hans krawarik
rodung und besiedlung auf dem  
schweizersberg bei Windischgarsten

der schweizersberg zwischen teichltal, pießlingtal und Gleinkerau gilt heute 
in touristischer hinsicht als „Wanderparadies“ mit schönen blicken in das 
Garstnertal und auf die Gebirgsumrahmung. es lohnt sich gerade bei dieser 
erhebung die naturräumlichen komponenten zu hinterfragen. das anste-
hende Gestein besteht in weiten teilen aus sandsteinmergel und schiefer der 
Gosauschichten. Wo diese zutage treten, ließen die siedler den Wald stehen. 
die zeugen eiszeitlicher hinterlassenschaft sind unverkennbar.1 in den höheren 
lagen wechseln sich sanfte kuppen mit kleinen talungen ab. vereinzelt finden 
sich präglaziale verebnungsflächen in einer höhe von ca. 750 m. und dort hat 
das hochglaziale Würmeis den berg überflossen; noch heute ist nahe beim mayr 
hinterm eck ein ausgeprägter moränenwall sichtbar. im bereich Gschwandt-
stummersberg hat der eisstau Geschiebe einer schottermoräne, zum teil 
sogar sandig-kiesiges material liegen gelassen. nicht unwesentlich ist die linie 
degelleiten-rußmanstickel-Gallbrunn, wo reste eines „inneren Wallgürtels“ 
auf einen weiteren eisvorstoß hinweisen.2 zwischen diesen landmarken be-
finden sich fruchtbare Grundmoränenböden in form silikatischer braunlehme; 
an den östlichen abhängen gibt es in mulden auch vergleyte, nicht so frucht-
bare braunerden. an der wald- und niederschlagsreicheren Westseite zeigen sich 
im boden mitunter bleichhorizonte. dort hat die nacheiszeitliche erosion der 
pießling eine bewaldete riedellandschaft mit steilen hangpartien modelliert. 
beim Glöckl in der eben (roßleithen) erhielt sich ein kleines niedermoor. das 
Gelände des schweizersberges steigt nach einem ausgeprägten sander im norden 
von roßleithen unvermittelt an und erreicht nördlich des bauernhauses kroneck 

1 franz zwittkovits, Geomorphologie der südlichen Gebirgsumrahmung des beckens von Win-
dischgarsten (Warscheneck, bosruck, westliche haller mauern). in: Geographischer Jahresbericht 
österreich 29 (Wien 1963), 40–74, führt nach dem geomorphologischen überblick das überlappen 
des ennstalgletschers über den pyhrnpass aus; dabei werden etliche eisrandphänomene angespro-
chen.

2 harald eicher, erläuterungen zur quartärgeologisch-glazialmorphologischen kartierung in der 
inneralpinen senkungszone von Windischgarsten-stoder. in: Jahrbuch der geologischen bundesan-
stalt 122 (1979), 399–401, mit karte. dieser innere Wallgürtel liegt ca. 100 m unterhalb der hochgla-
zialen stauzone und prägt auch die hügeln knapp vor roßleithen. das lockermaterial der Grund-
moräne füllt den nordwest-abhang des schweizersberges, die oberen verebnungsflächen sowie die 
abhänge gegen süden und Osten.
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unter Wald die höhe von 845 m. der stummerkogel ist 817 m hoch, nördlich 
davon liegt das „eck“ (= anhöhe) auf 795 m. 

die streusiedlung der haufenhöfe mit einödfluren ist signifikant. mit 
ausnahme der bauern „hinterm eck“ scheinen die siedlerstellen die son-
nenbestrahlung aus dem südosten gesucht zu haben. das ziel dieser studie ist 
die zeitliche einordnung der anfänge dieser bergbauernlandschaft. als Quellen 
wurden urkunden, urbare, zehentverzeichnisse, das alte Grundbuch sowie der 
franziszeische kataster herangezogen. die vulgonamen der bauernhäuser sind 
durch Jahrhunderte weitgehend gleichgeblieben. eine toponymische analyse er-
gibt die vielfalt der herkunft dieser namen. es sind zunächst bezeichnungen 
aus der natur: Rorweg und Rorlaeiten meinen das „rohr“ bzw. die riedgras-
vegetation im sattelland von roßleithen (rohrleiten liegt oberhalb) und am Weg 
abwärts längs des seebaches. Gallprunn gibt den hinweis auf einen versiegten 
schöpfbrunnen, westlich davon ist der weithin sichtbare Rigl situiert. der häufig 
vorkommende siedlungsname Gißübl könnte natürliches Wassergerinne an-
zei gen, es gab aber auch zuweisungen zu „Warte am hügel“.3 der bereits 1467 
erwähnte name im Kraneckh dürfte ebenso, wie die teilnamen dieses Gutes 
(dachseck, fuchskogel) auf die tierpopulation hinweisen. das Geswant schließ-
lich drückt eine eigentümliche rodungsform aus. einige siedlungsnamen scheinen 
personennamen des spätmittelalters anzusprechen (u. a. pugel = puckl, tegel = 
teckel, Wohlführer = 1467 Wolfrer, 1467 ruesmann, 1467 Winter am berg, 1467 
hering).4

Die urkundlichen Quellen und ihre Interpretation

in das licht geschichtlicher überlieferung tritt der schweizersberg erst im 
13. Jahrhundert. der name „schweizersberg“ hat mit der in der umgebung ver-
breiteten schwaigwirtschaft nichts zu tun und geht auf den frühmittelalterli-
chen namen Swīdhart zurück.5 Wahrscheinlich handelt es sich um einen bam-
bergischen Gefolgsmann, der hier als erster roden ließ. erstmals hören wir den 

3 siehe dazu: lateinische sprachrelikte im bayerischen dialekt unter www.boari.de/ortsnamen/
giessuebl, die auskunft über die zahlreichen standorte und deutungsmöglichkeiten gibt. unter „at 
94“ ein hinweis auf das urbar 1492 [konrad schiffmann, die mittelalterlichen stiftsurbare des 
erzherzogtums österreich ob der enns ii, Wien und leipzig 1913, 537, 574, 601], es wird neben dem 
bauernhaus eine Grube erwähnt, die als viehtränke genutzt wird.

4 carmen kriegel, die siedlungsnamen der Gerichtsbezirke Grünburg, kirchdorf an der krems, 
Weyer und Windischgarsten (diss., Wien 1968), 132, nr. 431: kraneck = krähenhügel; 242, nr. 795.

5 beda schroll, urkunden-regesten zur Geschichte des hospitals am pyhrn in Oberösterreich 
1190–1417. in: archiv für österreichische Geschichte 72 (1888), 211, nr. 17 (1230): in monte, qui dici-
tur Sweikhartsperge ublOe iii, nr. 366 (1265): Sweichartsperg. der vorname kommt zwar schon 
in der karolingerzeit vor, ist aber seit der Jahrtausendwende häufiger zu finden und mit der kurz-
form Swikker im adel verbreitet gewesen.
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namen um 1230, als das hospital um 15 talente vom steirischen ministerialen 
Ortolf von strettweg zwei mansen (= huben) auf dem schweizersberg kauft. 
Ortolf bezeichnet dabei den hospitaler amizo als seinen „freund“.6 Wo sich 
diese Güter am schweizersberg befanden, bleibt vorerst verborgen. klarer hin-
gegen ist die große persönlichkeit Ortolf i. von strettweg, der u. a. babenbergi-
scher amtmann zu Judenburg war.7 etwas kryptisch geschieht am 10. februar 1239 
die verpfändung der bambergischen lehen des bedeutenden landesfürstlichen 
ministerialen hartnid iv. von Ort zwischen dem steyrfluss und dem pyhrnpass 
an das hospital am pyhrn. ein Jahr später erfolgte die tatsächliche schenkung zu 
seinem seelenheil, als hartnid im hospital übernachtete, wobei die Güter seines 
lehensmannes Heinrich dictus Holczman ausgenommen waren.8 die Orter 
treten bereits im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts zum hochstift bamberg 
in beziehung, vielleicht gehen ihre lehen, wozu wohl auch bauerngüter stoders 
gehörten, in das 12. Jahrhundert zurück; immerhin erwähnt hartnid alijs meis 
possessionibus sitis in valle Gerste, über deren erwerb durch das hospital wir 
topographisch nicht genau unterrichtet sind. Während diese anderen Güter of-
fenbar ohne probleme in den besitz des hospitals übergingen, dürften Güter am 
schweizersberg umstritten geblieben sein.

diese unsicherheit wird erstmals am 22. november 1254 angedeutet, als 
bischof heinrich von bamberg bei seinem aufenthalt im hospital auf bitten 
der bruderschaft omnia bona, die der Orter übertragen hatte, zum Geschenk 
auf ewige zeiten machte.9 und am 25. Oktober 1259 bestätigte bischof berthold 
von bamberg bei seinem aufenthalt in attersee alle bisherigen schenkungen 
unter anführung der Grenzen.10 dazu gehörten die bauerngüter zwischen dem 

6 schroll, urkundenregesten (zit. anm. 5), nr. 17 und nr. 18 zu ca. 1230. der hohe kaufwert 
entspräche heute ungefähr 100 000 €. Ortolf verkaufte die zwei mansen manu libera omni quasi 
obligacionis litigo soluto, hatte also volles verfügungsrecht, nachdem er nach rechtlichen auseinan-
dersetzungen (mit bamberg?) alle verpflichtungen erfüllt hatte. er suchte beim verkauf das einver-
ständnis seiner brüder konrad und dietmar. Ortolf hat seinem lehensmann ernst von teuffenbach 
die bona vendita alsbald abgelöst.

7 hans kr awarik, bedeutende strettweger in politik, kultur und Wirtschaft. in: berichte des mu-
seumvereines Judenburg, heft 22 (1989), 27–29.

8 ublOe iii, nr. 61: … possessiones meas, quas in meis vtilitatibus tenuj et iure feodali ab ecclesia 
babenbergensi possedi sitas inter fluuium styer et montem pyrdonem, omnes preter duo beneficia, 
que heinricus dictus holzman a me in feodo habet, ecclesie hospitalis sancte marie in pyrn obligau-
eram pro xvj. marcis argentj et xxx libris denariorum wiennensis monete. schroll 1888 (zit. anm. 
5), nr. 22 bzw. nr. 148 (dort falsch datiert). hans kr awarik, die territoriale entwicklung der 
herrschaft spital am pyhrn 1190–1490. in: Jahrbuch des Oberösterreichischen musealvereines 113 
(1968), 129, anhang 19 und 21. hartnid von Ort hatte in der fehde mit friedrich dem streitbaren das 
nachsehen und starb 1245 im kerker.

9 ublOe iii nr. 216. schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 35.
10 ublOe iii nr. 279. schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 47. auf ersuchen des spitals wurden u. a. 

folgende teilgebiete angeführt: Bona sita inter fluuios Sepach et pieznyk…Item bona inter fluuium 
Styer et montem pyrdonem nobis et nostre ecclesie per mortem quondam Hertnidi de Orte uacantia, 
que dicte domui in remedium anime nostre tradidimus.
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seebach (i. e. Westgrenze der Gleinkerau) und der pießling und damit auch der 
schweizersberg, ferner alle Güter hartnids von Ort zwischen steyrfluss und 
pyhrnpass. Wenige Jahre später, um 1265, berichtete abt friedrich von Garsten 
brieflich dem landschreiber ob der enns sein Wissen über streitigkeiten am 
schweizersberg um den spitaler besitz.11 acht Jahre später bekräftigt der abt von 
Garsten seine kenntnis vom spitaler besitz am schweizersberg; offenbar waren 
die streitigkeiten weitergegangen.12 einige Wochen später wurde die gerichtsan-
hängige auseinandersetzung für spital am pyhrn zufriedenstellend beendet. vor 
dem Gericht beim ottokarschen prokurator Gozzo zu enns erhielt das hospital die 
entfremdeten Orter Güter am schweizersberg zurück, worüber am 1. Juni 1273 ein 
bericht erfolgte.13 daraus erfahren wir, dass sich diese Güter Engelschalk von Inne 
angeeignet hatte. diese entfremdung muss in den 1260er Jahren begonnen haben. 

noch im gleichen Jahr versuchte heinrich von tywein Güter am schweizersberg 
an sich zu binden, indem er diese dem rüdiger prueschenk zu lehen gab.14 am 
11. märz 1275 erklärte konrad, provisor des hospitals in Windischgarsten, dass 
die entfremdeten bona in Sweichartsperg mit der übereinkunft zurückgegeben 
wurden, dass prueschenk u. a. diese Güter vom hospital auf lebenszeit erhalten 
sollte. da kaum ein Jahr später könig Ottokar dem hospital den einstigen besitz 
hartnits von Ort bestätigte, muss es sich bei der hardegger aktion um diesen 
besitz am schweizersberg gehandelt haben.15 diese Güter, die rudiger prueschenk 
erhielt, bestanden aus vier foeda (= lehen), nämlich jenes des Heinrich Graschoph 
und die anderen gelegen in Swant. nahezu am scheitel des schweizersberges 
befindet sich das bauerngut Gschwandtner (= biohof Gschwandt), das im 
mittelalter aus zwei abgabepflichtigen Gütern bestand. an den oberbäuerlichen 
lehensnehmer heinrich Graschoph erinnert noch im spitaler urbar 1492 das 

11 ublOe iii nr. 366. schroll 1886 (zit. anm. 5), nr. 53. darin erfahren wir, dass das hospital 
viele Jahre den besitz friedlich genossen hätte, wobei auch die familia (= lehenbare Gefolgschaft) des 
hospitals daran teilnahm. über die rechtstitel spitals war der abt aber nicht orientiert.

12 mOm/at-OOela/spitalampyhrncan/ ca. 1273. im gleichen Jahr bezeugt übrigens in einer in 
kirchdorf ausgestellten urkunde [schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 62] über eine zuwendung der 
Juta von lauterbach an das hospital ein Chunradus dictus Holczman.

13 mOm/at-OOela/spitalampyhrncan/1273_vi_01/charter. diese urkunde korrigiert die da-
tierung der entfremdung durch engelschalk von inne bei schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 70 (dort 
„1278“). der reiche kremser stadtrichter Gozzo war damals officialis domini Regis Bohemiae in 
Anaso. möglicherweise gehörte engelschalk zur „familia“ des hospitals, bereits 1272 [schroll 
1888 (zit. anm. 5), nr. 53] wird er als zeuge einer spitaler urkunde genannt.

14 schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 64. hinter dem namen heinrich von tywein verbirgt sich Graf 
heinrich von hardegg († 1270), zuvor burggraf von dewin, der im Gefolge könig Ottokars nach 
österreich gekommen und damals oberster landrichter in österreich war. er hatte um 1262 Wil-
libirg, Witwe des Grafen Otto von hardegg-plain geheiratet. er galt bei besitzstreitigkeiten als 
durchsetzungsfähig. die prueschenk besaßen in dieser zeit den sitz piberbach und waren kleinere 
Gefolgsleute.

15 ublOe iii nr. 471. in der tat verzichtete am 2. april 1302 [schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 114] 
die Witwe elisabeth von prueschenk auf das leibgedingsgut gegen eine jährliche Geldrente und 
käseabgabe. siehe auch 24. Jahrbuch des musealvereines Wels 1982/83, 112.
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bauerngut Graschoffpau (= familienbauernhof berger).16 der name „in der 
swant“ taucht schon um 1240 auf, als Heinricus cognomine Kaerlinc, sohn des 
leutold von Garsten, gegenüber dem hospital auf sein recht an diesen Gütern 
verzichtete.17

Die Aussage der Urbare – die siedlungsgenetische Analyse

eine überlegung kann bei dieser sachlage weiterhelfen: im zehentverzeichnis 
kremsmünsters 1325 folgen der bezeichnung Geswant 2 die namen Sweichartsperg 
4 und hinder dem Puhel 2. nach dem abgleich mit den zehentregistern 1467 
und 1492 handelt es sich bei letzteren um die zwei bauern unter dem Pichel 
(kandlergut, hörmanngut) beim seebachhof. der „schweizersberg“ betrifft 
 topographisch sicher das bauerngut stummersberg, bestehend aus zwei Gü tern.18 
Wahrscheinlich befinden sich dort die zwei lehen des Ortolf von strettweg von 
1230. 

bei dieser erkenntnislage scheint es zielführend, die zehentregister und das 
urbar des stiftes spital am pyhrn 1492 hinsichtlich der topographischen angaben 
zu hinterfragen. auf den eigentlichen hintergrund der zehentteilungen zwischen 
kremsmünster und spital während des 13. Jahrhunderts kann hier nicht einge-
gangen werden. tatsache ist freilich, dass in der regel, die Windischgarstner pfarre 
betreffend (auf die kremsmünster anspruch erhob), nicht der zweidrittelzehent 
pro bauerngut eingehoben wurde, sondern eine zuteilung von Gütern des tales 
zwischen steyr und pyhrn nach dem ungefähren alter der besiedlung durchgeführt 
wurde; mit wenigen ausnahmen reichten also die vor der Gründung des hospitals 
gerodeten Güter den zehent nach kremsmünster. dieser umstand liegt bereits 

16 schiffmann 1913 (zit. anm. 3), 575, nr. 292. siehe auch die interpretation bei kr awarik, das 
Windischgarstner becken im mittelalter, in: mitteilungen des Oberösterreichischen landesarchivs 
9 (1968), 205f. die wiederholt auftretenden namen auf -bau können auf eine oberbäuerliche schich-
te, also einschildige lehensnehmer, zurückgeführt werden; die eigentlichen bewirtschafter waren die 
Kolonen.

17 ublOe ii, s. 475, nr. 330. schroll 1888 (zit. anm. 5), nr. 25; im ublOe falsch zu „1200“ 
datiert: die formulierung tam ius foedale quam eciam ius proprietas tam in acquisitis quam in 
acquirendis hospitali sancte Marie in Pirn libere contulit, bedeutet wohl, dass kaerlinc darüber 
frei verfügt hat und auf keinen lehensherren mehr rücksicht nehmen musste. da diese urkunde 
zeitnah der schenkung des hartnid von Ort gegeben wurde, wäre zunächst an eine identität mit dem 
bauernhof Gschwandt zu denken. im zehentregister kremsmünsters 1467 lässt allerdings die be-
zeichnung Kergelsgraben (1492 kergleinsgraben) für das direkt benachbarte bauerngut aufhorchen. 

18 schiffmann 1913 (zit. anm. 3), 437. in der zeit um 1300 meinte der begriff „schweizersberg“ 
noch die oberste region dieser erhebung, im 15. Jh. wurde bereits die ganze bergbauernlandschaft 
zwischen roßleithen, pießling und Gleinkerau damit bezeichnet. es sind 1325 aber noch zwei Güter 
angeführt: handelt es sich dabei um die Güter berger und christa? die benennung hinter dem Ekh 
2 ½ domus (= häuser) am anfang des zehentregisters verrät die beiden bauern eckbauer und kreil 
sowie den halbzehent des späteren Gutes seebachstickel und lässt sich 1467 und 1492 bestätigen.
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im zehentregister 1325 vor, wobei aber eine topographische zuordnung nicht ein-
fach ist.19 Wenn man dazu konsequent die nachfolgenden zehentregister (1467, 
1492) vergleicht, lassen sich die 1325 verwendeten summarischen bezeichnungen 
Seepach 4 (= seebachhof, Wohlführer, ruesmanstickel, stadlleiten), auf 
dem Puhel 4 (= Glöckl, hödled, pöhitzer, feldbauer) und an dem Rorweg 5 
(= rorweg, hertelsgraben, kergelsgraben, Wintersberg, spitznaglgut) erklären. 
das „springen“ im register ist auch an anderer stelle üblich, ebenso hier: Auf 
dem Puhl 5 meint offenbar die pichelgüter zwischen Windischgarsten und der 
Gleinkerau (= prieller am pichel, schöttl, mayrbichler und ecklhof am pichel).20 
in kremsmünster, wo man den zehent aufzeichnete, hatte man um 1300 keine 
ausgeprägte geographische vorstellung wie 1467/1492, als der seebachhof ein 
verwaltungszentrum des stiftes war. der gelungene topographische nachweis, der 
sich mit blick auf den zehent im urbarextrakt spitals von 1709 bestätigt, vermit-
telt, dass die zehentabgaben in dieser aufteilung mit ganz wenigen ausnahmen 
seit dem späten 13. Jahrhundert bestand hatten und nicht verändert wurden.21 

Wie schon erwähnt, betreffen die namen auf -bau eine schichte von 
aftervasallen, die zwischen hohem adel und den eigentlichen bauern standen. 
die namen Wachsenpau (teil der rorleiten), Seyfridspau (teil des Grabmer), 
Graschoffpau (= berger) und Stadelpau (= christa) haben sich bis in die frühe 
neuzeit erhalten. ferner fällt auf, dass im spätmittelalter das Gut mayr hinterm 
eck als Stegraiffhof bezeichnet wird und offenbar ein herrschaftlicher meierhof 
war. ein weiterer fingerzeig ist die tatsache, dass einige Güter aus zwei ab-
gabepflichtigen Gütern bestanden: rohrleiten, Gschwandtner, stummersberg, 
Grabner. mit ausnahme des letzteren Gutes handelt es sich um besitz mit grö-
ßeren nutzflächen, so dass an eine teilung vor dem 13. Jahrhundert zu denken ist, 
die später zurückgenommen wurde. 

aus der studie über die Gleinkerau wissen wir, dass die einschätzung, die 
zehentzuordnung würde aufschluss über die rodungszeit bringen, weitge-

19 schiffmann 1913 (zit. anm. 5), 436, nr. 1–131: das register führt im bereich zwischen Glein-
kerau und pießling folgende domus an: 38. Rorlaeiten 1, 39. auf dem Puhel 5, 40. in der Grub 2, 41. 
in Gallbrunn 1, 42. Seepach 4, 43. Item in dem Geswant 2, 44. in Swaeichartzperg 4, 45. hinder 
dem Puhel 2, 46. Item auf dem Puhel 4, 47. Item in der Grub 1, 48. Auf dem Prebol 1, 49. Auf 
dem Walhantekk 1, 50. In dem Glaeunikhtal 2, 51. an dem Roweg 5. bei der rorleiten, Gallbrunn, 
Gschwandt und hinter dem pichel (siehe s. 61) bzw. bei nr. 40 (= reitersgrub, Grafenhub), 47 (= 
Grübler), nr. 48 (= präwaldgut), 49 (= Weingartgut) und 50 (= fasanbichel) dürfte die identität 
klar sein. vgl. auch hans kr awarik, die Gleinkerau bei Windischgarsten. besiedlung, bevölke-
rung und entwicklung in vorindustrieller zeit, in: Jahrbuch des Oberösterreichischen musealverei-
nes 151 (2006), 86.

20 schiffmann 1913 (zit. anm. 3), 605, nr. 307–311, bzw. register 1467: nr. ½, nr. 24–26.
21 Oberösterreichisches landesarchiv, stiftsarchiv spital am pyhrn, hs. 15, fol 130–270. vgl. dazu kr a-

warik 1968 (zit. anm. 16), karte „zehent 1809/1815“.
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hend den besiedlungsgang erklärt.22 die kulturflächenmethode wiederum  – 
die vorgangsweise, durch bestimmung der Größe des „hochmittelalterlichen“ 
nutzlandes (acker, Garten, Wiese) die ungefähre besiedlungszeit zu beurteilen 
– bedarf in einzelfällen einer siedlungsgenetischen analyse. die urbare ab 1492 
führen zusätzliche rodungen oder „überländ“ bzw. reit- und almrodungen 
an, die bei der analyse unberücksichtigt bleiben. das spitaler urbar 1709 
weist aber zwei „zerstückelungen“ aus, deren rekonstruktion mit hilfe des 
franziszeischen katasters gelingt.23 das ergebnis überrascht zunächst: Gerade 

22 kr awarik 2006 (zit. anm. 19), 44–47: der zehent nach spital dürfte die besiedlungszeit ca. 
1200–1250 einschließlich der abgeteilten Güter in diesem zeitraum sowie die neubrüche umfassen. 
der zehent nach kremsmünster legt die besiedlungszeit vor ca. 1200 nahe und schließt auch abtei-
lungen von bauerngütern nach ca. 1250 mit ein.

23 Oöla, stiftsarchiv spital am pyhrn, hs. 15 (urbar 1709), fol 131 (Gütl am riegl), fol 136 (rueß-
manstickel). um 1700 profitierten aus der zerstückelung durch ankauf das Wohlführergut, die 
haindlmühle (= pulvermacher) und das sensenwerk roßleiten. das häusel in der Wohlführerleiten 
wurde 1660 errichtet und übernahm später einige liegenschaften. die rekonstruktion des Gutes 
rueßmanstickel ergibt ziemlich genau 12 Joch, das Gütl am rigl nicht ganz 18 Joch. 
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am südosthang des schweizersberges, wo durchgehend kremsmünster den 
zehent einhob, zeigen sich nach der nutzfläche kleinere besitzeinheiten, deren 
Größe eher für das 13.  Jahrhundert typisch ist. allerdings sind mehrfach auf-
fällig gerade Grundgrenzen sichtbar: christa / berger, Wintersberg / patzenhub, 
kergelsgraben / hertelsgraben, rueßmanstickel / Wohlführer, sowie die Grenze 
zwischen stadlleiten und puglleiten bzw. degelleiten; zusätzlich ist die ge-
teilte blockrodung hinter dem eck erkennbar. möglicherweise also gab es im 
hochmittelalter teilungen von bauerngütern; von der hand zu weisen ist 
das nicht, immerhin würden die jeweils zwei Güter der bauern stummersberg 
(ca. 20 Joch) und Gschwandtner (ca. 13–14 Joch) rechnerisch die situation am 
südostabhang widerspiegeln.24

später geteilte Rodungsshufen sind aus dem stoder, in der Gleinkerau und aus 
dem Wenger hügelland nachgewiesen. es ist daher durchaus vorstellbar, dass es 
auch am schweizersberg eine solche anfängliche aufschließung gegeben hat. zu 
bedenken ist allerdings bei der anwendung der kulturflächen die zeitversetzte 
einschätzung bei den anfängen von etwa einem halben Jahrhundert gegenüber 
dem oberösterreichischen zentralraum. dabei würden drei solche „hufen“ mit 
ca. 50 Joch (ca. 29 hektar) auf die zeit um 1100 weisen und zwar der seebachhof, 
der rodungsblock der Güter hinterm eck und die rohrleiten. mit hinblick 
auf morphologie und untergrund müssten die Güter stadlleiten/degelleiten/
puglleiten (48 Joch) eher in die phase 1150–1160 eingereiht werden. in diesem 
zeitschnitt sind wahrscheinlich rohrweg / Gallbrunn sowie der stummersberg und 
berger / christa erschlossen worden. hingegen zeigen die Güter Gschwandtner (27 
Joch), Wohlführer / rußmanstickel (27 Joch) und kerglsgraben / hertelsgraben 
(26 Joch) die zeit 1170–1180 an. Gegen 1200 nahm man vielleicht die rodung 
von Wintersberg / patzenhub (20 Joch) bzw. spitznaglgut (17 Joch) vor. von 
den stammgütern haben sich vermutlich im zeitraum 1200–1250 degelleiten, 
puglleiten, patzenhub abgespalten (zehent nach spital), rueßmanstickel und 
hertelsgraben aber erst nach 1250 (zehent nach kremsmünster). 25 neubrüche im 
13. Jahrhundert (zehent nach spital) waren vielleicht das Gütl am rigl, kroneck 
und Gißübl. kulturfläche und zehentorientierung sind kompatibel, d. h. die an-
gesprochenen Güter und ihre teilungen entsprechen in Größe und zuordnung 

24 zumindest in zwei fällen liegt auch kartographisch ein hinweis für einstige zusammengehörigkeit 
vor: der Waldanteil des mayr hinterm eck liegt oberhalb des kreilhofes von liegenschaften des 
nachbarguutes umgeben; der Waldanteil des kergelsgrabner wird von den anteilen des Grabnergu-
tes flankiert. auffällig wäre auch der dem bauerngut Gißübl benachbarte Waldanteil. möglicherwei-
se gab es dort eine rodungshufe, die ursprünglich Wintersberg, patzenhub und Gißübl umfasste und 
etwa zur zeit der benachbarten Grabengüter um 1170–1180 gerodet wurde.

25 rorweg und Gallbrunn müssten sich aufgrund ihrer kulturfläche bereits im 12. Jahrhundert ge-
trennt haben. die angesprochenen „geraden“ Grundgrenzen deuten freilich nur eine möglichkeit an 
und sind kein beweis; auch zwischen stummersberg und berger verläuft eine ziemlich exakte Grund-
grenze. auffällig ist allerdings die exzentrische lage des bergergutes an der Grenze zum christagut.
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jeweils den erkenntnissen in der Gleinkerau. es gibt eine einzige ausnahme: die 
mögliche rodungshufe christa / berger reicht den zehent 1467/1492 nach spital, 
eine allfällige abspaltung des bergergutes (heinrich Graschoph!) sollte noch im 
späten 12. Jahrhundert erfolgt sein. für diese sachlage des zehents gibt es keine 
plausible erklärung.26

Wie der kataster und die rustikalfassion verraten, war am schweizersberg 
die egartwirtschaft üblich; die Wechselwirtschaft mit Grünlandbetonung 
nutzte kurzfristig die in unregelmäßiger blockflur verteilten Äcker innerhalb der 
besitzeinheiten mit diversen Getreidesorten (hafer, roggen; Weizen, Gerste), 
um dann eine mehrjährige Wiesennutzung anzuschließen. starke veränderungen 
in diesem agrarsystem vollzogen sich in der frühen neuzeit durch den ausgriff 
einzelner bauern auf almen unter der Grundherrschaft steyr jenseits des 
hengstpasses.27 für die zeit der mittelalterlichen erschließung lassen sich aber 
keine schwaigwirtschaftlichen tendenzen ausmachen, wenn auch die Güter 
rohrleiten und rohrweg 1492 almnutzung an den vorbergen des Warschenecks 
beanspruchten. die zum teil stürmischen Güterteilungen im 12./13. Jahrhundert 
sind eher ein indiz für bäuerliche mischbetriebe. ihre rücknahme in einigen 
fällen dürfte wie auch anderswo im Garstnertal mit den unwirtlichen zeiten ab 
der mitte des 13. Jahrhunderts zusammenhängen. 

die Wahrscheinlichkeit für den vorgestellten besiedlungsgang ist groß. dieser 
stimmt im Wesentlichen auch mit der höhenlage und den umweltbedingungen 
überein. den anfang machen um 1100 der seebachhof, die rodung hinterm 
eck (670 m) und die rohrleiten bei roßleithen (700 m). Gegen die mitte des 
12. Jahrhunderts scheint ein bambergischer Gefolgsmann schweighart auf den 
oberen verebnungsflächen des berges (stummersberg-christa, ca. 750 m) ge-
rodet zu haben; vermutlich ging man bald auch an die erschließung der östlichen, 
sonnigen  „leiten“ am schweizersberg. etwa gleichzeitig setzte die rodung am 
rohrweg (620–690 m) bachaufwärts ein. im letzten drittel des 12. Jahrhunderts 
dürften rodungshufen beim Wohlführer (760 m) und im Graben bzw. Gschwandt 
(750/780 m) entstanden sein. das „schwenden“ war eine rodungsform, bei der 

26 vereinzelt gab es in den nachfolgenden zehentregistern veränderungen und es lässt sich nachweisen, 
dass kremsmünster bis 1467 insgesamt 24 zehente verloren hat [kr awarik 1968 (zit. anm. 16), 
196]. siehe auch schiffmann 1913 (zit. anm. 3), 437, nr. 53: In Raeut paei dem Sê bzw. s. 608, nr. 514 
im Reutt bei dem See 2 heuser, non est unser (bauern liegelsberg und lendlsberg beim Gleinkersee). 
Wenn nun 1325 am scheitel des schweizersberges vier zehentgüter angegeben werden, 1467 aber nur 
zwei verzeichnet sind (stummersberg), scheinen die zehente von Graschoffpau und stadlpau vor 
1467 zu spital gewechselt zu haben.

27 hans kr awarik, die almen am sengsengebirge. in: fürsten in der Wildnis, thronfolger franz 
ferdinand in den kalkalpen (schriftenreihe des nationalparks kalkalpen 15), linz 2016, 49 und 52f: 
zwei Güter (mayr hinterm eck, Gallbrunn) besaßen zeitweise almen am Warscheneck, der ruesm-
anstickel 1594–1652 die alm zeitschengraben in der rosenau. ein stärkeres engagement erfolgte seit 
dem 17. Jahrhundert z. b. bei almen an der zöckerleiten (seit 1597 Gschwandtner) oder im sitzen-
berg (degelleiten, Wohlführer) bzw. tainfahrt (rohrleiten) unter der Grundherrschaft steyr.
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man zunächst die baumrinden abschälte, um bäume absterben zu lassen bzw. 
sträucher und niederholz durch brand beseitigte. es ist davon auszugehen, dass 
noch die rodungsansätze Wintersberg (800 m) und spitznagl (840 m) ungefähr 
gegen 1200, die neubrüche kroneck (800 m) und am Gißübl (830 m) aber be-
reits in der zeit des hospitals durchgeführt wurden. für diesen zeitraffer spricht 
auch die Waldverteilung auf der westlichen hangseite des schweizersberges. im 
Geswant dürften die letzten frühen rodungshufen angelegt worden sein, die 
keinen direkten Waldanschluss mehr hatten.

rodungen im 12. Jahrhundert wurden wohl nicht ohne eine gewisse zu-
stimmung des Grundherren bamberg durchgeführt. bei den Ortern ist die 
lehennahme sicher; bei Ortolf von strettweg und auch dem niederen Gefolgsmann 
heinrich kaerlinc werden rechtliche auseinandersetzungen kryptisch angespro-
chen. nach den bisherigen ausführungen kann man eigentlich ausschließen, dass 
die strettweger und Orter erst im 13. Jahrhundert am plateau des schweizersbergers 
roden ließen. die eigentlichen Organisatoren waren aftervasallen, die unter sich 
die mansi serviles (bauernhuben) mit ihren kolonen hatten. erstaunlich ist al-
lemal, dass während des interregnums wiederholt eine begrenzte region am 
schweizersberg zum zankapfel zwischen dem hospital und großen bzw. kleinen 
Gefolgsleuten wurde.28 es war eine an auseinandersetzungen reiche zeit, wie 
andere konflikte zwischen hospital und stift Gleink oder stift kremsmünster 
zeigen.

Die Bauerngüter am Schweizersberg

die bauern hinterm eck gehören heute zur Ortschaft pichl, sonst alles zur 
Ortschaft schweizersberg. beim urkundlichen nachweis bedeutet die Jahreszahl 
in klammer den indirekten hinweis.

Haus-
num-
mer

Haus-
num-
mer 
1825

Vulgo-
name

Name 
1825

Alter 
Name 
1325–
1492 

Kultur-
fläche 
(in 
Joch)

Zehent Nach-
weis

32 26 Teglleiten Degelleiten Tekl-
leytten

21 Spital 1492

73 25 Trinkl Puglleiten Pukl-
leytten

15 ½ Spital 1492

28 bekanntlich hat der bamberger bischof 1259 das ganze Gebiet zwischen seebach und pießling be-
stätigt. über die unteren hangpartien des schweizersberges liegen vor diesem zeitpunkt keine 
 erwerbungsdaten vor.
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136 23 Wohlfüh-
rer

Wohlführer Wolfrer 14 ½ Kremsmünster 1467 
(1325)

138 19 Rußmaier Rußmansti-
ckel

Rues-
manstikl

12 Kremsmünster 1467 
(1325)

139 24 Stadler Stadlleiten Stadl-
leytten

12 ½ Kremsmünster 1467 
(1325)

143 12 Trinkl-
gschwant

Gschwandt Geswant 27 Kremsmünster 
²/³

1325

144 31 Stummer Stum-
mersberg

Stuerms-
berg

41 Kremsmünster 1467 
(1230)

145 30 Berger Graschopf-
bauer

Gra-
schoffpau

16 ½ Spital 1275

146 29 Christa Stadlbauer Stadlpau 24 ½ Spital 1492 
(1325)

162 20 Rohrweg Rohrweg Rorweg 25 Kremsmünster 1325

181 17 Riegler-
weber

Weber Gütl am 
Rigl

18 Spital 1492

185 18 Gallbrunn Gallbrunn Gallprunn 15 Kremsmünster 1325

225 15 Karls-
graben

Karls-
graben

Kergels-
graben

12 Kremsmünster 1240

228 14 Grabner Hartl-
graben

Hertels-
graben

13 ½ Kremsmünster 1467 
(1325)

229 16 Rohr-
leiten

Rohrleiten Rorleiten 50 Kremsmünster 1325

247 8 Kronegg Kroneck Kranegk 13 Spital 1492

253 6 Spitz-
nagel

Spitznagl Hering im 
Eck

17 Kremsmünster 1467 
(1325)

260 9 Pazbauer Patzenhueb Scheffer-
gut

10 Spital 1492

262 10 Win-
tersberg

Win-
tersberg

Winters-
berg

10 Kremsmünster 1467 
(1325)

263 11 Gießübl Gißübl Gißübl 9 Spital 1492

349 32 Kreil Saumandl-
gut

Sauman-
tel

16 Kremsmünster 1467 
(1325)

350 33 Eckbauer Mayr hin-
term Eck

Stegraiff-
hof

33 Kremsmünster 1467 
(1325)
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