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Vorwort.

JNach dreiundzvvanzig Jahren folgt detn 1866 heraus-
gegebenen ersten Bande der »Mittheilungen des krainischen
Musealvereines» der zvveite. Ungunst der Zeitverhaltnisse, der
beklagenswerte Heimgang vieler berufenen Mitarbeiter haben
die Wiederaufnahme der Publicationen so lange verzogert.

Inzvvischen sind die Aufgaben des krainischen Museal-
vereines vermehrt worden, indem der einst so thatig wirkende
historische Verein mit dem Musealvereine versclimolz, so dass
dem letzteren nun auch die Pflege der historischen Seite der
Landeskunde zufiel. Dementsprechend erscheinen die Abhand-
lungen in diesem Kande auch nach den zwei Hauptgebieten,
dem geschichtlichen und dem naturwissenschaftlichen, geglie-
dert, und es wird das Bestreben der Vereinsleitung sein, stets
beide Richtungen in gleicher Weise zu beriicksichtigen.

Die «Mittheilungen» beabsichtigen nicht nur in regel-
massiger Folge die Ergebnisse der Landeserforschung in
ihrem ganzen Umfange den weiteren Kreisen des Heimat-
landes zuganglich zu machen, sondern bezwecken auch, die
Fortschritte der Landeskunde .iiber die Grenzen desselben
hinaus zu vermitteln und durch Fortsetzung des friiher bestan-,
denen sowie Anbahnung neuen Tauschverkehrs in regen
wissenschaft1ichen Wechselverkehr mit gleichartigen Institutcn
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und Korperschaften in Oesterreich-Ungarn und dem Auslande
zu treten.

Ist ja Krain so reich an Schatzen der Natur und des
Wissens, bietet doch allein die Fiille prahistorischer und
romischer Reliquien Stoff genug, um, von kundiger Hand
gestaltet, manchen wertvollen Beitrag zur Anthropologie und
Archaologie zu liefern!

Auch der wissenschaftlichen Literatur iiber Krain wollen
die «Mittheilungen» in der Zukunft volle Aufmerksamkeit
widmen; schon im nachsten Bande wird eine besondere Rubrik
«Literaturbericht> eroffnet werden. worin die wichtigeren, Krain
betreffenden wissenschaftlichen Publicationen, die im Jahres-
laufe in beiden Landessprachen erschienen, eingehende Wiirdi-
gung finden werden. Namentlich inbetreff der slovenischen
Literatur erscheint eine derartige Uebersicht ausserst zueck-
massig, da auf diese Weise die in slovenischer Sprache ge-
schriebenen, oft wertvollen und gediegenen Abhandlungen
ihrem Inhalte nach auch den nicht sprachkundigen, wissen-
schaftlichen Kreisen Oesterreich-Ungarns und des Auslandes
leichter zuganglich gemacht und die darin niedergelegten
wichtigen Forschungsresultate allgemeiner verbreitet werden.

Der krainische Musealverein erbittet sich fiir sein Unter-
nehmen auch die kraftige Unterstiitzung und tliatige Theil-
nahme aller, die fiir das Land Krain, dessen Natur und Ge-
schichte Interesse hegen; nur durch das Zusammenvvirken aller
berufenen Krafte kann Gediegenes geleistet und die Absicht
der Vereinsleitung erfiillt vverden.

Leider steht der Musealverein an dem Grabe seines lang-
jahrigen, unermiidlichen Leiters, seines ausdauernden Erhalters
durch mehr als zwei Jahrzehnte misslicher Verhaltnisse, seines
VViederbegriinders nach Eintritt giinstigerer Umstande, seines
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Fiihrers und geistigen Mittelpunktes: Karl Deschmann ist
nicht mehr! Nachdem er noch mit dem Aufgebote seiner
letzten Lebenskrafte bei dem IViederaufbaue des Vereines den
hervorragendsten Antheil genommen, starb er vor Abschluss
dieses Bandes am 11. Marz 1889. Fiir den Musealverein, der
so recht sein Werk, und fiir den er, als der beste Kenner des
Landes Krain, eine unschatzbare Kraft war, blieb er bis in die
letzten Lebenstage durch Abhaltung von Vortragen und Lie-
ferung eines Aufsatzes fiir die «Mittheilungen» thatig.

Unter dem frischen Eindrucke dieses grossen, unersetz-
lichen Verlustes, den die krainische Landeskunde erlitten, aber
auch von dem lebhaften Bestreben durchdrungen, die wissen-
schaftliche Erforschung des Landes nach Kraften zu fordern,
tritt der Ausschuss mit diesem Bande in die Oeffentlichkeit
und erbittet fiir denselben, sowie die Bestrebungen des Museal-
vereines iiberhaupt, wohlwollende Aufnahme.

Der Ausschuss
des krainischen Musealvereines.

ft



A.

Ver eins - Angelegenheiten.



I. Chronik des Vereines.

Seit dem Erscheinen des letzten Bandes der «Mittheilungen
des Musealvereines fiir Krain* im Jahre 1866 hat derselbe wohl
seine literarischen Beziehungen zu den ausvvartigen, gleichstrebenden
Korperschaften unterbrochen, doch im Innern seine Thatigkeit,
\venn auch in bescheidener Form und mit mancherlei Unter-
brechungen, fortgesetzt. Die damalige Vereinsleitung war bemiiht,
das Interesse an den Bestrebungen des Musealvereines nach Um-
standen und Kraften wach zu erhalten und suchte namentlich,
durch periodische Abhaltung der Monatsversammlungen in diesem
Sinne zu wirken. Doch die ungiinstigen Zeitverhaltnisse machten
sich, gleichvvie im «Historischen Vereine fiir Krain», immer flihl-
barer geltend, so dass bereits im Jahre 1867 eine theilweise Ver-
einigung beider, in den Zielen doch gemeinsam wirkenden Korper-
schaften erfolgte; von nun an vvurden die Monatsversammlungen
nicht mehr getrennt abgehalten, sondern vereinigt und in den Vor-
tragen sowohl die historische als auch die naturwissenschaftliche
Richtung gleichmassig und eintrachtig gepflegt. Solcher Monats-
versammlungen fanden in dem Zeitraume von 1867 bis 1872 drei-
undz\vanzig statt, und zwar am 15 Mai und 28. November 1867;
3. Janner, 4. Marz, 18. April, 14. November 1868; 22. Janner,
26. Februar, 24. Marz, 29. April 1869; 19. Janner, 9. Februar,
2. Marz, 29. April, 19. Mai, 21. Juli, 14. December 1870;
25. Februar, 5. April, 17. Mai, 31. October 1871; 2i.Marz 1872.
Nach dieser Zeit erlahmte auch dieser Zweig der Vereinsthatigkeit,
und zwar zumeist durch die Inanspruchnahme der zum Wirken im
Musealvereine berufenen Krafte nach anderen Richtungen des
Berufs- und offentlichen Lebens.

Zwar schien die iiberraschende Aufdeckung der Laibacher
Pfahlbauten und die darin gemachte reiche Ausbeute von pra-
historischen Fundstiicken noch einmal die Gelegenheit zur Wieder-
aufnahme der Thatigkeit des Musealvereines zu geben, wie der vom
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hochverdienten, unlangst verblichenen Musealcustos K. Deschmann in
der Versammlung votn 14 October 1875 iiber «die Laibacher Pfahl-
bauten» gehaltene Vortrag beweist, doch fand dieser Versuch keine
weitere Fortsetzung, der Musealverein fristete zwar seine Existenz
\veiter, doch ohne ein ausseres Zeichen seiner Lebensthatigkeit zu
geben. Ja, sein Zwillingsbruder, der historische Verein, sah sich
sogar durch die obwaltenden Umstande veranlasst, am 2. Juli 1885
seine Auflosung, beziehungsweise Verschmelzung, mit dem noch
formell bestehenden, die Wiederkehr gtinstigerer Verhaltnisse ab-
\vartenden Musealvereine zu vollziehen. In der am genannten Tage
von dem damaligen Leiter des historischen Vereines, dem leider
zu frilh dahingeschiedenen krainischen Gescbichtsschreiber August
Dhnitz, einberufenen letzten Versammlung entwickelte der Genannte
die zu diesem Schritte veranlassenden Griinde mit nachstehenden
Worten:

«Der historische Verein fiir Krain ist im Jahre 1846 ins
Leben getreten. Von diesem Jahre angefangen bis zum Schlusse
des Jahres 1868 hat der Verein durch regelmassige jahrliche
Herausgabe seiner, ein schatzbares historisches Material ent-
haltenden «Mittheilungen» und durch mehr oder minder regel-
massig abgehaltene Monatsversammlungen mit miindlichen Vortragen
eine erspriessliche Wirksamkeit entfaltet. Seit dem Jahre 1869
hat diese Thatigkeit theils infolge der den \vissenschaftlichen
Bestrebungen weniger giinstigen Zeitverhaltnisse, theils infolge des
Abganges von hervorragend thatigen Mitgliedern aufgehort.

In ersterer Beziehung war es die Politik, welche die besten
Geisteskrafte absorbirte, in letzterer Beziehung muss ich daran
erinnern, dass uns das unerbittliche Geschick der Sterblichkeit
fast alle hervorragenden, fiir die Vereinszwecke thatigen Mitglieder
entrissen hat. Wir haben nicht allein den Tod unseres Protectors
Baron Codelli, sondern auch das Hinscheiden unseres Directors
Dr. H, Costa, seines hochbegabten Sohnes, unseres langjahrigen
Secretars, Dr. E. H. Costa, des Vereinscustos Jelloiischeg, der eifrigen
Mitarbeiter Peter Hitzinger, Georg Kosina, Adalbert Kraus, Pro-
fessor Petruzzi, Director Nečdsek zu betrauern. Wenn nun auch
von einer eigentlichen Vereinsthatigkeit seit diesem Zeitpunkte
keine Rede mehr sein konnte, so war doch der Fortbestand des
Vereines im Interesse der historischen Localforschung gelegen, die
Fortsetzung des Schriftenaustausches mit so vielen gelehrten Gesell-
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schaften verschaffte uns von den grossen Centren der Wissenschaft
abgeschlossenen Localforschern die Moglichkeit, an den Fortschritten
der bistorischen VVissenscbaft tbeilzunebmen, Werke einzusehen und
zu bentitzen, die uns sonst unerreichbar geblieben waren, unsere
Sammlungen wurden so vermehrt und beniitzbar erhalten. Ich
selbst war bestrebt, den verbundenen Vereinen einen Ersatz fiir
den Entgang unserer ,Mittheilungen' zu bieten, indem ich im
Jahre 1874 eine ,Geschichte Krains' der Oeffentlichkeit iibergab
und sammtlichen Vereinen zusendete.

Ich kann wohl auch dieses mein Werk als Werk des Vereines
bezeichnen, denn die Anregung zu demselben habe ich im Verein
erhalten, und er hat mir einen grossen Theil des Materiales ge-
liefert. Wenn nun trotzdem die Auflosung des historischen Vereines
fiir Krain heute auf die Tagesordnung gesetzt wird, so sind es
wieder die Zeiturastande, welche dies rechtfertigen. Durch die aus
der Initiative der krainischen Sparcasse hervorgegangene, gross-
artige Schopfung des Rudolfinmns, als eines Centralpunktes aller
wissenschaftlichen Sammlungen und Bestrebungen des Landes, ist
der Grund gelegt fur eine griindliche Pflege der Landeskunde, fur
eine Vereinigung aller bisher getrennten Krafte zum Wohle des
Ganzen. Es besteht zudem bereits ein Verein zur Pflege der Landes-
kunde in allen Richtungen, also auch der historischen — der
Musealverein. Nichts erscheint natiirlicher, als dass der Museal-
verein die Fortsetzung der Thatigkeit des historischen Vereines und
das Landesmuseum die Sammlungen desselben iibernimmt und mit
den seinigen vereinigt. Es ist kein Ausblasen des Lebenslichts,
kein Begraben bei lebendigem Leibe, was dem historischen Vereine
zugemuthet wird, nein,- indem der historische Verein Krains seine
eigene Auflosung formell ausspricht, spricht er zugleich sein Wieder-
aufleben, seine VViedererneuerung aus. Le roi est morte, vive le
roi! Der historische Verein ist todt, es lebe der historische Verein,
der im Musealvereine Wiedergeborene !»

Durch die Annahme des auf Auflosung des historischen Ver-
eines gestellten Antrages giengen die wertvolle archivalische und
Biicher-Sammlung sowie das sonstige Vereinsinventar in den Besitz
des Landes, bezw. des krainischen Landesmuseums, iiber, der Museal-
verein erhielt jedoch durch diesen Act die Aufgabe, die Thatigkeit
und das Leistungsgebiet des aufgegebenen Vereines mit seiner bis-
herigen, mehr nach der natunvissenschaftlichen Seite gerichteten
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Wirksamkeit zu verschmelzen. So lange die wissenschaftlichen Samm-
lungen des krainischen Landesmuseums in ungeeigneten, angesichts
der stetigen Vermehrung der Objecte vollig unzureichenden Kaurn-
lichkeiten untergebracht waren, konnte indessen der Musealverein
keine regere Lebensthatigkeit beginnen; selbst unter giinstigeren
Zeitverhaltnissen, als sie thatsachlich bestanden, ware die Abhaltunsr
der Versammlungen u. s. w. sch\ver durchfiihrbar gewesen. Erst mit
dem hochherzigen Entschlusse des hohen krainischen Landtages,
bezw. der loblichen krainischen Sparcasse, vom Jahre 1881, dem
krainischen Landesmuseum eine neue, \viirdige Heimstatte zu schaf-
fen, trat die Zukunft des schlummernden Musealvereines in ein
neues Stadium.

Nach Vollendung des monumentalen Baues, nach erfolgter
Uebertragung der Sammlungen schien auch der Zeitpunkt gekom-
men, den Musealverein wieder zu neuem Leben zu envecken. Der
die Geschaftsleitung des Vereines fiihrende, um das Gedeihen des
Vereines hochverdiente, leider ktirzlich verstorbene Musealcustos
Herr Karl Deschmann erliess zu dem Zwecke am 20. Janner 1888
nachstehende Einladung:

«Nach Beendigung des Rudolfinum-Baues ist schon ofter in
massgebenden Kreisen der Wunsch ausgesprochen \vorden, behufs
wissenschaftlicher Verwertung der reichhaltigen Sammlungen unseres
Landesmuseums und behufs weiterer Anregung zu Forschungen auf
dem Gebiete der Landeskunde zeitweise Zusammenkiinfte von Freun-
den der Vaterlandskunde in der Weise zu veranstalten, \vie dies
seinerzeit beim bestandenen historischen Vereine und bei dem seit
mehreren Jahren inactiven Musealvereine der Fall ge\vesen ist.
Diese angeregte Idee erscheint umso zeitgemasser, da es unserer
Landeshauptstadt an \vissenschaftlichen, zu diesem Zwecke bereit-
willig mitwirkenden Kraften nicht gebricht, vvelche nur eines Ver-
einigungspunktes bediirfen, und da durch die hochherzige Initiative
der krainischen Sparcasse und durch die Mitvvirkung der hohen
Landesvertretung ftir das mit reichen Sammlungen ausgestattete
Landesmuseum in dem Monumentalbau des Rudolfinums eine wiir-
dige Heimstatte geschaffen worden ist.

Die Musealsammlungen haben eine bedeutende Erweiterung
durch die in dieselben einverleibte Bibliothek und Urkundensamm-
lung des bestandenen historischen Vereines fiir Kraiu erfahren; in
jiingster Zeit ist das alte standische Archiv nebst dem Vicedom-
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Archive hinzugekommen, deren Ordnung der hiesige k. k. Gym-
nasialprofessor Julius IVallner bereitvvilligst ubernommen hat. Reriick-
sichtigt man ausserdem die in steter Vermehrmig begriffenen anti-
quarischen Schatze des Rudolfinums, namentlich aber die aus der
Urzeit Krains stammenden Funde, sowie die reichhaltigen daselbst
befindlichen naturhistorischen und Kunstsammlungen, so ist gevviss
ein reicher Stoff vorhanden, um bei Besprechungen und Vortragen
zu Demonstrationen beniitzt zu werden.

Ein geraumiger Lesesaal, anstossend an die Bibliotheks- und
Archivsraume der Anstalt, bietet geniigenden Platz fur einen zahl-
reichen Zuspruch bei solchen Versammlungen, imd ist hiemit einem
Uebelstande begegnet, welcher auf die friiheren derartigen Zusammen-
kunfte in den diisteren, beschrankten Raumlichkeiten des histo-
rischen Vereines im Lycealgebaude hemmend eingewirkt hat.

Bei solchen giinstigen Umstanden haben mehrere Freunde
der Vaterlandskunde beschlossen, allmonatlich mindestens eine
Zusammenkunft fur wissenschaftliche Besprechungen im Rudolfinum
zu veranstalten, und soll damit schon in der nachsten VVoche be-
gonnen werden. Hiebei ist die Frage der Neu - Organisirung des
Museal-Vereines einem spateren Zeitpunkte vorbehalten, wenn sich
derselbe durch neu eintretende Mitglieder vermehrt haben vvird.

Es ergebt somit die Einladung an alle Freunde und Gonner
des Landesmuseums, die Zwecke der Anstalt in dieser angedeuteten
Richtung zu fordern.

Die erste Monatsversammlung findet am nachsten Dienstag,
den 24. Janner, um 6 Uhr abends im Lesesaale des Rudolfinums
statt.»

Die tiberraschend lebhafteTheilnahme des gebildeten Publicums
schon beim ersten Vortragsabende, ferner das ungeschvvžichte Inter-
esse, das sich auch bei den folgenden erhielt, endlich der Um-
stand, dass sich eine stattliche Anzahl von Mitgliedern auf dem
aufliegenden Subscriptionsbogen zum Eintritte bereit erklarte, liess
schon in wenigen Monaten den Gedanken reifen, den Verein auch
in seiner ausseren Gestalt wieder aufleben zu lassen, und so wurde
auf den 3. Juli 1888 die Abhaltung einer Generalversammlung an-
beraumt. Bei derselben wurde einerseits der Beschluss gefasst, an-
gesichts der geanderten Verhaltnisse die Vereinsstatuten zeitgemass,
namentlich aber den § 2, entsprechend der erfolgten Uebernahme
der Aufgaben des historischen Vereines durch den Musealverein,
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umzugestalten, anderseits wurde die Constituirung durch die Wahl
eines neuen Ausschusses vorgenommen.

In denselben erschienen, und zvvar nach § 16 d. V. St., rait
dreijahriger Functionsdauer gewahlt die Herren:

Karl Deschmann, Landesausschussbeisitzer und Musealcustos,
Obmann (f n . Marz 1889);

Anton Globooiik, k. k. Regierungsrath, Obmannstellvertreter;
Julius Walhur, k. k. Professor, Schriftfuhrer;
Johann Flis, Spiritual im f. b. Priesterhause J
Anton Kaspret, k. k. Professor ( Ausschuss-
Alfons Paulin, k. k. Professor f mitglieder.
Wilhelm Voss, k. k. Professor )
Zum Rechnungsfuhrer mit der gleichen Functionsdauer wurde

Herr Johann Robida, Magistratsofficial, gewahlt.
Die Thatigkeit des neuen Ausschusses erstreckte sich zu-

nachst, dem Vereine die zur erfolgreichen Wirksamkeit ndthigen
Mittel zu verschaffen, sowie eine kraftige Lebensausserung desselben
anzubahnen. Da die aus den Mitgliederbeitragen zufliessenden
Gelder nicht imstande sind, die bedeutenden Auslagen, besonclers
die Druckkosten fiir die herauszugebende Fortsetzung der «Mit-
theilungen», zu decken, so vvandte sich derselbe zunachst an den
hohen krainischen Land tag mit der Bitte um eine Subvention.
Derselbe hat diesem Ansuchen auch in hochherzigster Weise in der
Sitzung vom 20. October 1888 entsprochen und den namhaften
Betrag von 400 fl. zu Vereinszwecken fiir das Jahr 1889 ge-
spendet, \vofur hochderase lben hiemit der e rgebens t e und
warmste Dank ausgesp rochen wird.

In den am 9. Juli und 29. October abgehaltenen Ausschuss-
sitzungen \vurden nebst den Vorbereitungen fiir die erscheinende
Vereinspublication noch zahlreiche andere, das Vereinsleben be-
treffende Beschliisse gefasst, beziehungsvveise durchgefuhrt.

Ueber die Cassegebarung wird erst das nachste Heft der «Mit-
theilungen* den detaillirten Ausweis bringen, weil der vorliegende
Thatigkeitsbericht mit dem Kalenderjahre 1888 abschliesst und bei
der Neuorganisirung des Vereines die Function des Rechnungsfuhrers
erst in der zweiten Jahreshalfte begann. Der nachste Cassabericht
\vird somit die Periode Juli 1888 bis December 1889 umfassen.

Neben diesen internen Angelegenheiten wurden die regel-
niassigen Monatsversammlungen, die ja hauptsachlich zur Wach-
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erhaltung des Interesses an den Vereinsbestrebungen dienen sollten,
nicht ausseracht gelassen. IVahrend des Jahres 1888 wurden
deren sieben abgehalten und in denselben nachstehende Themata
in Vortragen und Mittheilungen behandelt:

Erste Monatsversammlung am 24. Janner 1888.

Dieselbe, etwa von siebzig Herren besucht, vvurde vom Museal-
custos Herrn Karl Deschmann mit einer langeren Ansprache er-
offnet, in der er auf die Reichhaltigkeit der im Landesmuseum
aufgestapelten wissenschaftlichen Schatze, auf die soeben geschaffene
Gelegenheit intensiver Venvertung derselben zur Verbreitung der
Landeskunde hinwies und mit einem warmen Appell an alle Freunde
derselben abschloss.

Hierauf hielt Herr Dr. v. Milkowicz, Mitglied des Institutes
fiir osterr. Geschichtsforschung in Wien, einen Vortrag: Ueber
einen al ten Pergamentka lender der Laibacher Lyceal-
bibliothek.

Der Vortragende hatte sich durch langere Zeit mit dem
Studium dieses Kalenders befasst, iiber den bis jetzt nur eine Be-
sprechung in der Zeitung seitens des Herrn P. v. Radics erschienen
war. Hiebei gewann er iiber die Provenienz desselben ganz neue
Gesichtspunkte. Nach einleitenden Bemerkungen iiber die Zeitrech-
nung iiberhaupt und die damit im Zusammenhange stehenden
Zahlsysteme beriihrte der Vortragende die sprachlichen Ueberreste,
welche von der primitiven Zahlart mit Zuhilfenahme der Hand
zeugen, wie das slavische «pet», welches sicherlich mit dem \Vorte
«pest», die Faust, das ist die ganze Hand, in Venvandtschaft steht,
auch das deutsche «zehn» riihrt von den «Zehen» der Fiisse her,
die Zahlung grosserer Zahlen nach «zwanzig», der Gesammtzahl
der Finger und Zehen am menschlichen Korper, hat sich noch in
modernen Cultursprachen erhalten, wie in der franzosischen Be-
zeichnung guatre vhigt ftir achtzig und der danischen fiir sechzig.
Der lateinische Ausdruck annus fiir «Jahr» ist wohl mit annulus,
«Ring», verwandt, bedeutet also den geschlossenen Kreis der Jahres-
erscheinungen, als deren Symbol schon in grauem Alterthum die
Schlange, den Schvveif im Munde haltend, erscheint. Nach kurzer
Skizzirung der ira Alterthume und dem friiheren Mittelalter iiblichen
Aeren sowie der Zeitrechnuncr der romischen Pontifices constatirte
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Dr. v. Milknvicz die VVichtigkeit, \velche die Monche im Mittelalter
der Abfassung von Kalendarien beilegten; noch im Jahre 1592
wirft ein Abt von Victring dem von Landstrass vor, «dass er die
Kalender zu machen nicht verstehe». Uebergehend auf das in der
Lycealbibliothek venvahrte Exemplar aus dem Jahre 1415, das
ebenfalls aus einem Kloster stammt, bespricht der Vortragende
zuerst die in demselben ange\vandten Zeichen. An dem Kopfe des
Kalenders stehen die Sonntagsbuchstaben ftir eine Reihe von 23
Jahren, darauf folgt eine Reihe von Zahlzeichen, abvveichend von
den arabischen Ziffern, aus verbundenen oder gekreuzten Schrift-
staben gebildet. Diese Zahlen bedeuten, wie viele Wochen vom
Beginne des Jahres bis zur Fasten in jedem Jahre sind. In der
vierten Rubrik beziehen sich die Zahlen auf das jedesmalige Oster-
fest mit Riicksicht auf das Datum des 1. April. Zum Schlusse des
Kalenders rait den Angaben der Jahre seit Erschaffung der VVelt,
seit dem Tode Adams, der Geburt Christi u. s. \v. ist eine andere
Zahlenbezeichnung gevvahlt, namlich blaue Striche ftir Tausende,
rothe Punkte fiir Hunderte. Dort ist z. B. die Zahl 6563 Jahre seit
origo inundi angegeben, zieht man aber davon die angefuhrten
Jahre der Geburt Christi 550S ab, so erhalt man das Jahr 1055,
wahrend zu unterst das Jahr 1415 als Zeit der Abfassung des
Kalenders genannt wird. Ausserdem stimmen die Daten beziiglich
der Angaben der prima dominica nicht fur das letztere, wohl aber
fiir 1055, daher der Schluss als sicher gelten kann, dass dem
Kalendermacher eine Vorlage von 1055 zum Muster diente, das
er ohne Verslandnis der Berechnungsmethode einfach fiir die nach-
sten 23 Jahre copirte. Auf diesem Kalender sind auch die ver-
schiedenen Tag- und Nachtlangen ersichtlich gemacht. Auf der
Riickseite befinden sich der Lange nach die Thierkreisbilder; dort
ist auch als Streifen ein Stiick eines Antiphonales angeklebt, ein
Beweis seiner klosterlichen 1'rovenienz. Die Heiligenbilder erinnern
sehr an jene der «Pratika», diese iiberkam ihre Heiligenbilder
aus norddeutschen Bauernkalendern, wovon Copien aus dem
XVI. Jahrhunderte und spaterer Zeit (Publication des Herrn Dr. Karl
Rieger in Wien) vorgezeigt wurden. Der urspriingliche, dem obigen
zu Grunde liegende Kalender vom Jahre 1055 diirfte aus Flandern
stammen, es ist dies aus mehreren darin vorkommenden, in jenen
Gegenden besonders verehrten Heiligen zu ersehen. Die Copie
scheint in einem norddeutschen Kloster gemacht \vorden zu sein,
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sicherlich in keinem Benedictiner- oder Cislercienserkloster, sondern
wahrscheinlich in einem der Franciscaner, da die darin bezeichnete
Stigmatisirung des heiligen Franciscus am 4. October nur in Francis-
canerklostern gefeiert wurde. Desgleichen fehlen darin die Ordens-
heiligen der Cistercienser.

Darnach demonstrirte Custos Deschmann zwei auf dem Lai-
b a c h e r Moraste unter der Torfdecke auf dem einstigen See-
boden aufgefundene grosse Thier fa l len aus E i c h e n h o l z
in N a c h e n f o r m mit zusammenklappenden, in Zapfen sich be-
wegenden, mit je zwei Ausschnitten versehenen Fltigeln, auf vvelche
durch elastische Stabe, die in an den Enden angebrachten Lochern
staken, der nothige Druck ausgeiibt vvurde, um nach Beseitigung
des Hebels mit dem Koder das zu fangende Thier zvvischen obigen
Ausschnitten beim Halse festzuhalten. Die eine Falle wurde im
Jahre 1875 ^ei Germes ausgegraben, die z\veite kam im verflosse-
nen Sommer in der Nahe des Iška-Baches bei Črna Vas zum
Vorschein; beide stimmen in der Form uberein, nur hat die letztere
in dem einen der Thiirfliigel einen schaufelartigen Ansatz unten
eingezapft, der bei der ersteren fehlt. Als R. v. Virchow das Rudol-
finum am 4. October d. J. besuchte, erklarte er dieses Fangwerk-
zeug als eine Fišchotterfalle und bemerkte, dass in Norddeutsch-
land zwei ganz gleiche Fallen gefunden worden seien, wovon auch
Abbildungen in den Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fiir
Anthropologie 1873 und 1874, Tafel XIV, erschienen sind. Ins-
besondere (iie letztere Abbildung stimmt fast vollkommen mit den
Laibacher Funden tiberein. Der Vortragende ausserte die Ansicht,
dass diese Fallen fur den Biberfang, nicht aber fiir den der Fisch-
otter gedient haben diirften, da im Laibacher Pfahlbau Kieferreste
des Bibers sehr haufig gefunden wurden, \vahrend von der Fisch-
otter nur ein einziger Schadel vorkam.

Zum Schlusse zeigte Custos Deschmann den praparirten
S c h a d e l eines im Jagdreviere des Grafen Margheri am isten
Janner 1888 erlegten VVildschweines, verglich den Bau des
Knochengeriistes mit den im Museum befindlichen Eberschadeln
aus den Laibacher Pfahlbauten und kntipfte daran Notizen iiber
das Vorkommen des Schwarzwildes in Krain in friiherer Zeit.

Mittheilungen des Mu^ealvereines fiir Krain 1889.
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Zweite Monatsversammlung am 27. Februar 1888.
In dieser hielt zunachst Prof. Julius IVallner einen Vortrag

iiber die B ez iehungen des k r a i n i s c h e n Helden H e r b a r d
F r e i h e r r n von Aue r spe rg zu der Ve ldese r Herrschaf t ,
welcher Stoff in dem weiter unten folgenden Aufsatze ausfiihrlicher
behandelt erscheint. Darnach besprach Musealcustos Karl Desch-
mann die im Jahre 1883 ober Bi l l i chgraz , nahe dem Gipfel
des L o r e n z i b e r g e s , vom dortigen Messner gemachten romi-
schen F u n d e , wovon leider ein Theil vom Entdecker in der
Absicht, Gold herauszuschmelzen, im Feuer zerstort wurde. Von
den geretteten Gegenstanden sind besonders hervorzuheben ein
Paar kupferne Viehglocken, ein rathselhaftes cylindrisches hohles
Werkzeug \Yon gleichem Metall, Fragmente einer eisernen und
kupfernen Wage, den vvichtigsten Theil der Funde bildet jedoch
eine Garnitur romischer Gewichte, wovon leider einige vom Finder
aus Unverstand theihveise zerstdrt, andere dagegen in unberufene
Hande und durch selbe ausser Landes geriethen. Von den ins
Museum gelangten acht Stiicken sind sechs noch gut erhalten, sie
tragen an der oberen Flache silberne Marken mit griechischen
Zahlen und dem Anfangsbuchstaben des VVortes uncia. Der Vor-
tragende verglich diese Ge\vichte mit andervvarts gemachten Funden
ahnlicher Art und bemerkte, dass der Billichgrazer Fund, wenn
er beisarmnen geblieben \vare, seinesgleichen in Oesterreich nicht
aufzmveisen hatte.

Die auf dem Pfundgevvichte eingravirten Kaiserbilder erinnern
an die Typen der byzantinischen Zeit und lassen den Schluss ziehen,
dass die vorliegenden Gevvichte dem V. oder VI. Jahrhunderte n. Chr.
angehdren. VVahrscheinlich bargen die im Thale angesiedelten rdmi-
schen Bewohner diese Gegenstande mit anderem Hausrath auf detn
\venig zuganglichen Berge vor den Stiirmen feindlicher Einfalle.

Zum Schluss \vies Custos Deschmann mehrere von Herrn
Franz Kotnik in Verd dem Museutn gespendete Fundstticke vor,
unter denen namentlich ein htibsches Bronzefigiirchen der Gottin
Flora, ein rdmisches Sch\vert mit silberplattirter Scheide sowie ein
merkwiirdiger romischer Pferdeschuh (solea ferrea) hervorzuheben
ist; dieselben \vurden mit Riemen an den Fuss des Thieres be-
fesrigt und standen bis in das IX. Jahrhundert 11. Chr. itn Gebrauche,
worauf die jetzt iibliche Art des Anschlagens mit den Nageln ein-
gefuhrt wurde.
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Dritte Monatsversammlung am 4. April 1888.

Auf dem Programme stand ein Vortrag des Musealcustos
Karl Deschmann iiber: Die Vogel K r a i n s nach den bis-
her igen B e o b a c h t u n g e n und iiber die Aufgaben des
i n t e r n a t i o n a l e n o r n i t h o l o g i s c h e n Comitčs. Da die be-
treffende Abhandlung, eine der letzten Arbeiten des verblichenen
Vereinsobmannes, vveiter unten abgedruckt erscheint, so kann an
dieser Stelle ein eingehenderer Bericht entfallen.

Vierte Monatsversammlung am 28. April 1888.

Herr Regierungsrath und k. k. Conservator A. Globolnik hielt
in derselben einen Vortrag iiber: Die h i s t o r i s c h e E n t w i c k e -
lung des Verwaltungs- und Gerichtswesens in K r a i n .
Von den Rechtsverhaltnissen der alten Slaven ausgehend, bemerkte
der Vortragende, dass sich dariiber wenig Spuren erhalten haben
und iiberhaupt die patriarchalischen Zustande derselben einer Rechts-
bildung nicht giinstig waren; so erscheinen in der altesten Zeit
Eigenthum und Erbrecht als unbekannte, durch kein Wort der
Sprache gedeckte Begriffe. Durch ihre Beriihrung mit den Baju-
varen und Franken drangen allmahlich deren Rechtssatzungen auch
in die Gebiete der Slovenen iiber, zumal die karolingische Reichs-
verfassung das Feudalsystem und die Patrimonialgerichtsbarkeit auch
in diese Gegenden brachte. In spaterer Zeit drang das deutsche
Rechtswesen iiberall durch; den Blutbann iibten die Krainburger
Pfalzgrafen, die sonstige Banngerechtigkeit gieng auf einzelne Herr-
schaftsinhaber, namentlich die Bischofe, iiber; der Karntner Herzog
tibte die Gerichtsbarkeit in den Landschrannen und Landtaidingen
durch den obersten Landrichter, Landeshauptmann oder durch
Amtleute in den einzelnen Landgerichten aus. Auch zahlreiche
Orte und Kloster erhielten eigene Gerichtsbarkeit. Neben diesen
Verwaltungs- und Jurisdictions-Instanzen bestand seit dem XIII. Jahr-
hunderte in Laibach auch ein besonderes landesfiirstlich.es Organ,
der Vicedom, der namentlich die Cameralgiiter, Gefalle und dergl.
vervvaltete, aber auch als Appellinstanz fungirte. Das alteste, schrift-
lich niedergelegte Landrecht Krains erschien 1338 unter Herzog
Albrecht und erhielt sich im vvesentlichen bis ins XVI. Jahrhundert,
bis zur grossen Reichsorganisation Kaiser Maximilians I.

Dieses Zeitalter zeigte sich in legislatorischer Beziehung aus-
serst fruchtbar. Im Jahre 15 14 erhielt Laibach eine Criminalgerichts-
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ordnung, 1518 \vurde ein Landrechtsmandat erlassen, 1517 eine
Berggerichtsordnung, 1535 eine Landesgerichtsordnung und 1550
eine Civilgerichtsordnung fiir Laibach; von grosster Bedeutung er-
scheint aber die Schrannengerichtsordnung vom Jahre 1564.

Hierauf unterzog der Vortragende die darnach erfolgten Ver-
anderungen des Gerichtswesens, der geistlichen Jurisdiction im Laufe
des XVII. Jahrhundertes einer vergleichenden Betrachtung und
gieng auf die Darlegung der Venvaltung des Landes im XVI. und
XVII. Jahrhundert iiber, erorterte die Functionen des Landeshaupt-
mannes, Landesvenvesers, Vicedoms, Landmarschalls, der Stande und
des Verordnetenausschusses und besprach einzelne wichtigere Ver-
fiigungen dieser Behorden, die Polizei, die Landescultur, den Verkehr,
Handel, das Gewerbe- imd Finanzwesen betreffend. Die landesfiirstlichc
Gewalt hatte indessen das Bestreben, ihre Wirksamkeit immer weiter
auszudehnen, und dies fiihrte allmahlich, trotz des Widerstandes
der Stande, zum entscheidenden Schritte Maria Theresia's im Jahre
1747, zu vvelcher Zeit eine landesfiirstliche Deputation mit der
Bezeichnung «Reprasentation und Kammeo eingesetzt vvurde, die
alle Verwaltungs- und Justizzweige an sich brachte. So tritt an die
Stelle der Landes- die Staatsvervvaltung, welche, von Kaiser Josef II.
weiter ausgebildet, bis in die Zeit der franzosischen Invasion fort-
bestand. Eine kurze Skizze der Organisation Krains unter den
Franzosen sowie ein Blick auf die modernen Venvaltungs- und
Gerichtseinrichtungen schloss den Vortrag.

Fiinfte Monatsversammlung am 3. Juli 1888.

In derselben besprach Prof. Anton Kaspret: Die Lage de r
o b e r k r a i n i s c h e n Bauernscha f t beim Ausgange des
XV. und im Anfange des XVI. J a h r h u n d e r t e s .

Das Thema dieses Vortrages wird in einer unten folgenden
Abhandlung eines vveiteren ausgefiihrt. Nach Schluss desselben
\vurde am gleichen Tage, wie oben berichtet, die Generalversamm-
lung des Musealvereines abgehalten.

Sechste Monatsversammlung am 5. November 1888.

Musealcustos Karl Deschmann besprach in derselben die Be-
deutung der in den letzten Jahren in Dernovo bei Gurkfeld
gemachten Grabe r funde , vvodurch die romischen Alterthiimer
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im Besitze dcs Landesmuseums eine bedeutende Bereicherung
erfuhren. Zu dem ausfiihrlichen Berichte iiber diese Ausgrabungen,
der im Jahre 1886 in den Mittheilungen der k. k. Centralcom-
mission erschienen, lieferte der Vortragende eine Nachlese der
seither zugekommenen Accjuisitionen, darunter eine weibliche,
7 • 5 cm hohe Bronzefigur, wahrscheinlich eine Venus, die
am siidlichen Ende Dernovos (Neviodunum) aus machtigera Mauer-
schutte, wahrscheinlich den Resten eines Tempels, ausgegraben
wurde. Interessant erscheinen die vvohlerhaltenen Reste einer
romischen Wasserleitung, die, von einem noch jetzt kenntlichen
Bassin an der Quelle Izvor ausgehend, mittelst Thon- und Blei-
rohre neun Kilometer weit in die Stadt gefiihrt wurde. Ferner
wies der Vortragende eine bei Gorica unterhalb Dernovo gefun-
dene sogenannte Gesichtsurne vor, die mit einer ahnlichen, aus den
Laibacher Pfahlbauten stammenden, \velche bei der letzten Welt-
ausstellung in Paris bei den Prahistorikern grosses Aufsehen her-
vorgerufen hatte, verglichen wurde. Unter den Inschriftsteinen
wurde besonders einer, den M. Ceiler als Praeceptor graecus nennt,
als culturgeschichtlich wichtig bezeichnet, da er die Pflege des
griechischen Studiums in Neviodunum nachweist. Das bei Malence
befindliche Militarcastell enthielt auch ein romisches Bad, \vas von
dem verdienten Leiter der Ausgrabungen, B. Pečnik, constatirt \vurde.

Im vveiteren besprach der Vortragende die v o r r o m i s c h e n
A n s i e d l u n g e n in der U m g e b u n g von Gurkfe 1 d und die
daselbst gefundenen Fibelformen, unter denen eine neue von Prof.
Gurlitt in Graz als die «Loibenberger» Fibel benannt wurde. Das
Laibacher Museum besitzt deren bereits zwei aus frtiheren Aus-
grabungen, und zwar aus dem Graberfelde in Slepšek bei Nassen-
fuss und vom Magdalenenberge bei St. Marein. Diese neue Form
wurde mit verschiedenen anderen verglichen und erstere hiebei der
spateren Entwicklungszeit, dem Uebergange der La Tene-Periode,
zugewiesen.

Zum Schlusse zeigte der Vortragende ein hochst merkwtirdiges,
bei Aussergoritz von Torfgrabern aufgefundenes Object, eine eiserne
Hacke mit verticalem Schaftloch, in welchem noch das Ende eincs
krummen, holzernen Stieles steckt. Diese Hacke komrat in den
Grabern der Hallstatter Periode haufig vor und ist das erste pra-
historische Fundstiick aus Eisen, das bisher in den Pfahlbauten des
Laibacher Morastes gefunden wurde.
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Siebente Monatsversammlung am 20. December 1888.

Prof. IVilhehn Vvss hielt iu derselben einen Vortrag iiber dic
Mine ra lvo rkom mnisse des L i t t a i e r B le ibe rgbaues .
Derselbe findet sich unter den Abhandlungen natunvissenschaftlichen
Inhaltes in diesera Bande abgedruckt.

Darnach bot Musealcustos Deschmann eine weitere Erganzung
seines friiheren Vortrages iiber die neueren F unde in Nevio-
dunum, indem er eine Sammlung erst kiirzlich daselbst aus
romischen Grabern zutage gebrachter Schmuckgegenstande und
Glasperlen demonstrirte. Sie stammen aus Brandgrabern, sind meist
schlecht erhalten und gehoren dem I. Jahrhundert n. Chr. an.
Andere daselbst gemachte neuere Funde stammen aus spatromischer
Zeit, etwa aus dem IV. Jahrhundert, es sind meist Fibeln, Arm-
bander, Schnallen, Ohrgehange, darunter zwei goldene, die jedoch
bereits den Charakter merovingischer Zeit an sich tragen. Eine
vergoldete Kreuzfibel, mit der aus Childerichs Grab stammenden
ubereinstimmend, ferner Armbander aus spiralig gewun.denem
Bronzedraht mit Schlangenkopfen, endlich auf Schniire gereihte
prachtvolle blaue Glasperlen, kubooktaedrisch geschliffen, verdienen
besondere Beachtung.

* *

So hat der krainische Musealverein unter verhaltnismassig
giinstigen Auspicien seine Thatigkeit \vieder aufgeaommen und \vird,
getragen von der Gunst seiner Freunde und Gonner, sowie unter
der thatigen Mitarbeiterschaft seiner Angehorigen, unbeirrt seinem
Ziele zustreben und seine wissenschaftliche Thatigkeit mit unver-
drossenem Eifer fortsetzen zum Besten der Erforschung der Landes-
kunde, zur E h r e des H e r z o g t h u m s Krain.
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Beitrage zur Rechts- und Verwaltungsgeschichte Krains.
Von Wlad. Milkowicz.

Die Supanei -Verfassung.

JC/ine von den am wenigsten bekannten Erscheinungen
auf dem Gebiete der alteren Verfassungsgeschichte in den von
Slaven bewohnten Landern ist die Supaneiverfassung. Weniger
bekannt ist sie, weil sie fast iiberall friih verschwand und nur
unbedeutende Spuren derselben auf uns gekommen sind.

Das meiste Verdienst bei der Erklarung dieser wichtigen
Rechtsinstitution gebiirt unstreitig den bohmischen Gelehrten,
wie Šafafik, Palackj, Šembera, Dudik und anderen. Man
stimmt darin iiberein, dass die slavische župa, supa einen
Theil oder einen District in einer grosseren Provinz, dem
deutschen Gaue ahnlich, bedeutete, dessen Vorstand supan
hiess und dessen Mittelpunkt eine Burg (castellum) bildete.
Supan sei somit gleichbedeutend mit castellanus. Als dessen
Amtsthatigkeit wird neben der Vervvaltung vornehmlich die
Gerichtsbarkeit bezeichnet. Das ist auch beinahe alles, \vas
wir von der Einrichtung und dem Wesen der Supanien wissen.
In den einzelnen Landern hat man ferner die Zeugnisse der
Urkunden gesammelt und die Eintheilung der Provinzen in
die genannten župen zu erforschen wie auch ihre Zahl an-
zugeben gesucht. Vom allgemeirien Standpunkt aber hat man
die Erklarung dieser wichtigen Institution aus Mangel an
Quellen nicht weiter fiihren konnen. Nicht einmal dariiber
ist man einig geworden, wie die Worte supa, supan zu deuten
warcn, ob die Benennung des Districtes «supa» oder die seines
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Vorstandes «supan» urspriinglich sei oder ob schliessiich dabci
zunachst nicht an die «Burg» zu denken ware.

Wir mochten denjenigen beistimmen, welche dcr Form
supa, župa die Prioritat vor der anderen, namlich supan, zu-
sprechen. Die Form suppan kann hier nicht in Betracht
kommen, vveil die Verdoppelung dieses Consonanten hier nur
graphischer Natur ist. Stellt man nun die germanischen Formen
althd.: gavi, gawi, gowi, gawa, gowa, gouwa den slavischen:
župa, saupe, sup, 'Cnviravia (Porphyrogen), supania, dann žu-
pan, jopan, jupan gegeniiber, so lasst sich eine Verwandt-
schaft zwischen beiden Gruppen nicht verkennen. Die Form
supanus ware also aus supa abzuleiten, und die Form zupania
ware eine zweite, neuere Bildung aus zupan mittelst des Suf-
fixes ia. l Sie kommt ausser bei Porphyrogeneta auch in den
Urkunden schon 1207 vor. Somit mochten wir die Formen
in folgenden chronologischen Reihen aufstellen: župa, župan,
župania, wobei zu bemerken ware, dass das deutsche g zu dem
slavischen z sicli hier annahernd so verhalt, wie sich dieselben
Consonanten in den\Vorten gold und zalto, zlato, dann in den
VVorten: althd. galla, altn. gall, mhd. galle und žh.ti,, žli>či>,
gegeniiberstehen. Die Formen supa — supanus waren also auf
gleiche Linie mit castellum — castellanus zu stellen. Wollte
man aber die Form supan, župan als urspriinglich annehmen
und von ihr erst jene, welche den Bezirk bezeichnet, namlich
supa, župa ableiten, so miisste man die Wurzel žu, su, jo
annehmen und sie mit gau, go, ga zusammenstellen2 und den
zweiten Theil pan als pan, ban = herr gelten lassen. Aber
dies stosst auf grosse philologische Schwierigkeiten. Immerhin
glauben wir an der Vervvandtschaft zwischen den Formen gau
und zupa und ihren Varianten festhalten zu miissen, obwohl
uns nicht alle zur Erklarung dieser Verwandtschaft notbigen
Uebergangsformen bekannt sind.

1 Hier ist zu bemerlten, dass «župa» tnehr den BegrifF des Tenitoriums,
«župania» den des Arates involvirt.

2 Verg]. Andegavensis = Anjou.
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Ist die obige Vertnutlmng richtig, namlich dass die For-
men gau und župa philologisch venvandt sind, so konnen
auch die Begriffe und dic denselben entsprechenden Institutionen
nicht verschieden sein, und wir \verden sagen miisscn, dass
die Zupenverfassung nichts specifisch Slavisches sei, wie man
annimmt, sondcrn dass dieselbe im wesentlichen mit der
deutschen Gauverfassung denselben Ursprung haben werde.

Natiirlich betrachten wir nicht diese Frage als gelost und
die Untersuchung als abgeschlossen, sondern wollen die obige
Vermuthung lediglich als solche gelten lassen und das Urtheil
anderer abuarten.

Nur halten wir an dem Ergebnis, welcb.es spater noch
besprochen werden wird, vorlaufig fest, dass die Supanei-
verfassung nichts wesentlich Verschiedenes von der Gauver-
fassung ist, da dies nicht ausschliesslich von philologischen
Ausfiihrungen abhangt.

Von diesem Standpunkte werden wir auch alle historischen
Thatsachen beurtheilen. Wenn also die Frage aufgeworfen
werden wird, wann die Supaneiverfassung abgeschafft wurde,
so mochten wir sie von der Frage der Auflosung der Gau-
verfassung nicht getrennt behandelt wissen. Der Umstand,
dass diese Verfassungsanderung in slavischen Gebieten unter
verschiedenen Umstanden, spater oder friiher, vollzogen vvurde,
andert nichts an der Sache. Erblickt nun Dudik in den Be-
stimmungen einer mahrischen Urkunde vom 10. Marz 1222,
welche zunachst die kirchlichen Verhaltnisse in Mahren regeln
sollte, auch die Untergrabung der alteu Supaneiverfassung,
so ist von unserem Standpunkte nichts dagegen einzuvvenden,
nur erblicken wir nicht «das Eigenthumliche des slavischen
Staates» in der genannten Verfassung.1'

Es wiirde nun vor allem die Aufgabe der Geschichts-
schreibung sein, das Vorkommen der supanien und deren
Verbreitung in anderen slavischen Landern zu erforschen.

3 Gesehichte Mahrens V., 145, vromit PaJaok^, Gescliichte Bohmens I.,
174, und der Aufsatz im »Casopis česk. mus. 1875» zu vergleichen sind.
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Fiir Bohmen und Mahren ist eine grosse Anzahl von župen
nachgevviesen worden. Noch um 1200 nennt Dudik deren 19
nur in Mahren. Im XIII. Jahrhundert verschwinden sie immer
mehr.

Es ist niin im hohen Grade merkwiirdig, dass gerade
dort, wo man es am wenigsten erwarten sollte, die Supanien
sich am langsten erhalten haben, namlich in Krain. In
den siidlich von der Drave gelegenen Landern kreuzten und
kreuzen sich die Einfliisse des Siidens und des Nordens. Dem
karolingischen Reiche einverleibt, waren sie anfangs dem
bairischen Herzogthum zugetheilt, dann eine Zeit lang mit
Italien vereinigt, dann wieder zn Baiern geschlagen. Das
romanische, slavische und deutsche Wesen suchten neben-
einander sich hier zu behaupten. Und doch finden wir, dass
die Supaneiverfassung in Krain das ganze Mittelalter hindurch
bis zur Neuorganisation des Staatswesens unter Maximilian
bestand, wenn auch in stark veranderter Gestalt. Freilich
wussten wir das bis jetzt nicht zu belegen, und die Behaup-
tung von Koch,4 die Supaneiverfassung in Krain sei 1525
abgeschafft worden, konnte mit Recht angezweifelt werden.
Aber schon in dem Sprachschatze des slovenischen Volkes
findet dies seine Bestatigung. Denn unter keinem anderen sla-
vischen Stamme findet man eine so grosse Masse von Eigen-
namen Supan und Worten, die mit dieser Form venvandt
sind, wie unter den Slovenen. Und das erklart sich nur daraus,
dass in Krain das Amt der Supane am langsten sich be-
hauptete. Jedoch nicht allein aus dieser Erscheinung werden
wir den Beweis liefern, dass die Supaneiverfassung in Krain
thatsachlich bis in das XVI. Jahrhundert hinein sich erhalten
hatte. Dies wird aus den Urkunden und anderen Quellen er-
wiesen werden, welche wir, um die Untersuchung weiter fiih-
ren zu konnen, der Reihe nach zu veroffentlichen gedenken.
Dieselben werden auch nach anderen Seiten hin eine will-
kommene Ausbeute gewahren.

4 Chronologische Geschichte Oesterreichs.
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An die Spitze dieser Publicationen stellen \vir die Papier-
handschrift Nr. 401 des k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchives zu
Wien. Es ist ein Giiltenbuch von den Herrschaften und Gerichts-
bezirken: Scherfenberg, Stein, Krainburg und Adelsberg. Die
Handschrift besteht aus einer einzigen Lage von 50 Folio-
blattern, deren 45 von einer Hand beschrieben sind. Die hier
angevvendete Cursive gehort dem Ende des XIV. Jahrhundertes
an, ist schdn und deutlich. Auf dem ersten Blatte hat eine
Hand des XVI. Jahrhundertes geschrieben:

Scherffenberg
Stain
Crainburg
Zum Kreucz [irrthutnlich vou Kraiuburg abgesondert]
Adelsperg
1400

und darunter hat wieder eine zweite Hand Ortenburg hinzu-
gesetzt. Inhaltlich zerfallt der Codex ia vier Theile; es sind
die Urbare von den vier oben genannten Bezirken. Es ist
nicht zu zvveifeln, dass die Handschrift, wie das Titelblatt
besagt, aus der Zeit circa 1400 stammt,5 aber es muss gleich
hier gesagt werden, dass es eine Abschrift ist. Dies erhellt
nicht nur aus besonderen sprachlichen Eigenthiimlichkeiten,
die jeder Theil fiir sich aufvveist, sondern auch aus der Form
der Anlage, und endlich daraus, dass im Texte oft auf das
«davor geschribene» hingewiesen wird, \velches sich aber hier
nicht vorfindet, sondern in der Vorlage gestanden haben muss.
Da unsere Handschrift aus dem Hofkammerarchiv stammt,
so ist anzunehmen, dass diese Abschriften von den genannten
Giiltenbiichern der herzoglichen Kammer zur Bestatigung oder
Verificirung vorgelegt wurden. In der zweiten Halfte des
XIV. Jahrhundertes fanden grosse Veranderungen in der Ver-
waltung Krains statt, weil einige kleinere Gebiete administrativ
mit demselben vereinigt wurden. Dies musste auch die Rege-
lung der Rechtspflege des Landes zur Folge haben, und wir

5 Jedoch ist sie eher nach als vor 1400 zu setzen.
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horen auch, dass die Herzoge Albrecht und VVilhelm ihre be-
sondere Aufmerksamkeit derselben zugewendet haben.

Steht es fest, dass uns eine Abschrift aus der Zeit gegen
1400 vorliegt, so muss das Alter ihrer Vorlage bestimmt
•vverden. Weil Urbare und Giiltenbiicher naturgemass steten
Veranderungen unterlagen und von Zeit zu Zeit von neuem
angelegt wcrden mussten, so wird es klar sein, dass z\vischen
der uns vorliegcnden Abschrift und deren Vorlage kein grosser
Zeitraum liegen wird.

Als terminns a quo miissen die letzten Decennien des
XIV. Jahrhundcrtes angesehen werden. Denn hier wird der
«newen stat Rudolfswert» Erwahnung gethan, welche be-
kanntlich von Rudolf IV. gegriindet worden ist. Ferner er-
scheint auch die Grafschaft Mottnig schon dem Landgerichte
Stein einverleibt. Somit kann man sagen, die vier Vorlagen
stammten ebenfalls aus der Zeit circa 1400. Dass wir die
Abschrift wie ihre Vorlagen selbst lieber nach als vor 1400
setzen mochten, dazu veranlasst uns ein Umstand, namlich
die in unseren Zinsbiichern angefiihrten, damals im Umlauf
stehenden Miinzen. Gegen 1360 kommen die Venediger Schil-
linge in Krain auf und werden stark verbreitet, so dass man,
wenigstens in den Gegenden um Stein und Krainburg, meist
diese Miinze genannt findet. Erst in der Zeit um 1400 werden
sie durch Wiener Pfennige verdrangt, und auch die alten Aglajer
kommen allmahlich wieder zur Geltung. In unseren Zins-
biichern finden sich auch keine Venediger, sondern die VViener
und die Agler-Pfennige genannt.

Es eriibrigt, die Grundsatze der vorliegenden Edition
zu besprechen. Das hier befolgte Princip war: einerseits die
moglichst treue Wiedergabe des Textes, andererseits die Ver-
einfachung desselben, wo dies nicht zum Nachtheil der ersten
Forderung geschehen kann.

So ist die Verbindungspartikel item, welche nach jedem
zweiten, dritten Worte vorkommt und so ermiidend ist, grund-
satzlich weggelassen und statt ihrer iiberall ein Strich gesetzt,
welcher die Zinsrubriken auseinanderhalt und so die Ueber-
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sicht erleichtert. Ferner sind die unzahligemale vorkommenden
Bencnnungen fiir Mass und Miinze gekiirzt. Dies fand abcr,
damit durch zu viele Abkiirzungen der Leser nicht aufgehalten
vvird, nur bei agler = a, denar = d, scheff 1 oder schilling = sch
statt. Dafiir sind die im Texte vorkommenden Kiirzungen, so-
bald sie nicht sehr bekannt sind, aufgeldst, andere, z. B. egen.
statt egenant, bcibehalten.

Die grossen Anfangsbuchstaben sind ausser bei dem
VVorte «Supan» nicht beriicksichtigt, weil dieselben seltener
und nach VVillkiir angewendet vverden. Achnlich sind auch
alle Vocalzeichen unterdriickt, weil sie entweder einen rein
graphischen Wert haben (z. 13. y) oder wenn sie auch eine Be-
deutung fiir den Vocalismus haben (Dehnung oder Utnlaut
bezeichnen), sie doch nichts Neues bieten, nicht iiberall con-
sequent angewendet werden, und schliesslich ist die Zahl der
Worte, iiber denen sie gesetzt werden, sehr gering, nur wieder-
holen sich dieselben unzahligemale. Zvvei Zeichen kommen da
in Betracht: der Circumflex und zwei schrag iibereinander
gesetzte Punkte. Das letzte ist im Texte oft durch e ersetzt
(vielleicht ist es auch palaographisch aus dem ubergeschrie-
benen e zu erklaren), wobei der Grundvocal weggelassen
wurde, z. B. zia und ze. Beide sind oft ohne jeden Ersatz
unterdriickt vvorden. Somit ist iiberall: hun, huner, hube, ode,
ol, zu, gewertig, hewste\vr statt: hiin, hiiner, hiibe, ode, 61,
zii, gevvertig, hewstewr geschrieben worden.

Sonst sind alle Eigenthiimlichkeiten des Textes, auch
Varianten, — soweit dieselben nicht augenscheinliche Fehler
sind, — mogen sie den Consonantismus oder den Vocalismus
betreffen (phennig und pfennig, pan und pon, ein und ain etc.)
und die romischen Zahlen beibehalten.

Von allen diesen Regeln machen die Eigennamen Aus-
nahme, sie werden ohne jede Veranderung, nur stets mit
grossen Anfangsbuchstaben, wiedergegeben.
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Scherffenberg-
Item Nota. Vermerkcht all zins, nucz, gult und rentt der herr-

scl aft Scher f fenberg .

Von erst im Markt.

Paul Pawsche dit-ut von seinem haws am placz XXVII d. und
von seinem garten dapey III d.

J u r s e des Leben ayden dient von seinem haws XI[ d. und
von ainem akcher XXIIII d.

Mar in smid von smidhavvs XII d.
H e r m a n L e b e n dient vcm seinera haws und iwam achkem imd

von ainer hoffstatt, die des F r id l sneyder ist gewesen, /XXII d.
J i i rse sneyder dient von seinem havvs und garten XII d.
Her lach dient von seinera ha\vs und garten XII d.
Pawl smid dient von seinem haws und akcher XXXVI d.
H e n n s e 1 sneyder dient von seinem gadem XII d.
B e r t h l m e schreiber dient von seinera haws, gaiten und akcher

XXXVI d.
J i i rse smid dient von seinem haws und akcher XXV d. — von

der hoffstat, do die smitten auff stet XII d.
J i i rman dient von seinem haws, garten und akchern X/ d. und

von ainem gadera XII d.
Thomel s fleischhaker tochter dient von irem ha\vs XII d.
Mar t i nn sneyder dient von seinem haws XII d.
H a n n s smid dient von seinera haws und garten XII d.
H a n n s angrer dient von seinem haws XII d.
Vrusko dient von ainem akcher /XVIII d.
E r h a r t schuster dient von seinem haws und garten XII d.
F i ike t t i nn dient von irem garten, akchern und keller am placz

und von ainer hoffstat X/VI d.
H a n n s angrer dient von seinem haws, garten und aker XXXVI d.
Mixe sneyder dient von seinem haws XII d.
Pe te r von P o t s c h a k dient von seinem gadem XII d.
H a n n s e zollner dient von seinem haws, garten und akcher

XXXVI d.
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S c h e r d i n g e r dient von seinem haws und garten XII d.
K l a i n d i e n s t , Chuncz Haws te t e r , Michel Prelicz, Surga,

J a r n e hutter [ebenso]
Priigel dient von seinem haws und akcher XXVIII d.
P e t e r Zine [ebenso]
Mays te r Hanns Jeger dient von seinem ha\vs und akcher X/d.
Hanns Russeg law dient von seinem haws und garten XII d.
Fridl in sneyderinn [cbenso]

Daz Urbar.

Hemerperg sind VI huben

Item Suppan Jur i daselbs dient VI mes \vaicz kastenmaz, —
VI mez habern, — I kauffmes pan, — I stewrswein oder
/X agler, — olpfennig V a. •— I kicz zu ostern, — XX ayr,
— I emer honig oder XXV a. — fleischfrisching oder zvveliff
agler, — zu S. Jorgen tag I frisching mit dem lamp oder
XXV a. — II zinshuner, — I vaschanghun.

J a n e s daselbs dient VI mecz waicz, — VI mes habern, — I kauff-
mes pan, — I stewrswein oder X/ a. — olphennig XI a. —
I fleischfrisching oder XII a. — V zehling har oder V a. —
kicz zu ostern, — XX ayr, — zu sand Jorgen tag I frisching
mit dem lamp oder XXV a. — III huner.

H e r n a n , Liibe, Michel , Mathe [jeder ebensoviel]

Pretertal

Zu P r e t e r t a l under dem Hemerperg ist ain huben, hat inne
Marin daselbs, dient davon I ste\vrswein oder X/ a. — ol-
phennig XI a. — I fleischfrisching oder VIII a. — zu sand
Jorgen tag I frisching mit dem lamp oder XXV a. — ain kicz
zu ostern, — XX ayr, — I huen, — fur tagwerch XXX d.

Im Schilt

Im Sch i l t ist ain huben, hat inne Male , dient davon IIII mes
waicz und ain halbs mes kastenmaz, — habern auch so vil,
— ain kauffmes pan, •— ain stewrswein oder X/ a. — zu sand
Jorgen tag I frisching mit dem lamp oder XXV a. — I fleisch-
frisching oder VIII a. — V zehling har oder V a. — zu ostern
I kicz — XX ayr, — olphennig XI a. — III huner.
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Swarzenwald

Vlr ich daselbs dient von ainer huben VI mes \vaicz kastenmas
mynder ain guph, — V nies habern, — I kawffmes pan, —
ain stewrswein oder X/ a. — zu S. Jorgen tag I frisching niit
dem lamp oder XXV a. — V zehling har oder V a. — zu
ostern I kicz, — XX ayr, — IIII huner.

Pr imus daselbs dient von ainer huben auch als vil als der ob-
genant Ulr.

E>erselb U l r i ch im Swarzenwa ld dient besunder von zwain
akchern XXV \vienner d.

Im Kremen pei Geyrach

Suppan Thome dient von ainer huben III mes \vaicz, — III mes
habern kastenmas, — Geoiii I frisching mit dem lamp oder
X/ wienner d. — I fleiscbfrisching oder VIII a. — I steur-
svvein oder X/ wieiiner phennig, - - ha\vnpfennig VIII a. —
III zehling har oder III a. — XX ayr, — V huner.

Marin, Thomas , Gyrde , J u r y , Kysanicz [ebenso/
Sore daselbs dient von ainer halben huben III mes vvaicz kasten-

mas, — alsvil habern, — Georii I frisching mit dem lainp
oder XX a. — 1 fleischfrisching oder VIII a. — I ste\vrswein
oder XX a. — hawnpfennig VIII a. — II zechling har, —•
XV ayr, — V huner.

Zu Giimpl

D e r a 11 H e r m a n z u G u m p e 1 u n d U1 r i c h sein sun habent
zwo huben inne und daz urfar uber die Sa\v und dient davon
ge Scherffenber all freytag l guten, herren dienstvisch, — in
der vasten all wochen zwen dienstvisch, — all tjuattember
II dienstvisch, — was das ha\vs bedarff ze furen, sullen sy
mit furn berait sein und gewertig.

Sematsch

Symon daselbs dient von ainer huben I markch a.
K r i s e daselbs dient von ainer halben huben ain halb markch a.

Freychaw

Peter zu Freychaw dient von ainer halben huben ain halb
markch a.
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Sewsenpach und Plossenekg

Jiirse K o l a b i t s c h dient von dem hoff S e w s e 11 p a ch und von
dem akcher darunder II markch wyenner d. — ze ostern
I kicz, — XXV ayr, — IIII huner. Die wisen, die vor zu dem
hoff gehort hat, die maet man zu dem haws.

Osw a 11 zu P l a s s e n e k g dient von ainer huben I markch wien-
ner d. — zu ostern I kicz, — XXV ayr, — IIII huner.

Im tal under der vest

J u r s e smid daselbs dient X/ a.
J a r n e daselbs dient ain halb markch a. M
J a k k e schuster daselbs dient XI a.

An der strassen bey S. Margreten

M a t h i a und H e r m a n daselbs dient X schilling wienner d.

Under der vesten ob dem vorst

Marin smid daselbs dient I pfund" vvienner d.

Am Greczperg ob S. Margreten

C l e m e n t K o c z i a n daselbs dient / a. — zu ostern I kicz, —
XV ayr, — IIII huner.

An der Goriczen im tal

Niklas Wčr 1 e i c h daselbs dient I pfund wyenner d.

Moczschiel

M a t h e u s der alt daselbs dient IIII mes waicz kastenmas, —
V mes habern, — Georii I frisching mit dem lamp oder XXV a.
— I fleischfrisching oder X a. — I stewrswein oder X/ a. —
tagvverch oder VIII a. — V zechling har oder V a. — IIII huner,
— XX ayr.

M a t h e u s der J u n g , M a t h e , J a k k e [jeder ebensoviel]
Daselbs ist ein ode huben, hat ettvvenn J a n e s innegehabt, yencz

hat sy inne der a l t M a t h e u s und dient davon ain halb markch a.
Die Supp daselbs ist auch od, die hat yecz inne der alt Matheus

und dient davon I markch \vyenner d.

Im Origin.il steht eigentlich: lb. = libbra.
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Gybb

Marin daselbs dient von ainer huben IIII mes waicz, — V mes
habern kastenmas, — Georii ainen frisching mit dem lamp
oder XXV a. — I fleischfrisching oder X a. — I stewrs\vein
oder X/ a. — tagwerch oder VIII a. — V zechling har, —
XX ayr, — IIII huner.

M a y c h e n daselbs [ehenso]

Gradisch

Suppan P r imus dient von ainer huben III mes waicz kastenmas
und I giircz, — IIII mes habern und ain halb mes, I kavvffmes
pon, — Georii I frisching mit dem lamp oder XXV a. —
I fleischfrisching oder X a. — I ste\vrswein oder / a. — olpfennig
XI a. — madphennig VI a. — V zechling har oder V a. —
XX ayr, — ain hun.

Der a l t e Mar in daselbs, der J u n g Marin, Pavvl zimmerman,
Pawl des P r imus sun, Niklas [jeder ebenso]

Berynak

Suppan Ju r i und Marin auf der S u p p e n - H u b e n daselbs
dienent III mes waicz, — IIII mes habern kastenmas, — Georii
II frisching mit dem lampern oder / a. — II fleischfrisching
oder XVI a. — I stewrswein oder /X a. — ze ostern I kicz, —
fur hawnpfennig V a. — V huner, — X/ ayr ze ostern.

T z l a d e Pawl daselbs von ainer huben III raes waicz, •— IIII mes
habern kastenmas, — Georii I frisching mit dem larap oder
XXV a. — I fleischfrisching oder VIII a. — I stewrswein
oder X/ a. — V a. hawnpfennig, — VII huner, — XX ayr,
— V zechling har.

A n d re daselbs, J u r i , Herman [jeder ebenso] '
So ist daselbs ain huben od, die hat yetz inne der B reynschak

und dient davon /X d.
Glynak

Mathe weber daselbs dient von einer huben III mes waicz uud
I gorcz, — IIII mes habern und I halbs mes, — I kauffmes
pan, — Georii I frisching mit dem lamp oder XXV a. —

7 Die ganze Stelle beivn Namen Herman ist von einev anderen gleich-
zeitigen Iland eingetragen, we!che aucli niclit Tsclilatle, sondern Czlade schrieb.
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I fleischfrisching oder X a. — I stewrswein oder X/ a. —
funfflhalb zechling har, — IIII huner, — XX ayr.

Mar in smid daselbs [ebenso mir niclit ^'/„ so/idernj III zech-
ling har.

Nydern Pylperg
Kiisnyks daselbs dient von ainer liuben III mes waicz, — VI mes

habern kastenmas, — Georii ain frisching mit dem lamp
oder XXV a. — I fleischfrisching oder X a. — I stewrswein
oder X/ a. — olpfermig XI a. — V zechling har, — VIII huner,
— XXV ayr.

S y n d a n, G r e g o r [daselbst, jeder ebensmnel]
Daselbs ist ein oden, hat der egen. Syndan und dient davon

I gulden.
Mitter Tepp

Janes zimerman dient von ainer huben III mes waicz, — IIII mes
habern kastenmas, — Georii I frisching mit dem lamp oder
XXV a. — I fleischfrisching oder X a. — I stewrswein oder
X/ a. — IIII zechling har, — V huner, — XXV ayr.

M a r t i n daselbs, U1 r i c h daselbs [jeder ebensoviel]
Krisan daselbs dient von ainem gut IIII schilling wyenner d.

Nider Tepp

Peter K e r n e r dient von ainer huben III mes waicz, — VI mes
habern kastenmas, — I kauffmes pon, — I kawffmes grevvs,
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXV a. — I fleisch-
frisching oder X a. — I stewrswein oder X/ a. — IIII zech-
ling har, —• V huner, — XXV ayr.

Pawl daselbs, J anso daselbs, T h o m a s daselbs, Wydgoy daselbs,
Jiivi Sampacher daselbs, Niklas daselbs [jeder ebemovkl]

Sampach pey unsern Fravven

T s c h e r n e Michels sun aus der M i t t e r n Tepp dient von
ainer huben, ist od, X wienner d.

Zu Langen Ekg

Mar t in daselbs hat ain huben, hat vor zeiten gedient IIII mes
waicz, — VI mes habern kastenmas, — Georii I frisching mit
dem lamp oder XXV a. — I fleischfrisching oder VIII a. —
I ste\vrs\vein oder X/ a. — olpfcnnig XI a. — V zechling har,
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— III huner, — XX ayr. Aber dafur dient er yencz nicht
mer dann I pfund wyenner pfennig.

M a t h e daselbs dient von der andern hubep, die od ist, / wyen-
ner d. Daselbs under detn L a n g e n e k g ist I huben, darauff
siczt der schaffer und dient davon IIII schilling wyenner d.
— I hun, — XXV ayr.

Kray

Mar in daselbs dient von ainer huben: Georii I frisching mit dem
lamp oder XXV a. — I fleischfrisching oder VIII a. — zu
ostern I kicz, — XV ayr.

Bortatsch

J a r n e daselbs dient C a. — VIII huner, — zu ostern I kicz, —
/X ayr.

Am Pach

Mart in daselbs dient von ainer huben II mes vvaicz, — VI mes
habern, — III mes habern fur II mes rokgen kastenmas, —
Georii I frischmg mit dem lamp oder XXV a. — I fleisch-
frisching oder VIII a. — I stewrswein oder X/ a. — III huner,
— XV ayr.

Artitsch

J a n s e des Lasse r p r u d e r zu A r t i t s c h dient von ainer huben:
Georii I frisching mit dem lamp oder XXV a. — I fleisch-
frisching oder VIII a. — I hun, — XV ayr.

L a s s e r sein pruder daselbs dient von zway oden huben daselbs
IIII schill. vrienner d. — I hun, — XV ayr.

Orlakk

Mathe von Klyno\vik dient von ainer oden huben daselbs
/X wyenner d.

Giikenperg

Matheus von der Eschen Eben dient von ainer oden huben
zu Gukenperg X/ wyenner d.

Altenhofen

Mar in daselbs dient von ainer huben X/a. — I hun, — XV ayr.
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Kyldaenik

Klemen t daselbs dient von ainer huben X/ a. — zu ostern
I kicz, — I fleischfrisching oder VIII a. — II huner, — XV ayr.

Guko daselbs dient von ainer huben: Georii I frisching mit dem
lamp oder XXV a. — I fleischfrisching oder VIII a. — zu
ostern I kicz, — II huner, — XV ayr.

Spital

Marin daselbs dient Georii I frisching mit dem lamp oder XXV a.
— I fleischfriscbing oder VIII a. — zu ostern I kicz, —
I liun, — XV ayr.

Plr^senekg v

Ji irse daselbs dient von ainer huben XX a. — I fleischfrisching
oder VIII a. — zu ostern I kicz, — II huner, — XV ayr.

Byrlosnik

Per tz daselbs dient von ainer huben I pfund \vyenner d.

Orlak bey Ostres

Jiiri daselbs dient von ainer huben I pfund wyenuer d.

Mul (unter dem Kum)

Niklas dient von ainer mul under dem Kum X/ a.
Mar t in dient von K o b e r l e i n s mul X/ gemester kappavven oder

I pfunt wyenner d.
J a n e s von den zwayn muln under der vesten dient er VI markch

\vyenner d.
Schreyctes

Matheus Gomer daselbs dient von ainer huben ain halb pfunt a.
— I hun, — XV ayr.

M a r t i n daselbs, J a n e s weber daselbs [jeder ebensoviel]
Janes daselbs dient von ainer huben ain halb markch a. — I hun, —

XV ayr.
An der eben under S. Jorgen

Michel daselbs dient von ainer huben ain halb markch a. —
I hun, — XV ayr.

Zu Pawngarten
Ji i rse daselbs dient von ainer huben III mes waicz seiner mas,

— III mes rokgen, — VV mes habern, — Georii 1 frisching
Mittheiltingen des Museitlvereines fiir Krain 1889. 2
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mit dem lamp oder XXV a. — I fleischfrisching oder X a. —
1 stewrswein oder XXX a. — olpfennig XI a. — V zechling
har, — III huner, — XV ayr.

J a n e s [ebenso]
Der egen Jt irse hat daselbs ain ode huben, hat vor gedient als-

vil als der obgenante huben aine, aber yecz dient er nicht
mehr davon [dann SJ XI a.

Lumbay underm Nebelperg

Herman daselbs dient von ainer huben ain halbs markch a. —
I hun, — XV ayr.

Radegonicz

G r e g o r Suppans kinder dient von ainer huben IIII mes \vaicz,
IIII mes habern kastenmas, — Georii I frisching mit dem lamp
oder XXV a. — I fleischfrisching oder VIII a. — I stewrswein
oder X/ a. — 1111 zechling har, — III huner, — XX ayr.

Ju r i W e l a n , J u r i daselbs, Ma theus daselbs [ebensoj
H e r m a n daselbs dient von ainer huben I gulden.
Nota. Zu O b e r - N e b e l p e r g sind z\vo huben gewesen, das gras

maet man zum haws.
Nota. Zu N i d e r n - N e b e l p e r g maet man das gras auch zu dem

haws.
Der hoff ob dem pfarrhoff

Janse daselbst dient von dem gesess und hofif VII sch. wyenner d.
Nota. Am perg gegen SchSrf fenberg ist ain ode huben.

Zu Pottschak

Marin daselbs dient von ainer huben ain halb markch a.
Ju r i daselbs, Marko daselbs, Ju r i Sch o rcz daselbs, P e t e r K o -

1 o w i t s c h daselbs [jeder ebensoviel]
O s t e daselbs dient von ainer huben X/ a.
Marin jeger, P e t e r M a n o s n j k daselbs [jeder ebensoviel]

Im Lemperspach

L i e n h a r t daselbs dient von ainer huben I markch agler.
Marin daselbs dient von ainer huben X/ a.
M a r t i n mullner daselbs dient von der mul C a.

8 Im Texte steht dieses \Vort nicht.
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Im pach under der vest

Gregory daselbs dient von ainer huben X/ a.

Von dem wald ob Gradisch

Janes daselbs dient von ainer huben X/ a.

Budendorff

Jakke daselbs und sein bruder und Matheus und ir mittail
Welan dient von ainer huben I markch a. — ze ostern III kicz,
— VI kappawn.

Glynitsch enhalben Batsch

Der kefer daselbs dient von ainer huben ITII gulden.
Niklas daselbs, Jakob von Selcz [jeder ebenso]
Mihel daselbs dient von ainer huben II gulden.
Mikke am perg dient von ainer huben IIII gulden.
J a n e s vveber von K a n d e s dient von der oden huben an der

G o r i t z e n I gulden, — vogtey I mes habern L a y b a c h e r
mass und II kappa\vn.

Nota. Daselbs ist ain huben, habent die Schš r f f enbe rge r ver-
setzt und habent yencz inne die G a l l enbe rge r .

Die huben so von . . dem Werneker ° sind ledig vvorden

Suppan zu K r i s a c z dient III gulden.
Awrspe rge r daselbs dient III g.
H a n n s e hafner dient III g.
Gere zu Kr i sacz dient I markch a.
zu Sabisch Ju r e hafner dient III g.
Miklas hafner daselbs dient von ainer halben oden huben IIII sch.

wyenner d.
Mesaen daselbs dient von ainer halben oden huben IIII sch.

wyenner d.
Vogtey gen Scherffenberg

Zu Grossen L a a k c h an der Temonicz sind XXIIII huben
und dient yede I mes habern kastenmas und I hun ze vogt-
recht und gehorent gen Sittich.

9 Gesclirieben von einer anderen Hand iiber dem durchgestrichenen

B e r n e k e r.
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ze S taynpach sind z\vo huben, dient )rede I mes habern und
I hun.

ze Kle in Laakch sind VIII huben, dient yede I mes habern
und 1 hun und II pagatschen, gehorent gen Sittich.

zu Ahorn bey L i e c h t e n w e r g sind 1111 huben dient yegleiche
1 mes habern und I hun.

zu T e m o n i c z sind III huben, — zu P a w n g a r t e n auch III
huben und ze N i d e r n d o r f f snd IIII huben, dient yegleiche
huben in denselben drein dorffern 1 mes habern und I hun
und gehorent dieselb dorffer gen Sit t ich und ist ain Supp.

zu F r e y c h a u sind IIII huben, dient yegleiche huben I mes ha-
bern und I hun und II prot, gehorent gen S i t t i ch .

zu Obern P r a t p r a t s c h a c h sind V huben, gehorent gen Sit-
tich, dient yegleich huben I mes habern, I hun und II prot.

Daselbs zu O b e r n - P r a t p r a t s c h a c h sind noch IIII huben von
F r e y c h a u , gebent all jar I ochsen oder I halb markch a.

zu N i d e r n Szates sind III huben und zu Obern Sza te s
I huben, dient yeglich huben I mes habern, I hun und II prot.

zu S tauden sind IIII huben, gehorent gen S i t t i ch , dient ye-
gleich huben I mes habern und I hun.

zu L e n c h e n d o r f f sind V huben, gehorent gen L a n n t s t r a s s ,
dient yegleich huben I mes habern und I hun.

zu R a d a c h e n d 6 r f f sind XII huben, gehorent gen S i 11 i c h,
dient yegleich huben I mes habern und 1 hun.

ze Segor i cz sind VIII huben, gehorent gen Rewn, dient yegleich
huben I mes habern, 1 hun und II prot und all jar I frisching.

zu S ibkob icz sind 111 huben am perg, dapey I huben gehorent
gen Rewn, dient yegleich huben I mes habern, I hun und II prot.

am Ray sind V huben gehorent gen Rewn, dient yegleiche huben
1 mes habern, 1 hun und II prot und all jar I frisching.

ze Koron ik sind VII huben, • gehorent gen Rewn, dient yegleich
huben I mes habern und I hun.

zu K r o t e n p a c h sind 1111 huben, gehorent gen Rewn, dient
yegleich huben I mes habern und I hun und II prot.

zu Pr i ikch le in sind VI huben und I huben da des P a p e s
aufgesessen ist, gehorent gen S i 11 i c h , dient yede huben I mes
habern und ain hun.

zu R a s b a r sind A'1II li. gehorent gen S i t t i ch ; dient yegleich
huben I mes habem, I hun und II prot.
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Mocro l t s t a l sind VIII huben am perg, dabey sind III huben,
dient yegleiche hubeu I mes habern, I hun und II prot und
all jar I frisching.

zum K r i b a r an der T e m o n i c z sind VIII huben, gehorent gen
S i t t i ch , dient yegleiche huben I mes habern und I hun.

Daselbs I huben ist des Gal len dient I mes habern und I hun.
am Stibnšvv sind VII huben gehorent gen S i t t i ch dient yegleich

I mes habern und I hun.
zu G e r s c h l a n a t sind VI huben, gehorent dem Rey m m an dient

yede huben I mes habern, I hun und II prot.
zu Sell dabey ist ain huben, dient I mes habern und I hun.
zum Kal bey dem P e r i n a k c h sind IIII huben, gehorent gen

S t u d e n i c z , dient yegleich I mes habern und I hun.
zu der Awn sind IIII h. gehorent auch gen S t u d e n i c z , dient

ycgleich huben I mes habern und II huner und leyt under
den G r o s s e n Kal.

Preva 1 sind IIII huben, gehorent gen S t u d e n i c z dient yegleich
huben I mes habern und I hun.

zu S t a i n p a c h sind X huben, gehorent den p i t t a n c z m a y s ter
gen S i t t i ch , dient yegleiche huben I mes habern, I hun,
II prot. Dasselbe dorff leyt bei Rl idol f fswerd bey de r
N e w n s t a t.

zu P ra t an i cz sind IIII huben, gehorent gen S i t t i c h , dient ye-
gleich huben I mes habern und I hun.

zum L a n g e u Akche r sind II huben, gehorent gen Sittich, dient
[jede ebenso]

zum O b e r n p e r g bey Prymsko sind V huben sind des Rey-
man, dient yegleich huben I mes habern, I hun und II-prot.

zu Nyderndorff , dabey sind IIII huben, sind auch des Rey-
man, dient yegleich huben I mes habern, I hun und II prot.

zum Leysser am Rayn bey der Temen icz sind IIII huben
und I huben zu G a b r i a c h , gehorent gen Si11ich, dient ye-
gleich I mes habern und I hun.

zu T r e s e n p e r g sind IIII huben, gehorent gen S i t t i ch , dient
yegleich huben I mes habern, I hun und II prot.

zu Rechp i sch sind III huben, gehorent gen S i t t i ch , dient
yede huben I mes habern, I hun und II prot.

zum Tal sind II huben, gehorent gen Sit t ich, dient yegleich
I mes habern und I hun.
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Sy n i b e l l p i i c h e l sind III huben, sind des R e y m a n , dient ye-
gleich huben I mes habern, I hun und II prot.

zum E y s e n p e r g ist I huben, gehort gen Syt t ich, dient all jar
I mes habern, I hun und II prot.

zu Si ibratsch sind IIII huben, sind des harren, dient yegleich
huben I mes habern, I hun und II prot.

zu K r o t e n p a c h ist I huben, ist des harren, dient I mes habern,
I hun und II prot.

zu N i d e r n P r a t p r a t s c h a c h sind II huben, die gehorent gen
S i t t i c h , dient yegleich huben I mes habern, I hun und II prot.

zu D o b r i c h e n p e r g ist I huben, gehort gen S i t t i c h , dient
I mes habern und I hun.

zu P o l a n sind IIII huben, gehorent gen Si11ich, dient yegleiche
huben I mes habern, I hun und II prot und all jar I frisching.
Dasselbe dorff leyt nachert bey dem Primsko.

Nota. Des grossen traydzehent zu Ar ich, der gen Scherffen-
berg gehort sind VII tenn und gehorent zway tail ze nemen
gen Scher f fenberg .

Der ain tenn ist zu R e d e l im dorff, sind IX huben, — zu O b e r n
M 6 t s c h z e r y sind III huben, — zu N i d e r n M o t s c h z e r y
IIII huben, — am P e r g VI h. — Underm Fors t V h. —
zu P l e t r i a c h IIII h. — zum S t r e y t VI h. — am Stayn
III h., zum Tal I h. — zu F r e s a c h VI h., daz ist der ain tenn.

der ander tenn ist zu S logen, daselbs sind XIII h. — am Po-
sen V h. — zu G r e m u l a c h XIII h. — zu S a v i n a k c h
VII h. — under der Mawr II h. — zu Aych V h. — zu
S l a t i s c h III h.

der dritt tenn ist zu K a c z e n d o r f f , da sind III huben, — zu
T e l t s c h a c h V h. — ze Diilach VIII h. — zu S t o p i r y n
III h.

der vierd tenn ist zu P o b č r s , daselbs sind VIII h. — am Perg
II h. — in dem N i d e r n Dorff VIII h. — zu F r e s a u IIII h.
— ze Piich VIII h. — I huben dabey.

der funfft tenn ist zu der A1 b e n, da sind X h. — zu R a b i s c h
III h. — zu P r u n n XIII h. — am P e r g dabey I h.

der sechst tenn ist zu R e d e r n , daselbs sind IX h. — am Ge-
s c h i e s s IIII h. — zu K l a d III h. — zu Z e l e n a IIII h.
— zu H i r s v e l d II h.

der sibend tenn ist zum E k c h , daselbst sind VIII h.
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Weinczehent.

Nota. Zway tail weinczehent ze nemen an dem perg zu R e d e 1
und zuArch und ain tailpeyPriinn i n W e y s s e n k i r c h e r
pfarr gelegen und tregt ain jar bei YIIIC wasser-emer, ettwenn
mynner, ettwenn mer.

II.

Stain in Krayn
Nota. V e r m e r k c h t all z ins nucz g u l t und r e n n t de r s t a t

und g e r i c h t s zu S t a in in K r a y n .

Podmillmy

Suppan Jur i dient von ainer huben Geor i i I frisching mit dem
lamp oder XXI a. — he\vstewr X/ a. — sweinstewr XXXI a.
— ain sawmvart oder XXV a. — I fleischfrisching oder XII a.
— vvaicz III sch. — korn III sch. — habern XII sch. hoff-
mass, — vaschangrecht VIII a. und I hun oder III a. und
magenpfennig I a. — VII zinshuener oder XIII! a. — XX ayi-

oder II a. — harrecht V a. und I firtail, ains scheffls waicz
und I sch. habern, — zum ausnyt I sch. habern und I hun
oder II a. — II pogatschen oder I a. umb wein II a.

Nota. Die\veil er Suppan ist, so dient er kain fleischfrisching und
geyt dafur zum ausnyt I frisching oder XXI a.

Janko von Podmi l lmy dient von ainer huben II sch. waicz. —
II sch. gersten. •— VI sch. habern hoffmass. — heivstevvr
XXIIII a. — sweinstewr XXXI a. — Georii I frisching rait
dem lamp oder XXI a. — I fleischfrisching oder XII a. —
kespfennig XXIHI a. — vaschangrecht VIII a. — I hun oder
III a. — VII zinshuener oder XIIII a. — XX ayr oder II a.
— magenpfennig 1 a. — harrecht V a. und ain virtail ains
scheffls \vaicz und I sch. habern. — zum ausnyt 1 sch. habern
und I hun oder II a. — II pogatschen odcr I a. umb wein II a.

Helena wittib von S. Osivald dient von ainer huben iur all
sach /XXXXIIII a.
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Herraan von Presslenowicz dient von 11 huben von yeglicher
/XXXXIIII a. aller sach.

Clement von Presslenowicz dient von ainer huben auch
/XXXXIIII a.

Pe te r von Prebin dient von ainer huben, ist lang od gelegen,
/XXXII a.

Gregor bei S. Oswald dient von ainer huben aller sachen /IIII a.
Paul von Jawriach dient von ainer huben II sch. korn —

VI sch. habern.
Nota. Das ander alles dient er gleich als der egen. J anko von

Podmillmy.
Marin von Lag dient von ainer huben III sch. \vaicz, — I sch.

korn, — VI sch. habern, — hewstewr X/ a.
Nota. Das ander alles dient er gleich als der egen. Janko von

P o d m i 11 m y.
Mixe von Susse dient von ainer huben III sch. korn, — VI sch.

habern, — hewstewr X/ a. — kespfennig XXXVI a.
Nota. Das ander alles dient er gleich als der egen. Janko von

Podmillmy.
Herman von Lag dient von ainer huben III sch. waycz, —

II sch. korn, — VI sch. habern, —• hewstewr XI a. — kes-
pfennig XXXVI a.

Nota. Das ander alles gleich als der egen. Janko von Podmillmy.
Mar t in von Korenach dient von ainer huben II sch. gersten,

— VI sch. habern, — hewstewr XXX a. — kespfennig XXXII1I a.
Nota. Das ander alles dient er gleich als der egen. Janko von

Podmil lmy.
Nota. Daselbs sind X od huben und sind lang zeit od gelegen.

des nyemand gedenkcht, schol der richter die \vayd gedenkchen
hinzelazzen umb ainen zins.

Nota. In der obgenannten Supp ist ir yegleicher phlichtig
drey tag all jar zu rabatten dem hawbtman gen Lay-
bach.

Krastnik

Suppan Janes zu Krastnik dient von ainerhuben: sweinstewr
XXXI a. — hevvstevvr X/ a. — Georii I frisching mit dem
lamp oder XXI a. — ain samfart oder XXV a. — vaschang-
recht VIII a. — I fleischfrisching oder XII a. — korn III sch.
— habern XII sch. hoffmas, — IX huener, — XX ayr.
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Nota. Dieweil er Suppan ist, so geyt er zu der ausnyt I frisching
oder XXI a. und ist dann des fleischfrisching vertragen.

Janes daselbs dient von ainer huben III sch. gersten, — VI sch.
habern, — sweinstewr XXXI a. — hevvstewr X/ a. — Georii
I frisching mit dem lamp oder XXI a. —• I fleischfrisching
oder XII a. — VII huner, — vaschangrecht VIII a. — XX ayr,
— I vaschang hun oder III a. — zu ausnyt I sch. habern
und I hun, — II pogatschen oder I a. — II a. umb wein.

Janko Kobilocz dient von einer huben als vil als der egen.
Janes und darczu kespfennig XII a. und von ainer viesen
II gemesst kapawn.

Marin von K r a s t n i k dient von ainer huben als viel als der
egen. Janes und darczu kespfennig XXIII! a.

Janes zu Krastnik dient von ainer huben II sch. korn, —
III sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XX a.
•— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — kespfennig XXIIII a. — vaschang-
recht VIII a. — VII huner, — XX ayr oder II a. — mad-
pfennig 1 a. — I vaschang hun oder III a. — zum ausnyt
1 sch. habern und 1 hun, — II pogatschen oder I a. — umb
wein II a.

Hannse Gericz von Krastnik dient von ainer huben I sch. korn,
— VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hevvstevvr XV a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — vaschangrecht VIII a. — I vaschang-
hun oder III a. — VII huner, — XX ayr oder II a. —
magenpfennig I a. — kespfennig XXIII! a. — zum ausnyt
I sch. habern und I hun, — II pogatschen oder I a. — umb
wein II a.

Janes Schieck dient von ainer huben /XXX a. Jacobi, — kes-
pfennig XXIIII a.

Marin Syricz dient von ainer huben Jacobi / a. — kespfennig
XII a.

Primus von Krastnik dient von ainer huben Jacobi XXIIII a.
Laure von Kamen dient von ainer huben /X a.
Jure Krachnik dient von ainer huben I markch a. — kes-

pfennig XX1III a. — hat er von alter gedient auch getrayd
und sprechent die nachtpavvren es mug zins wol ertragen.

Primus under dem perg dient von ainer halben huben X/ a.
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P e t e r Mal i dient von ainer halben huben / a. und kespf. XII a.
M a r i n G l a v i n i c z dient von ainer huben /X a. — kespfennig

XXIIII d.
J u r i von P o l s c h i n a k dient von ainer huben X/ a. — kes-

pfennig XII a. Daselbst ist ain ode huben, davon dient man
in ainer gemain bei X/ oder /X a.

Nota. D i e o b g e n a n n t e n l e w t zu K r a s t n i k r a b a t t e n
d e m h a w b t m a n z u L a y b a c h z u d e m h e w y e g 1 e i -
c h e r d r e y t a g .

Golicz

J a n e s Suppan daselbs dient von ainer huben II sch. rokken, —
XII sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXX a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I sam-
fart oder XXV a. — fleischfrisching oder XII a. — fur ra-
batt XII1I a. — VII huner oder XIIII a. — vaschangrecht
VIII a. — XX ayr oder II a. — magenpfennig I a. —
I vaschanghun oder III a. ftir har IIII a. und halbes sch.
waicz und I sch. habern, — zum ausnyt I sch. habern und
1 'hun, — II pogatschen oder I a. — umb wein II a.

Paivl von Golicz dient von ainer huben korn II sch. — VI sch.
habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXX a. —
VII huner oder XIIII a. — XX ayr, — magenpfennig I a.
— fur harrecht ain halbs sch. waicz, — I sch. habern, —
V a. — I vaschanghun oder III a. — vaschangrecht VIII a.
— kesrecht X1VIII a. — Georii I frisching mit dem lamp
oder XXI a. — I fleischfrisching oder XII a. — fur rabatt
XIIII a. — zum ausnyt als der Suppan.

Herman daselbst dient von ainer huben alsvil als der egen. Pawl.
Math ia daselbst dient von ainer huben alsvil als der egen. Pavvl

und darczu X a. mer hewstewr.
Janes von Schwarzenperg dient von ainer huben II sch. rokken,

— VI sch. habern, — harrecht V a. und ain halbs sch. waicz
und I sch. habern, — magenpfennig I a. — sweinste\vr XXXI a.
— hewstewr XX a. — kesrecht XXIIII a. — vaschangrecht
VIII a. — I vaschanghun oder III a. — Georii I frisching
mit dem lamp oder XXI a. — I fleischfrisching oder XII a.
— VII zinshuner oder XIIII a. — XX ayr oder II a. —
zum ausnyt als der Suppan.
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Derselb J a n e s ha t inne daselbst ain ode huben, dient davon
I markch a. und hatvon alter gedient, alsdie obgeschriben huben.

Martin am Swarczenperg dient von ainer huben II sch. rokgen,
—• VI sch. habern, — magenpfennig I a. — s\veinstewr XXXI a.
— hewstewr XXXV a. — kesrecht XXXVI a. — Georii I fri-
sching mit dem lamp oder XXI a. — I fleischfrisching oder
XII a. — vaschangrecht VIII a. — I vaschanghun oder III a.
— VII zinshuner oder XIIII a. — XX ayr, — zum ausnyt
als die anderen.

Nota. Der Suppan daselbs siczt die klainen recht ab von seiner
huben und nymbt darczu von ainer anrfern huben auch die
klainen recht von der Supp wegen.

Tuchein

Suppan Juri daselbst dient von ainer huben V sch. \vaicz, —
XII sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXV a.
— ain samfart oder XXV a. — Georii I frisching mit dem
lamp oder XXI a. — I fleischfrisching oder XII a. — vaschang-
r^;ht VIII a. und I hun oder III a. —• VII zinshuner, —

ayr, — magenpfennig I a. — harrecht V a. und ain halbs
sch. uvaicz und I sch. habern, — fur rabatt XIIII a. — zum
ausnyt als die andern.

Nota. Dieweil er Suppan, geyt er kain fleischfrisching aber zum
ausnyt geyt er dafur I frisching oder XXI a.

Smole von Tuchein und sein mittail dient von ainer huben
V sch. waicz, — VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. —
hewstewr XXX a. — Georii I frisching mit dem lamp oder
XXI a. — I fleischfrisching oder XII a. — kespfennig
XXIIII a. — vaschangrecht VIII a. und I hun, — VII zins-
huner, — XX ayr, — magenpfennig I a. — harrecht V a.
— ain halbs sch. waicz und I sch. habern, — fur rabatt XIIII a.
— zum ausnyt als die anderen.

Jakob daselbst dient von ainer huben IIII sch. waicz, — VI sch.
habern, — sweinstevvr XXXI a. — hewstewr XXV.

Nota. Daselbst das ander alles dient er als der egen. Smole und
sein mittail.

Jure von Tuchein dient von ainer huben V sch. waicz, —
VI sch. habern, — hewstewr X/ a. — kesrecht XXIIII a.

Nota, das ander alles dient er als der egen. Smole.
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Janes vo n Tuchein dient von ainer huben alsvil als der obgen. Jure.
Janes der Sneyderin sun dient von ainer huben IIIL sch. \vaicz.
Nota, daz ander alles dient er als der egen. Jure.
Jacob von Tuchein dient von ainer huben hewstewr / a, sunst

dient er aller sach alsvil als der egen. Jure.
Jure des Petern sun dient von ainer huben alsvil als der egen.

Jure von Tuchein.
Feter von Tuchen dient von ainer huben Illi sch. waicz, —

hewstewr XX a. sunst dient er aller sach alsvil als der egen.
J. von T.

Gregor von Tuchein dient von ainer huben VI sch. waicz, —•
hewstewr XXXV a.

Nota, sunst dient er aller sach alsvil als der egen. J. von T.
Michel von Tuchein dient von ainer huben III sch. waicz, —

hewstewr XX a.
Nota, sunst dient er aller sachen alsvil als der egen J. von T.
Gregor Seyfrid vou Tuchein dient von ainer huben III sch.

waicz, — hewstewr XV a. — kesrecht XII a.
Nota, sunst dient . . . als der egen. J. von T.

Chrib

Suppan Marin daselbst dient von ainer huben VI sch. \vaicz, —
XII sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr X/ a. —
Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. •— 1 samfart oder XXV a. — vaschang-
recht VIII a. und 1 hun oder III a. — VII zinshuner, —
XX ayr, — magenpfennig I a. — fur rabatt XIII! a. — har-
recht: ain halbs sch. waicz und l sch. habern und V a. —
zum ausnyt als da vorgeschriben stet.

Nota. Dieweil er Suppan ist, so dient er den fleischfrisching nicht
und geyt dafur zum ausnyt I frisching oder XXI a.

Canczion dient von ainer huben III sch. rokgen, — VI sch.
habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXX a. —
Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleischfri-
sching oder XII a. — vaschangrecht VIII a. und I hun oder
III a. — VII zinshuner oder XIIII a. — XX ayr, — magen-
pfennig I a. — fur rabatt XIIII a. — harrecht ain halbs
sch. \vaicz und I sch. habern und V a. — zum ausnyt als
vorgeschriben steet.
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Marin von Lippie dient von ainer huben alsvii als der egen.
Canczion aller sach.

Mathia von Lippie [ebensp]
Matheus von Chrib [ebenso]
Juri von Chrib dient von ainer huben II sch. rokgen, —VI sch.

habern, — hewste\vr XVT a.
Nota, das ander alles dient er geleich als der egen. Canczion.
Janes Vorstern dient von ainer huben aller sachen als der egen.

Juri von Chrib.
Jarny l0 von Clirib [ebenso]
Pawl von Chrib dient von ainer huben III sch. rokgen, —

VI sch. habern, — hewstewr XX a.
Nota, das ander alles dient gleich alsvil als der egen. Canczion.
Mathia von Chrib dient aller sachen von ainer huben alsvil

als der egen. Pawl von Chrib.
Herman von Lippie dient von ainer huben II sch. gersten, —•

VI sch. habern, — hewstewr XX a.
Nota, das ander alles dient er gleich als der egen. Canczion.

Czollnisch
Janko Suppan daselbst dient von ainer huben V sch. waicz, —

IIII sch. habern, — *sweinstewr'' XXXI a. — hewstewr / a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — ain samfart oder XXV a. — vaschang-
recht VIII a. und I hun oder III a. — VII zinshuner, —
XX ayr, — magenpfennig I a. — harrecht II sch. gestrichen waicz.

Martin daselbs dient von ainer huben IIII sch. -\vaicz, — 3III sch.
habern, — sweinstewr XXXI a. — hewste\vr / a. — Georii
I frisching mit detn lamp oder XXI a. — I fleischfrisching
oder XII a. — vaschangrecht VIII a. und I hun oder III a.
— vnagenpfennig I a. — VII zinshuner, — XX ayr, — har-
recht II sch. waicz gestrichen, — kespfennig XXIII! a.

Kristan daselbs dient von ainer huben hewste\vr XXXX a. —
kespfennig XII a.

Nota, daz alles ander dient er der egen. Martin.
Janes daselbs dient [ebenso] ausgenomen, das er kainen kespfennig

dient.

in Jernej.
" Im Urbar: stewr swein.
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Marin am P r e t s c h n y m [ebenso]
J u r e am Pre t schnym dient von ainer huben hewstewr XXXV a.

— kespfennig XII a. — Nota, das ander alles dient er als
der egen. Mar t in .

J a n k o K a r b u s c h a k und Ma11k o sein mittail dienent von ainer
huben hevvstevvr XXV a. Nota: wie Mart in .

Nota. Die klainen recht und harrecht siczt der Suppan ab als in
seiner huben von der supp wegen.

Sand Thomas ader (ober?) Dolyn

Peter Suppan daselbs dient von ainer huben I sch. rokgen, —
VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XV a.
— Georii ein frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — kespfennig XII a. — vaschangrecht
VIII a. — I hun oder III a. — magenpfennig I a. —• VII
zinshuner, — XX ayr, — harrecht V a. und ain halbs sch.
waicz und sch. habern, — zum ausnyt als vor geschriben stet.

Nota. Derselbe Suppan hat ain ode huben inne, gehort zu der
supp, dient davon nicht mer dann VI sch. habern, — samfart
XXV a. — zum ausnyt I frisching oder XXI a.

Nik las von Po lan dient von ainer huben III sch. gersten, —
VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXX a.
— Georii ein frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — fur rabatt XIII! a. — kespfennig
XII a. — vaschangrecht VIII a. — I hun oder III a. —
magenpfennig I a. — VII zinshuner, — XX ayr, — harrecht
V a. und ain halbs sch. waicz und I sch. habern, — zum aus-
nyt als vor geschriben stet.

Derselbe N ik l a s hat ain ode huben inne, dient davon fur all
sach CXX a. uncz sy beseczt \virt.

J a r n e von Lag dient von ainer huben aller sachen alsvil als der
egen. Nik las von Po lan von der besaczten huben dient,
ausgenomen, daz er fur die gersten waicz dient.

Mar t in Kos dint von ainer huben III sch. gersten, — he\vste\vr
XX a.

Nota. Daz ander alles dient er gleich als der egen. Niklas von
Polan von der besaczten huben dient.

Derselbe Mar t in Kos hat ain ode huben und dient davon fur
all sach uncz sy beseczt wurdet /XXX a.
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Mert l von Sand Thomas dient von ainer huben III sch. waicz.
Nota. Daz ander alles dient er als der egen. Niklas von Polan
von der besaczten huben dient.

H e r m a n von Lag [ebenso]
N i k]aw Q u a t s e w e r dient von ainer huben III sch. waicz, —

II sch. korn, — VI sch. habern, — hewstewr X/ a. Nota. Daz
ander alles [wie Niklas von Polan]

Gregor von B o k a l i s c h e r dient von ainer huben III sch. waicz,
— VI sch. habern, — hewstewr XI a. Nota. Daz ander alles
[wie Niklas von Polan]

Kose l von Smol ln ik dient von ainer huben III sch. waicz, —
hewstewr XXV a. — Nota. Daz ander alles [wie Niklas von Polan]

K r i s e von S a n d T h o m a s dient von ainer huben IIII sch. waicz,
— hewstewr XX a. Nota [dasselbe]

Marko von Dolyn dient von ainer huben IIII sch. waicz, —
IIII sch. korn, — VI sch. habern, — he\vstewr X/ a. Nota.
[auch wie Niklas von Polarij ausgenommen, das er kainen kes-
pfennig dient.

Kuncz von S a n d T h o m a s dient von ainer huben II sch. korn,
— VI sch. habern, — hewpfennig XX a. — Nota [alles andere
ivie Niklas von Polaiij

Krise von Sand Thomas dient von ainer huben auch alsvil
als der egen. Kuncz von S. Thomas.

Jure von Gutenmorgen dient von ainer huben IIII sch. vvaicz,
— VI sch. habern. Nota [alles andere wie Niklas von Po/an]

Derselbe Jure hat ain ode huben inne, dient davon I markch a.
uncz sy beseczt werdet.

La\vre von Drabe l l nym dient von z\vayn huben VI sch. waicz,
— II sch. gersten, — XII sch. habern, — svveinstevvr /XII a.
— hewste\vr / a. — Georii II frisching rnit den lempern oder
X/II a. — fur rabatt XXVIII a. — vaschangrecht XVI a.
und II huner oder VI a. — magenpfennig II a. — XIIII zins-
huner, — X/ ayr, — harrecht, — zum ausnyt czwier alsvil als
der egen. Nik las von Polan.

J anko von S a b i n a p e t s c h dient von ainer huben IIII sch.
gersten, — VI sch. habern. Nota [das andere wie N. v. Polan]

Herman von Snoynl dient von ainer huben III sch. waicz, —
VI sch. habern, — hevvstevvr XX a. Nota [al/es andere wie
N. von Polan] ausgenomraen daz er keinen kespfennig dient.
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Noch ist ain ode huben die lasset man all jar besunders a\vs,
hewr ist sy ausgelassen um /X a.

Nota. Der Suppan siczt die klainen recht auf seiner huben ab und
nymbt darczu von ainer andern huben auch die chlainen recht
von der supp wegen.

Futsch

Marin Suppan daselbs dient von ainer huben VI sch. korn und
hirss, — XLI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hew-
stewr XXX a. — Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a.
— I fleischfrisching oder XII a. — I samfart oder XXV a.
— vaschangrecht VIII a. und I hun oder III a. — VII zins-
huner oder XIII[ a. — XX ayr, — magenpfennig I a. —
fur rabatt XIIII a. — harrecht V a. und ain halbs sch. vvaicz
und I sch. habern, — zum ausnyt als vorgeschrieben steet.

Nota. Dievveil er Suppan ist so dient er kainen fleischfrisching und
geyt dafur zum ausnyt I frisching oder XXI a. und wenn er
nicht Suppan ist, so ist er der savvmfart auch vertragen.

Mar in von Such ido l dient von ainer huben III sch. rokgen
und hirss, — VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. —
hewstewr XX a. — Georii I frisching mit dem lamp oder
XXI a. — I fleischfrisching oder XII a. — kespfennig XII a.
— vaschangrecht VIII a. und I hun oder III a. — VII huner
oder XIIII a. — XX ayr, — magenpfennig I a. — fur rabatt
XIII! a. — harrecht V a. und ain halbs sch. waicz und I sch.
habern, — zum ausnyt als vorgeschriben steet.

Michel Goriup
Laure von Suchidol
Janes von Suchidol j dasselbe
Michel von Suchidol
Mathia zu Presabicz
Mat tko von Fii tsch dient von ainer huben II sch. rokgen und

hirss. Nota. Das ander alles dient er alles gleich als der egen.
Marin von Suchidol .

Marin Z s l e m e n s c h a k c h dient von ainer huben IIII sch. ger-
sten, — VI sch. habern, — hewstewr XXX a. — kespfennig
XII a. Nota. [Das andere wie M. von S.J

Gregor P o d b r i g a r dient von ainer huben II sch. \vaicz, —
VI sch. habern, — hewstewr X/ a. Nota. [Das andere wie
M. vi>ii S.]



Von Wlad. Milkcnvicz. «?

P e t e r von R a w s c h a k c h dient von einer huben III sch. gerstcn,
— VI sch. habern, — hewste\vr XXX a. Nota [Das andere
wie M. von S.]

Jiire von Gessenob ik dient von ainer huben II sch. vvaicz, —
H sch. rokgen und hirss, — VI sch. habern, — he\vste\vr X/ a.
Nota [Das andere wie von M. v. S.J

Maryn von Gessenob ik dient von ainer huben III sch. waicz,
— III sch. rokgen und hirs, •— VI sch. habern, — hewstewr
X/ a. Nota [Das andere wie M. von S.]

Michel von Gessenobik dient von ainer huben III sch. waicz,
— III sch. rokgen und hirss, — VI sch. habern, — hevvstevvr
X/ a. Nota [Das andere wie M. von S.]

Kryse von S e n e d o l i n e dient von zwain huben aller sach
II markch a. und habent von alter gedient ganczen dienst als
ander, aber sy sind vor langer zeit in oden komen, das sy
nicht mer gedienen mugen.

P e t e r Wissewer dient von ainer huben VI sch. habern, —
he\vstewr X a. Nota [Das andere ivie M. von S.J ausgenomen,
das er kainen kespfennig dient.

Thomas Oss reke r dient von ainer huben III sch. waicz, —
VI sch. habern, — hewste\vr X/ a. Nota [Das andere wie
M. von S.]

Peter von Weppowicz dient von ainer huben fur all sach
/XXXII a. und ist ain klaine huben.

Herman R e s n o t z e r [ebensoj
Ji i r i S t a n k o von Fi i tsch dient von ainem hoff aller sachen

X/ a. und schol gewertig sein der herschafft wen des notdurfft
ist mit ainem sampferdt.

J anes und J u r e von Fii tsch [ebenso]
Nota. Der Suppan siczt die klaynen recht von seiner huben ab

und nymbt darczu von ainer andern huben die klainen recht
auch von der Supp wegen.

Sand Canczion

Maryn Suppan von Prebo l dient von ainer huben zins
I markch a. und /XXXX a. — Georii I frisching mit dem
lamp oder XXI a. — ain sa\vmfart oder XXV a. — vaschang-
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recht VIII a. und I hiui oder III a. —• VII zinshuner oder
XIIII a. — XX ayr oder II a.

E r k o von S. Canczion dient von ainer huben C a. — Georii
I frisching mit dem lamp oder XXI a. — vaschangrecht VIII a.
und I hun oder III a. — XX ayr oder II a.

R o s e n a w e r dient von ainer huben I markch a — Georii I fri-
sching mit dem lamp oder XXI a. — VII sinshuner oder XIIII a.
— XX ayr oder II a. — vaschangrecht VIII a. und I hun
oder III a.

Mikusey [ebenso]
F r i d r e i c h [ebenso]

Michel von S. Cancz ion dient von ainer huben CXX a. —
Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — VII zins-
huner oder XIIII a. — XX ayr, — vaschangrecht VIII a.
und I hun oder III a.

Mar t in P o d e r s e y von sand Cancz ion dient von ainer
huben /X a. — VII zinshuner oder XIIII a. — XX ayr, —
vaschangrecht VIII a. und I hun oder III a.

Jiire von Aych dient von ainer huben CX/ a. —• Georii I fri-
sching mit dem lamp oder XXI a. — VII zinshuner oder
XIIII a. — XX ayr, — vaschangrecht VIII a. und I huu
oder III a.

K r y s e n von Aych dient von ainer huben I markch a. und II a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — XX ayr,
—- vaschangrecht VIII a. und I hun oder III a.

Nota. Die obgeschriben lewt in der Supp sand Canzion dient
ir yegleicher zum ausnyt als vor geschriben steet.

Nota. Ir yegleicher ist auch pflichtig zu rabatten gen Laybach jar-
leich drey tag.

Compare von S. Cancz ion dient von ainem hoff mit seinen
mittailen X/II a. und sulln darzu gewertig sein mit der sam-
fart der herschafft, wenn des nottdurfft ist.

Maryn Weber dient von ainem haws und akcher / a.
M a r d e r von Mangespurg dient X/I a. und darczu sol

er der herschafft gewerty sein mit ainer samfart, \venn des
notdurfft ist.

Mixe von Rademi l dient von ainer huben CXX a.
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Janko von Kolitschavv dient von seiner huben /XXXII a. zins
— fur samfart X/ a. — VII huner oder XIIII a. — I vaschang-
hun oder III a.

Nota. Der Suppan siczt die klainen recht ab auf seiner huben und
nymbt darczu von ainer andern huben auch die klainen recht.

Brysch

Suppan Paw v o n B r i s c h dient von ainer huben IIII sch. \vaicz,
— VI sch. habern, •— sweinstewr XXXI a. — hewste\vr XXI a.
—• Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleysch-
frisching oder XII a. — vaschangrecht II a. und I hun oder
III a. — VII huner oder XIIII a. — XX ayr oder II a. —
harrecht V a. und ain halbs sch. \vaicz und I sch. habern, —
zum ausnyt als vor geschriben steet.

Gregor Na t t i t s chn ik dient von ainer huben IIII sch. waicz, —
VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXI a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. —• vaschangrecht II a. und I hun oder
III a. — harrecht V a. und ain halbs sch. waicz und ain sch.
habern, — zum ausnyt als vor geschriben steet.

Thomas am Br i sch [ebensoj
Jacob von Br isch [ebenso]
Urban von Br isch [ebenso]
Maryn Smalcze r dient von ainer huben CXX a. — vaschang-

recht II a. und I hun oder III a. — XX ayr oder II a.
N i k u s c h S u p p a n i c z von Bres i ach dient von ainer huben

I markch a. und II a. — I hun oder II a. — XX ayr.
Jt ire Saka l ik dient von ainer huben X/II a.
Michel Zyrey dient von ainer huben XXX a. — III huner,

— XII ayr.
Marko Zweck dient nichts, aber er muess gehorsam sein in

potschafft ze lauffenn mit briefen, \venn man sein bedarff.
Nota. Die obgeschrieben lewt sind pflichtig ze rabatten zu der hoff,

wisen und zu der wur.
Nota. Der Suppan siczt die klaynen recht ab auf seiner

huben und nymbt darczu ab ainer andern huben auch die
klainen recht.
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Pischanevvicz

Suppan Tanes daselbs dient von ainer liuben IIII sch. waicz,
— XII sch. habern, — sweinstewr XXXI a. —- hewstewr
XXXV a. — Georii I frisching mit dera lamp oder XXI a.
—• I fleischfrisching oder XII a. — ain samfart oder XXV a.
— VII zinshuner, — XX ayr, — magenpfennig I a. — va-
schangrecht VIII a. und I*hun oder III a. — harrecht V a.
und ain halbs sch. \vaicz und I sch. habern, zum ausnyt als
davor geschriben steet.

M a r t i n R a t e y in d e r A w dient von ainer huben II sch. gersten,
— VI sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XXV a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — kespfennig XXIIII a. — VII zinshuner,
— XX ayr, — magenpfennig I a. — vaschangrecht VIII a.
und I hun oder III a. — harrecht V a und ain halbs sch.
waicz und I sch. habern, — zum ausnyt als davor geschriben
steet.

Ma th ia von Lasn icz dient von ainer huben IIII sch. kom, —
VI sch. habern, — hewstewr X/ a. — kespfennig XXXVI a.
Nota. [Das andere wie Martin Ratay]

Nikla von L ipp ie dient von ainer huben IIII sch. waicz, —
VI sch. habern, — hewstewr XXV a. — kespfennig XXXVI a.
Nota [Das andere wie Martin Ratay]

Michel von L ipp ie dient von ainer huben VI sch. waicz, —
VI sch. habern, — he\vstewr X/ a. — kespfennig XXXVI a.
Nota [Das atidere wie M. Ratay]

J a c o b von Raki towecz dient von ainer huben III sch. waicz,
— VI sch. habern, — hewstewr X/ a. — kespfennig XXXVI a.
[Das andere wie M. Rata'y]

Ji ire von R a k i t o w e c z dient von ainer huben fur all sachen
/XXX a.

Thomas A inko rn dient von ainer huben IIII sch. korn, —
VI sch. habern, — hewstewr XXI a. — kespfennig XXXVI a.
Nota [Das andere ivie M. Ratay]

Herman von P re s sabecz dient von ainer huben IIII sch. korn,
— VI sch. habern, — hewstewr X/I a. — kespfennig XXXVI a.
Nota [Das andere wie M. Rataj]
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Nota. Die rabatt dient sy gen Laybach ainem haubtman ir
ygleicher III tag.

Nota. Der Suppan siczt die klainen recht ab auf seiner huben und
nymbt darczu von ainer andern huben auch die klaynen recht.

Oberfernik

Suppan Clement von F e r n i k dient von ainer huben VIII sch.
korn, — XVIII sch. habern, — sweinste\vr XXXI a. — he\v-
stewr X/ a. — Georii ain frisching mit dem lamp oder XXI a.
I fleischfrisching oder XII a. — ain samfart oder XXV a. —
fur rabatt IX a. — VII zinshuner, — XX ayr, — vaschang-
recht VIII a. und I hun oder III a. — hanecht V a. und ain
halbs sch. waicz und I sch. habern, — zum ausnyt als davor
geschriben steet.

Nota. Dieweil er Suppan ist, so ist er nicht schuldig den fleisch-
frisching ze geben und geyt dafur I frisching oder XXI a. und
siczt die klaynen recht ab von seiner huben und von zwain
andern huben darczu.

Miklaw P lessn icz dient von ainer huben IIII sch. korn, —
XVIII sch. habern, — sweinstewr XXXI a. — hewstewr XV a.
— Georii I frisching mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — fur rabatt IX a. — vaschangrecht
VIII a. und I hun oder III a. — harrecht V a. und ain halbs
sch. waicz und ain sch. habern, — zum ausnyt als davor
geschriben steet.

Grego r Noakch [ebenso]
Ji ire P l e s sn i cz dient von ainer huben V sch. korn, •— XVIII sch.

habern, — hewstewr XVII a. Nota [das andere wie Miklaw
Plessnicz]

J a n k o von Obern F e r r n i k dient von ainer huben IIII sch.
korn, — XVIII sch. habern, — hewstewr XX a. Nota [Das
andere wie M. Plessnicz]

Lawre von Obern F e r r n i k dient von ainer huben IIII sch.
korn, — XVIII sch. habern, — hewstewr XV a. — Nota
[Das andere wie M. -P/.J

T h o m a s S e y d 1 dient von ainer huben IIII sch. korn, — XVIII sch.
habern, — hewstewr XV a. Nota [Das andere wie M. P/.j

Jacob Schymon dient von ainer huben VI sch. korn, — XVIII sch.
habern, — hewstewr XXV a. Nota [Das andere wie M. Pl.~]
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J a n k o \Vebcr [ebenso]
Jiire T s c h i b u l dient von ainer huben VII sch. korn, —XVIII sch.

habern, — he\vstewr X/V a. [Das anderc wie M. Pl.]
J u r e K č r r l y n dient von ainer huben [ebensa]
Ji ire R e s e k k dient von ainer huben VII sch. korn, — XVIII sch.

habern, — hewste\vr XXV a. Nota [Das a/idere wie M. J°/.J
U r b a n Matschnik dient von ainer huben III sch. gersten, —

VI sch. habern, — hewstewr XVI a. — sweinstewr XXXI a.
— Georii I friscbing mit dem lamp oder XXI a. — I fleisch-
frisching oder XII a. — III huner oder VI a. — XV ayr, —
vaschangrecht VIII a. — fur rabatt V a. — zum ausnyt als
davor geschriben steet.

Janes von P r e g o s n i k [ebenso]
M a r t i n von Holnbi i rg \vittib dient von ainer huben [ebenso]
P e t e r K e r r l y n dient von ainem garten XX a. — fur rabatt

VI a. — vaschanghun oder III a.
J a c o b Muse dient von ainem garten X a. und I vaschanghun

oder III a.
Lawri t sch ^
T h o m a s \ [ebensoj
J ii r s e )
Nix muelner in der Ryek dient von ainer muel CXX a.

Krewcz

S u p p a n W i d a c z z u m Kreivcz dient von ainer huben III sch.
waicz, — III sch. korn und hirss, — VI sch. habern, — svvein-
stewr XXXI a. — hewstewr XVI a. — Georii I frisching mit
dem lamp oder XXI a. — I fleischfrisching oder XII a. —
VII huner oder XIIII a. — XX ayr, — I vaschanghun oder
III a. — V a. und ain halbs sch. waicz und I sch. habern, —
zum ausnyt als vor geschriben steet.

Derselbe S u p p a n Widacz dient von zwain akchern XXIIII a.
T h o m a s zum Krevvcz dient von ainer huben aller sachen gleich

alsvil als der egen. Suppan Widacz.
Jiire P a p p e l l i t s c h daselbs [ebeiiso]
Matheus vom Krewcz [ebenso]
Jiire K r i s k o dient von ainer huben / a. zins, — hewstewr XVI a.

— I vaschanghun oder III a. — XX ayr oder II a. — zum
ausnyt als davor geschriben steet.
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J a n k o v o 111 K r e w c z [ebeuso]
Tiire Aschswein vom K r e w c z [ebe/iso]
Der DeAvtsch J a c o b vom Kre\vcz [ebc/iso]
Pr imus K r a t i n e r dient von ainer huben zins X/V a. — I va-

schanghun oder III a. — XX ayr oder II a. — zum ausnyt
als davor geschriben steet.

Nota. Daselbs ist ain vvisen bey X tagwerchen, die sullen die von
Ferrnik maen und die lewt von Krewcz in furen gen hoft oder
den richter zu der herschaft handen.

Nota. Der Suppan siczt die klainen recht auf seiner huben ab und
nynbt darczu von ainer andern huben auch die klainen recht.

Nota. Zum Krewtz ist ain akcher bey der obgeschriben wisen,
die maet der richter, maynt der Suppan, die solt er haben
und wolt jarleich davon zinsen / a.

Nota. Im E r l s p a c h ist ain huben, dabey ist ain hofwisen, die
maet der richter und der pawr auf der huben ist pflichtig die-
selben wisen ze umbze\ven und behuten.

Nota. Die gewondleich stewr der stat S tayn in K r a y n ist jar-
leich X/II markch a. der hofzins daselbs bringet bey IIII markch a.

yegleiche fewrstat dient jarleich in das gericht VI a. fur die mawt;
derselben fewrstat sind yecz (!).

ain yeder schuster dient jarleich in das gericht XII a.
yegleicher fleischhakcher in der stat dient jarleich in das gerichtX/a.
ain yegleichei protpekch dient jarleich in das gericht VIII a.
yegleiche fragnerin dient jarleich in das gericht VIII a.
die mul bey der stat dient jarleich in das gericht bei VI mutt

korn allerlay trayd er mus sy aber davon zymern und pessern.
ain yeder amptman von F l e d n i g ist jarleich pflichtig ze geben

in das gericht ze S t a i n / mutt habern hofmass und C huner
oder fur yedes hun II a.

Nota. Die mawt in der stat gehort auch in das gericht zu der
herschaft handen.

Nota. Des gleichen die mawt der strassen uber den T r o y n , die
nymbt man daselbs ara Troyn.

Nota. Desgleichen die mawt im L u s t a 1 gehort auch gen S t a y n
und die nymbt ze S. Margreten im Lusta l .

Nota. Das Lanntgericht ze S t a y n geet mitten auf die S a w von
K r a y n b u r g uncz nach der Saw ab gen Wernekg — von
VVernekg uber den P r e c o r uncz gen Sab i schach — von
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Sab i schach uncz gen Pe tsch — von Pe t sch uncz gen
K o l a b r e t h die vesten — von K o l a b r e t h uber den perg
S a b a r c h a m neben dem T r o y n uncz enhalb Sand Got-
h a r t t in den pach uncz auf den Lymo\vecz, hie dishalb
Osterwicz und von dann uncz gen Mot tn ik an das Stey-
r i sch Gemerkh an die L u t s c h n i t s c h , da sich die stras-
sen schayden item auf T i i c h e i n e r a lben und nach dera-
selben gepirg uncz an das wasser G a n k k e r gar uncz zu dem
seelein und nach der G a n k k e r ab uncz gen K r a i n b u r g .

(Kortsetzung folgt.)



Die Nekrologe der Karthause Freudenthal.
Von Wlad. Milkovvicz.

beit Wedekind den wissenschaftlichen Wert der Nekro-
loge hervorgehoben hatte,' beeilte man sich, dieselben der
Wissenschaft zuganglich zu machen. Auch in Oesterreich er-
folgte eine Reihe von Publicationen, welche den Zweck hatten,
entweder das unbekannte Material zu veroffentlichen oder das
bereits veroffentlichte zu erklaren. In den Schriften der Wiener
Akademie und in den verschiedenen Provinzblattern finden
wir schou eine Menge des genannten Materials gesammelt.
Verschiedene Beachtung hat man nun diesem Zweige der
Klosterliteratur geschenkt, von verschiedenen Seiten denselben
beleuchtet, verschieden war der Wert des uns gebotenen
Materials und auch verschieden die Principien, nach denen
man bei den Editionen desselben vorgegangen ist. Es wird
daher gewiss an der Zeit sein, eine Bilanz der bisherigen
Arbeit zu ziehen. Man sieht aus allen erfolgten Publicationen,
wie gross die Begeisterung fiir Nekrologe anfangs war. Das hatte
aber auch seine Berechtigung gehabt. Die altesten Denkmaler
dieser Art sind ans Licht gezogen worden; die Geschichte
dieser Zeiten, aus denen uns nur sparliche annalistische Quellen
fliessen, fand in den Nekrologen eine zweite, wenn auch ebenso
sparliche Quelle, aus der uns aber doch manche erwiinschte
Erganzung zukam. Allmahlich schwand aber diese Begeisterung!

1 \Vedekind: «Noten zu einigen Geschichtsschreibern des deutschen
Mittelalters.» Hambuvg 1823, I.
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Manner, die mit niichterner Ueberlegung das ganze Mate-
rial der Geschichte genau nach seinem inneren Wert zu schatzen
und nur nach diesem zu fragen gewohnt waren, warfen auch
die Frage auf, ob es sich wirklich lohne, die Nekrologe ihrem
ganzen Inhalte nach dem Drucke zu iibergeben. Bohmer war
es, der zuerst in seinen Editionen* das Princip zur Geltung
gebracht hatte, nur diejenigen Namen zu bieten, welche durch
irgend welchen Beisatz naher bezeichnet sind. Aber diese
Norm wurde nicht allgemein angenommen, denn wenn auch
das Material, vvelches spater hinzukam, einen immer geringeren
Wert hatte, so haben doch manche die Nekrologe immer
noch zu «den wichtigsten Geschichtsquellen» gerechnet.3

Hatte man sich nur auf die Wiedergabe der ohne jede
nahere Bezeichnung stehenden Vornamen beschrankt, so konnte
man sich noch mit diesem Principe befreunden, aber manche
gaben sich Miihe, die damit gemeinten Personen festzustellen,
um sie, wie man sich ausserte, der Vergessenheit zu entreissen
und fiir die Geschichte zu verwerten.4

Die Idee Bohmers blieb jedoch nicht unbefolgt. Meiller
hat sie in der Edition der fiinf grossen Nekrologe von Salz-
burg und Admont stillschweigend acceptirt, aber nicht con-
sequent durchgefiihrt.5 Hauthaler, der nun die Aufstellung
dieses Princips als das Verdienst Meillers ansieht, schliesst
sich demselben an und hat deshalb circa zwanzig Namen
aus seinem ohnehin sehr kurzen Nekrologe gestrichen."

Von dem Werte der Nekrologe aus dem XVI., XVII.
und XVIII. Jahrhunderte, die angeblich aus alteren Aufschrei-
bungen geschopft sein sollen, will ich jetzt noch nicht spre-
chen, sie mogen immerhin einige Bedeutung fiir Localgeschichte

2 Bohmer, Font. rer. germ. III.
3 Wiedemann, Archiv f. Kunde osterr. Geschichte 28, p. 3.
* Friess, Archiv f. Kunde osteru. Geschichte 71 ; Czerny, ebenda, Bd. 56,

S. 298.
6 Ebendaselbst, Bd. 19, z. B. bei dem Namen: Eberhardus subdiaconus

et monacbus zuin 17. November und anderen mehreren.
6 Ebenda, Bd. 53.
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haben. Einige haben deshalb bloss Excerpte fur den Bedarf
ihrer engeren Heimat gemacht.7

Das mitgetheilte Material hat man nun, wie gesagt, von
verschiedenen Seiten beleuchtet. Zappert hat in seiner treff-
lichen Abhandlung ihre historische Entvvickelung besprochen,
auf Britannien als ihre urspriingliche Heimat hingevviesen, ihre
altesten Denkmaler auf gallischem und germanischem Boden
aufgezahlt und die Verbriiderungs-Institution als solche erklart.8

Mehr von der kritisch-diplomatischen Seite hat Pangerl
diesen Stofif besprochen.9 Ihn interessirte z. B. die Art der
Eintragung in verschiedenen Zeiten. Er machte die Bemerkung,
dass die Einzeichnungen anfangs prunklos, spater mit ver-
schiedenen Zusatzen und Titeln ausgestattet und auch mit
Jahresdaten versehen erscheinen. Er untersuchte ferner, ob
das angegebene Todesdatum einer Personlichkeit auch den
\virklichen Todestag angebe. Er gelangte zu sehr interessanten
Resultaten, jedoch hat er den verschiedenen Brauch bei einzelnen
Orden nicht beriicksichtigt, vveshalb die von ihm gewonnenen
Ergebnisse nicht allgemeiner Natur sind. Seine griindlichen
Ausfiihrungen wurden spater nur wenig vervollstandigt, unter
anderen von Czerny.l0 Dieser hat aber dafiir mit Vorliebe und
mit Verstandnis der Sache die Nekrologe von ihrer rituellen
Seite besprochen und auch anziehend zu erklaren verstanden.
Er hat auch sein Material sehr gut fiir die Geschichte zu ver-
werten gevvusst.

Und ivie steht es mit den Editionsprincipien? Abgesehen
von einigen musterhaften Ausgaben, kann man sich in den
meisten Fallen nicht einmal ein rechtes Bild von der ausseren

1 Beitrage fiir Steiermark 3. Von Zahn. — Mittheilungen des hist. Ver-
eines f. Krain 1863. Von Kozina.

8 Sitzungsbericht der \Viener Akademie 10. Auch Zahn in den BeitrSgen
fdr Steiermark in dem Aufsatz «Zur Literatur der Todtenrotelns. Ueber die
Todtenroteln handelt eingehencier Wichner in seinem interessanten Aufsatze in
den »Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden« 5, 1884, S. 61 ff.

D Font. rer. austriac. 29. — Beitrage fiir Steiermark 3.
10 Archiv f. Kunde osterr. Geschichte 56.
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Anlage mancher Nekrologe verschaffen. Und doch ist auch in
dicser Beziehung, namlich in der Entvvickelung der ausseren
Form der Anlage, ein Gesetz \vahrnehmbar. Vergleicht man
die Nekrologe aus verschiedenen Zeiten miteinander, so fallt
der Unterschied allsogleich auf. Bei den altesten fand ein Monat
auf einer Seite Platz, man schrieb auch den zvveiten in continuo,
sobald der Raum es erlaubte. Spater hat man eine Seite nur
fiir eine bestimmte Anzahl von Tagen (6, 5, 4, 3. 2) freigehalten,
bis man schliesslich dahin kam, einem jeden Tage eine ganze
Seite zuzuvveisen. Natiirlich lasst sich keine genaue Grenze
ziehen, aber das ware auch fiir uns von geringem Belang.

Auf diese Weise schwillt nun das Material immer mehr
an, daher ist die Besprechung des Editionsprincipes immer
nothwendiger. Merkwiirdigerweise haben sich einige, wie Boh-
mer, Meiller, Hauthaler, bei den alteren und gevviss inter-
essanteren Stiicken zur Auslassung der durch keinen Beisatz
bezeichneten Vornamen verstanden, \vahi/end mau andersvvo
mit weniger bedeutenden schonender vorgegangen ist. Die
neuesten Publicationen Deutschlands sind doch vom Principe
Bohmers abgegangen. "

Wenn ich die Frage iiber die Bedeutung, welche die
Nekrologe aus der spateren Zeit fiir die Geschichte haben,
und iiber die Editionsprincipien von neuem aufvverfe, so thue
ich es nur, um das Vorgehen, welches ich bei vorliegender
Publication eingehalten habe, zu rechtfertigen.

Indem ich namlich ein Nekrolog aus der krainischen
Karthause Freudenthal (Freudnitz, Franitz) der Oeffentlichkeit
iibergebe, habe ich doch alle Namen ohne Unterschied be-
halten, obschon dasselbe erst dem Anfange des XV. Jahr-
hunderts angehort. Es ist richtig, dass ein einzelner Name
an und fur sich fiir uns kein Interesse bieten kann, mag man
gelten lassen, dass ein Geschichtsschreiber, welcher nach
historisch beriihmten Namen fahndet, dadurch gar nichts

11 Monumenta Germaniae. Necrologia I. Von Fr. L. Baumann. 1888.
Der zweite Baad, von Dr. Herzberg Frank) besorgt, wird niichstens erscheinen.
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gewinnt, wenn er z. B. liest «Fr. Mathias (obiit)», aber manch-
mal ist es schon vvichtfg. wenn lnan erfahren kann, ob in dieser
oder jener Zeit ein Mathias im Kloster lebte. Denn es han-
delt sich im Grunde genommen nicht nur um einen einzelnen
Namen, ihre Gesammtheit ist schon interessant, und wer es
versteht, der wird auch daraus fiir die Geschichte einen Ge-
winn zu ziehen v/issen, z. B. Hauthaler, wenn er an der Hand
der Eintragungen blosser Namen ausfiihrt, wie ganze Familien
in eine Rubrik eingetragen wurden,12 oder Beda Schroll,1S

wenn er nachvveist, wie man auch mehrere Personea eines
und desselben Stiftes oft in eine Rubrik zusammen eingetragen
hatte. Wie ware denn iiberhaupt eine Kritik der Nekrologe
moglich, wenn man sich auf diesen exclusiven Standpunkt
gesetzt und nur die naher bezeichneten Namen aufgenommen
hatte? Aehnlich hat ferner Friess 1+ aus der trockenen Reihe
der unbekannten Namen doch die interessante Wahrnehmung
zu machen gewusst, dass namlich in der Bliitezeit des Kloster-
lebens die Namen sich mehren, in der Reformationszeit sich
vermindern. Er hat also unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt,
wie in den successiven Namenreihen der Nekrologe sich die
Geschichte des ganzen Monchthums, wenn auch nur theilweise,
vviederspiegelt. Und ich fiihre nur diesen Gedanken vveiter aus,
wenn ich hinzufiige, dass in ahnlicher Weise die ganze Ge-
schichte eines Klosters ihren Schatten in dem Klosternekrolog
zuriicklasst, vvenn wir auch alle die Namen nicht kennen.

Ich wollte damit nur andeuten, vvie doch jeder die Nekro-
loge, die Namen, die nach der Meinung anderer ausbleiben
sollten, anders uad nach seiner Art zu vervverten wusste. Und
glaubt man vielleicht, dass die Ausbeute damit schon abge-
schlossen sei? Es hiesse ebenfalls einen exclusiven Standpunkt
einnehmen, die Mannigfaltigkeit des menschlichen Geistes und
die Allseitigkeit der wissenschaftlichen Forschung verkennen.

1 2 Archiv f. Kunde čisterr. Geschichte 53.
1 3 Ebenda 68. Ebenso Pangerl, Czerny 1. c.
u Archiir 71.
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Schon diese Erwagung allein wiirde, glaube ich, geniigen,
um das Abdrucken des ganzen nachfolgenden Nekrologes zu
rechtfertigen. Jedoch waren es andere, wesentlichere Grtinde,
die dafiir sprachen. Denn erstens ist ausser dem von Zeissberg
musterhaft edirten, aus Gaming, einer niederosterreichischen
Karthause, stammenden und im Jahre 1480 angelegten Nekro-
loge IS meines Wissens kein zweites, aus einem osterreichischen
Karthauserkloster herriihrendes bekannt geworden.16 Das
Nekrolog von Freudenthal ist aber nachweisbar bald nach 1415
angelegt worden — es ware daher das alteste bekannte
Nekrolog aus unseren osterreichischen Karthausen. Ferner
bildet dasselbe, wie ich spater ebenfalls nachzuweisen haben
werde, die Grundlage eines zweiten, bereits besprochenen
Nekrologes von Freudenthal,17 welches in der Hofbibliothek
sich befindet.18 Es ist ferner zur Kritik eines noch nicht
edirten Nekrologes oder eigentlich Anniversars der steiermar-
kischen Karthause Seitz wichtig.19 Endlich stammt unserNekro-
log aus der Diocese Aquileja, wo die Verbriiderungstodten-
biicher selten sind, und dasselbe weist Eigenthiimlichkeiten
auf, die ihn in mancher Beziehung interessant machen. Wenn
ich nun selbst den Wert der spateren Nekrologe nicht hoch
anschlage, so wollte ich mich mit den obigen Ausfiihrungen
fiir den vorliegenden Fall nur rechtfertigen und gehe nun
zur Besprechung des Freudenthaler Todtenbuches iiber.

Die Karthause Freudenthal ist um die Mitte des
XIII. Jahrhundertes unter dem Herzog Bernhard und 1260
von dessen Sohne Ulrich erneuert \vorden.20 Woher die erste

13 Archiv f. osterr. Geschichte.
16 Die von Pusch und Frohlich in «Diplornata Styrie» II abgedruckten

Priorenkataloge aus Seitz und Gaiiach sowie ein von Steyerer in «Cotnmentarii»
veroffentlichter Priorenkatalog von Gaming konnen hier nicht in Betracht kommen.

17 und 18 Codex Nr. 8071, beschrieben und excerpirt (fehlerhaft) von
Kozina I. c.

19 Codex Nr. 640 in der Universitatsbibliothek zu Graz.
20 Kurze Nachrichten daruber hat Hitzinger in Kluns »Archiv fiir

Krain* II, 120 gebracht.
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Mdnchscolonie gekommen ist, lasst sich mit Bestimmtheit
nicht sagen. Die strenge Ordensregel bannte sie in die engen
Mauern ihres Klosters, und man hort von ihnen sehr \venig.
Im XIV. Jahrhunderte bliiht das Stift auf, es hat bedeutende
Besitzungen in Krain, im Gorz'schen und in Istrien erworben,
die Zahl der Klosterbriider wuchs und zugleich die Bedeutung
desselben fiir die Geschichte des Landes.

Freudenthal lag in der Diocese Aquileja, wurde also
von dem Geiste des italienischen Monchthums beeinflusst,
welches das Institut der Klosterverbriiderungen nicht so fdr-
derte, wie es in England und Deutschland der Fall war.
Wenn es also z. B. in Deutschland so weit gekommen ist,
dass einzelne Kloster ihren wechselseitigen Pflichten, die ihnen
durch die weitverzweigten Verbriiderungen auferlegt wurden,
nicht mehr nachkommen konnten,'21 so waren hier die Kloster
mehr abgesondert. In keinem alteren Nekrologe der deutschen
Diocesen — selbst nicht in den Aquileja benachbarten Salz-
burger und Passauer Diocesen — wird man Namen aus den
krainischen Klostern begegnen, und wenn man auch spater
irgendwelche eingetragen hat, so geschah dies nicht auf Grund
der Verbriiderungsvertrage, sondern zufalliger Beziehungen.

Aber wie auf dem Boden der Aquilejer Diocese die
Einfliisse des Siidens und Nordens auf anderen Gebieten in
mehrfacher Beziehung zusammentreffen, sich kreuzen oder
parallel nebeneinander laufen, so kann man auch in dieser
Beziehung dasselbe wahrnehmen. In dem ehemaligen aquile-
jischen Archidiaconate Saunien \varen im XII. Jahrhunderte
schon zwei Karthausen, Seiz und Gairach, gegriindet worden,
in der Mark Krain bestand Freudenthal, und als nun die
Cillier in der windischen Mark die vierte Karthause in Pletriach
anfangs des XV. Jahrhundertes errichtet hatten, so schlossen
nun alle vier Karthausen «Slavoniens>, wie sie sich nannten,

21 So war es z. B. in S. Florian. Vide Czerny, Archiv 56. Man commemo-
rirte die Verstorbenen nur maiores nominando. S. Polten (Cborherrenstift) stand-
rait 51 Klostern in Confratevnitat. Reichenaa war sogar mit den Monchen auf
Island verbriidert.
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im Jahre 1415 die erste Verbriiderung. Gerade zu der Zeit
wurde ein Profess von Mauerbach, einer niederosterreichischen
Karthause, zum Prior in Freudenthal gewahlt, und in Pletriach
bekleidete ein Gaminger Profess die Priorsvviirde. Es liegt
nun die Vermuthung nahe, dass die im Jahre 1415 geschlossene
Fraternitat mit der Berufung niederosterreichischer Priore
nach den krainischen Klostern im Zusammenhang stehe. Aber
in diesen ersten Verbriiderungsvertrag wurden nicht die Con-
vente, sondern die Priore allein eingeschlossen. Erst 1431
kam eine Verbriiderung der Convente zustande. Selbstver-
standlich zeigte sich ebenfalls jetzt erst in der Karthause
Freudenthal die Nothvvendigkeit, ein Nekrolog anzulegen. Dies
hat man nun wahrsclieinlich gleich 1415 oder 1431 gethan,
und dieses erste Nekrolog fand ich in einem ehemaligen Bre-
varium des Klosters, nunmehr im Codex Nr. 120 der Studien-
bibliothek zu Laibach.

Es ist ein Pergamentcodex. Kleinfolio, von 112 Blattern.
Die ersten neun enthalten ein Kalendarium nekrologicum, die
letzten sechs ein jiingeres Kalendarium mit Anniversarien.
Dieses letztere ist um das Jahr 1500 angelegt und enthalt
nur wenige anniversaria privata und perpetua. Das Breviarium
ist in schoner gothischer Schrift des XIV. Jahrhundertes ge-
schrieben. Es war, wie eine Notiz auf der Riickseite des
Blattes 99 besagt: <-iste Hber est Carthusieiisium in Frenitz*
prope Laybacum, Eigenthum der genannten Karthause. — Auf
dem ersten Blatte befindet sich eine von einer Hand des
XIV. Jahrhundertes eingetragene Notiz: *Anno domini M364
combiistum fuit monasterium hic in braenicz itna cum libris
et ceteris bonis monasterii quasi in toto.* Darunter liest man
folgende Geschichte aus 1586, die aber stellenweise ausradirt,
stellenweise von anderer Hand corrigirt ist: «Anno domini
1586 ist der bischof von Laybach den eilften tag aprilis mit
starkher anzall fiir das Closter Franiz ankhumen in mainting
das vom orden mit . . . . leer handt und . . . . einzunemen
und ainem bistumb Gorz zu incorporiren. Weil er aber vom
Orden nichts zuzeig gehabt, ist er mit den seinen hungerig
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und durstig unverrichter sach vom Closter verreist auf Gorz
zue. Daselbst ist er ein weil durch den damals gewesten ntincio
in arest gelegt woi'den. Er aber dem prioren, der solches mit . . . .
sterkh verunglumfft, das man im starkh hett nachgesetzt . . . .
dervveg, das . . . herr prior Fr. Primus hatt miessen das landt
raumen und anderthalb jahr in exilio bleiben. Indem sein
commissarii ordinis in das landt khumen rev. dominus pr. Clau-
dius prior Silvae Benedictae und pr. Petrus metropolita prior
Brunae et visitator provintiae nostre und haben mich bey
Ihrer furstl. Durchl. wiederumben zu gnaden gebracht und
salvum conductum erlangt und mir curam ecclesiae zu ver-
richten auferlegt usque ad sequens capitulum generale, quod
erit 1588.»"

Auf dem Rlatte 105 befinden sich zwei Urkunden iiber
die oben erwahnte, in den Jahren 1415 und 1431 zwischen den
vier slavonischen Karthausen eingegangene Fraternitat; doch
ist die letzte Urkunde nicht ganz erhalten. Das Nekrolog
selbst, welches urspriinglich 24 Seiten einnahm, ist nicht
vollstandig, es sind vier Blatter herausgeschnitten worden,
somit fehlen vier Monate vom Nekrolog, und zwar: Janner,
Februar, Marz, December. Jeder Monat nimmt je zwei ein-
ander zugekehrte Seiten ein, somit beginnt Janner auf der
Riickseite des ersten Blattes. Auf verso befindet sich nun
immer der romische Kalender, die ihr zugekehrte rechte Seite
jedes Blattes ist fiir die Eintragungen bestimmt vvorden. Die
Kalenderseite enthalt in den horizontalen Rubriken, in welche
beide Seiten durch Linien getheilt sind, folgende Angaben:
Goldene Zahleti, Wochenbuchstaben, Tagesdaten nach romi-
schem Kalender, Heiligennamen und verschiedene rituelle wie
auch astronomische Notizen. Die ihr gegeniiberliegende Seite
wurde durch verticale Linien in zwei Columnen getheilt, aber
so, dass nicht nur zwischen beiden ein kleiner Zvvischenraum

22 Alles bezieht sich auf den Prior Priraus Jobst, welcher wahrscheinlicli
mit eigener Hand den Schluss dieses Berichtes corrigirte, so dass er in diesem
Theil als Berichterstatter selbst erscheint.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 4
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gelassen wurde, sondern auch ein bei 3 cm breiter Rand iibrig
blieb. In den Rubriken der ersten Columne sind nun die ein-
fachen Todeszeichen in der Form eines durchgestrichenen o
(0 = obiit) eingezeichnet worden. Nur vereinzelt steht bei einem
oder dem anderen Zeichen, die auch verschiedene Hande und
Zeiten verrathen, einName, manchmal nureinejahreszahlallein.

In keinem der publicirten Nekrologe fand ich eine solche
Einrichtung, wenigstens ist derartiges nirgends ervvahnt wor-
den. In den langen Rubrikenreihen sieht man nichts als stumme
Zeichen des Todes, einen Friedhof ohne Denkmaler, ohne
Namen. So weit gieng die christliche Selbstverleugnung, dass
man nicht einmal es fiir wert fand, auch nur den Vornamen
dazuzusetzen. Man kann es nicht einmal mit Bohmer «ein
Denkmal des dankbaren Andenkens» nennen, denn wo ist das
Subject, welchem dieser Dank gezollt werden konnte. Es ist
vielmehr ein Denkmal der schon an das Mysteriose grenzenden
Frommigkeit. Wer waren nun diejenigen, die man ohne jeden
Prunk und ohne sie nur einmal zu nennen, zu Grabe getragen
hat? Sie miissen in irgend einer Beziehung zum Kloster ge-
standen sein. Klosterbriider waren es nicht, denn diesen ge-
horte die zweite Columne. Ich vermuthe, dass auf diese Weise
Laienbriider: die conversi, redditi und anderes Klostergesinde,
den Gebeten der Nachwelt anempfohlen wurden. Genannt zu
werden brauchten sie nicht, denn die intentio des Betenden
genugte, um sie aller daraus entspringenden Vortheile theil-
haftig werden zu lassen. Der hinzugefiigte Vorname anderte
ja so wie so nichts an der Sache. — Alle Weltbiirger theilte
der Monch nur in zwei Classen, in Laien und Priester, recte
Monche, und jeder Classe wies er demgemass eine Columne
in seinem libro mortuorum zu. Und besonders strenge schieden
sich die Karthauser ab, und hier ist auch diese Scheidung
anfangs streng beobachtet worden. In die erste Columne trug
man auch Namen beriihmter Personlichkeiten, der Konige
und Papste ein, die aber schon mit ihren Namen und Titeln
erscheinen. So fanden hier die Hdchsten neben den Niedrigsten
ihren Platz. Die zvveite Columne war nun fiir die Monche
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bestimmt; nur mit Herzog Ulrich, ihrem Stifter, haben die Kar-
thauser eine Ausnahme gemacht und ihn in ihre Columne auf-
genommen. Und das ist leicht erklarlich. Wir diirfen das Todtcn-
buch und das wirkliche Coemeterium nicht voneinander trennen.
Das erste war fiirs Kloster gleichsam ein Protokoll des zweiten.
Wir wissen, dass es vvenigstens bei den Karthausern iiberall
zwei Coemeteria gab; eines fiir die Monche und ein zweites,
welches weiter von der Klosterkirche angelegt werden musstc,
fiir andere Klosterangehorige. Ueber beide Coemeteria wurden
nun sozusagen Protokolle gefiihrt, daher waren zwei Columnen
in denselben nothwendig.

Nur insofern decken sich die Begriffe Todtenbuch und
Coemeterium nicht, als in die Todtenbiicher auch die Namen
aus den verbriiderten Klostern eingetragen vvurden. Aber die-
jenigen, die sich besonders um das Kloster verdient gemacht
hatten, erlangten auch manchmal thatsachlich vom Orden
die Erlaubnis, in der Klosterkirche, also bei den Monchen,
begraben zu werden. Gewohnlich aber geschah dies mit den
Stiftern. Wenn auch nun Herzog Ulrich nicht in Freuden-
thal, sondern in einem anderen Kloster begraben wurde, so
gab man in Freudenthal dem wenigstens auf diese Weise
Ausdruck, dass man seinen Namen in die Monchscolumne
eintrug. Seine Beisetzung in der Klosterkirche erfolgte hier
also nur in effigie. — Selbstverstandlich liess man diese Schei-
dung spater (um die Mitte des XVI. Jahrhundertes) fallen. —
Weil in den schmalen Rubriken einzelner Monatstage bald
kein Platz mehr war, so trug man die Namen auch am Rande
ein. Eine Hand des XVII. Jahrhundertes hat dann die ver-
blassten Querlinien mit der Tinte aufgefrischt, um die Rubriken
auseinanderhalten zu konnen und um leichter zu sehen, zu
welchem Tage dieser oder jener Name gehort. Sie hat auch
zur besseren Orientirung die einzelnen Tagesrubriken mit fort-
laufenden arabischen Zahlen versehen, dies jedoch nur bis zum
8. September durchgefiihrt.

Die ersten Einzeichnungen sind in einer dicken, deut-
lichen Gothik geschrieben. Der letzte wahrscheinlich von ihr
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am Rande eingetragene Name ist der zum 17. October: Vero-
nica comitissa Cilie. Diese fand bekanntlich ihren gevvaltsamen
Tod circa 1422. Verschiedene Hande haben dann fortgesetzt
bis um das Jahr 1611, das ist namlich das letzte hier vor-
kommende Datum. Um diese Zeit vvurde also das vorliegende
Nekrolog ausser Gebrauch gesetzt, weil viele Rubriken bereits
iiberfiillt waren.

Soviel tiber seine Einrichtung und Inhalt. Aus allcdem
ergibt sich, dass unser Nekrolog die Zeit von 1415 (resp. 143 1)
bis 1611 umspannt. Die Vermutlmng liegt nahe, dass
man gleich jetzt ein neues angelegt habe. Und wenn auch
das zvveite uns schon von friiher bekannte Todtenbuch dieses
Klosters seiner ersten Anlage nach erst aus dem Ende des
XVII. Jahrhundertes stammt,'23 so fiihrt doch die Vergleichung
beider nothwendig zu dem Schlusse, dass ausser diesen beidea
noch ein drittes angelegt gewesen sein muss, und zwar wiirde
dieses zeitlich in die Mitte zwischen beiden fallen, also das
XVII. Jahrhundert umfassen.

Es ist nun unsere Aufgabe, die beiden Todtenbiicher
unserer Karthause miteinander zu vergleichen. Das neuere
werden wir nicht beschreiben, weil dies schon, wenn auch
ungeniigend, geschehen ist,24 aber kritisch besprechen und
erklaren miissen wir es. Die Anlage dieses stattlichen Nekro-
loges, in dem jeder Tag eine ganze Seite einnimmt, erfolgte,
wie gesagt, gegen Ende des XVII. Jahrhundertes unter dem
Prior Hugo Muregger (1669—1703). Sogar jeder Tag ist hier
in zwei Columnen getheilt, aber die zweite hat keine beson-
dere Bedeutung mehr, sie ist nur die Fortsetzung der ersten.
Bei einem jeden Tage sind nun von der ersten Hand viele
Namen in einem Zuge eingetragen worden, vvoraus man
schliessen muss, dass sie aus einer Vorlage abgeschrieben
sind. Zieht man zur Vergleichung das altere Nekrolog heran,
so findet man alle in demselben eingetragenen Namen in dem

23 Hofbibliothek Wien, Codex Nr. 8071.
24 Von Kozina 1. c.
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neuen immer an der ersten Stelle. Der unbekannte Monch
des XVII. Jahrhundertes hat also das alte Nekrolog als Vor-
lage beniitzt und alle Namen in sein neues Buch iibertragen.
Wie ist er dabei vorgegangen? Selbstverstandlich hat er sie so
abgeschrieben, wie sie raumlich eingetragen waren, so dass
die spater an den Rand hinzugeschriebenen neueren Namen
in der neuen Anlage vor den zeitlich weit abstehenden, also
alteren zu stehen kamen. Dabei hat er die in der Vorlage
bei manchen Namen stehenden Jahreszahlen und Pradicate
unterdriickt, die letzteren fast durchgehends, manchmal auch
Namen ausgelassen, dieselben oft schlecht gelesen. Aber im
grossen und ganzen war er bemiiht, seine Vorlage getreu
wiederzugeben, er hat sie sogar pietatvoll behandelt, denn
er hat auch bei jedem Tage die stummen Todeszeichen der
ersten Columne zusammengezahlt und ihre Zahl auf jeder
Seite unten angemerkt. Er nannte es innominata ( = signa?)
und fiihrte immer ihre Zahl an: innominatum unum, innomi-
nata 4 etc. Wir wiirden diesen Ausdruck innominatum in
dem neuen Nekrolog nicht einmal verstehen, hatte sich das
altere Nekrolog nicht gefunden. Ich untersuchte, ob die von
ihm angegebenen Zahlen mit den Zahlen der Todeszeichen
an den einzelnen Tagen iibereinstimmen und fand, dass er
sich nur in wenigen Fallen geirrt hat. Es sei noch hinzu-
gefiigt, dass es wahrscheinlich seine Hand war, welche die
Linien aufgefrischt, die Tagesrubriken mit fortlaufenden Zahlen
versehen und auf diese Weise in die Namenreihen Ordnung
gebracht hat, welche er nothwendig beim Uebertragen der
Namen in das neue Nekrolog brauchte.

Die Untersuchung, wie er beim Abschreiben seiner Vorlage
vorgegangen ist, ist fiir die Kritik der Nekrologien iiberhaupt,
besonders der jlingeren \vichtig, denn man kann sich auf jedem
Schritt iiberzeugen, wie das Abgeschriebene unvollstandig,
fehlerhaft und unverlasslich ist. Er bietet uns nicht alles, er
bringt ferner infolge falscher Lesung ganz andere Namen, er
verdreht die Jahreszahlen, er unterdriickt das Wesentliche.
Und wenn er durch frischgezogene Linien bestimmen wollte,
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welcher Tagesrubrik dieser oder jener Name angehort, so war
das doch nicht gut durchfiihrbar,45 und vielleicht deshalb hat
er beim 8. September diese Ordnung zu machen aufgegeben.
Besonders lehrreich in Bezug auf die Fehlerhaftigkeit und
Unbrauchbarkeit der Copie sind folgende Stellen : 27., 28. April,
29. Juli, 3., 9. und 20. August, I., 19. September.

Damit ist also auch das Urtheil uber das Nekrolog
(Codex Nr. 8071 der Wiener Hofbibliothek) ausgesprochen.

Jenes altere Nekrolog, welches wir Fx nennen werden, kann
aber nicht die einzige Vorlage des im "VViener Codex erhal-
tenen gewešen sein. Denn dieselbe Hand hat aušser den in F t

vorgefundenen Namen bei einzelnen Tagen noch andere meh-
rere in einem Zuge niedergeschrieben. Aus diesem Grunde
miissen wir, wie gesagt, annehmen, dass ihm noch eine zweite
jiingere Vorlage vorgelegen habe, welche wir F2 nennen wiirden.

Dieses ist uns aber nicht bekannt. Es ist auch moglich,
dass dieses zweite und das erste Nekrolog eine zeitlang neben-
einander bestanden haben — soviel ist sicher, dass nicht etwa
in dieses der Zeit nach mittlere Nekrolog das erste abgeschrieben
und erst dann beide in das dritte heriibergenommen wurden,
sondern dass das erste die unmittelbare Quelle des dritten
bildete. Dafiir biirgt schon die vermerkte Zahl der oben
besprochenen Todeszeichen.

An dieser Stelle miissen wir noch etwas hervorheben,
was oben nur voriibergehend bemerkt wurde, den Umstand
namlich, dass man in unserer Karthause die Anniversaria
getrennt von den wirklichen Todesangaben fiihrte. In dem-
selben Codex sind am Schluss, wie gesagt, in einem neuen
Calendarium die Anniversaria vermerkt worden. Somit konnen
wir annehmen, dass die Eintragungen in unseremNekrologwenig-
stens fiir die fruhere Zeit die wirklichen Todestage angeben.

25 Daraus sind die Unterschiede in den Todesangaben um ein oder
zwei Tage erklarlich. Derselbe Fall ist mit dem Eintragen der Heiligennamen
auf der Kalenderseite. Daher ist die Verwunderung Dudiks ina «Archiv f, osterr.
Geschichte» 59, S. 649, befremdend, denn man liat ja die Namen auch in die
nachste Rubrik eingetragen, wenn in der vorhergehenden kein Platz mehr war.
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Ueberblickt man die Reihen der hier eingetragenen
Namen, so muss man sich vvundern, wie doch aus den beschei-
denen Karthausern, die anfangs ihr enges Immunitatsgebiet
nicht iibertreten durften, die unbemerkt lebten und ebenso
unbemerkt ins Grab sanken, die sich nicht einmal um ihre
kaum wenige Meilen entfernten Schwesterstiftungen kiimmerten,
wie doch aus ihnen Weltbiirger geworden sind. In ihrem
Todtenbuche begegnen wir Namen aus Italien, Deutschland,
Schweiz, Frankreich, ja sogar Spanien und Portugal. Im Nekro-
log F3 finden wir auch Namen aus Polen. So weit reichten
ihre Verbindungen. Dies ist auch nicht ohne Einfluss auf ihre
Stellung und culturelle Entwickelung geblieben. Sie fiihrten
nicht nur eine ausgedehnte und sehr gute Wirtschaft, sondern
hatten auch die herrlichste Kirche im Lande, reich mit Mar-
mor geschmiickt, und besassen eine grosse Bibliothek, so dass
sie, als ihnen im Jahre 1742 eine adelige Familie behufs Stif-
tung eines Anniversars ihre ganze Bibliothek angeboten hatte,
diese ablehnen konnten.20 VVenn man vom ganzen Karthauser-
orden sagt, er habe nie einer Reformation bedurft, so gilt
das in vollem Masse von der Karthause Freudenthal. Sie hat
stets die besten Vorsteher gehabt, die zu Administratoren und
Visitatoren der entlegensten Provinzen ernannt wurden, wie
Prior Klopper fiir Polen.

Indem ich nun ihr Todtenbuch, welches einzig in seiner
Art dasteht, der Oeffentlichkeit iibergebe, so glaube ich nichts
Ueberflussiges gethan zu haben.

Ich bezeichne es mit F J ; jenes im Codex der Wiener
Hofbibliothek mit F3 und ziehe zum Vergleich noch das
Nekrolog der steiermarkischen Karthause Seitz, welches mit
S vermerkt ist, heran.

Die erste Anlage, welche nun in den Anfang des
XV. Jahrhundertes fallt, ist durch gesperrte Lettern hervor-
gehoben, bei jedem weiteren Namen sind in Klammern das
Jahrhundert und die Vierteljahrhunderte annahernd angegeben,

26 Original im Staatsarchiv in Wien.
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so weit es iiberhaupt mdglich \var. Die Columnen sind mit
romischen Zahlen I und II bezeichnet. Weil aber die zweite
Columne, welche fiir die Klosterbriider bestimmt war, hier
hauptsachlich in Betracht kommt und nur wenige Namen in
die erste Columne eingezeichnet wurden, so ist hier nur diese
letztere mit einem vor den Namen gesetzten I bezeichnet,
von den nicht bezeichneten versteht es sich, dass sie in die
zweite Columne gehoren. Bei der Vertheilung der Namen
unter einzelne Tagesrubriken habe ich die Disposition des
Nekrologes F, nicht beriicksichtigt, sondern mich streng an
das Linienschema gehalten, bemerke nur stets die Differenz.
Die Correcturen, Rasuren etc. sind nur in wichtigeren Fallen
bemerkt.

Die Scheidung zvvischen Textnoten und Noten iiber
sachliche Erklarungen zu einzelnen Namen ist unterlassen
worden, weil in vielen Fallen sich beide decken. Was die
Erlauterungen selbst anbelangt, so sind diese nur zu den
Namen aus den osterreichischen Klostern hinzugefiigt worden.
Die angewandten Kiirzungen sind folgende:

aeps. = archiepiscopus,
eps. = episcopus,
conv. = conversus,
d. = dominus,
fr. = frater,
mon. = monachus,
prof. = professus,
sac. = sacerdos.

Aprilis.
1. fr. Georgius mon. et sac. procurator in Seytz (1500).
2. Nycolaus sac. de P le t r i ach . — fr. Bartholomeus mon. et

sac. hospes huius domus, in Pletriachet Aspachprofessus(i43/4).
— Obiit fr. Gregorius mon. sac. et professus in Girio (is1^)-

3. fr. Martinus redditus et sac. de Gyrio (i4'/2).s*

27 F3 jum 2/4.
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5. Nicolaus conv. de Pletriach (14'/.,)• — d. Bernhardus mon. et
sac.de Pletriach (14%). — I. d.Johannis prioris Coloniensis.28

6. I Mathias rex Ungarie 1490.29

7. d. Wolffgangus prior huius domus (14'^)-30 — fr. Mathias senior
mon. et sac. de Girio (i43/4). — obiit d. Gregorius senior
vicarius in Platriach (1500).

9. d. Wenczes laus . — item fr. Michae l conv .de Seicz.
— fr. J o h a 11 n e s c o 11 v. d e S e i c z. — d. Johannes pro-
curator (1500).31

10. Nycolaus sac. sacrista domus huius.38

11. Lucas mon. de Pletriach (14%).
12. d.Burgnetapriorissa. — fr. Johannes conv. in Pletriach (15 ljt).
13. Wolfgangus mon. et sac. huius domus defunctus in Pletriach

ut hospes (1500).33

15. fr. Marcus mon. et sac. professus in Pletriach (14%).3* —
fr. Gregorius procurator Gvrinensis anno domini 1529.35

16. fr. Kilianus mon. et sac. senior in Gyrio (1500).38

17. d. Christophorus Calvo prior de Covis (16'^)-37 •— Rever. d.
Claudius canonicus Lugdunensis (16'/4).38

18. fr. Philippus mon. et sac. de Gyrio (I51/*)'39

21. obiit fr. Maximilianus vicarius professus in Gyrio 1525. —
d. Joannes de Recluse visitator provinciae Picardiae 1601.40

28 S : d. Joannes Reckschen Kenl ius professus et alias pr ior domus
Coloniensis.

29 S ha t zu dem T a g e n o c h : Wolfgangus professus in valle iocosa 1508 .
30 Urkundl ich um 1443.
31 S hat nur einen Joh. senior et procurator 1510.
32 F 3 zum 9 /4 .
33 F 3 und S trugen diesen Namen zum 11/4 ein.
34 S : professus in Mauerbach et Pletr iach.
35 S fiigt hinzu: convisitator provinciae huius.
36 F3 und S haben diesen Namen niclit.
37 S ftigt hinzu: convisitator provinciae Castellae.
38 F3 liat die Jahreszahl 1613; S hat: Claudius du Besset ss. Justi et

Pauli Lugduni canonicus.
39 F3 und S haben an erster Stelle den Namen Mathaeus professus

in Frenitz, was aus dem Nekrologe F2 heriibergenoinmen sein diirfte.
40 F 3 : Reclisse. S: Joh. de L'ecluse professus et prior domus Valence-

narum qui ultra 60 annos laudabiter vixit in ordine 1611. Hier ist also auck
ein anderes Jahresdatum.
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23. d. Bigandus senior et mon. sac. et professus in Pletriach 94
(vvahrscheinlich 1494).

25. d. J o h a n n e s de Spira.
26. fr. Nicolaus procurator in Pletriach (14%).
27. et fr. Guntherus41 . . . sac. de Seycz (i43/4). I ss. in Christo

pater ac d. Leo pont. h. nominis undecimus (f 1605).
28. et fr. Johannes conv. in Pletriach professus (142/,,). — et fr.

Johannes Baptista sac. professus in Seytz (1500). •— Bern-
herus42 senior et procurator huius domus 1513.

29. Wolfgangus pistor conv. huius domus (i4B/4).

Maius.

1. fr. Thomas mon. et sac. huius domus (1500). —• fr. Petrus
mon. et sac. de Pletriach (i43/4). •— d. Steffanus prior in
Pletriach 1496.

2. fr. Johannes Coppe43 sac. et professus omnium angelorum in
Snals (1500).

3. fr. Jeronimus mon. sac. prof. in Girio (15 '/4).
4. d. Lucas sac. et prof. in Pletriach (14%). — Auf der Kalender-

seite: die quarto maii mensis huius obiit rev. d. d. Andreas
Vaivoditsch de Verovetica prior vallis iocose alias Fraenz,
qui fideliter rexit hunc domum per 16 annos, cuius animae
et omnium fidelium requiescant in s. pace. amen. anno 1581.
fr. Primus.44

5. fr. Johannes sac. raon. prof. in Girio (1500).45

6. fr. Wolfgangus sac. mon. prof. in Pletriach (i43/4).
7. fr. Georgius conv. in Pletriach professus (1500). — rev. in

Christo . . . d. Nycolaus cardinalis s. crucis in urbe ordinis
nostri.46

•" S : Gual terus .
42 F 3 und S : Bernhardus .
43 F 3 zum 1/5 Joh . Cappe .
44 Andreas Waywodisch Prior von 1565 bis 1581, sein Nachfolger

war Primus Jobst, welcher wahrscheinlich den Namen seines Vorgangers hier
selbst eingetragen hat.

45 F3 und S fehlt.
4G F3 am Rande abgeschnitten. S fiigt liinzu: (nostri) professus, sepultus

in ilomo Florentia ante altare maius 144.3.
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9. fr. Hugo sac. et reditus Pletriach (14 '/s)- — d. Michael sac.
mon. prof. in Freinz 152 47

12. Egregius d. Licentiatus Dias48 de Figgnevo.*"
14. d. Caspar sac. et mon. hospes in Girio prof. in Mauerbach

1492.50 •— I. ser. Henricus 4 rex Galliae i 6 n . s l

15. fr. A n d r e a s conv .de P le t r i ach .
17. d. Ludovicus mon. sac. de Pletriach, — obiit d.Johannes,

qui olim fuit prior huius domus 1525. — d. Martinus Henle54

prof. Mauerbach vicarius et procurator huius donius 1598.
19. et fr. Nicolaus mon. et sac. Seycensis (142/,,). — pr. Mathaeus

visitator prof. in Maurbach 1522.
20. d. Antonius Agar prior loci domus Corand*3 et curatus paro-

chiae Melani (1600).
21. fr. Sebastianus sac. et redditus professus huius domus 15 13.
22. obiit fr. Paulus mon. prof. et vicarius in Gyrio 1530 54 sac. —-

d. Thomas . . (ein Wort unleserlich) in superiori Lavbaco,
qui dedit nobis 7 florenos (15 '/2). — soror priorissa in
Brugis Godeliena55 nomine 1604.

23. d. Johannes sac. huius domus Bavarus (14%). — et fr. Ru-
dolfus sac. et mon. primo prof. Maurbacensis secundo domus
vallis iocose (1500).

24. fr. Ottmarus sac. et mon. prof. in Pletriach (i43/4) obiit vener.
pr. Clemens prior huius domus, prof. in Seytz (i$'U)-i6

27. d. Jacobus in Seycz (14%). — d. Balthasar mon. prof. domus
Girii (15 V4).

28. fr. Gregorius sac. et mon. primo prof. domus troni secundo
huius domus (1500).57 — fr. Walthasar mon. et sac. prof. in
Girio.

47 Die letzte Zahl fehlt, vveil der Rand abgeschni t ten ist.
48 F 3 hat aus dem deutlichen Namen Dias iuris gemacbt .
49 F 3 fehlt und S hat Figneroa .
50 F 3 : 1492, weil er die al te F o r m des 4 als 5 gelesen ha t .
61 S: 1610.
52 F 3 : H e n t e .
55 F 3 : Conandt .
54 F 3 ha t falsch 1503.
55 F 3 : Godoliena, S: Godsliena.
66 Urkundlich nicht bekannt.
57 F 3 hat einfach: Gregovius professus huius domus.
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29. Illustrissimae Catharinae gubernatricis Campaniae (1600).
31. In ultimo die huius mensis maii rev. d. convisitator in Maur-

bach obiit anno 1575.

Junius.

1. Se rvac ius mon. sac. de Seicz.5 8

2. et fr. Erhardus mon. et sac. hospes in Pletriach, prof. in Maur-
bach 1491. — et fr. Georius mon. et sac. in Girio (15 */4).

4. fr. Sebastianus sac. redditus prof huius domus (1500).00

5. Ulr icus mon. et sac. domus huius. — obiit fr. Sixtus
prior in Maurbach (15 '/4). °'

7. fr. Johannes sac. et procurator in Pletriach et ibidem hospes
et prof. in Gemnico (1500).

8. fr. Johannes sac. et procurator in Pletriach (14'/2).62 — fr. Con-
radus senior huius domus et primo prof. in Gemnico (1500).
— d. Johannes vicarius sac. et prof. huius domus 1513.

9. fr. Matheus sac. huius domus prof. (I41/,,).
n . d. Johannes mon. et sac. huius domus 1492.°3

16. d. Valentinus vicarius huius domus, prof. domus portae b. Mariae
in Axpach (14'/s). — fr. VVolfgangus mon. et sac., huius
domus prof. (i4'/a)- — d. Hainricus de Girio sac. (1500).

17. J o h a n n e s mon. sac. de P l e t r i a c h .
18. fr. Symon conv. de Girio (14 '/4)- — d- Guilhelmus prior Car-

tusiae 1437. — fr. Michael conv. primo prof. in urbe, ultimo
huius domus (15 l/4).

20. fr. Martinus sac. vicarius prof. in Girio (14'/^). — obiit d. Crista-
nus sac. in Crainburga fundator altaris unius . . . in basilica etc.
alias fuit magnus benefactor et beneficus fautor etc. I49O.*4

6 8 S fiigt hinzu: prof. in Girio.
5 9 S h a t : d. Primus Jobst prof. et prior de Frenicz i b o i .
60 Die Stelle ausradirt, aber alles noch lesbar.
61 Prior zwi»chen 1498 bis 1512 (Wiedemann: »Geschichte der Karthause

Maurbach«, Mittheilungen des Alterthumvereines, Wien, XIII) .
6 2 F 3 fehlt.
6S S fiigt h inzu: prof. in F r e n i t i .
64 Am R a n d e geschr ieben, die Liicken riihren vom Abschneiden des

Randes her.
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22. obiit fr. Uldaricus (!) mon. prof. in Girio et diaconus (15 '/4)-
23. fr. Procopius mon. et sac. prof. in Pletriach (1500).8S

25. d. Ulricus prior huius domus (i4:l/4).liB — d. Michael vicarius
in Seycz (i43/4).

29. d. Leonardus prior huius domus (i4^/4).G7

30. obiit Sigismundus famulus huius domus, qui fideliter servivit et
testatus est 26 marcas (is3/,,)' d. Marcus Prisvella prior portae
coeli a. 1599.

Julius.

1. Michael conv. prof. huius domus (i42/4).
2. d. Stanislaus a Schmidaw Klinkaw etc. prof. in Axpach, prior

Petriacensis et alias prior in Olmuz et Gemnico, visitator prin-
cipalis provinciae nostrae. dies obitus ignoratur.os

4. fr. Hainricus Stauthamer conv. prof. huius domus (i42/_,).6fl - -
fr. Petrus vicarius huius domus (14 :!/4).

5. Jeronimus reditus dyaconus in Seycz (i4'24).'° — d. Herculis
visitatoris Theutoniae.71

7. Anniversarium hoc die celeb(rat) Martinus episcopus Pittinen(sis)
magnus benefactor domus . . .*2

9. fr. Georg ius nov ic ius de P l e t r i a c h .
n . J o h a n n e s ra o n. s a c. d e P1 e t r i a c h. — et Fridericus comes

Cylie magnus benefactor et fautor doraus (i4'2/+).7:l

13. obiit d. Augustinus prior in Gyrio prof. in campo regali et in
Brunna i49i.T+

05 S hat diesen Namen zum 22/6.
611 Aus den Urkunden nicht bekannt.
67 Urkundlich 1440.
68 D e r letzte Pr ior von Pletriach, gest. im September oder October 1590.
69 F 3 zum 3/7 . Es waren zwei Briider N a m e n s Stauthaimer: Friedrich,

Chorherr zu Freising, Pfarrer zu Haimbuig, und Heinrich, Richter zu Bruck
a/Leitha. Beide machten grosse Schenkungen an das Stift, besonders aber
Heiniich, vvelclier dann Richter zu Laibach ward und endlich ins Kloster trat.

70 S zum 4 / 7 .
71 S fiigt h inzu : et alias pr ior domus Bruxel lae .
72 Geschr ieben am Rande . F 3 hat dies zum 8/7 .
73 A m R a n d e .
74 S zuin 12/7.
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15. d. Christannus primo prof. in Maurbach postea prior et prof.
huius domus (i43/4).

18. J o h a n n e s p r o c u r a t o r sac. de P le t r iach . — d. Michael
prof. in Maurbaco quondam prior in Seycz 1490. — 111. d.
Gemesius Mirdes a. I588.75

21. d. Crisostomus sac. prof. in Seytz de ordine Carmelitarum (1 500).
— Fridericus de Cilia sa( . . ) ' " — d. Bernardus Barjot prof.
maioris Cartusiae prior Lugdunensis, qui obiit Romae, com-
missarius rev. patris X. (i5:i/4)-

23. F r i d e r i c u s mon. sac. de P l e t r i a c h . — et fr. Mathias
vicarius in Seitz (14%).

24. I. obiit ser. princeps et d. d. Ferdinandus Romanorum rex et
imperator qui multum in fide contra Turchas laboravit et
habet anniversarium perpetuum per totum ordinem. obiit
autem die 24. Julii anno 1564.

29. ill. et rev. Suetonius a Bragantia a-eps." . . . primus fundator
domus Carthusiae . . .

30. Teronymus mon. et sac. hospes in Pletriach prof. in Maurbach
1492. — Michael . . . mon. sac. prof. in Pletriach.

Augustus.

3. fr. Michel mon. et sac. in Girio (i42/4). — d. Georgius prior
Giricensis 15 n . 7 8 — d. Petrus de Leon prof. et prior domus
Bruxellensis generalis procurator ordinis in curia Bruxellensi

(is7J-
4. domina Branca Statziszin in Goricia (15 V4)

 79

6. fr. Wenczeslaus reditus et sac. in Seytz (i43/4). — soror Anna
Cansiers80 p(rofessar) d(omus?) Brugis (1600).

7. d. Johannes mon. et sac. in Seycz (i4:i/4). — fr. Jeorgius mon.
et sac. huius domus (1500).81

75 F 3 ha t : Gomosii Myrthes, und S hat das falsche J a h r 1558 dabei .
76 Abgeschni t ten .
77 F 3 h a t : Rectonii fundatoris douius scolae. S : ill. d. Tl ieotomus aeps.

Eborens is fundator domus scalae dei in Por tugal ia 1602.
78 F s setzt diese Zahl zum ersten N a m e n .
79 F 3 fehlt. — Vide zuua 19/10.
80 F s Carsiera.
91 S zum 6 /8 .
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9. et fr. Heinricus Strein R'2 conv. prof. in Pletriach 1497. — soror
Dardana83 professa in Brugis 1604.

10. ill. d. Conradus a Liechtenau J. V. D.s* a. 1599.
12. d. J o h a n n e s E r n s p r u n n e r 8 5 mon. et sac. huius do-

mus. — fr. Johannes mon. et sac. in Pletriach (i42/4)-
13. K a s p a r mon. et sac. de Seicz.85 — fr. Johannes conv.

Pletriach8« (14*/+).
14. fr. Thomas mon. Pletriach (14%)- — d- Arnoldus provinciae

Teuthoniae visitator 1611.87 — obiit Wolfgangus cellerarius,
qui testatus est huic domu 162 fl. ungaricales.88 — I. Pius
papa secundus. — rev. d. Theodericus canonicus . . .S!l

15. fr. Wenczeslaus vicarius huius domus (14^) .
16. d. Petrus mon. Girii00 (14%).
17. fr. Hainricus conv. Pletriachcensis (14%). — fr. Andreas mon.

et sac. Pletriacensis (i43/4).
18. ser. d. d. Renata Bavariae ducissa (1600). — I. Alexander

papa VI.
19. I. obiit Fridericus Romanorum imperator. — I. Sixtus papa IV.
20. Albertus mon. sac. de Gyrio (14%)- — d. Hieronymus Ardio

prior vallis misericordiae in civitate Illysipomensi (i6oo).ftl

22. ill. d. d. Hieronymus Purtiliorum912 (1600). — soror Barbara
Montange prof. domus Brugis (1600).°2 — Martinus Czigeiner 93

et Dorothea uxor eius (i43/4).n2

23. fr. Petrus Czipser mon. et sac. huius domus (143/.,).
24. fr. Nicolaus conv. in Girio (1500).

82 F s m a c h t d a r a u s : S t ram. E s vvaren F r e i h e r r e n von Strein.
8S F 3 l i e s t : Ba rba ra , S : Clara .
84 S fiigt hinzu: consilii ducum Bavariae, benefactoris cartusiae Ratis-

bonensis.
85 S : Eresprunn.
8S S hat diesen Namen zum 12/8.
87 S setzt hinzu: prior s. Sophiae, Lovany, Leo dii et Bruxellae 1610.
88 Dieser Name steht auf der Kalenderseite. F 3 fehlt.
89 Unleserlich.
90 S zum 15/8.
91 S macht daraus: Henriciis a Leodio prior domus Diestensis, vide

zum 10/ I I .
92 F 3 zum 2 1 / 8 .
93 F3 : Ziegner. Er war Supan zu S. Georg bei Wippach. Schenkte

viel an das Kloster. Kommt in den Uikunden zwischen 1456 bis 1470.
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25. d. Johannes Stayner sac. (i43/4). — d. Fridricus Stauthaimer."4

— fr. Johannes mon. et sac. in Pletriach (1500).
26. d. Hieronymus Terraca prof. et prior domus montis Hilaris (1600).
28. d. Urbanus Rondinellus prior domus Romae (i6oo).B5

30. fr. \Vernherus conv. (i4:i/4)-
!>(l — d. Johannes de Treveris sac.

et mon. ultimo prof. in Seycz (i4;i/4).
31. fr. Hartmanus (143/,,). — obiit d. Andreas vicarius huius domus

et prof. de Seytz 1524. — conv. et fr. Ma . . . us mon.
vicarius in Seytz prof.97 — d. Guilielmus Trypheus prior
Buxiae (x6'/4).98

September.
1. fr. Nico laus mon. domus huius. •— fr. Vincencius conv.

in Seycz (i43/4). — et fr. Gastulus sac. in Girio (14%). —
obiit Johannes piscator9" in die Egidii, qui gratis servivit et
fideliter huic domui per 50 annos (1500).

2. P r io r Car thus iae . 1 0 0 — fr. Rupertus conv. (i43/4)-100

3. 111. d. Bartholomeus Brugnolus 16O4.1O1

4. d. Antonius a s. Paulo prior domus Tolosae visitator provinciae
Aquitaniae (i6oo). I0a

5. Margaretha Lonchere donata domus monialium Gosnay (1600).
6. fr. Wolfgangus mon. sac. in Seicz (i42,'4). — d. Stefanus prior

in Pletriach (i42/4).103 — fr. Bernhardus I04 mon. et sac. in
Seycz (1500).

7. fr. Jeronimus reditus (i43/4). l o s

94 F 3 fehlt, weil es schwer leserl ich ist. E s s teht niimlich n u r : Stutl i .
mit d e m Kiirzungszeichen. Vide d ie N o t e zum 4 . Ju l i .

95 F 3 fehlt .
96 S setzt b i n z u : prof. in Gir io .
97 S ha t den Namen Mart inus .
98 S ftigt h inzu: visitator AUemaniae inferioris.
99 F3 macht daraus pistor.

100 D e r ers te N a m e fehlt in F 3 . D e r zweite ist zum 1/9.
101 F3 hat das Datum 1605.
102 S gibt noch an: prof. Carthusiae alias prior domorum Riitlienae,

Ville frange, S. crucis et Lugduni 1612.
103 Urkundlich 1437.
104 S: Bertrandus.
105 S zum 6/9.
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8. obiit Georius sac. procurator in Pletriach (1500). l0(i —
d. Joannes Cube sac. prof. Olomucensis sacrista huius do-
mus 1597.

9. pr ior in Seycz.107

13. Albertus mon. de Pletriach (14%). — fr. Eukarius sac. prof.
in Axpach mon. (1500).

15. fr. Thoraas mon. et sac. prof. huius domus (1500). I08 —
d. Alphonsus Robetz prof. donms de Pautari olim prior
Granatae.

17. fr. Michael prof. et dyaconus Pletriach (14%).lofl — Grego-
rius eps. (14%). l0!l — d. Joannnes Baillet prof. et antiquior
Cartusiae maioris ac scriba capituli generalis (1600). l0°

19. fr. Hermahoras lll> prof. sac. et mon. huius domus (1500). —
fr. Conradus senior et sac. prof in Girio (1500).

21. Laurencius procurator de Pletriach (i4'*l4)."
1 — fr. Georius

mon. huius domus (14',^). " ' •— fr. Conradus m sac. prof. in
Pletriach (1500).

22. d. Antonius Molina l13 prof. domus de Mirafloms (1600). —
111. ac rev. d. d. Andreas de Capella Urgelensis eps. prof. or-
dinis 1601.11*

23. 111. Didacus Fernandetz Comes de Bincon 1611.
25. fr. Andreas Giriensis sac. (15'/4)- — I. Philippus rex Castelle.
26. d. Guilielmus Andriansorius prof. Cartusiae maioris et prior in

Tuckelhausen (1600).115

27. fr. Udalricus conv. prof. in Girio (14%).
28. Jeronimus novicius in Pletriach (145/4).'' °

100 F3 zum 7/9.
107 S nennt ihn Chunradus, ebenso Neicrolog Gaming 1. c.
108 S zum 16/9.
109 F3 bringt alle drei Namen zum 16/9, \vahrend S den ersten zum

18/9 und den dritten zuin 21/9 setzt.
110 F3 liest: Hermophilus.
111 S zum 22/9.
112 F 3 liest: Gerardus.
113 F 3 : Molena.
114 S hat das Jahr 1610.
115 S: Andriansonius mit der Jahreszahl 1608.
116 S zum 29/9.

Mlttheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 5
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29. d. VVenczeslaus de Pletriach (i48/4)- — (1. Augustinus quondam
hic prior prof. in Maurbach 1492."'

30. fr. Bartholomeus prof. Gyrii quondam prior huius domus (14-,,,).
— egreg. Didacus ordinis amicus (1600). —

October.

1. d. Martinus mon. de Girio " 8 (i4l!/4).
4. d. Johannes Schik sac. mon. huius domus. — ser. Mar-

garitae reginae Hispaniorum.
6. Wilhelmus vicarius Girii " 9 (143/,,). 19° — et fr. Sigismundus

sac. in Gyrio (1500).
7. Petrus subdiaconus mon. Girii (14%). ISI — Petrus Miguel

iuris utriusque doctor (1600). l a l

8. fr. Mathias sac. mon. huius domus (143 J . ill. et clar. d. d. Al-
phonsus Danano eques Torquatus (1600).

9. d. Nico laus v icar ius in Seicz . I 2 S

10. fr. Paulus redditus prof. in Girio (i4'2/4).123

11. J o h a n n e s Ypo l i t i mon. sac. huius domus.1 8 4

12. fr. Jeronymus vicarius et professus huius domus (14%).
16. obiit d. Michael prior et prof. atque instaurator huius domus

1519. Galli.
17. d. Veronica comitissa Cilie. l 2 5 — fr. Andreas accolitus

atque prof. in Girio (15'/.,).l2li — d. Vitalis le Besset doctor
Lugdunensis (1600). l27

" ' F3 fehlt.
118 de Girio ist von einer andern Hnnd hinzugeschrieben.
119 F3 hat: vicarius in Pletteriach.
180 S alles zum 7/10.
121 S beide zum 8/10.
122 S ZUIll IO/IO.
123 S zum I I / I I und F 3 fehl t .
124 F3 zuin IO/IO, S zuin 12/10.
125 Steht am Rande .
128 S hat die Jahreszahl 1 5 1 5 .
127 F , fehlt.
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19. d. Andreas prof. Carthusie (i43/4). — d. Leonhardus senior in
Seycz sac. (1500). — domina Branca Statziszin in Goricia

20. d. Josephus sac. mon. prof. in Seytz hospes huius domus (1500).
22. fr. Johannes mon. et sac. prof. in Girio (15 '/4)-

26. ill. princeps dux Ulricus fundator huius domus. —
d. Chonradus vicarius Pletriacensis (t43/4).

30. fr. Henricus mon. prof. huius domus.

November.

3. fr. Hermannus conv. prof. in Pletriach (i43/4).
4. fr. Toseph conv. prof. vallis Christi (1600).''>0

5. d. Arnoldus vicarius domus in Girio. '3 1

7. nobilis doctor Gregorius Mendisaball38 canonicus ecclesiae Xeri-
censis (1600).

8. et fr. Pellagius mon. et sac. Pletriacensis (i43/4).
9. ill. et rev. d. d. Franciscus Fleyardt l 3 3 eps. et princeps Grationo-

politanus etc. (1600).
10. d. Hieronymus prior domus Ulyssiponensis 1610.134 — d. Fran-

ciscus Martinez prior vallis Christi (1600).
11. fr. Wolfgangus conv. novitius huius doraus 1610.
14. fr. Gallus raon. et sac. et procurator in Pletriach (i4s/4)-
16. d. Thomas vicarius huius domus (i43/4).
17. et fr. Johannes mon.sac.de Pletriach (i42/4). — et fr. Ste-

phanus de Seycz mon. et sac. (i43/4)- — n°b- ddmina Vio-
lanta Achanto benefactrix domus Ulyssipponensis (1600).

18. d. Adam mon. sac. prof. huius domus (1500).
20. d. Leonardus prior in Girio (1574).

128 Steht auf der Kalenderseite. Derselbe Name zuiii 4. August.
129 F3 ausradirt. S hat: fr. Bruno conv. prof. domus in Freniz.
1S0 S nennt ihn Joseph Salines.
131 F3 zum 4/11. S hat: professus et vicarius.
132 F 3 : Mendicabal .
133 F 3 : Flasraat.
m S: Hieron. Ardio. Derselbe Name findet sich zum 20. Aiigust.

s *
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21. d. Petrus vicarius de Pletriach (i42/4). — I.prior Coloniensis.t3S

23. fr. Martinus conv. in Girio (1500). — fr. Thomas mon. et sac.
in Pletriach (1500).l36

24. fr. Wernhardus in Girio conv. (14%). l 3 7 — fr. Colmannus conv.
de Seytz (i43/4).1: is

27. d. Thomas prior in Seycz prof. in Maurbach 1489. l39

135 S nennt ilin Johannes Bonna.
130 S setzt liinzu: professus in Girio.
137 S und F3 zum 23/11.
13S S zum 23/11.
139 S zum 26/11.



Ueber die Lage der oberkrainischen Bauernschaft beim
Ausgange des XV. und iin Anfange des XVI, Jahrh.

Mit 12 urkundlichen Beilagen.
Von Anton Kaspre t , k. k. Professor.

t ine neue Ordnung der Dinge begann fiir die karan-
tanischen Slovenen mit der Herrschaft derFranken. Diejenigen,
welche den neuen Herren vviderstrebten, wurden zu Leibeigenen
im strengsten Sinne des Wortes gemacht und zum Feldbau
oder zu anderen Diensten vervvendet. In gleiche Unfreiheit
gerieth infolge des allmahlich sich entwickelnden Lehenswesens
zumeist alles andere Volk: es wurde zu einer unfreien, dienen-
den Menschenclasse herabgedriickt, wenn ihr auch Haus und
Hof, Grund und Boden belassen wurde.

Der in der Landwirtschaft beschaftigte Eigenmann musste
den vollen Ertrag seiner Arbeit, mit Ausnahme der zum Lebens-
unterhalt nothigen Mundvorrathe, der Herrschaft abliefern.
Ausser den Feldarbeiten konnte der Grundherr ganz nach
seiner Willkiir vom Leibeigenen auch Hausdienste und andere
Personalleistungen abfordern und mit ihm schalten und walten
wie mit jedem andern Stiick seines Eigenthums.

Doch im Laufe der Zeiten haben sich die Verhaltnisse
der Leibeigenen, insbesondere durch den sittigenden Einfluss
des Christenthums, wesentlich gebessert.

Zunachst verzichteten die Grundherren auf das Recht
des unbeschrankten Dienst- und Zinszwanges und begniigten
sich mit bestimmten Dienstleistungen und Abgaben, damit
auch der Eigenmann ein Sondergut enverben konnte.



•jO Ueber die Lage der oberkrain. Bauernschaft beim Ausgange des

Um die Unterthanen an Grund und Boden zu fesseln und
die Bauerngriinde im guten und nutzbringenden Stande dauernd
zu erhalten, gestatteten sie ferner, dass die Nutzung der Huben
erblich auf die Nachkommen und Blutsfreunde der Grund-
holden iibergieng, nur ein Theil davon, das beste Stiick Vieh
oder das beste Gewand der Witwe, blieb als Gebiir ftir die
Besitzveranderung der Herrschaft vorbehalten. Eine weitere
Regelung erfuhr das Verhaltnis zwischen dem Grundherrn
und dem Zinsbauer, als man anfieng, Pflichten und Leistungen
der Unterthanen an die Herrschaften in den Urbarien zu ver-
zeichnen. Diese enthielten nicht nur die Abgaben der leib-
behorigen Bauern, beziehungsweise die Einnahmen der Herr-
schaften, sondern auch das Mass und die Art der Frohnden,
welche dem Eigenmann zur vererblichen Pflicht auferlegt
wurden. So haben sich im Fortschritte der Zeit die Unterthans-
verhaltnisse in Bezug auf Abgaben, Dienstleistungen, Besitz-
ervverbung und Vererblichkeit des Nutzeigenthums derart zum
Besseren geivendet, dass sich das Los der leibbehorigen Bauern-
schaft von dem der personlich freien nur wenig unterschied.

Die Folge dieser Wandelung der Rechtsverhaltnisse zwi-
schen den Eigenleuten und den Grundherren war die stetig fort-
schreitende Entwickelung des Bauernstandes. Schon zu Beginn
des • XIII. Jahrhundertes stehen iiberall Weiler, Flecken und
Dorfer. Der Boden in den entlegensten Thalern wie die hoch-
gelegenen Alpemviesen waren nutzbar gemacht worden. Allent-
halben gliederte sich die Bauernschaft in Gemeinden mit
Županen an der Spitze, we'<~he das Interesse der einzelnen
Bauern gegen den Grundherrn zu vertreten hatten. Galt es
Streitigkeiten auszutragen, so bildeten sie Commissionen und
hielten unter Mitwirkung ihres Anwaltes Beschau.

Auf diese gedeihliche Entwickelung erfolgte um die
Wende des XV. Jahrhundertes in Innerosterreich, insbesondere
in Krain, ein so gewaltiger Riickschiag, dass die Bauernscha£t
Gefahr lief, alle ihre Errungenschaften einzubiissen.

Schwere Schlage erlitt die bauerliche Bevolkerung Krains
in der zvveiten Halfte des XV. Jahrhundertes durch langwierige
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Privatfehden und durch aussere und innere Kriege Von allen
Fehden hat wohl keine ein solches Elend iiber das Land
gebracht, als die mit Baumkircher und seinem Anhang. Die
bohmischen und polnischen Soldner Baumkirchers wiitheten
allentlialben mit Raub und Brand, und die kaiserlichen Mann-
schaften thaten desgleichen. Es geschah solcher Schade im
Lande, dass er aller Beschreibung spottet.1 Da der Kaiser
nach dem Sturze Baumkirchers zur Ablohnung der Soldner
nichts that, so mussten die Stande, wollten sie das Land nicht
vveiteren Pliinderungen preisgeben, zur Selbsthilfe greifen und
die Schuld des Kaisers an die Anhanger Baumkirchers be-
zahlen. Zu diesem Behufe wurde eine allgemeine Leibsteuer
ausgeschrieben und alle Stande ohne Ausnahme verhalten,
Beitrage zu leisten. Es steuerten Bischofe, Aebte, Propste,
Geistliche, Grafen, Freiherren, Herren, Ritter, Edelleute,
Biirger, Kaufleute, Handvverker, Knechte, Witwen und alle
Bauern, die eine Gilt haben, I fl,; ein Bauer, der auf emem
ganzen Hof sitzt, 24 Pfennige; der auf einer Huben oder
Lehen sitzt, 12 Pfennige; der in einer Herberg oder Hofstatt
sitzt, 8 Pfennige und ein jedes Weib die Halfte von dem An-
schlag ihres Mannes, ein Knabe, eine Jungfrau, auch das Kind,
das von der Brust gespennt ist, 4 Pfennige.2

Kaum waren diese inneren Wirren beseitigt, als schon
ein schlimmerer Feind ins Land kam. Schon im Jahre 1396
waren tiirkische Reiterscharen in Krain eingebrochen, aber
erst mit dem Jahre 1471 beginnen die fast ununterbrochenen
Osmaneneinfalle, unter vvelchen Krain von den inneroster-
reichischen Landern am meisten zu leiden hatte. Im Verlaufe
von 22 Jahren, vom Jahre 1471 bis 1493, waren die Osmanen
nicht weniger als achtzehnmal pliindernd und sengend in
Krain eingefallen, ohne irgendvvo ernstlichen VViderstand zu

1 Franz Martin Mayer: «Die ersten Bauernunruhen in Steiermark und
den angrenzenden Landern,» Mittheilungen des hist. Vereines f. Steiermark,
23. H., 1875, S. 109.

2 A. Dimitz, Geschichte Krains, I. Bd., S. 282.
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findeii.'' Welchc Stimmung unter den Bauern herrschte, bezeich-
nen die Worte des Chronistcn Unrest: «Nach dem Schaden
vvar ein gemeines Geschrei unter den Paueni, die Herren und
Landlcute thaten nichts zu solchem und sahen durch die
Finger zu und verdachten etlich frum Herren und Landleut
hielten es insgeheim mit den Tiirken.*4

Abgesehen von dem Schaden, vvelchen die Bauern durch
die Verwiistung der Felder und "VViesen, Einascherung der
Wohn- und Wirtschaftsgebaude und die Wegfiihrung der Ge-
fangenen in die Sclaverei erlitten — im Jahre 1475 allein
wurden 20000 Menschen in die Gefangenschaft geschleppt
und 200 Dorfer verbrannt — wurden sie noch in anderer
Weise in Anspruch genommen.

Da die Bauern weder vom Landesfiirsten noch vom
Landesadel den erforderlichen Schutz und Schirm erhielten,
so legten sie selbst Befestigungen, Tabor genannt, gegen
die Tiirken an; es wurden entweder auf Anhohen Befestigungen
erbaut oder die Kirchen mit starken Mauern umzogen, damit
sich die bauerliche Bevolkerung der Umgebung beim Heran-
nahen der rauberischen Horden mit Hab und Gut dahin fliichten
konnte.5

Ausserdem wurden die Bauern bei Befestigungen der
Stadte und Markte zu Roboten angehalten. So befahl Kaiser
Friedrich im Jahre 1475 a l l e n Pralaten, Adeligen, Pflegern
und Amtleuten im Fiirstenthum Krain, dass sie auf Verlangen
des Landeshauptmannes Sigmund von Sebriach ihre Leute
und Holden in die Stadte zur Mitvvirkung an der Befestigungs-
arbeit schicken sollen.B Den gleichen Befehl enthalt eine
andere Verordnung Friedrichs vom 23. October 1492, worin
er den Biirgern von Gottschee eigens bewilligte, die zvvei

3 Dimitz, I. Th., S. 283 bis 297, und Parapat: «Turški boji v XV. in
XVI. veku» im «Letopis» 1871.

4 Unrest, Chron. Austr., p. 559.
5 Valvasor, H., S. 115; XV., S. 373.
0 Dimitz, I. Th., S. 287.
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Stunden im Umkreise der Stadt wohnenden Holden zum Auf-
bau und zur Befestigung der Stadt zu vervvenden.7 .

Wahrend durch diese Verordnungen nur die in der Um-
eebunsr der Stadte sesshaften Bauern betroflfen wurden, erliess
Kaiser Friedrich noch ein anderes Gebot, vvelches der ge-
sammten Bauernschaft Nachtheil brachte.

Bekanntlich galt der Handel zu jener Zeit als ein Pri-
vilegium des Biirgerstandes. Theils deshalb, theils um die
Stadte fiir die Opfer, welche sie in den Kriegszeiten gebracht
haben, zu entschadigen, verbot Kaiser Friedrich wiederholt
den Bauern, mit Vieh, VVein, Getreide und anderen Nahrungs-
mitteln auf dem Lande, bei den Kirchen und an anderen
Orten ausser den Stadten Handel zu treiben.8 Gestiitzt auf
derlei Verbote, untersagte die Herrschaft Veldes die beiden
Kirchtage beim Gotteshause zum St.Johannes in der Wochein; 9

ebenso liessen die Biirger von Radmannsdorf dreimal verkiin-
digen, «dass niemant salt nicht verkauffen oder kauffen auf
dem gay, sunder in der stat Radmannstorf vnd wer sunst
anderst wo verkauft, der wer ein pen vervallen 5 rnark

' Dimitz, I. Th., S. 310.
8 Klun, Archivf. d. Landesgesch., II. und III. H., S. 272: Kaiser Friedrich

befiehlt am Mittvvoch nach St. Lucani Tag 1461 dem Ulrich Grafen zu Schaura-
burg, Landeshauptmann von Krain, darauf zu sehen, dass die Bauern auf dem
Lande zum Nachtheile der Stadtbevvohner mit den Erzeugnissen des Grundes
und Kodens nicht Handel treiben, sondern dass sie dieselben in die Stadt auf
den Markt bringen, mit dem Zusatz: «und wollen, dass ihr darob seit, dass
solchen vnsern bevelch nachgangen werde, ob des aber niclit beschehe, also
dann die, so das also vberfarn vnd vngehorsamb sein wurden, in vvelschen
Landtgericht oder vvo die gesessen sein, darzue haltet vnd nbttet, sie vmb
solch vbertretten straffet.» Den gleichen Befehl ertheilte Friedrich im namlichen
Jahre allen Pralaten und Adeligen des Fiirstenthums Krain. Dimitz, I. Th.,
S. 316 Die gleiche Anordnung des Kaisers Friedrich ddto. 21. Februar 1491,
Mayer: «Der innerosterreichische Bauernkrieg des Jahres 1515», p. 21.

9 Beilage VIII: «In der Wochein, da werden alle jar zvven kirchteg
bey der kirchen zu sant Johanns nemblich ainer zu gotsauffarttag vnd der
ander zu sant Johanns Baptestitag gehalten; da hat sich die von Crey
(Kreyg) vnderstanden ir gerechtigkeit zu berufen vnd — dem verbot nit absten
wellen.» 1 502.
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schilling vnd auch berieft zu vveren hantwcrcher vnd tafferner
auf dem gay, das vor nit gewesen ist.» l0

Eine dcr wesentlichen Ursachen der Erbitterung und
Emporung der krainischen Bauernschaft lag in dem Streben
der Grundherren, ihre Einkiinfte durch Steigerung aller For-
derungen an ihre Unterthanen, sowohl der Abgabeivals Per-
sonalleistungen, zu vermehren. Es ist bereits ervvahnt \vorden,
dass die Pflicliten und Leistungen der Unterthanen sowie
deren berechtigte Anspriiche im herrschaftlichen Urbar ver-
zeichnet waren. Aber die vielen langdauernden Kriege, in
welche Friedrich und Maximilian verwickelt \varen, brachten
es mit sich, dass der grundbesitzende Landesadel zur Tragung
der Kriegslasten mehr als je herangezogen wurde und infolge
dessen mit den in den Urbaren festgesetzten Einnahmen sein
Auskommen nicht fand, sondern genothigt wurde, an seinc
Unterthanen Forderungen zu stellen, «welche iiber das in den
Urbaren fixirte Mass hinausgiengen.* " Um nun die ordent-
lichen und ausserordentlichen Steuern, welche Friedrich III.
und dann sein Sohn Maximilian I. dem Lande Krain zur Fiih-
rung der Kriege abforderten, hereinzubringen und die eigenen
Auslagen fiir neue kostspielige Waffen und gute Instandhal-
tung der Schlosser zu decken, liessen die Grundherren in allen
Abgaben und Personalleistungen Steigerungen eintreten und
noch iiberdies neue, ungevvohnte Steuern und Roboten ein-
fiihren.

Nicht selten geschah es, dass Unterthanen getodtet oder
in die Gefangenschaft geschleppt vvurden oder dass sie wegen
unerschwinglicher Steuern die Huben verliessen und in den
Stadten oder bei bessergesinnten Herrschaften Aufnahme
fanden. Wenn dann die Huben in «Ausodung» kamen und
nicht einmal der Nothdurft nach bebaut wurden, so suchte
man den Verlust der Ertragnisse dadurch hereinzubringen,

10 Beilage XI, S. 141.
11 Franz Martin Mayer: «Der innerosterreichische Bauernkrieg des Jah-

res 1515»; im Archiv f. osterr. Geschichte, Bd. LXV, 1. Hiilfte, 1883.
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dass man an die iibrigen Urbarsleute hohere Forderungen
stellte.1'2

Besonders ungiinstig gestalteten sich die Verhaltnisse
der Unterthanen der Pfandschillings-Herrschaften. Die Inhaber
und Pfleger solcher Herrschaften suchten durch Steigerung
der Abgaben, Ziasen und Steuern und durch allerlei neue
Herrenforderungen einen moglichst grossen Gewinn zu erzielen,
wenn sie auch durch Reverse verpflichtet waren, das in dem
Urbar verzeichnete Mass nicht zu iiberschreiten. Bei der Ein-
hebung der von der Landschaft repartirten Landescontribution
iibertrugen die Pfandinhaber die ihnen selbst zufallende Steuer-
quote auf den Sackel der Unterthanen, so dass diese nicht
nur die herrschaftlichen, urbarmassigen Steuern und Abgaben,
sondern auch die ausserordentlichen Auflagen mittragen
mussten." Und diese Thatsache \var es, vvelche als schivere
Biirde empfunden und beklagt wurde. Und die Zahl solcher
unzufriedener Unterthanen war eben im Fiirstenthum Krain
keine geringe, da nach dem Aussterben der Ortenburger und
Cillier Grafen (1457) eine grosse Anzahl von Herrschaften an
Landleute und Ministeriale verpfandet war. l4

Infolge der unter dem obgenannten Titel vviederholt ge-
stellten Anforderungen an die Bauern setzte sich bei diesen
der Glaube fest, dass die geforderten Geldsummen nicht dem

1 2 So drohten die Bauern der Gemeinde Studorf in der VVochein, die
Huben zu verlassen, wenn ihre Bitten nicht beriicksichtigt werden. Beilage II,
Schlusspassus: «Wir der kays. Majestiit armleut piten iuit aller vnterthiinigkait
vns bey alt herkoraen nit gedrungen werden oder wir mogen nicht bleiben,
wir sein hart verdorben vnd grosse beschwardt vnd wir haben oft vnser not
anbracht vnd wenig wende geschehen.»

1 3 Dr. Richard Peinlich: «Zur Geschichte der Leibeigenschaft und
Horigkeit in Steierraark.» Graz 1SS1.

14 A. Globočnik: «Ueberblick der Venvaltungs- und Kechtsgeschichte
des Landes Krain,» Laibach 1888. Solche Giiter waren im XVI. Jahrhunderte:
Weissenfels, Radmannsdorf, Flddnig, Oberstein, Primskau, Naklo, Adelsberg,
Wippach, Senotetsch, Prem, Haasberg, Loitsch, Luegg, Laas, Fiume, Tibein,
Mftterburg, Gottschee, Reifnitz, Guteneck, Ortenegg, Gaigau, Weichselbui-g,
Landstrass, Gutenfeld, Sibenek, Scharfenberg, Gallenberg, Poliand und Kostel.
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Kaiser, sondern den Herrschaften selbst zugute kommen,
vveshalb selbst gutgesinnte und treuergebeue Unterthanen in
Unruhe geriethen. So beklagten sich im Jahre 1490 die Ein-
vvohner von Lack, Eisnern und Selzach bei ihrem Herrn, dem
Bischofe Sixtus von Freising, wegen unerschwinglicher Steueru.
Der um das Wohl seiner Unterthanen besorgte Fiirst richtete
an die Beschwerdefiihrer ein Schreiben, worin er sie iiber die
wahre Verwendung der abverlangten Summen belehrte und
dabei versicherte, dass er keinerlei Neuerungen, wie andere
Herrschaften, einfiihren wolle. «Der Steuern wegen haben
wir euch oft zur Antwort gegeben, dass wir weder einen
Gulden noch einen Pfennig davon genommen haben, sondern
die gemeine Landschaft nimmt sie ein, und zwar zum Besten
unseres Herrn, des Romischen Kaisers und Kdnigs von Ungarn.
Weil nun solches die gemeine Landschaft thut, wie konnen
wir oder unser Pfleger das Geld genommen haben. — Wir
haben auch unserem Pfleger gesagt, dass wir unserhalben
keinerlei Neuerung oder Beschwerung von cuch begehren,
noch etwas haben wollen, das nicht bei unseren Vordern ge-
wesen ist. Darum wollet euch in Gehorsam halten und gegen
unseren Pfleger beweisen, was ihr uns und unserem Stifte
schuldig seid.» IS Trotz dieser Versicherungen vrollte die
Bauernschaft von der vorgefassten Meinung nicht ablassen.
Noch im Jahre 1515 erklarten die Kerschdorfer Bauern, \velche
beim Kaiser selbst Beschwerde fiihrten, dass sie keine Steuern
geben wollen, ausgenommen, dass Seine Kais. Majestat selbst
solche von ihnen fordern und zu diesem Behufe einen ?versperr-
ten prief zwischen die gemain» senden werde; da wollen sie
mit alldem. was Seine Majestat von ihnen begehren werde, mit
Leib und Gut, bei Tag und Nacht vvillig und unterthanig sein.»lti

15 Franz Martin Mayer: «Per innerosteiTeichische Bauernkrieg des Jah-
res 1515» I Correspondenzbiicher des Bischofs Sixtus von Freising iin encbischof-
lichen Archiv zu Miinchen und iiber den Wert derselben F. M. Mayers Ab-
handlung in den Beitragen zur Kunde steiermarkischer Gescliiclitsquellen,
15. Jahrgang, 1878.

" Beilage IX, S. 138.
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Dieser Vonvurf der unlauteren Vervvendung der unter dem
Titel Landescontribution abverlangten Steuern hatte die Be-
schuldigten tief verletzt, wie dies aus der Verantvvortung des
Pfandinhabers der Herrschaft Veldes ersichtlich ist. «Geste ich
den pauern solcher vngegrundter klag nicht; aber es mocht
sein, dass oft etlich pavvrn so nit geben hieten vnd auf die
armen vbertragen, ich wollt ir auch vil darunter finden, dass
sy niclit 2 fl. geben haben; mogen sy die Kays. Majestat
darumb beklagen, ich habe solche auch nicht genossen. sun-
dern das mein darunter amvorden vnd inen oft mein aigen
gelt in die stevvr dargelichen, der ich noch nicht gar bezalt
bin: das ist mein dank von den frommen pawrn. »l7

Von allen kriegerischen Unternehmungen des Kaisers
Maximilian hatte keine in die wirtschaftlichen Verhaltnisse
des Fiirstenthums Krain so tief eingegriffen, als der Krieg,
den er im Interesse der europaischen Gesamrntordnung gegen
Venedig fiihrte. Handel und Wandel stockte, denn die Strasse
nach Italien, wohin die krainischen Bauern ihr Getreide, Vieh,ls

Leimvand, Loden und andere Fabrikate auf den Markt brachten,
blieb jahrelang gesperrt. Dazu kam, dass der Kaiser durch
seinen Kanzler Matthaus Lang immer wieder neue Geldhilfen
von den Landstanden verlangte, und wenn diese auch die ver-
langte Auflage vervveigerten, so gaben sie schliesslich doch
nach und bewilligten wenigstens einen Theil des geforderten
Geldes. — Die Grundherren und Herrschaftsinhaber \valzten
die Summen auf ihre Unterthanen, die schliesslich die ganze
Contribution zahlen mussten.1"

17 Beilage XII, S. 145 und 146.
18 Beilage VI, S. 122: «Die von Radmannsdorf untersten sich nemblichen

zw den zeiten, so das grass im besten gevvechs ist, mit grossen havvfen der
castrawn an alle verschonung derselben steig dm-cli das wismat zu treiben,
nit hundert oder zway hundert, sonder bey t a u s e n d e n o d e r m e r e r in eineni
hawfen (ins Welschland).»

10 Darum waren die Theilbetrage, welche die Ganz- und Halbliiibler
zahlen mussten, verhaltnismassig hoch, sie betrugen 10, 14 und 30 fl. —
Beilage X, S. 139; XI, S. 143.
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Es entstelit nun die Frage, welcher Art waren die Neue-
rungen und erhohten Forderungen, durch welchc die Herr-
schaften ihre Einkiinfte 7.11 vermehren suchten, und welches
Verfahren schlugen sie dabei ein?

Die erhohten Forderungen bezogen sich theils auf die
Geld- und Naturalabgaben, theils auf die Frohndienste.

Die gevvohnliche Art, die Ertragnisse der Herrschaft zu
steigern, war der Aufschlag des Ueberzinses; der Bauer wurde
von der Herrschaft verhalten, fiir die Nutzniessung der Hube
ausser der urbarmassigen Geldabgabe noch einen Zins zu ent-
richten, der Ueberzins genannt wurde. War derselbe massig
und die Hube, von welcher er eingehoben wurde, eintraglich,
so war er nicht geradezu driickend; es sind uns jedoch Falle
iiberliefert, wo sich die Herrschaftsinhaber grosse Willkiirlich-
keiten erlaubten und die Bauern mit so hohem Ueberzins
belasteten, dass hohere Behorden einschreiten und Abhilfe
schaffen mussten. So verfugten die Reformirer circa 1500,
dass der Ueberzins, welchen Hartmann von Kreyg von einigen
Bauern in Kerschdorf und Feistritz einhob, abgeschlagen und
den armen Leuten Gerechtigkeit zutheil werde.20

Noch hoheren Gewinn zogen die Herrschaften aus der
Handhabung des Kaufrechts. Schon im XIII. Jahrhunderte war
der Brauch, dass die Herrschaften den Unterthanen, Holden
und Urbarsleuten auf ihre Giiter und Griinde Kaufrecht ver-
liehen; dadurch ervvarb der Grundholde das Recht, die Nutz-
niessung der Hube einem anderen verkauflich zu iiberlassen
oder dieselbe an seine Nachkommen zu vererben, unbeschadet
der Obereigenthumsrechte des Grundherrn. Auch schiitzte

20 Beilage I, S. 110: »Item der vonKreyg hat auf einer hueben zu Feistritz
ain vberzins daraufgeschlagen, derselbe zins soll abgetlian vnd der armmann
bey alten heikommen gehalten weiden.

Item mer hat der von Kreyg einen vberzins auf des Fritzens huebe zu
Kerschdorf geschlagen, der soll auch abgethan werden.»

Beilage VII, S. 132: «Er soll darum sein gerechtigkait zaigen, warumb
er auf K. M. hueben vberzins zuschlagen hat, wo das nicht beschiecht, soll
der vberzins abgethan werden.»



XV. und ira Anfange des XVI. Jahili. Von Anton Kaspiet. j n

ihn der Kaufrechtsbrief vor willkiirlichen Zinssteigerungen.
Nur wenn eincr solche Griinde unstiftlicli oder im nicht guten
Zustande hielt, davon verkaufte oder die Frohndienste ver-
weigerte, so verior er das Kaufrecht. Da gerade um die Wende
des XV. Jahrhundertes in Geld- und Naturalabgaben allent-
halben Steigerungen eintraten und zu den alten Frohndiensten
noch neue hinzukamen, so vvaren Saumnisse und Widersetz-
lichkeiten von Seite der betroffenen Bauern nicht ungewohn-
lich. Die Strafe in diesem Falle war die Einziehung und
Ungiltigkeitserklaiung des Kaufrechtsbriefes. Wollte der Bauer
vvieder in den Besitz desselben gelangen, so musste er aber-
mals den Kaufschilling zu Handen des Herrschaftsinhabers
erlegen oder sich des Vortheils des Kaufrechts begeben. Wegen
solcher Handhabung des Kaufrechtes beschwerten sich die
Kauern des Veldeser Gerichts gegen den Pfandinhaber, Jorg
von Pucheim: «Item mer, hat er seinen pauern die kaufrecht
geben vmb 10 fl. vnd guetbrief dariiber gegeben vnd vrbar,
ein zeit, so hat der pauer die hueben schon bezimmert vnd
schon erpaut. so hat der herr dem pauern die kaufrecht \vieder
genommen vnd was er dem herrn hat gegeben, hat er muessen
verlieren.*21 Die Herrschaften konnten, wenn sie in Fallen der
obgenannten Art das Kaufrecht widerrufen haben, wohl be-
haupten, dass sie niemand «das sein on redlich vrsach vnd
wider recht genommen haben», den Bauern jedoch konnte
dieses Vorgehen nicht rechtmassig erscheinen, vveil sie fiir das
Geld und die Mlihe, welche sie auf die Bezimmerung und
Bebauung der Hube aufgevvendet hatten, nicht entschadigt
wurden.22

Aber selbst solche Unterthanen, welche ihren Verpflich-
tungen gegentiber der Herrschaft piinktlich nachkamen, waren
der Vortheile des Kaufrechts nicht sicher. Die Herrschafts-
inhaber pflegten die Kaufrechtsbriefe derjenigen Bauern, vvelche
keinen formell rechtlichen Anlass zur Einziehung derselben

21 Beilage X, S. 140.
22 Beilage XII , S. 147.
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gaben, abzulosen und die weitere Verleihung und Nutzniessung
der Hube von hoherem Zinse abhangig zu machen. So hat
Jorg von Kreyg ein Edelthum zu Mitterdorf in der VVochein,
von welchem ein gewisser Marin und spater Stražnik 20 Schil-
linge in das Amt Radmannsdorf steuerte, durch Ablosung
des Kaufrechts an sich gebracht und darauf jahrlich eine halbe
Mark Schillinge Ueberzins geschlagen.-''

Sein Nachfolger Hartmann von Kreyg machte sich die
Ablosung des Kaufrechts noch mehr zunutze, indem er die
eine zuin obgenannten Edelthume gehorige Hube der Kirche
zu St. Margarethen gegen Entrichtung eines Zinses von
10 Schillingcn iiberliess, die andere hingegen mit einem Zins-
bauern besetzte, welchcr ihm jahrlich 2 Mark Schillinge reichtc;
desgleichen steuerten ihm vier andere Holden.24 Ebenso hat
Hartmann von Kreyg das Kaufrecht auf einer Hube in Feistritz
abgelost und einen Ueberzias daraufgeschlagen.'25 Inbetreff
des ersten Falles verordneten die kaiserlichen Rjitbe und Re-
formirer, Herr von Kreyg soll sein Geld, womit er das Kauf-
recht abgelost hat, wieder nehmen und das Edelthum zu
Mitterdorf herausgeben.20 Beziiglich des zweiten Falles wurde
er aufgefordert, seine «gerechtigkait zu zeigen, warum er auf
Kais. Maj. huben vberzins geschlagen habe.»27 «Ich vveiss nicht,»
erwiderte darauf Herr von Kreyg zu seiner Rechtfertigung,
«weliches die selbig hueben ist, hab auch das nicht erfarn
mogen, wo aber die sach, wie anbracht ist, also gehandelt
vnd das kaufrecht abgelost ware, vvarumb mocht ich nit
meinen grund nach meinem fueg geniessen vnd die aufzinsen

23 Bei lage I , S. 109, und Beilage VI, S. 120 : «Herr J o r g mein vater
seliger hat die eigenschaft vnd das kaufrecht Marin darauf gehabt , von im erkauft
vnd solichs kaufs vnd der eigenschaft vvillen, so auf einem yetzlichen edel-
t h u m b ist, hat er im selbs ainen nutz darauf geschlagen, nemblichen jarl ichen
ain h a l b mark schilling zu dienen.»

24 Beilage I, S. 109.
25 Beilage I, S. uo.
26 Beilage VII, S. 132.
27 Beilage VII, S. 132.
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nach meiner notdurftigkeit, also vnd dermassen will ich auch
zw dem artikel mit des Fritzen hueben zvv Kerschdorf auch
geantvvortet haben.»S8 Und diese Uebung, die Kaufrechts-
briefe abzulosen, dauerte, wie aus der Supplication der Bauern
des Veldeser Gerichts vom Jahre 1515 ersichtlich ist, auch
in der folgenden Zeit fort und trug wesentlich dazu bei, dass
sich auch die gutgesinnten Bauern den Aufstandischen an-
geschlossen haben.

Eine weitere Beschwerde betraf das Vorgehen der Herr-
schaften bei Todesfallen. Starb ein eigenbelioriger Hausvater,
so sollte eigentlich von rechtsvvegen das ganze Erbe dem
Herrn heimfallen, allcin schon seit altester Zeit war eine
billigere Behandlung iiblich geworden. Auf vielen Giitern
nahm sich der Herr das Bcsthaupt, das ist das beste Vieh
im Stalle, den Sterbochsen. Beim Tode der Frau des Eigen-
mannes fiel dem Herrn ihr bestes Kleidungsstiick zu.29 Doch
auch die Abnahme des Sterbochsen wurde als eine unbillige
Handlung empfunden und von vielen Herrschaften in Krain
nicht gefordert. Man nahm billige Riicksicht besonders in
dem Falle, wenn der Erblasser letztwillig die Kirche bedacht
hat. In den meisten Fallen wurde ein billiges Ablosungsgeld
gereicht: in Krain zwdlf Schillinge und ein Viertel Wein. VVar
schon dieser Betrag verhaltnismassig hoch — denn in Steier-
mark betrug die Ablosungssumme nicht mehr als 30 bis
32 Pfennige, — so wurden die Erben um di.e VVende des
XV. Jahrhunderts verhalten, zehn Gulden oder auch mehr zu
reichen. «Ist ein Bauer gestorben,» lautet die Besctnverde der
Bauera des Gerichtes Veldes, «und hat Erben hinterlassen, so
kommt der Herr und nimmt alles Gut von der Hube; wie
sollen dann die Erben die Hubc besitzen? Wenn dann die
Kinder auf der Hube bleiben \vollen, so mltssen sie 10 Gulden
oder mehr geben, sonst miissen sic die Hube verlieren; nach
der alten Gerechtigkeit reichte man nicht mehr als 12 Schil-

28 Beilage VI, S. 124.
29 Dr. Richard Peinlich: «Zur Geschichte der Leibeigenschaft und Hdrig-

keit in Steiermark.»
Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 6
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linge und cin Viertel Wein. Und wenn auch der Vater der Kirche
ein Geschenk gemacht oder die Hube bezimmert hat, so miissen
doch die Kinder verlieren, was ihr Vater erspart hat.»'10

Ein anderes «Fiindlein» zur Vermehrung der herrschaft-
lichen Einkiinfte war die Bau- und Grundsteuer. Jeder Bauer,
welcher auf dem Grunde seiner Gemeinde ein Haus oder VVirt-
schaftsgebaude erbaut hat, musste 12 Schillinge an die Herr-
schaft entrichten. Nur die in den «pachern» und «wassern»
der Gemeinde erbauten Miihlen vvaren nach der Behauptung
der Bauern frei von dieser Abgabe.1" Die gleiche Begiinsti-
gung genossen jene Hauser, welche die freien Untersassen auf
ihrem Eigengrunde erbaut haben.:i" Eine driickende Neuerung
\var es, als die Herrschaft von den Hausern der freien Unter-
sassen dieselbe Abgabe forderte, als von den Gebauden der
Hubleute.33 Desgleichen wurde das Verbot der Herrschaft,
ohne ihre Erlaubnis an den Bachen und Wassern der Gemeinde
Miihlen zu errichten, sowie die Abnahme von 12 Schillingen
fiir jede bereits erbaute Miihle, als eine Bedriickung empfunden,
iiber \velche sich die Bauern von Kerschdorf und der Gemeinde
Wochein beschwerten.34

Ein weiterer Klagepunkt betraf den Umstand, dass die
Herrschaft Veldes beim Verkaufe eines Hauses, einer Wiese,
eines Ackers oder eines anderen Gutes den zehnten Pfennig
einhob.115 Die Bauern behaupten, diese Steuer «sei vor nit

30 Beilage X, S. 139. Bemerkenswer t ist, dass die Bauern d a s E r b - undKauf-
reclit auch fiir Wit\ven inAnspruch nabmen. Bei l . IX, S. 137; ve rg l .Be i l . I I I , S. 115.

31 Beilage IX , S. 137, und Beilage XI, S. 143.
32 I b idem: «Item mer, wann ein liausvvirt ein hausel baut nuf seinem

eigen g r u n d , so muss er auch seinem her rn davon geben 12 [5, gleichsam,
es wa r auf de r gemain, das vor nit gevvesen ist.»

33 Bei lage XI , S. 143. Charakter is t isch ist die Motivierung: »Nachdem
die grunt vnd gneter ain her rn zugehoren vnd nicbt den pauern vnd den
selbigen vndersassen , ain her r sovvol schutz vnd scherm t ragen muss als den
andern h u b l e u t e n , sy geniessen auch alles d a s , vvie a n d e i e , warumb vvollten
sy nicht ain he r rn zinspar seinf« Beilage XI I , S. 145.

34 Beilage IX , S. 137, und Beilage XI , S. 143.
35 Bei lage XI , S. 143.



XV. und im Anfange des XVI. Jahrh. Von Anton IČaspret. 83

gewesen», dagegen beruft sich der Pfandinhabcr von Veldes
auf den Brauch und das alte Herkommen, nach welchem
jeder Unterthan in Krain beim Verkaufe eines Gutes dem
Herrn den zehnten Pfennig zu geben, dieser hingegen jenem
den Verkaufsbrief auszufertigcn schuldig sei.30 Wie allenthalben,
so liessen die Grundherren auch eine Steigerung der Gebiir
fiir die Ausstellung der Verkaufsurkunde eintreten, welche den
Bauern als eine neue Steuer erschien.

Eine Hauptquelle eigenniitziger Belastung der Bauern
durch die Pfandinhaber und Pfleger waren die Geldstrafen.
Kam ein Bauer seinen Verpflichtungen gegeniiber dem Grund-
herrn nicht nach, vervveigerte er ihm den schuldigen Gehor-
sam, unterliess er, ihm die gebiirende Achtung zu enveisen,
oder erlaubte er sich einen Eingriff in die Rechte der Herr-
schaft, so vvurde er ponfallig. Die Bussgelder waren, weil
sie als Zwangsmittel zur Erhaltung des Feudalverhaltnisses
dienten, hoch und betrugen 10, 20 und noch mehr Gulden.
Als einige Bauern nicht fern vom Veldeser Schlosse vier
Baren, zwei alte und zwei junge, \velche grossen Schaden an
Vieh anrichteten, erlegt hatten, schickte der Herrschafts-
inhaber seinen Pfleger zu ihnen mit dem Begehren, ihm gegen
Entgelt ein Stiick von der Jagdbeute abzutreten. Allein die
Bauern wiesen den Boten stolz und mit dem Bedeuten ab,
er moge nur den Klageweg betreten. Hierauf verkauften sie
die ganze Jagdbeute gen Radmannsdorf in der Voraussicht,
dass ihnen der Erlos einen grosseren Gevvinn abwerfen werde,
als das angebotene Schiessgeld des Herrschaftsinhabers. Bei
der Rechtfertigung ihrer Handlungsweise ware ihnen sogar
die Verordnung des Kaisers Friedrich zustatten gekommen,
nach welcher die Bauern auf dem Lande keinen Handel trei-
ben durften, sondern ihre VVare in die Stadte auf den Markt
bringen mussten.37 Aber der Herrschaftsinhaber wusste die
Sache auf ein anderes Gebiet hiniiber zu spielen: er verur-

3 3 Beilage XII, S. 144: «Hats die gestalt, dass in dem gantzen land der
gebrauch vnd alt herkommen ist» etc.

'•'' Sieh S. 73, Amnerkung 8.
6*
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theilte sie zu einer Geldstrafe von 14 Aglayer Gulden, weil
sie sich unterfangen hatten, ohne seine Erlaubnis, also «fra-
ventlich», im "VVildbanne zu jagen. «Und ich habe sie,» fiigt
er zu seiner Rechtfertigung hinzu, «nicht so hoch gestraft
als sie angeben, Seine f. Gnaden moge den Stiftsbrief an-
sehen, in vvelche Strafe einer wegen solcher Handlung ver-
fallen ist.»"*s's Wohl waren fiir das Jagen im herrschaftlichen
Wildbanne sowie fiir andere Uebertretungen die hartesten
Strafen an Leib und Gut angesetzt, doch sie waren nur Schreck-
schiisse ohne Execution bei vorkommendem Falle; denn hie-
mit wurde nicht die eigentliche Geldstrafe, sondern nur der
Ansatz bekanntgegeben, wie hoch die Rechtsverletzung an-
zuschlagen sei.:il) In dem speciell angefiihrten Falle glaubten
die Bauern bona fide gehandelt zu haben, wenn sie Raubthiere
erlegten, welche in der nachsten Umgebung des Schlosses
zu ihrem und der Herrschaft Nachtheil grosse Verheerungen
unter dem Vieh angerichtet und die Sicherheit der Umgegend
gefahrdet haben. Deshalb und weil die Herrschaft selbst fiir
Schutz und Schirm 4U hatte sorgen sollen, sahen die Bauern
in der verhangten Geldstrafe ein ihnen zugefiigtes Unrecht,
woruber sie sich bei ihrem Territorialherrn, dem Bischofe von
Brixen, beschwerten.41

Zugleich nahmen die Bauern noch einen z\veiten Ponfall
ia ihre Supplication auf, der deshalb envahnt zu \verden
verdient, \veil er zeigt, dass sie auch ausserhalb ihrer Stan-
desgenossen Anhanger zu finden trachteten. Eines Tages,
heisst es darin, sei Christoph von Kreyg, der Stiefsohn des
Jorgen von Pucheim, nach Veldes gekommen und habe daselbst
bei einem Bauern des Namens Tomaž eine Halbe Wein ge-
trunken. Hierauf habe Jorg von Pucheim den Bauern gefang-
lich eingezogen und zu ihm gesprochen : «Der junge Herr ist

38 Keilage XII , S. 147.
39 R. Peinl ich: «Zur Gescliichte der Leibeigenschaft .s
40 De r Herrschaf ts inhaber Jo rg von Pucheim sagt selbst , dass «ain

herr schutz und scherm tragen muss». Beilage XII , S. 145.
41 Beilage X, S. 140.
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nicht dein Herr, sondern ich bin dein Herr», und der anne
Mann musste deswegen 4 Aglayer Gulden zahlen.42 Wie die
Bauern in der Supplication den Fall erzahlen, habe der be-
treffende Eigenmann nur einen Act der Gastfreundschaft aus-
geiibt, daher ihr Befremden, wie man einer solchen Sache
wegen ponfallig werden konne. Ganz anders nahm Jorg von
Pucheim die gastfreundliche Bewirtung auf: er sah in dem
Besuche ein Conventikel, vvobei der genannte Tomaž denjungen
Herrn zu iiberreden suchte, bei dem bevorstehenden Aufstande
mit den Bauern gemeinsame Sache zu machen. Bestarkt wurde
er darin durch den Umstand, dass der junge Christoph in
seiner Abvvesenheit nach Veldes gekommen und bei dem
genannten Tomaž eingekehrt sei, und durch das pflichtwidrige
Benehmen des Bauern selbst. Denn als er eines Tages von
Radmannsdorf nach Veldes ritt, iiberhaufte ihn der genannte
Tomaž mit Schmahungen und verachtlichen Worten und rief
ihm zu, nicht er, sondern der junge Christoph sei sein Herr.
Da ihm also die Bauern den Stiefsohn abwendig und wider-
wartig machen und unter ihm sogar eine Meuterei «aufrichten»
wollten, so habe er den genannten Tomaž eingezogen und
um 4 Gulden gestraft. Jorg von Pucheim bedauert, dass er
nicht sogleich die volle Strenge des Rechtes gegen ihn in
Amvendung gebracht habe, denn in diesem Falle ware die
Bauernschaft zum Theil «frum» geblieben, hatte sich vor der
Strafe des,strengen Rechtes gefiirchtet und ware die Meuterei
und das Biindnis unterblieben, denn «derselbig Tomasch ist
der ersten ainer gevvest, solche puntnus aufzurichten*.43 Es
ist kaum anzunehmen, dass Christoph von Kreyg an der Be-
wegung regen Antheil genommen habe. Die Bauernschaft
mochte wohl glauben, der junge Herr hege fiir ihre Bestre-
bungen ein gewisses Wohlwollen, denn sie hatte sich nicht
wiederholt an den Bischof von Brixen mit der Bitte gewcndet,
ihn als Erbherrn einzusetzen, wenn sie sich nicht die Hoff-

Beilage X, S. 139 uud 140.
Beilage XII, S. 146 und 147.
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nung gemacht hatte, ihre Lage dadurch zu verbessern.44 Ob
seine Absichten rein waren, oder ob er durch allfalligen Um-
stvirz der Dinge baldiger in den Besitz der Pfandherrschaft
und des vaterlichen Erbes gelangen wollte, bleibt dahingestellt.

Zur Vermehrung der Irrungen trug in Fallen, wo die
Abgaben in Geld zu leisten waren, auch die Verschlechterung
der Miinzen bei. Die Herrschaften suchten sich dadurch schad-
los zu halten, dass sie die minderwertigen landlaufigen Miin-
zen nicht annehmen wollten, sondern verlangten, dass der
Zins laut des Urbars in guter, gangbarer Miinze (Schwarz-
mtinze) bezahlt werde. Wie aus der Supplication vom 29sten
MSrz 1515 ersichtlich ist, verlor der Bauer in Krain an jedem
rheinischen Gulden 18 Schwarzpfennige.43 Um sich vor solchen
Verlusten zu schiitzen, wollten auch die Bauern nicht mehr
als 55 Kreuzer fiir einen Gulden geben, wodurch die Herr-
schaft an einem jeden Gulden 5 Kreuzer verloren hatte.4li

Allerdings kamen die Bauern seltener in die Lage, von der
Herrschaft Geld zu empfangen.

Auffallend ist, dass in den vorliegenden Supplicationen
kein Artikel betreffend die Steigerung der Naturalleistungen
vorkommt. Nur die Kerschdorfer Bauern beschwerten sich,
dass sie der Herrschaft fiir die Nutzung der 30 Bischofacker
neben dem urbarmassigen Zinse noch von jedem Acker einen
Star Weizen reichen miissen.47 Dies findet seine Erklarung
darin, dass statt der Naturalabgabe die Ablosung in Geld
stattfand und dass seit dem XIV. Jahrhunderte fiir die ver-
schiedensten Urbardienste solche Ablosungen herkommlich
waren.

11 Beilage X, S. 140: «Item mer ist unser begeren, geb E. K. G. vns
vnsern rechten erbhern, den jungen Cristof von Kreyg, den vvellen wir gern

ib Beilage X, S. 140: «Item von wegen muenss, das vnser herschaft
wellent nit nemen gelt nach lantzvverung, als man andersvvo nimbt oder gibt
vnd wir verlieren an einem gulden reinisch 18 schwarzpfennig.»

16 Beilage XII, S. 147.
47 Beilage IX, S. 136.
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Wenden wir uns nun zur Besprechung der Robotarbeitcn.
Zu deu wcsentlichen Verpflichtungen der eigenbehorigen Bauern
gehorte der Frohndienst oder die Robot. Man versteht darunter
die personliche Leistung der Unterthanen zum Vortheile ihrer
Grundherren. In Hand- und Fuhrrobot unterschieden, wurde
dieselbe anfangs nach Massgabe des Grundbesitzes gefordert.
Der Bauer, welcher auf einer ganzen oder halben Hube rlick-
sassig war, musste ausser der Handrobot mit Pferden oder
Ochsen und seinem Wagen Fuhrdienste leisten, so oft man
es von ihm verlangte; derjenige, der nur eine Viertelhube
oder noch weniger besass, hatte Handarbeiten oder Boten-
gange zu verrichten. Das Nothwendige an Speise und Trank
und an Futter fiir das Vieh wurde nach der von altersher
kommenden Gewohnheit von der Herrschaft beigestellt,
jedoch war diese gerechte und billige Uebung nicht iiberall
eingefiihrt. Nach der alten Rechtsgewohnheit war die Robot
ungemessen zu leisten. Ungemessen heisst aber nicht, Robot
alle Tage, sondern nur nicht zu einer bestimmten Arbeit oder
zu bestimmten Tagen, aber so oft es fiir Leibes- oder Haus-
nothdurft erfordert wurde. Also zur Nothdurft, aber nicht
zur Erzielung eines Gewinnes sollte die Robot geleistet werden,
das war die gesetzliche Beschrankung.48 Als man nun anfieng,
Pflichten und Leistungen der Unterthanen an die Herrschaften
in den Urbaren zu verzeichnen, wurde die Robot fixirt und
vertragsmassig auf Arbeiten, z. B. herrschaftlicheiViesen mahen,
Heu wenden, rechen und einfiihren, und auf bestimmte Zeiten,
z. B. zwei oder drei Tage in der Woche, beschrankt (gemessene
Robot).49 Verlangte die Herrschaft Robotarbeiten, welche in
den Urbaren nicht fixirt waren, so war es Sitte, dass sie
daftir eine Entschadigung leistete. Die Neuerungen, welche
die Grundherren in Krain beim Beginne des 16. Jahrhundertes
einfiihrten, bestanden darin, dass sie vertragsvvidrig neue,
ungemessene Roboten forderten und den Bauern die entspre-

48 R. Peinlich: «Zur Geschichte der Leibeigenschaft.»
*9 Ibidem.
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chende Entschadigung nicht leisteten. So vvurden die Bauern
von Veldes verhalten, den herrschaftlichen Fischern die Netze,
Fischhalter und Fischschafflein von Veldes in die Wochein
und sammt den gefangenen Fischen zuriickzubringen, «was
vor nit gewesen ist».50 Ganz und gar gegen den herkomm-
lichen Rechtsbrauch handelte die Herrschaft, indem sie von
den Bauern forderte, t ag l i ch zum Schloss Robotdienste zu
leisten.51 Wegen des Frohndienstes entstanden noch dadurch
Irrungen, dass die Herrschaften bald die personliche Arbeits-
leistung, bald die Ablosung in Geld verlangten, je nachdem
die Umstande und der Vortheil diese oder jene erheischten.
War auf einem Grundstiicke, von welchem die Herrschaft das
Robotgeld bezog, die Errichtung eines Wirtschaftsgebaudes
nothwendig, so verlangte sie die personliche Dienstleistung,
denn hiemit verpflichtete sie die Bauern, nicht nur die auf
einer Wiese nothwendigen Arbeiten zu verrichten, sondern
auch den notlnvendig gewordenen Heustadel zu erbauen.
So forderte der Pfandinhaber der Herrschaft Veldes, Jorg von
Pucheim, fiir zwei VViesen in Kerschdorf und eine in Lack
von jedem Bauer der Kerschdorfer Gemeinde, die schuldige
Frohne zu leisten oder 12 Schillinge zu zahlen. Die Bauern
wahlten das letztere, worauf ihnen die Robot erlassen wurde.
Nachher verlangte er die Robot angeblich deshalb, weil sie
sich iiber das allzu hohe Ablosungsgeld beschwert haben, in
der That aber, weil er sie verhalten wollte, die Wiesen zu
»bezimmern*.52 Dass der Herrschaft vor allem darum zu thun
\var, den Wert der Wiesen zu erhohen, nimmt man aus der
Beschvverde der genannten Bauerngemeinde ab: «dieselbigen
wisen verkaufent die herrschaft zu Vels gar zu theuer und
dann noch wir darzu muessen geben 12 fl. fiir die robat, das
vor nit gewesen ist>.53

30 Beilage IX, S. 1 3 8 ; XI , S. 143, und XII , S. 145.
51 Beilage X, S. 139 : i l t e m von vvegen Robot , dass wir t a g l i c k roba t

muessen tlntn zu vnsern schloss, das vor nit gevvesen ist.»
52 Bei lage IX , S. 137 ; XI , S. 142, und XII , S. 144.
53 Beilage XI, S. 142.
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Zur Erbitterung der Bauernschaft trug auch eine andere
Art der Robot, die Sautnfahrt, bei. Es war Uebung, dass
die Herrschaft fiir Fuhrleistungen, welche in dem herrschaft-
lichen Urbar nicht fixirt waren, eine Entschadigung gab,
welche in einem bestimmten Quantum von VVein, Getreide
und Geld bestand. Nach altem Brauch gab sie von einem
Ross eine halbe Emper VVein, 7 Schillinge und 3 «Massl»
Weizen oder Hafer. Diesen Gegenlohn stellte die Herrschaft
ab. verlangte aber die auf keine Zeit beschrankte Fuhrrobot
oder die entsprechende Ablosung in Geld. Ueber diesen dop-
pelten Abbruch beschwerte sich mit Recht die Bauernschaft
im Jahre 1515: «Wir muessen roboten mit samrossen auf das
schloss oder einer gibt 64 schilling darfur, das vor nit gewesen
ist, nit mer als des wein notturft ist gevvesen vnd er nimbt
von vns gelt von wegen der robot vnd gibt vns nicht vnser
gerechtigkait; als alte gerechtigkait ist von einem ross eine
halbe emper wein vnd 7 schilling vnd 3 masel waytz.»34

«Darauf ist vnser begern der gemain pawrschaft: vvill die
herschaft samfart habe, so geben sy vns vnsern lon vnd
gerechtigkait, aber die herschaft will samfart haben und wellen
vnser gerechtigkait nit geben.»5S

Eine andere Forderung der oberkrainischen Bauernschaft
betraf die Beniitzung der herrschaftlichen Waldungen. Eigen-
leute wie freie Untersassen bezogen nach altem Herkommen
von den herrschaftlichen Waldern an eigens dazu bestimmten
Orten und Enden Laub, Ziind- und Brennholz, Gerten und
Stecken, so viel sie zu ihrer Nothdurft bentithigten. Diese Ver-
giinstigung wurde den Bauern um Radmannsdorf, welche zur
Save oder in die Wochein ins Holz fuhren, von der Herrschaft
Veldes vorenthalten. Desgleichen wurde dem Župan von Auritz,
Christian Mussel, die Beholzung verboten und das Schwemm-
holz, welches er an Enden abgeschlagen habe, \vo seine Vor-
vorderen von altersher immer abgeschlagen haben, weg-

54 Beilage X, S. 139.
55 Beilage IX, S. 137.



go Ueber die Lage der oberkrain. Bauernschaft beiin Ausgange des

genommen. Die Obergoriacher hingegen beschwerten sich,
dass Kreygs Leute wider altes Herkommen in ihre Gemeinde
um Brennholz, Gerten und Stecken fahren, wodurch ihnen
unbilligerweise Schade zugefiigt werde.50 Hartmaim von
Kreyg behauptet in der Verantwortungsschrift, dass der Grund
und Boden an der Save und in der Wochein sammt Geholz,
Wasser, Fischwaid uud Obrigkeit zur Herrschaft Veldes ge-
hore und die klagefiihrenden Bauern die Beholzung an den
betreffenden Orten ohne Willen und Erlaubnis der Herrschaft
nie gehabt haben. Dieselben haben vielmehr iiber sein Verbot
mit «ganzer vnbeschaidenheit vnd vnmass» eine grosse Menge
Holz, mehr, als sie zu ihrer Nothdurft benothigten, muth-
williger- und freventlicherweise abgeschlagen, und deshalb
habe er ihnen das bemeldete Schwemm- und Ziindholz ab-
genommen.57 Die kaiserlichen Rathe liessen jedoch seine
Rechtfertigung nicht gelten, da die fraglichen Gebiete an der
Save und in der Wochein nicht zu Veldes, sondern zur Herr-
schaft Radmannsdorf gehorten. Sie verordneten demnach,
Hartmann von Kreyg solle sowohl die Radmannsdorfer als
auch andere Unterthanen der kais. Majestat das Holz ohne
Irrung brauchen, schwemmen und damit nach ihrer Notbdurft
handeln lassen.58 Ebenso erledigten sie die Klage Mussels
mit der ausdriicklichen Bestimmung: die Herrschaft solle ihm
auch Laub und Gerten fiir Zaune nacb altem Herkommen
vergonnen.5" Auch die Bitte der Obergoriacher fand insoferne
Beriicksichtigung, dassHartmann von Kreyg versprach, dariiber
Erhebungen pflegen zu lassen, und sollte sich dabei heraus-
stellen, dass seine Leute in die Obergoriacher Gemeinde um
Gerten, Stecken und Brennholz fahren, so werde er das fiirder-
hin nicht mehr dulden."0

50 Beilage I, S. 109; III, S. 115; IV, S. 117; V, S. 119.
67 Beilage VI, S. 121.
58 Beilage VII, S. 132.
59 Beilage VII, S. 133.
60 Bei lage VI, S. 131 und 132.
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Eine der altesten und immer wiederkehrenden Beschwer-
den der oberkrainischen Bauernschaft betraf den Fischfang,
die Jagd und freie Beniitzung der Almen.

In allen Supplicationen, die uns vom Beginne des
XVI. Jahrhundertes bis zum Ausbruche des grossen inner-
osterreichischen Bauernkrieges vorliegen, erneuern die Bauern
die Bitte um freiea Fischfang in dem Wocheiner See und den
in die Wocheiner Save einmiindenden Gewassern, dem grossen
und kleinen Diirrenbach, in der Feistritz und schliesslich im
Rothweiner Bache. Urspriinglich kamen die genannten Nutzun-
gen den Herrschaften und dem Landesftirsten zu, allein im
Laufe der Zeiten traten sie, um ihre Einkiinfte zu vermehren
oder um ungewohnliche Dienstleistungen zu entlohnen, die
Nutzgewahr des Fischfanges und der Jagd ganz oder theil-
weise an ihre Unterthanen ab. So erwarben die Bauern in
der Wochein, weil sie an der Grenze des Venezianischen ia
dem wilden grossen Gebirge Grenzwache hielten, das
Recht, zu fischen in dem See und zu «gamsen» im Gebirge
mit der einen Verpflichtung, dafiir alle Quatember 24 Fische
in das herrschaftliche Amt zu reichen. Ebenso waren
andere Bauern der Herrschaft Radmannsdorf berechtigt, zu
fangen Kappen und Grundeln und «allerlei fisch* in der
VVocheiner Save, und zwar von ihrer Einmiindung aufvvarts
bis zu Kreygs Sage in "VVocheiner Vellach.81 Die Bauern von
Studorf hatten sogar das ganze Jahr freien Fischfang im Rib-
nicabache, ausgenommen die neun Wochen vom St. Micheli-
bis zum St. Andreas-Tage.'iu Alle diese Nutzungen wurden
den Bauern beim Ausgange des XV. Jahrhundertes zum Theil
oder ganz entzogen. Zunachst verbot die Herrschaft Veldes
den Bauern den freien Fischfang im Wocheiner See, angeblich
deshalb, weil sie unter dem Wehr und auf den gewohnlichen
Ziigen des Sees vor St. Micheli mit unerlaubten Gerathen
gefischt haben.83 Die Bauern beriefen sich auf das alte Her-

61 Beilage VIII , S. 135.
62 Beilage II , S. 112.
113 Beilage VI, S. 126.
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kommen, vvonach sie zur Zeit der Grafen von Cilli und bei
Kaiser Friedrichs loblichem Gedachtnisse das ganze Jahr freien
Fischfang in dem Wocheiner See gehabt haben, ausgenommen
die neun Wochen vom St. Micheli-Tage bis zum St. Andreas-
Tage, wo die Herrschaft in dem See und dem Bache bis
zum Wehr fischte. Obwohl sie noch jetzt fiir die Fisch-
waid alle Quatember 24 Fische in das herrschaftliche Amt
dienen miissen, verbietet man ihnen doch, unter dem VVehr
und auf den gewohnlichen Ziigen des Sees zu fischen."4 Hin-
gegen fischt Hartmann von Kreyg nicht nur im Bache, son-
dern auch auf dem See, wo die Ziige sind, und fischt mit dem
Sack, wenn die Fische «am passisten* am Strich stehen und
fangt sie haufenweise und ddet den See und andere Wasser
aus, was seine Vorvordern nicht gethan haben.65 Die
Wocheiner Bauernschaft gerieth auch dadurch in Nachtheil,
dass auf Anordnung der Herrschaft quer durch die Ribnica
ein VVehrdamm gezogen wurde, welcher den Fischen den Weg
in dieselbe versperrte. «Dadurch wird uns,» lautet die Klage
der Wocheiner, «ein grosser Schade zugefiigt; denn wenn
dasselbe Wehr nicht ware, so wiirde der Bach fischreich sein;
so aber konnen die Fische weder zur Laichzeit noch sonst
durch das ganze Jahr hinauf, ,was der gemain herlichkeit
grossen mangel pringt.'>68

Gleiche Irrungen entstanden auch wegen der Fischerei
in der Wocheiner Save. Die Fischwaid auf dem genannten
Wasser war in der Weise aufgetheilt, dass die Herrschaft
Veldes von dem See in der Wocbein herab bis zu Kreygs
Sage bei Fellach fischereiberechtigt war. Den Theil von der
Sage abwarts bis zur Vereinigung mit der grossen Save hatte
der Anwalt oder der Landrichter oder der Pfieger auf Wallen-

64 Hartmann von Kreyg behauptet, dass die Quatemberfische vvegen
einiger Aecker und \Viesen, welche die Bauern gebrauchen, gereicht vverden.
Beilage VI, S. 126.

85 Beilage IV, S. 115.
66 Beilage IV, S. 115 und 116.
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burg inne/'7 Diese Auftheilung liess jedoch Hartmann von
Kreyg nicht gelten, sondern behauptete, dass den Radmanns-
dorferu die Fischwaid nur bis zum Dorfe (LJnter-)Wodeschitz
(Vodežče) von rechtswegen zukomme. Sein Vater, Jorg von
Kreyg, und sein Vetter, Andreas von Kreyg, hatten nur aus
Freundschaft und guter Nachbarschaft denPflegern aufVVallen-
burg und den Amtleuten von Radmannsdorf gestattet, bis an
die Siige zu fischen, wie umgekehrt auch sein Vater und
Vetter bis zur Vereinigung beider Fliisse gefischt haben, doch
habe die Herrschaft Radmannsdorf biemit keineswegs das
Recht envorben, bis an die Sage zu fischen.08 Wie aus dem
Bescheide der kaiserlichen Rathe hervorgeht,"" hat Hartmann
von Kreyg vviderrechtlich die Fisclnvaid unter der bemelten
Sage genutzt und die Radmannsdorfer dadurch beeintrachtigt,
dass er das ausschliessliche Recht, auf dem gedachten VVasser
/,u fischen, in Anspruch nahm."0 Desgleichen vvurde der ge-
nannte Pfandinhaber bezichtigt, auch die Fischeiei in der
Roth\vein zum Nachtheile der Herrschaft Radmannsdorf an
sich gezogen zu haben. Mit \velchem Rechte, lasst sich aus
dem Bescheide der kaiserlichen Commissare nicht abnehmen; 7 I

Thatsache ist, dass das Fischereirecht gegen die Bauern der
Dorfgemeinden Unter- und Obergoriach, Wischelinz (Višelnica),
Buchheim (Podhom) und Asp (Zasep). durch \velche das «guet
fischreiche Wasser fleusst«, mit grosser Strenge gehandhabt
wurde. Als ein Bauer beim Fischen ergriffen wurde, nahm
ihm Hartmann von Kreyg die Netze weg und drohte ihm
im Wiederholungsfalle die Augen auszustechen.72 Hierauf fiig-
ten sich die Rauern der obgenannten Dorfer dem herrschaft-

6 7 Beilage IV, S. 117.
6 8 Bei lage VI, S. 129.
0 9 Beilage VII, S. 1 3 3 : <Von vvegen <1er vischwaidt auf VVocheiner Saw,

die soll er vischen vntz auf die sag.»
7 0 R e i l a g e I V , S. 1 1 7 : «. . . . b r i c h t d i e v i s c h h a c k e n vnd v i scht d ie l a n n

aus, so neben dera wasser sein vnd vermaint im das niemand ze \veren ze lassen.»
7 1 Beilage VII, S. 134.
"- Beilage I, S. 110.
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lichen Verbote, hingegen \varen die VVocheiner weit entfernt,
die Untersagung zu beachten, sondern fischten fort in dem
See und den Bachen, bis sie von den herrschaftlichen Organen
iibenvaltigt wurden. »Fiinfmal haben uns Kreygs Diener und
Fischer die Netze vviderrcchtlich genommen, als wir auf das
Heissen des Anvvalts gefischt haben, und wir haben dieselben
noch heutzutage nicht. Und Kreygs Leute haben uns wider
das obgenannte alte Herkommen mit Schlagen und Gewalt
von den Fischwassern vveggetrieben. Als wir im nachsten Jahre
vor St. Micheli fischten, giengen Kreygs Knechte mit wehr-
hafter Hand auf uns los, entwehrten uns und fiihrten mit
Gewalt das Fuder fort.»;;! Ebenso wurde den Unterthanen von
Radmannsdorf, trotz des obangefiihrten entscheidenden Aus-
spruchs der kaiserlichen Rathe, der Fischfang in der kleinen
Save von ihrer Miindung bis zu Kreygs Sage venvehrt. Denn
schon im Jahre i 502 liess Polyxena von Kre)'g am St. Jakobs-
Tage die Fischwaid in der Save bis dort, \vo die beiden Wasser
zusammenfliessen, bei einer Pon von 10 Mark Schillingen ver-
bieten.*'1 Und dabei hatte es sein Bewenden auch in den fol-
genden Jahren. Die Bauern wurden noch iiberdies dazu ver-
halten, den herrschaftlichen "Fischern die Netze, Fischhalter
und Reusen von Veldes in die VVochein und \vieder zuriick-
zubringen. Doch an ihren Forderungen, betreffend den freien
Fischfang in der Save und den in sie miindenden Bachen,
hielten sie fest. Noch im Jahre 1515, wo sie eine zusammen-
fassende Supplication dem Fiirstbischofe von Brixen vorlegten
und um Abhilfe baten, brachten sie die Bitte um freien Fisch-
fang vor,*r> freilich ohne Erfolg. Denn der Herrschaftsinhaber
bestand unter Berufung auf den Stiftsbricf, demzufolge all die
Fischwaid dem Herrn und nicht den Bauern gehore, hart-
nackig auf seinem Rechte und nahm den Bauern mit den
Worten: «wie seit Menschen Gedachtnisse gehalten worden

" Beilage II , S. 112.
74 Beilage VIII, S. 135 unrl 136.
75 lieilage XI, S. 143.
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ist, also halt mans noch», jedc Hoffnung, je \vieder in den
Besitz der gedachten Nutzung zu gelangen.7"

Gleichzeitig wurde einigen Bauern in der VVochein auch
das Jagdrecht entzogen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass
die Studorfer \vegen ungew6hnlicher Dienste, \velche sie in
der Be\vachung der Grenze sovvohl der Herrschaft als dem
Lande leisteten. vom Vicedom in Laibach ausnahmsvveise die
Erlaubnis erhielten. nahrungshalber im herrschaftlichen Wild-
banne zu jagen." Dies wurde ihnen von Hartmann von
Kreyg, obwohl sie nicht seine Unterthanen \varen, bei einer
schweren Pon verboten. Dariiber besch\verten sie sich bei den
kaiserlichen Commissaren in Radmannsdorf mit den VVorten:
«Herr von Kreyg hat ohne Grund und ohne Recht unsere
Setze ganz zerstort und an einem Tage 25 zerhackt, und \vo
er heutzutage noch solche findet, lasst er sie zerhauen und
stdrt uns so bei der VVildjagd. Jedermann um uns herum jagt
das Wild, und \vir, ,des Konigs Holden', die wir inmitten des
Wildgeheges (puntwerch) sind, sollten nicht jagen?»*s

\Vahrscheinlich \vard den Studorfern die Gemsenjagd
nur auf die Dauer ihres Aufenthaltes im Gebirge zugestanden,
sie aber glaubten, dieses Recht ftir immer envorben zu haben.
Wie aus der angefiihrten Rescluverde hervorgeht, machten
sie und ihre Nachbarn von der Bewilligung des Vicedoms
schonungslosen Gebrauch. Mit allem damals iiblichen Jagd-
gerathe, wie Schlingen, Stricke, Netze, Fangcisen und der-
gleichen, stellten sie dem VVilde nach und vcrringerten so iiber
die Gebiir den Stand desselben. Als nun der Kaiser Maxi-
milian hiervon Kenntnis erhalten hatte, befahl er dem Hartmann
von Kreyg ernstlich, das Wild im Radmannsdorfer und Vel-
deser VVildbanne mit allem Flciss zu hegen und alle Gerichte

76 Beilage XII, S. 145.
" Bei'age II, S. 113: «\vir haben von altem herkommen gehabt frey auf

dein gepurg, hetz, setz, gamsen vnd mader zu niachen; vnd zw der benannten
wildwand hat vns noch der vitztumb von Laibach satz vnd hetz geben.»
Vergl. VIII, S. 135.

78 lleilage II, S. 113.
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und Schlingvverke zerstoren und zcrbrechen zu lassen. Den
gleichen Auftrag gab der kaiserliche Jagermeister Christopli
Regenbogen, der kurz darauf nach Radmannsdorf gekommen
war. Der Pfandinhaber von Veldes kam nur seiner Pflicht
nach, indem er allen Bauern das Jagen strenge verbot.:n Im
Sinne des kaiserlichen Befehles entschieden auch die Commis-
sarien, dass sich die Studorfer der Gemsenjagd zu enthalten
haben.so Hierauf standen die Wocheiner von ihrer Forderung
ab und ervvahnen in der grossen, umfassenden Beschwerde-
schrift vom Jahre 1515 mit keinem Worte der Wildjagd.

Mehr als das Verbot der Jagd und Fischerei hat eine
andere herrschaftliche Neuerung die oberkrainische Bauern-
schaft betroffen.

Vror alters stand die Beniitzung der Alpenvveiden nur
den Grundherren zu. Diejenigen Herrschaften, welche davon
keinen Gebrauch machten. iiberliessen gegea Geld- oder Natu-
ralabgaben (Kase) die Nutzgevvahr der Alinen ihren Unter-
thanen. Jeder Eigenmann der Herrschaft Veldes und Radmanns-
dorf, welcher auf einer ganzen Hube sass, hatte seine eigene
Alpemviese oder einen Antheil an der Gemeindealm oder
Gemeindevveide.81 Einige zur Herrschaft Radmannsdorf geho-
rige Bauern genossen noch die Begiinstigung, dass sie von
der Beniitzung der Almen aus uns unbekannten Griinden
keinerlei Abgaben reicliten. So versichern die Bauern von
Obergoriach, dass bei Lebzeiten der Grafen von Cilli die Almen
Krma, Klek, Kranjska Dolina, Jastrebica, Vipelnica (Lipanica)
und Kozjak 82 von jeder Abgabe frei gewesen sind; erst nach
dem Abgang der Grafen von Cilli haben Andreas und Jorg
von Kreyg, \velche auch die Herrschaft Radmannsdorf pfand-
\veise innehatten, die genannten Almen gegen Veldes zinsbar

7S Beilage VI, S. 126.
80 Eei lage VII , S. 133.
81 Bei lage XI, S. [ 4 3 : t l t e i n auch von der kas auf den alben, das auch

vor zeiten sein frey gevvesen, a in yegliche a lben zu seiner h u e b e n , nun \vir
muessen auch kiis daruon geben vnd vor nit gewesen ist.»

82 Die genannten Almen liegen an der Ostseite des Krmazuges .
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gemacht.83 Um bei der Weiterverleihung der zur Herrschaft
Veldes gezogenen Almen einen moglichst hohen Zinsertrag
zu erzielen, iiberliess Jorg von Kreyg die Nutzung derselben
den meistbietenden und nicht den in der Nahe der Almen
sesshaften und dabei meistbetheiligten Bauern. So \vurde die
Beniitzung der zvvischen dem Krma- und Rothweinthale gele-
genen Alm, des Namens Krma, den Bauern von Obergoriach
entzogen und den mehr entlegenen Bauerngemeinden von Asp
und Mužach (Mužje) als Zinslehen verliehen.8* «Dadurch ist
uns,» beklagten sich die Bauern von Obergoriach, «ein grosser,
merklicher Schade geschehen. Denn die Leute von Asp und
Mužach treiben schon um Frohnleichnamstag ihr Vieh auf die
Alpen durch unsere in der Rothwein liegende Wiesen und
Gereut, von vvelchen wir besonders in das Urbar Radmannsdorf
dienen. Desgleichen treiben sie um St. Laurenzi-Tag das Vieh
wieder ab und weiden unsere Wiesen und Gereut ab. Auch
fahren sie in der genannten Zeit fast jeden Sonn- und Feier-
tag auf die Alpen um Kase und Schmalz und liegen in unseren
Wiesen und Gereut und hiiten dieselben mit ihrem Vieh und
ihren Rossen ab. Deshalb bitten wir demiithiglich, dass man
ihnen dies verbiete und dic vorgenannten Almen uns Ober-
goriachern iiberlasse, damit wir von solchem verderblichen,
ewigen Schaden verschont bleiben; dafiir wollen wir den
Zins demjenigen, welchem er billig gehort, es sei der kais.
Majestat oder dem Schloss Veldes, williglich reichen.s85

Die gleiche Bewandtnis hatte es mit der Alme Ograd;
auch diese auf landesfiirstlichem Grunde liegende Wiese hat
Jorg von Kreyg zur Herrschaft Veldes zugezogen und sie
dann dem Linhard Troll zu Mužach um 70 Schillinge zins-

83 Beilage V, S. 118 und 119: «von vnsern eltern haben hiiren sagen
vnd nocli die alten sagen vnd also ist, (die von Kreyg) kain obrigkait nit geliabt
hat, sonder die von Cilj vnd die vorgescliriebenen alben all frey gebesen sein,
das menigklich wissent ist . . . »

"* Ibidem.
85 Beilage V, S. 118.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 7
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weise iiberlassen.S(i Hartmann von Kreyg bestreitet z\var die
Richtigkeit der beiden Angaben und beruft sich hierbei auf
die in Radmannsdorf befindlichen alten Urbarsbiicher, worin
alle Zinsen, Renten und Nutzungen, nur nicht von den ob-
genannten Almen, verzeichnet sind.s7 Aber gerade dieser Um-
stand spricht fiir die ehemals zinsfreie Beniitzung der in Rede
stehenden Almen. Dieselbea wurden, wenn wir der Aussage
der Obergoriacher Glauben schenken, erst in der Zeit, als
Andreas und Jorg von Kreyg die Herrschaften Veldes und
Radmannsdorf zugleich innehatten, zinsbar gemacht und die
betreffenden Nutzniesser verpflichtet, den darauf fallenden
Zins statt nach dem entfernteren Radmannsdorf, gen das
naher liegende Veldes zu reichen. Im letzten Decennium des
15. Jahrhundertes wurde den Obergoriachern auch die zinsbare
Beniitzung der ervvahnten Weiden entzogen und den mehr
bietenden Bauern von Asp und Mužach iiberlassen. Nur das
eine erreichten die betroffenen Obergoriacher, dass die neuen
Nutzniesser sich erbotig machten, den durch den Auf- und
Abtrieb des Viehs verursachten Schaden zu ersetzen.88

Misshelligkeiten wegen der freien Beniitzung der Gebirgs-
wege und -Stege entstanden auch in einer anderen Richtung.
Die Bauern um Radmannsdorf beklagten sich bei den kaiser-
lichen Rathen, dass ihnen Hartmann von Kreyg durch seine
Knechte wehre, das Kleinvieh auf den gevvohnlichen Gebirgs-
wegen ins Welschland zu treiben. Deshalb miissen sie dasselbe
auf ungevvohnlichen Wegen, iiber Stock und Stein treiben,
wodurch alljahrlich viel Vieh erlahmt und zugrunde geht.8"
Diese Vervvehrung seitens der Herrschaft war ebenso begriin-
det wie die Beschwerde der Obergoriacher. Die zur Herrschaft
Radmannsdorf gehorigen Bauern sovvie ihre Nachbarn be-
niitzten, wenn sie das Kleinvieh ins Welschland trieben, den

86 Beilage I, S. m .
87 Beilage VI, S. 131.
88 Beilage VI, S. 131.
83 Beilage I, S. 109.
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Weg durch die Wochein und die beschwerlichen Gebirgspfade,
welche aus dem genannten Thalbecken nach Flitsch, Tolmein
und Cividale fiihren. Da ein Trieb allein bei tausend und noch
mehr Castraune zahlte und sich solche in einem Jahre wieder-
holten, so war eine Schadigung der an den Triebwegen He-
genden Culturen unvermeidlich. Insbesondere wurde den Eigen-
leuten von Obernach (Oberne) in der Wochein von den Bauern
um Radmannsdorf dadurch ein merklicher Schade zugefiigt,
dass. diese gerade in der Zeit, wo das Gras im besten Wachsen
war, grosse Haufen Castraune auf dem ^Vege,"0 welcher mitten
durch ihre Wiesen fuhrte, trieben, obwohl unterhalb und ober-
halb davon andere Triebwege waren.01

Die erwahnten Misshelligkeiten sind aber auch nach
einer anderen Seite hin vom Interesse: sie zeugen von der
damaligen Wohlhabenheit der oberkrainischen Bauernschaft
und weisen uns die Beniitzung der Almen, bezw. die Viehzucht
als eine der wesentlichen Bedingungen derselben. Einen wei-
teren Beleg dafiir bietet die Klage, welche die Bauern gegen
eine andere, die Nutzgewahr der Almen betreffende Anord-
nung der Herrschaft Veldes erhoben.

Fast durch das ganze Mittelalter pflegten die den Lango-
barden oder Patriarchen von Aquileja frohnpflichtigen italieni-
schen Hirten ihre Herden in der Sommerszeit auf die an Krain
grenzenden pflanzenreichen Alpemviesen zu treiben. Wir trefifen
sie sogar auf den hochgelegenen Weiden der Črna Prst, wo
sie mit krainischen Hirtea in Beriihrung kamen und ihre Lehr-
meister in der Kasebereitung und Alpenwirtschaft wurden.
Beweis dessen, dass einige Almen italienische Namen fiihren
(z. B. Kašina = cascina in der Nahe des Krn) und die Milch-
masse aus dem Romanischen entlehnt sind.9'2 Um bei der Ver-
gebung der Almen einen hohen Zins herauszuschlagen, wurde

9 0 Derselbe Steig trennte die Griinde der Herrschaften Radmannsdorf
und Veldes voneinander.

9 1 Beilage VI, S. 121 und 122.
9 2 S. Rutar im «Letopis» 1885, S. 322.

7*
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die unweit des Wocheiner Sees gelegene Alpemviese «zum
See» (pri jezeru), welche mit der oberen Halfte zu Radmanns-
dorf, mit der unteren zum Amte Veldes gehorte, mit Um-
gehung der einheimischen Unterthanen italienischen Hirten
aus Tolmein zur Nutzung iiberlassen. Als diese ihr Vieh auf-
getrieben und die Alm instand gesetzt hatten, schickte
Hartmann von Kreyg seine Suppleute, \velche sie, angeblich
deshalb, weil sie sich auf unrechtmassige Weise in den Besitz
der unteren Almhalfte gesetzt hatten, vertrieben und andere
welsche Hirten aus Cividale, die einen grosseren Zins davon
zu geben versprochen hatten, einsetzten. Die von Kreygs
Leuten ge\valtsam eingesetzten cWalachen» haben hierauf
eine andere Alm, «die Wocheinerin» (Bohinjska Planina), den
Radmannsdorfer Bauern, welche dieselbe lange Zeit innegehabt
und davongezinsthatten, entrissen, «ihres Viehs etlicheHaupt*
genommen und gesagt, Kreygs Verwalter habe sie das ge-
heissen.93

Wenn die Herrschaften gegen die bestehende Feudal-
ordnung Fremde zum Nachtheil der Einheimischen aus Gevvinn-
sucht bevorzugten und dabei auch den Besitz der letztercn
gefahrdeten, so wird man es begreiflich finden, wenn die
hiedurch Betrofifenen in Unruhe versetzt wurden.

Wie welsche und krainische Hirten, geriethen wegen
Beniitzung der Almen auch krainische Bauern verschiedener
Herrschaften in Streit, ohne dass es den betreffenden Behorden
gelungen ware, denselben endgiltig beizulegen.

So klagten die zur landesfiirstlichen Herrschaft Rad-
mannsdorf gehorenden Bauern von Studorf in ihrem «An-
bringen* den kaiserlichen Rathen, dass sie je und je von
altersher die Alm »Debeli Vrh» in Nutz und Gewahr gehabt
haben, was auch ihr Anvvalt, Katzianer, bezeugen konne. Da
geschah cs, dass Kreygs Bauern ohne Recht ihr Vieh auf die
genannte Alm aufgetrieben, ihre Hiitten zu den der Studorfer
gesetzt und deren Vieh gehetzt haben. Auf die Beschwerde

Beilage IV, S. 116, und Beilage VI, S. 128 und 129.
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der Studorfer hin hielt der Anvvalt von Radmannsdorf, Lau-
renz Paradeiser, auf Befehl des Landeshauptmanns und unter
Mitvvirkung der Edelleute Lamberger, Katzianer und Steiner,
etlicher Biirger und Vervveser und des Župan von Studorf eine
Commission ab. Nachdem der Župan von Studorf, Mussel,
mit drei Biirgern und einem Vertreter der Gemeinde Kersch-
dorf das strittige Terrain auf dem Debeli Vrh personlich in
Augenschein genommen hatte, wurde das Uebereinkommen
getroffen, dass die Kerschdorfer ihr Vieh nur bis zum Quell-
wasser Narevna (?) treiben und dass beide Parteien an dem
genannten Quell ihr Grenzgehege (puntwerch) haben sollten.
Der Amvalt Paradeiser bot den Kerschdorfern als Entschadi-
gung fiir die Verzichtleistung des Almtheils zvvischen den
Quellwassern Narevna und Močile 32 Mark Schillinge. Aber
die Kerschdorfer hielten sich an die schriftlich abgefasste
Uebereinkunft, die nur durch einen ihrer Gemeindevertreter
und ohne Mitwirkung der Herrschaft Veldes geschlossen wurde,
nicht gebunden und trieben nach wie vor ihr Vieh auf die
landesfiirstliche Alm bis zum Wasser Močile und stellten ihre
Hiitten neben den der Studorfer auf. Diese aber trieben sie
und ihr Vieh zuriick und zerstorten ihre Hiitten. «Einmal aber
zum andernmal,» bemerken die Studorfer mit natiirlicher
Offenheit, «haben sie uns mit Gewalt und wehrhafter Hand
iiberall von den gedachten Enden abgehalten.«

Die Uebergriffe der Kerschdorfer sind wohl zuriick-
zufiihren auf den zur Zeit der Sommerung auf der Alm herr-
schenden Wassermangel, der sie zwang, ihr Vieh auf die den
Studorfern gehorende Seite zum Quellwasser Močile zu treiben.
Sie hatten sogar von den Grafen von Cilli die Erlaubnis er-
halten, mit ihrem Kleinvieh bis an die gedachte Quelle «zu-
zulenden«, wofur sie der Kirche einen Kaseleib im Werte von
30 bis 35 Schillingen reichten.9* Aber sie niitzten die Ver-
giinstigung der Cillier iiber die Gebiir und zum Nachtheile
der Studorfer aus, indem sie den Almtheil zwischen Narevna

Beilage II, S. 113, und VI, S. 127.
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und Močile nicht einige Tage, sondern die ganze Weidezeit
des Wassers halber innehaben vvolltcn. So findet man es er-
klarlich, dass sie die angebotene Geldentschadigung von
32 Mark Schillingen, welche mit dem angegebenen Werte des
Kases fast genau iibereinstimnnt, nicht annehmen wollten,
weil der Besitz beider Quellen fiir sie grosseren Wert hatte,
als die an die Kirche zu entrichtende Abgabc.

Im Interesse der Ordnung und des sicheren Besitzes
ware es gewesen, dass auch die Herrschaft Veldes sich an
der Beilegung des Streites betheiligt oder doch wenigstens ihre
Unterthanen zur Befolgung des von der Commission getrof-
fenen Uebereinkommens verhalten hatte. Keines von beiden
geschah.95 Es klingt wie Hohn, wenn Hartmann von Kreyg
auf die Beschwerde der Studorfer ervvidert, er werde auch
kiinftighin «der Kerschdorfer wegen bei der vorgemelten
handlung und dem aufschreiben durch den vervveser beschehen
bleiben lassen.Bli

Derlei Falle mangelhafter Vervvaltung und lassiger Rechts-
pflege stehen nicht vereinzelt da. Es liegen Beschwerden von
Gemeinden und einzelnen Personen vor, vvelche die Herrschaft
um Recht, Schutz und Schirm anriefen, aber nicht befriedigt
wurden. So bat die Gemeinde Zabreznica, welcher die benach-
barten, gen Veldes gehorenden Bauern von Žeravnica den
Besitz der Holzstatte storten und das Vieh auf ihre Almen
trieben, vergebens um Abhilfe.97 Die Dorfer Buchheim, Unter-
goriach, Wischelinz und Laase klagten, dass Kreygs Leute
wider altes Herkommen und angeblich mit Erlaubnis der
Herrschaft ihre Almen beniitzen; !'8 die Hammerleute von
Assling beschwerten sich, dass die Vellacher und die Gereuter

9 5 Beilage II, S. 113: «Der Paradeis(er) yst mit etlichen purgern, ventfe-
sern und edellewt zw dem von Kreyg geritten vnd sein nit zw vns kommen
auf der kais. Majestjit grundt.;>

* Beilage VI, S. 127: «. . . . ich wais auch kainerlay geschaft noch
.beuelch, so ich rait den von stodorf in yier gemain ainigerley inngrif zn thuen.»

9 7 Beilage I, S. 109.
9 8 Beilage I, S. 109.
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von Ober-Vellach in ihre Gemeimveide und Wiesen Eingrifife
machen,"51 desgleichen die Gereuter von St. Johannes in der
Wochein in die von Studorf. I0° Der Zupan von Auritz,
Christan Mussel, brachte klageweise vor, dass ihm Kreygs
Hunde sieben Stiick Vieh erbissea haben, ohne dass die
Herrschaft den Schaden vergiitet hatte; 1 0 1 der von Puchheim,
des Namens Genovein, klagte, dass ihm einer seiner Wider-
sacher von Laase das VVirtschaftsgebaude in Brand gesteckt
habe, doch die Herrschaft habe zur Eruirung des Thaters
nichts gethan.l0'- Der Eigenmann Matthaus aus Rothwein
bat um die Riickerstattung des Gereuts, von vvelchem
ihn Hartmann von Kreyg, als er eben mit dem Schwenden
des Waldes beschaftigt war, gevvaltiglich vertrieben hatte, weil
er den Zins nicht ihm, sondern nach altem Brauch gegen
Radmannsdorf gereicht habe.to;i Ein anderer Eigenmann, mit
Namen Florian, suchte um die Bestrafung seines Gegners an,
der ihm eine schwere korperliche Verletzung zugefiigt, welche
die Herrschaft nicht geahndet habe.10*

Avif die meisten von den Gemeinden erhobenen Besitz-
storungsklagen erwidert Hartmann von Kreyg, er habe Be-
schau angeordnet, zu der die beschwerdefuhrenden Parteien
nicht erschienen seien. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass
gerade immer die rechtsuchenden Parteien durch Nichterscheinen
die Wahrung ihrer Interessen unterlassen hatten. Es entspricht
vielmehr der Wahrheit, dass die Herrschaft die Uebergriffe

9 9 Be i lage I, S. 110.
1 0 0 Beilage II, S. 114. Dieselbe Klage brachten auch die Obergčiriacher

vor. Beilage V, S. 119.
1 0 1 Beilage III, S. 115- Hingegen ist Kreyg nur »bekaentlich, dass vast

ein mager pock an ain stock an ainer standen angepunten gebest ist, den
haben die hund gepissen», vnd wisse fiinvahr nicht, «ob er von solichem
peissen gestorben sei.» Beilage VI, S. 128.

1 0 2 Beilage I, S. 110, und Beilage V, S. 123.
1 0 3 Beilage V, S. 119 und 120.
1 0 < Beilage I, S. 110: «dem von Kreyg zu bevelchen, damit er dem Florian

furderlich recht ergen lasse, darin sol er im der ambtmann von kais. Majestat
wegen dem Florian beistenndig sein. Vergi. Beilage VI, S. 124.
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ihrer Unterthanen in die Rechte ihrer Nachbarn stillschwei-
gend duldete, \vie sie sich selbst solche erlaubte. Bevveis dessen
sind die vorgebrachten Besitzstorungen und die vviederholten
Versicherungen der Bauern, Kreyg selbst oder Kreygs Ver-
walter habe sie das geheissen.105 Freilich dachte man nicht
daran, dass der Bauer, der Ordnung und Achtung vor derti
fremden Eigenthume entwohnt, friiher oder spater dasselbe
Verfahren gegen die Herrschaft selbst einleiten werde.

Dass eine Reform der Rechtspflege nothvvendig \var,
beweist auch ein Fall, welchen die Veldeser Bauern ihrem
Herrn, dem Bischof von Brixen, supplicationsweise im Jahre
15 15 vorgebracht haben. Aus der darauf folgenden Erwiderung
des Pfandinhabers erfahren wir, dass im Burgverlies von Veldes
ein Inculpat 23 Jahre in Haft gehalten wurde, ohne dass der
Process ordnungsgemass vor Gericht mit ihm durchgefiihrt
worden ware. Erst dann, als der Biirge des Verhafteten, der
Bauer Urban Pretnar, sich weigerte, die weiteren Zehrungs-
kosten fiir den Haftling zu zahlen, erklarte Jorg von Pucheim,
denselben nicht langer gefangen halten zu wollen.IOB Man
sieht: die Herrschaft iibte die richterliche Gewalt auf eine
Weise aus, vvelche mehr dem Vortheil des Richters als dem
Begriffe des Rechts entsprach.

Werfen wir einen Riickblick auf die Gesammtlage der
oberkrainischen Bauernschaft um die Wende des 15. Jahr-
hundertes, so bemerken wir auf fast allen Gebietcn der Dienst-
barkeit Irrungen zwischen den Herrschaften und den Unter-
thanen, die zunachst durch Steigerung der Abgaben und
Personalleistungen, allerlei neue Herrenforderungen und durch
mangelhafte Rechtspflege veranlasst wurden. Doch wiirde
man irren, wenn man annehmen \vollte, dass die erhohten
Forderungen an und fiir sich die Bauern zum Aufstande getrie-
ben haben. Mit Ausnahme der strengen Handhabung des
Sterbrechts waren weder die unter den verschiedenen Titeln

105 Bei lage II, S. 114; IV, S. 116.
106 Beilage X, S. 140; XII, S. 148.
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eingehobenen Steuern (Ueberzins, Besitzveranderungsgebiiren,
Grund- und Bausteuer, Geldstrafen) und gesteigerten Frohn-
dienste, noch die Eitischrankung des Fischereirechts, der
Beholzung, Jagd und freien Beniitzung der Almen so beschwe-
rend, dass sie den wirtschaftlichen Ruin der Bauernschaft
batten herbeifiihren konnen. Die Kerschdorfer Bauern erklarten
sogar jene ausserordentliche Auflage, welche Konig Max zur
Fiihrung der Kriege von den Standen Krains abverlangte und
von den Herrschaften auf den Sackel der Bauern iibertragen
wurdc, willig reichen zu wollen, so oft er dieselbe von ihrer
Gemeinde unmittelbar fordern und begehren vverde.107 Was
die Bauernschaft in aufriihrerische Bevvegung versetzte, waren
eigenmachtige Aenderungen' im Urbarialvvesen. Um von den
Herrschaften moglichst hohen Gevvinn zu ziehen, giengen die
Inhaber iiber das in den Urbaren verzeichnete Mass hinaus
und fiihrten ausser Uebung gekommene oder ganz neue Ab-
gabeu und Frohnden ein. Die Nichtbeobachtung der in den
Urbaren fixirten Bestimmungen und Aenderung der Dienst-
und Zinsverpflichtungen ohne hohere Autorisation erschien
den Bauern als gleichbedeutend mit der Entziehung der Rechts-
basis, auf welcher das Unterthanigkeitsverhaltnis beruhte.
Hatten sie diese verloren, so waren sie jeder VVillkiir der
Herrschaften ausgesetzt. In den eigenmachtigen Neuerungen
der Urbare erblickten sie die Absicht der Herrschaften, auf
ihre Kosten sich zu bereichern, und die weitere Absicht, ihnen
den Rechtsboden, auf welchen sich ihre Vorvordern miihsam
emporgevvunden hatten, ganzlich zu entziehen. Und in der
That waren die strenge Handhabung des Sterbrechts,l0S die
Nichtiibung des Kaufrechts,10" die Forderung der ungemes-

107 Beilage IX, S. 138: «Item auch von wegen der stewr, die wir auch
keine nicht geben wellen, ausgenomen konigl. M. an vns vordern und begern
wirt vnd darzue ein verspeiten prief oder antwort schicken virt z\vischen die
gemain, so seyn wir aucli willig vnd vntertanig bey tag vnd bei der nacht
mit leib vnd mit guet, tnit \vo sein k. M. an vns begein wirt.»

'o8 Sieh S. 81.
109 Vergl. S. 78.
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senen Robot "° und die Unterlassung der schuldigen Beschir-
mung1" geeignet, in den Bauern die Besorgnis zu envecken,
die Herrschaften werden sie vollends in jene rechtlose Lage
zuriickdrangen, in der sich ihre Vorfahren m den ersten Zeiten
der deutschen Herrschaft befanden. Daraus erklart sich, warum
sie in fast allen Supplicationen die Belassung des alten Urbars,
der aiten Gerechtigkeit (stara pravda) fordern. «Schick vns,»
heisst es in der Besclnverde der Veldeser an den Bischof von
Brixen, «die gerechtigkait, den alten vrbar, wie yer verschrie-
ben habt, so wellen wir eur hochw. genad gehorsam sein alle
zeit vnd raichen vnd geben, was recht vnd billich ist des
vrbars. *'l<i Im gleichen Sinne ausserten sich die Wocheiner:
«sy wellen der k. Majestat gehorsam sein der alten gerech-
tigkait, was pey Friedrich lobl. gedachtnus gevvesen sind.*113

Jene Besorgnis erklart es auch, warum der Ruf «stara pravda*
ihre Parole ward.

Bevor die Bauern zur thatlichen Abwehr der drohenden
Knechtschaft schritten, versuchten sie die Abstellung der
herrschaftlichen Neuerungen durch Bitten zu erwirken. Wah-
rend sich die Bauern um Radmannnsdorf und Billichgraz direct
an den Landesfiirsten wandten, legten die Veldeser und Wo-
cheiner ihre in Beschwerde-Artikel zusammengefassten Grava-
mina dem Bischofe von Brixen und dem Kaiser vor. 'u

Der Bischof bestimmte in der Beantwortung der Besch\verde-
artikel den Freitag nach dem Sonntag Cantate zur Tagsatzung,

110 Vergl. S. 87.
111 Vergl. S. 100 und die folgenden.
112 Beilage X, S. 140.
i '3 Beilage XI, S. 141.
114 Beilage X und XI vom 29. Marz 1515. Kemerkens\vert ist, dass sie

in allen Supplicationen die Abschaftung nicht nur clerjenigen herrschaftlichen
Neuerungen, welcbe gegen sie durchgefuhrt wurden, sondern auch jener, durch
welcbe bereits ihre Altvordern vor melir als 50 Jahren beeintrachtigt worden
waren, forderten. — Die Bischofacker in Kerschdorf wurden den ]5auern zur
Zeit des Bischofs Nikolaus Cusa 1452 bis 1464 entris-en.
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bei der sie ihre Beschwerden gegen den Pfandinhaber ihm
personlich oder einem bischoflichen Rathe vorbringen sollen.
Darauf hin haben sie einige besonders ehrenwerte (frtimbere)
Manner aus ihrer Mitte envahlt und mit der Fiihrung ihrer
Sache betraut.

In dem Schreiben,115 worin sie die vorgenommene Wahl
anzeigen, bitten sie ihn, den Gewahlten ganzlichen Glauben
zu schenken und nicht zu meinen, dass nur einige Ursache zu
klagen haben, sondern es sei das, vvas die Vertrauensmanner
vorbringen werden, der ganzen armen Gemeinde und derUnter-
thanen der Herrschaft Veldes Meinung, Willen und Begehren.
Sie bitten ferner, der Bischof moge veranlassen, dass Pucheims
Pfleger sie nicht wegen Ersuchens um Gerechtigkeit in Stock
und Pflock werfe. »Besonders erklagen wir uns, arme Ge-
meinde: wenn einer stirbt, es sei Mann oder Frau, eignet
sich der Pfleger allenthalben des Gutes an und stosst davon
die armen Waisen und zieht zu seinen Handen das Gut.»

In der Ervviderung auf die vorgebrachten Beschwerden
stellte der Pfandinhaber, Jorg von Pucheim, fiir seine Person
jede Neuerung und Beschwerung in Abrede mit den Worten:
«So habe ich es gefunden und dabei lass ich es bleiben»
oder: «So ist es bis jetzt gehalten worden und so halt mans
noch.» Er hatte insofern recht, als die meisten Neuerungen
nicht von ihm, sondern schon von seinen Vorgangern Jorg
und Hartmann von Kreyg eingefiihrt wurden. In Fallen, wo
eine solche Verantwortung unthunlich war, berief er sich auf
das Herrenrecht, dem zufolge Grund und Boden, Almen und
Gereut, Berg und Thal, kurz, alles Land in Krain sammt den
darauf wohnenden leibeigenen Frauen und Mannen den Her-
ren — und nicht den Bauern — eigenthiimlich gehore und
letzteren nur auf «fleissiges Erbitten» diese oder jene Nutzung
zu gewahren sei.lir> Welchen Bescheid sie erhalten haben,
ist aus den vorliegenden Acten nicht zu entnehmen, doch

115 Veldeser Archiv (Original) vom 8. Mai 1515.
l l l i Beilage XII, S. 145.
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die nachfolgenden Ereignisse setzen ausser Zvveifel, dass sie
sowie ihre Nachbarn von Radmannsdorf und Billicligraz, mit
welchen kaiserliche Abgesandte schon vordem in Krainburg
verhandelt hatten, in der Hauptsache abgewiesen vvurden.
Der Ton der Verantwortung Pucheims und die Geltendmachung
des Herrenrechtes war wohl ein weiterer Beleg dafiir, dass
man sie in Bezug auf Hab und Gut vollig von der Willkiir
der Herrschaften abhangig machea und in die eingangs ervvahnte
strenge Form der Leibeigenschaft riickversetzen wolle. Des-
halb entschlossen sie sich, den Kampf um die «stara pravda»
mit den VVaffen zu fiihren.

Beilage I. 118

Vermerkt, was mit dem von Kreyg ze handeln vnd fur-
zehalten ist, die kiiniglich Majestat beruerend.

Item \vir finden in dem vrbar drey hueben vnd zwo hofstatt,
nemblich die zwo hueben hat der Hans Piencker inngehabt, die
drit der Andre Hasibar vnd die ain hofstatt auch der Piencker
vnd die ander der Hasibar; von denselben hueben & hofstetten
vormals Kay. M. nach laut des vrbar Piencker gedient vnd gezinst
worden ist, aber jetzt finden wir, dass dieselben hueben vnd
hofstiitt dem von Kreyg zinsen vnd dienen sollen. Darumb soll
der von Kreyg unterrichtung thun vnd antwurt geben.

118 Die Beilagen I bis VII enthalten die Beschvverden der landesfiirst-
lichen Unterthanen von Radmannsdorf, Studorf, des Župan von Auritz, der
VVocheiner und Obergoriacher gegen den Herrschaftsinhaber von Veldes,
Hartmann von Kreyg, dessen Verantwortung vor den kaiserlichen Commissaren
und Reformierern und deren Bescheid auf einige vorgebiachte Klagen.
Das Schriftstiick tragt kein Datum, aber aus dem Inhalte und der nachfol-
genden Beilage (VIII) geht hervor, dass die Verhandlung in der Zeit von
1493 bis 1501 stattgefunden hat. Dasselbe enthalt wichtige Angaben, betreffend
den Besitzstand der Herrschafteu Veldes und Radmannsdorf, es belehrt uns iiber
die Abgaben, Dienstleistungen und Nutzungen der Holden, es gibt Aufschltisse
iiber die Jagd, Fischerei, Alnien\virtschaft und andere Seiten des Cultur- und
Rechtslebens im ausgehenden Mittelalter. Deshalb bringen wir es mit Aus-
lassung einiger umvesentlicher Stellen vollinhaltlich zum Abdruck.
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Item zu Mitterdorf in der Wochein ist ein edelthumb, darauf
etwany Marin vnd darnach der Strasnikh (Stražnik) gesessen ist
gevvesen, dasselb edelthumb noch in dem vrbar zu Radmannsdorf
dient 20 /9 vnd hat vormals auch mit der steuer in das vrbar
gedient, dasselb edelthumb der von Kreyg vnter sich zogen hat
vnd daraus ain mairhof gemacht vnd aus derselben hveben der
ktirchen zn sannt Morten daselbst ain acker verschafft mit 10 /S
zins vnd hat die hveben mit ainem pawern besetzt vnd in zinspar
gemacht vnd dient im bey 2 mr. /?, desgleichen steuert im die
vier ander sein holden, dass dann K. M. zu nachtel kumbt.

Item ain alben, genannt der Kleckh (Klek), hat vor albegen
ain burggraf zn Waldenberg gebraucht, des sich der von Kreyg
zu weren vntersteet.

Die vier dorfer Puecheim, Untergoriach, Wyschelnitz, Lass
werden durch den von Kreyg beschvvart," also dass er sein leuten
erlaubt vnd geben hat der dorfergemain zu ainer alben vnd in
die waid mit irem vich jarlich abgehalten vvierdet vnd mercklicher
schaden beschicht.

Item der von Kreyg verpiint den von Radmannsdorf das
holz bey der Saw, das doch ir vorvordern von alter her genossen
vnd gebraucht haben vnd auf solichs sein verpot dernach paurn
aignen am prennholz bey der Saw vnd an der Zeier holz ge-
nommen.

Item der von Kreyg hat den von Radmannsdorf die ge-
wonlich strassen auf das Welsch mit vorn castrawnen zu farn
gewert vnd seine diener darauf zu warten fiirgeschickt, dardurch
in schadn kommen geflirt sindt vnd ir vich vber stock vnd vber
stain vngevvonlich strassen haben trtiben muessen, dardurch viel
vichs erfallen vnd erlambt yst.

Die armen leut von Sauersnitz (Zabreznica) haben in angeriieft
gegen den nachpern von Seruaunitz (Žeravnica) vmbs recht, an-
geruefen soll er in zuegesagt haben, aber nit bescheen.

Die von Seruaunitz wellen den von Sauersunitz ir holzstatt
vveren vnd in entziechen.

Item die von Seruaunitz treiben den von Sawresnitz in ir
alben wider alts herkommen.

Item die von Loss (Laze) haben dem Genovvein suppan ze
Puechaim das gereut wellen weren, hat im der von Kreyg gedrot,
das vich zn nemen, das ander jar haben die von Loss das gereut
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mit irm vich abgetzt, des hat er sich gegen den von Creyg
beclagt, im ist aber kain benuegen beschen, hat er den schaden
lassen schatzen pr 5 fueder hey.

Demselben Gencnvein ist darnach sein haus verprennen, das
waiss er niemands ze zeichen, dann sein widersacher.

Item swartzenwald vnterstet sich der von Kreyg zu entziechen.
In Ratvvein hat ainer gefischt, den hat der von Kreyg ge-

fangen vnd im die netz genomen vnd im drot die augen auszu-'
stechen.

Des von Kreyg leut, die Velachter vnd gereuter ob Velach,
die thun in der hammerlevvt zu Jassnickh (Jesenice) gemain vnd
waidt, die sy verzinsen K. M. ingerff yst.

Item dem von Kreyg ze beuelchen, damit er dem Florian
furderlich recht ergen lasse, darin soll im der ambtmann von
K. M. vvegen dem Florian beistendig sein.

Item der von Kreyg hat auf ainer hueben zu Feistritz die
kaufrecht an sich gelost vnd ain vberzins darauf geschlagen, der-
selbe zins soll abgethan vnd der armmann bey altem herkommen
gehalten werden.

Item mer hat herr Jorg von Kreyg von denselben kauf-
rechten ain acker der kirchen gewidmet, das vor nit gebesen ist,
derselb acker soll widerumb zu der huebe eingezogen werden.

Item mer hat der von Kreyg ainen vberzins auf des Fritzens
hvebe z\v Kerschdorf geschlagen, der soll auch abgethan werden.

In dem alten vrbar stet, dass zu Vigawn drey hveben sein,
dy in das ambt Radmannsdorf gehort haben, derselben hat z\vo
hueben Hans Pruckler vnd die dritt Andre Hesiber inngehabt;
zufragen, wer dieselben hueben yetz innhat.

Item zu Vigavvn ist auch ain hofstatt, darauf etwan Miethy
Zimmermann gesessen gevvest, dieselb hat auch Hans Piuckler
inngehabt, darumb zu fragen, wer sy innhat, stet auch im alten
vrbar.

Item zn Vigavvn ist auch mer ain hofstatt, darauf Tomasin
gesessen gebest yst vnd Hesiber imigehabt, darumb auch zu fragen.

Es sind alt leut zw Vigauwn, dy sagen, als herr Andre
von Kreyg die ambter zw Ratmannsdorf inngehabt hat, er sich
der zwaier hveben, so Hans Prucker gehabt vnd der andern zwaier
hofstett vntervvunden, aber vmb dy huebe, so Hesiber inngehabt,
wissen sy nit zu sagen; nun den Kreyg zu fragen, aus wes
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gerechtigkait er sich der z\vaier hueben vnd der z\vaier hofstett
vnderwunden hat, dass er sein brieflich gerechtigkait darumb
fiirbring.

Item in dem alten vrbar stet verschriben ain wiesen pey
dem prun im Most (Moste), dy hat etvvan graf Friedrich dem
Pruckler geben, dy hat darnach herr Andre von Kreyg inngehabt
vnnd yetz hat dieselb wiesen Jorg Katzianer.

Der Martin in VVocheiner Vellach hat ain acker vnder deni
von Kreyg niit recht behabt vnnd yst im eingeantwurt worden,
vber solichs verpeut im der von Kreyg denselben acker.

Item der von Kreyg hat ain zechend zu Nevvdorf in mit
ge\valt, den ainer seiner ambtleut als ain gerhab des Lazarus
Gesiaks inngehabt hat vnd, als aber derselb ambtman verloren vnd
abgangen yst, hat sich der von Kreyg desselben zechent vnder-
standen als ains verraiten ambtman hab, des sich der Lazarus
beschwert vnd bitt im den zechend wieder zu schaffen.

Item zu Sapelsach hat der von Ortenburger Lamprechten
von Sapelsach (ain hueben) verlichen, solichs hat des Lamprechts
sun gesagt vnd yetz hat die hvebeii der von Kreyg innen.

Item z\v Mitterdorf hinter dem pfarrhof stet ain mull auf
K. M. grunde, von derselben rnull nimbt der von Kreyg den zins
ab, er soll darumb vnderrichtung geben.

Item wir sein vnderricht, dass die hueben zu Sapelsach die
von Cilj ainem, genannt Sapelsacher, geben hat darumb, dass der
von Cilj seiner muemen aine lieb gehebt hat sein lebtag vnd ain
zechendt zw Doslowitz; die selben zins von der hueben auch
den zechend nimbt der von Kreyg nun bey drey jaren ein,
dieselben sten auch im vrbar, dass der von Kreyg darumb vnder-
richt thue, aus was gerechtigkait er die hveben vnd den zechend
innen hat.

Item Nabresnitze (Breznica) von des Jurj Delsann (Dolžan)
hveben, dient derselb Jurj zwain ackern dem von Kreig 60 /?, die-
selben zwen acker sollen auch zw der hveben, so derselbe Jurj
innhat vnd der K. M. gehoren sollen, der von Kreyg darumb auch
beschaidt geben.

Der von Kreyg hat sich der alben Ograd vnderstanden, die
dann in K. M. grunde liegt vnd verlast die zinsweis aus dem
Liennhart Troll zw Moschnach pr 70 /?, sein gerechtigkait darumb
zu sehen.
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Item der pharer z\v Mitterdorf in der Wochein hat wellen
auf K. M. grunde ain ne\ve mull pavven, das im der von Kreyg
nit hat wellen gestatten, da er im die nit hat wellen zinspar
machen, der von Kreyg soll darumb antwurt geben, aus nas
vrsachen.

Beilage II.
Vermerkt die beschvvarung der Romischen K. M. Holden
in der Wochein zu Stodorf, beschech von dem von Kreyg.

Der von Kreyg hat gemacht eine newe wur ze fischen auf
der K. M. grund vnd wasser vnd durch die wur ist vns versperrt
der weg vnsern vich zw der halt, wenn da sein perg vnd stain-
wandt; die benannt wur trennckt vns vnser verzinst wiesmad
auch gemain vnd macht letten vnd durch das wir zw grossen
rnercklichen schaden vnd verderben kommen sein vnd dadurch sein vvir
wol vmb 3 haupt vichs kommen, wenn vnser vich ist auf lottiges
gras gangen vnd yst davon abgestorben, das solichs wol am tag yst.

Item auch wir der K. M. armleut muessen dien in seiner
gnaden ambt hie jarlichen alle quotember 24 visch. Nun pey den
Cilj auch bey K. Friedrichs M. lobl. gedachtnvs vnd von alters her
sein wir frey gevvesen mit vischen vber all das ganz jar, aus-
genommen die newn wochen zwischen sannt michelstag vnd sannt
andrestag; da hat der von Kreyg oder die sein selber zw vischen
in dem see vnd seiner wur. Nun wert er vns, wenn er vnd sein
vischen wellen. Des von Kreyg diener vnd sein vischer haben vns
vnser netz funfmal wider recht genommen, so wir dem anwalt auf
sein haissen gefischt haben vnd wir haben der netz nocli heut
pey tag nicht.

Item wider das obbenannt alts herkommen habens vns des
von Kreyg leut ains zavss mit schlagen vnd mit gewalt abgetrieben
von dem vischwasser.

Das ander jar hat der von Kreyg geschaffen mit den sein
vnd auf das bey ainer pen, dass sy mit werhafter hand sein gan-
gen vnd also auf vns bey der vischwad gevvart vnd vns also wider
alts herkomraen vor sannt michelstag ent\vert vnd mit gewalt
fuder getrieben.
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Item auch haben wir von altem herkommen gehabt frey auf
dem gepurg hetz, satz, gamsen vnd mader ze machen, vber solichs
hat der von Kreyg pey ainer schwaren pen ausgepoten.

Vnd an clag vnd recht solichs vnser satz ganz zestdrt vnd
auf ain tag 25 satz zehackt vnd noch heut pey tag, wo sy solich
vnser satz vinden vnd ankommen, da storen sy vns vnd zw der
benannten wildwad hat vns noch der vitztumb von Laibach satz
vnd hetz geben vnd doch zenachst neben vnser, vmb vnd vmb
facht yederman das wild, wenn wir sein geleich mitten der punt-
werch vnd \vir, des Kunigs, tuen nicht fachen.

Item auch dy alben De\vellywerch (Debeli Vrh) genannt, dy
haben wir ye vnd ye von alters her in nutz vnd gewer inngehabt,
aber ainst, dyweil der Cozianer amvalt ist gewesen, heten
vns des von Kreyg ir vich aingetrieben. I)a kam cler Cozianer
an den von Kreyg, da schuef man von stund ir vich ab, das mag •
noch der gedacht Cozianer ingedenk sein, also haben wir die
gedacht alben bis auf des Larenz Parad, da er amvalt was, inn-
gehabt. Nun hat vns der gedachten zeit der von Kreyg auf-
getrieben an clag, an recht mit gewolt vnd die des von Kreyg
haben ire huetten zw vnseren huetten gesetzt und haben vnser
wad gehetzt; solichs haben wir an Larenz Paradeiss, vnsern an-
walt pracht, der hat vns ainen tag zw beschaw bestimbt.

Darz\v ist der Paradeis mit etlichen purgern, verwesern vnd
ander edelle\vt, der Lamberger, Cozianner, Stainer, sie sein zw dem
von Kreyg geritten vnd sein nit z\v vns kommen auf der K. M. grund.

Der Paradeis yst kommen mit den purgern, die von Kersch-
dorf haben geclagt vnd vermainen, wie sie grossen mangel haben
wasser halber; sy heten vor z\v dem wasser, Mocziln (Močile) ge-
nannt, ir vich gehalten, der Paradeis hat hinauf geschickt den
Muessel der K. M. suppan vnd drey purgern, den Lorber Saneh vnd
den Balthesar, der von Kreyg hat geschickt vier mann, • da ist nur
ainer gemain mann gewesen, dy andern sein vrsach gewesen vnd
sein nicht an die end- kommen; dy von Stodorf haben den pur-
gern aufzaigt, dy haben das beschavvt. Auf das haben wir von Što-
dorf den gedachten von Kerschdorf zu geben zw dem ersten wasser,
Narevvie (?) genannt, als die lewt \nd als die purger erkannt haben.

Item also hat der Paradeiser anstatt der K. M. poten pey
32 mr. /?, wir sollen beid partey pey dem \vasser, Narevvin ge-
nannt, vnser puntwerch haben, solichs die von Kerschdorf des von
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Kreyg lewt veracht vnd haben vns hoben gewaltigklich ganz fiir-
ped gedacht \vasser hinein auf der K. M. grund, die wir mit sambt
den hueben verzinsen vnd sy haben ir huetten zu vnser huetten
dagesetzt vnd vich vertrieben. Die gedachten huetten haben wir
von Stodorf den vnser gedachten von Kerschdorf von des von Kreyg
Ieuten \vieder zerstort vnd wir vns des gewert, einmal aber zum
andern raal haben sy aber mit gewalt mit \verhafter hand vns
an gedacht end vberall gehalten ab.

Item dy von Kerschdorf habeu \vol etwan hinein an die ge-
dachten end Mocilvv mit der herrschaft willen des von Cilj mit
irem klainvich gehalten 3 oder 4 tag vnd sy haben der kirche
ain kaB darumb geben, der 30 oder 35 ?̂ wert ist.

Item dy von Tholraey (Tolmein) haben auch mit vvillen der
von Cilj oder ir amvalt in die alben ir vich gehalten vnd 1 kass
davon geben, aber so wir von Stodorf selber der gedachten alben
diirfen, so beleiben sy aus vnd irren vns nicht.

Item auch dy von sannt Johannes die reuter thun vns in-
griff in vnser gemain vnd sy sagen herr Hartmann von Kreyg
hab sy das gehaissen.

Item auch von pintvrerckh der R. K. M. grunde ist pey weil-
land den von Cilj hofmaister vnd Lichtenberger gesetzt punt\verch
vnd aufgezaigt als hernach volgt.

Vnd vns mit vnserra vich vertrieben in sein vvur, vmb 7 haubt
vich kommen, das vich vvas der K. M. mann vellenthein 5 schwein
vnd 3 rind, das war vnd wissen ist, was vvir an ka!3 vnd schmalz
schaden genommen haben vnd an der milich, so wir in der flucht
ge\vesen sein.

Item von Reifnitz vnd Orlistein vnd Durnpach bey sannt
Johannes, darin holz vnd waid vns frey vnd in nicht.

Item auch die vier Kirchen: sannt Johannes, sannt Pawl,
sannt Mert vnd z\v dem heiling geist, das sein auch der
R. K. M. grund.

Genadig herren der K. M. vnsers allergn. herren Rate vnd
Revormierer, wir der K. M. armleut pitten mit aller vntert. vns pey
alt herkommen nit gedrungen werden oder wir mugen nicht bleiben;
vvir sein hart verdorben vnd grosse beschivardt vnd wir haben
oft vnser not anbracht vnd wenig wend geschehen.

E. G. vnt.;
wir arm gemain der K. M. supp. zw. Stodorf in der Wochein.



XV. nnd im Anfange des XVI. Jahrh. Von Anton Kaspret. i i c

Beilage III.
Wolgeborn gn. Herren, der K. M. Rate vnd Reformierer.

Ich fuege g. ze \vissen die beschvvarumb, die mir von dem
von Kreyg beschechen sein.

Item vns sein in der gemain bey 15 vnd der mer tail haben
vns vich in die alben getrieben Ravvenschitza (Ravenšica) genannt,
da hat mir herr Hartmann von K.reyg mein vich genommen wider
recht vnd alts herkommen vnd mein z\ven der pesten kastravvn
abgeschlagen vnd hab muessen von stund mein vich nach schaden
verkaufen vnd andern herren leut sein all in der alben belieben,
nur der R. K. M. armleut nicht.

Item aber hab ich auf dem veld mein verzinst guet gepaut
vnd mein vich ist bey mir an der wad gangen vnd yst der gedacht
von Kreyg selbs mit seinen knechten vnd seinen hund zw mir
kommen vnd sein hund sein an mein vich geuallen vnd haben mir
7 haubt vich ze tod erpissen vnd 5 haupt vich sein an der statt
belieben vnd ir kainer hat des vichs ge\vert.

Item auch ist meiner hausfrawen ain gereut erblichen zw-
gestanden, den helt mir der von Kreyg mit gewalt inne.

Item auch hat mir der gedacht von Kreyg mein schwemm-
holz genommen vnd andern leuten nicht vnd an den enden, da
ich von alten herkommen vnd von recht ye holz abgeschlagen
hab vnd verbeut mir auch laub vnd gerten zw zavven abzehacken
an den enden, da ich vnd mein voruordern von alten herkommen
ye vnd ye abgeschlagen haben.

E. G.
unterthan,

Cristan Muesel der
K. M. suppan zw Sagoritz.

Beilage IV.
Vermerckt die eingriff, so durch herrn Hartmann von Kreyg
in die herrlichkait des ambts Radmannsdorf geschehen.

Item in dem tal Wochein ist ein see, der ist zinspar in das
vrbar des bemelten ambts, auf dem vischt herr Hartmann mit
ainer seg, wann die visch am pasisten am strich stennt, so facht
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man de init haufen vnd odt den see vast vnd ander wasser
darumb.

Item auch hat er an ainem pach der K. M. gmnde ain wur,
dass die visch weder in strich, noch sonst durch das ganz jar kain
visch hinauf mag, das der geraain herrlichkeit grossen raangel
pringt, dann wo dieselbig wurd nicht \var, so war der pach
vischreich vnd in dem selbigen pach z\vischen der wiir vnd des
sees haben der K. M. armleut albeg das ganz jar frey gefischt,
ausgenomraen zivischen sannt michels vnd sannt andreastagen,
aber jetzt \vert er, wann er oder sein vischen wellen vnd nicht
allain im pach, sonder auch auf dem see, wo die ziig sein, das
sein voruodern nicht gethan haben, als dy arm leut in irem
anbringen hernach melden.

Item es ist auch daselbst vmb den see \vas von Arlast ain
vnd Diirnpach hinterhin bis auf das Walischflisch vnd der Leng-
velderperg, tal, wasser, holz, gericht, geaidt, wildpann, vederspil,
vischvvaidt, grund vnd poden vnd sonst alle herrlichkeit der K. M.,
da nimbt sich der von Kreyg des pirgsholz, visch\vaidt an vnd
verraaint ira das gen Veldes gehorund sein.

Item es ist ain alben, genannt «zum see» (pri jezeru), lange
zeit odt gelegen, die den zins halben in das ambt Radmanns-
dorf vnd den andern halben tail gen Veldes gedient hat; die
baben etlich Walchen aus Tolmein wider zvvfruchten bracht, vnd
den zins an die bestimbt end geraicht; nun hat der von Kreyg
die selbig alben durch sein suppleut andern Walchen von Sivvidat
(Cividale) verliehen; dy haben im den zins ganz oder vielleicht
mer dauon ze geben versprochen.

Dy haben ain scbafferey darein gestellt vnd hat vber die
armen leut aus Tolmein, die dy selbigen alben zw fruchten pracht
haben, ain mittel anzahl seiner pawrn mit werhafter hand geschickt
vnd in das irj lassen nemen vnd sy mit irm vich gewaltiglich
aufgetrieben, dass die armleut grossen schaden genommen haben.

Item dy selbig AValchen, dy der von Kreyg mit der schaeferey
also gevvaltiglichen eingesetzt hat, haben in ain andre alben,
Wocheinerin genannt, die der K. M. ganz zwgehort vnd zinspar
yst, gross eingriff gethan, vnd den armen leuten, die selbigen alben
lange zeit inngehabt vnd verzinst haben, irs vichs etlich haubt
ausklaubt vnd genommen vnd haben gesagt, des von Krevg suppan
habe sy das gehaissen.
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Item der pfarer in der Wochein hat wellen ain miill auf
der K. M. grund vnd gericht pawen vnd die der K. M. zinspar
machen, vnd so er dem von Kreyg die mull nit zinspar machen,
vermaint er im die ze pawen nicht vergiinen.

Item mehr hat der von Kreyg an etlichen enden, namblich
im tall pey der VVocheiner Saw das gehelz lassen verriiefen, dauon
der K. M. vnd ander herren vnd armleut mit ziindholz vnd
prennholz versehen haben vnd hat der K. M. armen lewten, burgern
vnd pawrn ir holz, so sy an den selbigen enden gehackt, ge\valtiglich
genommen vnd sonst niemands, wiewol ander auch da gehackt haben.

Item auch ist die vischwaid auf dem \v.asser Wochainer Saw
auftailt, dass der von Kreyg von dem see in der Wochein pis
herab auf sein sag zw vischen hat vnd darnach unter der sag
haben vormals ain amvalt oder ain landrichter oder pfleger auf
Waldenberg die vischwad gehabt vnd sonst niemand.

Item vnd da herr Jorig von Kreyg VVeldenberg vnd das
ambt Radmannsdorf inngehebt hat, hat er die vischivaid vberall
genutzt, nun vermaint herr Hartmann, er hab auch recht an den
enden vnter der bemelten sag auf gedachten wasser ze fischen vnd
vischt auch also vnd bricht die vischhacken vnd vischt die lann
aus, so neben dem wasser sein vnd vermaint, im das niemand
ze weren ze lassen.

Item ob Veldes vnter dem berg liegen funf dorfer mit nam
Ober-Vnter-Goriach, AVischelnitz, Puechain vnd Sasp, gehorend in
das gericht vnd obrigkait mit sambt iren gewanden in die ambt
Radmannsdorf, durch welich gemain vnd gericht ain guet visch-
reiches wasser fleust, das albeg dy ambt- vnd landrichter zw
Radraannsdorf, also lang menschen gedachtnus yst, inngehabt,
gefrit vnd genossen haben, dann yetzt bei kurtzen jaren hat sich
herr Hartmann von Krevg das vnterwunden vnd handhabt das
mit gevvalt vnd vermaint, im das gehorig sein.

Item auf bemelten vvasser ist ain rnlill, gibt vogtey oder
zins in das ambt Radmannsdorf, auch seindt etlich gereut neben
bemelten wasser, di auch in bemelt ambt zinsbar sein, als dann
der vrbar aussweist, das ain merklich anžaigen geit, dass bemelt
wasser vnd vischwaid zu gehorundt der K. M.

Item auch hat der von Kreyg auf bemelten wasser ain mull
vnd sag lassen machen vnd im zinspar gemacht, das der raiill
der K. M. grossen abgang macht.
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Beilage V.

Das anbringen der armen lewt zw Obersoriach gen Rad-
mannsdorf in das gericht gehorundt obliegens vnd gewalts
halben, so in vor bescheen ist vnd hewt des tags beschicht

von dem von Kreyg vnd irer lewt.

Item am ersten von wegen ainer alben, genannt Krma;
dieselb alben, als menigklich wissen ist, der grafen von Cilj lobl.
gedachtnus, dieweil sy gelebt haben, gebesen ist, aber nach abgang
der bemelten von Cilj, da die von Kreyg, herr Andre vnd herr
Jorg, die herrschaft Radmannsdorf von der K. M. hochloblich ge-
dachtnus inngehabt vnd geregirt haben, hat herr Jorg von Kreyg
die bemelt alben auslassen den Dorfern Asp vnd Mustzach vmb
ein zins, den sy gen Vels raichen vnd hat in des geben ein brief.

Durch \velichs auslassen dorff Soriach, gen Radmannsdorf als
vor in das gericht gehorundt, grosser mercklicher verderblicher
schaden jarlichen beschicht, wann als vmb gotzleichnamstag oder
vmb dieselbig zeit treiben die leut der benannten dorfer Assp vnd
Mussach ir vich auf die alben durch vnser wismad in der Rotwein
ligundt, gehfirundt z\v den hueben vnd auch durch di gereut, von
vvelchen man besonderlichen ausserhalben der hueben dient der
K. M. gen Radmannstorf in das vrbar vnd desgleichen vmb sannt
lorenntzentag an abtreiben, etzen vnd halten ab vnser wismad vnd
die gereut, auch in der zeit fast all feyertag vnd sonntag, so sy
farn auf di alben vmb ir kass vnd schmalz, am auf- vnd abfarn
liegen sy in vnsern \vismadten vnd gereuten vnd halten vns ab
das mit irm vich vnd rossen. Bitten wir diemtietigklich vnd durch
gotzvvillen vns das zw vntersten vnd ob es gesten mocht, vns di
vorgenannt alben zw erlangen vnd zw lassen, damit wir solichs
verderblichs vnd ewigs schadenus \vurden vertragen vnd den zins,
wem der billich zugehort, es sey der K. M. oder dem gschloss
Vels, williglich raichen wellen.

Ausserhalb der genannten alben Krraa sind daselbst etlich
alben, di ain haisst Kleck, di ander Krainskadolina, di dritt Jastre-
witza vnd die viert Wopllinga, auch Kosiak, vnd wiewol das gschloss
Vels z\v den zeiten der vorgedachten grafen von Cilj daselbst in
der Rotwein, als wirs von vnsern eltern haben horn sagen vnd
noch die alten sagen vnd also ist, kain obrigkait nit gehabt hat,
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sonder die von Cilj vnd di vorgeschriebenen alben all frey
gebesen sein, das tnenigklich wissent yst, haben di von Kreyg
als vorgeschrieben ist, nach abgang der von Cilj, da sy di herr-
schafft Radmannsdorf inngehabt haben, di bemelt alben all gen
Vels zinspar gemacht, welicher zins mit andern zinsen newrpruch
als von sagen vnd mullen der K. M. als einem lantzfursten billich
zugehort, demnach so daselbst in der Rotwein perg, wasser vnd
tal der K. M. als dem lantzfursten zugehort, ausgenommen der
perg, der da genannt ist Dorst (Tošč), derselb gehort zw dem
gschloss Vels von alts herkommen vnd di alten sagen, auch haben
die von Kreyg di bemelten alben also auflassen, dass vns die
zwnagst vnter vnd bey den alben gesessen sein, kame(r) ist worden
vnd mit vnsern vich vnd rossen z\v seiner zeit nindert himvisen.

Item dass vns des von Kreyg leut mit gevvalt in vnser gemain
faren vmb prennholz, item vmb gerten vnd stecken zum zewn vnd
in vnser gemein aufsdnvemmen prennholz, haben des sy nicht zw
recht vnd nicht von alter herkommen ist, bitten wir diemuetigklich,
das zw wenden vnd solichs denselben des von Kreyg leuten ver-
pieten vnd vntersagen.

Item auch hat herr Hartmann von Kreyg einem seinem z\v
dem gschloss Vels gehomndt herbholden aus der Wochein ver-
gunen, vns nicht zw kainem schaden vnd beschwarung an der
genotigisten statt aller vnser gemein zw pawen. Als er dann paut
hat item ein sag ein miill mit zvvain stain vnd stemph, auch ein
haushund hat sich dahin mit reckh gesetzt vns zvv grossem
schaden, wiewol vvir das end vnd gelegenhait vnsres auftreibenus
vnd eintreibenus des vichs gerennt vnd geramt haben vnd nit
der von Kreyg oder der miillner.

Item etlich pa\vrn von Vels zum gschloss gehorundt wider
alts herkommen vnd des sy nit recht haben vns zw merer vnd
ewiger beschvvarung vntersten sich gereut vnd wismad zn machen
in vnser gemain vnd wo solichs, wie oben beruert ist, vngewert
blieb, wurde der K. M. auss der ge\ver vnd wir armleut von dem
von Kreyg vnd sein leuten in vnser gemain mercklichen drungen.

Item auch hat ein armer man, genannt Mathaus, aufs schwetzn-
wald daselbst in der Rodwein gereut vnd wismat gemacht vnd den
zins als von allen andern gereuten gen Radmannsdorf in das vrbar
geraicht. So aber der bemelt armman den zins nicht gen Vels
hat raichen wellen, hat herr Hartmann von Kreyg denselben von
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der gereut verdrungen vnd liegt odt; bit derselb armmann, ir
welt im das gereut lassen, so \vill er als vor den zins gen Rad-
mannsdorf raichen vnd geben.

Item das alles, als oben geschrieben stet, bitten wir diemuetig-
lich zu vntersten vnd wenden vnd auch die K. M. bey seiner gewer
vnd vns armleut zu Ober - Goriach, da das gschloss Vels kain
holden oder baurn, noch kain obrigkait hat, halten als von alter
herkommen ist vnd gehalten ist worden zu den zeiten der vor-
gedachten grafen von Cilj, des wellen wir vntertenigchlich vmb ew.
gnad verdienen, wann perg, tal, auch \vasser in der Roctvvein dem
lantzfursten zugehort.

Beilage VI.
Unterrichtung herrn Hartmanns von Kreyg der K. M. Raten

vnd Reformierern, auf das darin sie beschaid begeren.

Am ersten vmb die zwo hueben vnd ain hofstatt, auch vmb
die wiesen am Most, so weilend Hans Prunckler inngehabt hat,
dieselben hveben, hofstatt vnd wisen sain mein eribguet vnd von
weilend herrn Andreen von Kreyg, meinem vordern, seligen von
Hansen Prugkler gekauft vnd von weilend K. M. z\v lechen empfan-
gen hab, darumb kaufbrief vnd lechenusbrief.

Vmb die hueben vnd hofstatt, so \veilend Hasiber soll besessen
haben, ist mir nicht vvissend, weiss darinnen kain beschaid zw geben.

Von -\vegen des edelthumbs zw Mitterdorf hat die gestalt
nicht, wie anbracht yst; vveilend herr Jorg, mein vater seliger,
hat die aigenschaft vnd das kaufrecht, (das) Marin darauf gehabt,
von im erkauft vnd solichs kaufs vnd der aigenschaft willen, so
auf ainem yetz]ichen edelthumb yst, hat er im selbs ainen nutz
darauf geschlagen, nemlichen jarlichen ain halb marck schilling
zu dienen, doch dem fiirsten, der obrigkait, der vogtey, so der ftirst
auf ainem yetzlichen edelthumb hat vnd an seinem jarlichen vogt-
zins der 20 schilling vnergriffen.

Dergeleichen stewr, wann di zw schuld kumbt, das alles bisher
ainem yetzlichen ambtmann z\v Radmannsdorf an irrung geuolgt
vnd hat sich nie erfunden, dass mein vater seliger, noch ich, sonder
allain des fiirsten ambtleut stewr auf dasselbe edelthurab geschlagen
haben, wird ich aber anders hierinen gehandelt haben gebisen, will
ich aber weiter vnderrichtung geben.
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Von der alben \vegen, Klegk genannt, die albeg ain burggraf
zw VVallenberg gebraucht soll haben, dies geste ich nicht vnd mag
sich nicht erfinden, doch sollt man pillich den namen derselben
purgrafen, so sy solichs gepraucht, mit namen angezaigt haben,
dann dieselb alben gehort an mittel der herrschaft Vels zwe vnd
ob sich der yemand in vergangenen jaren gepraucht hette, muest
mit willen vnd vergunen meiner voruordern beschechen sein.

Von wegen der clag der vier dorfer Puechaim, Vntergoriach,
VVischolnitz vnd Lass, den ich die gemain entzogen vnd meinen
leuten zu ainer alben gegeben soll haben, darumb yst mir nicht
wissen getrau, auch solichs soll sich nicht erfinden, wo aber di
griind benennt, an \velichen enden das beschehen sey vnd mit
warhait beypracht wirdet, will ich mich guetlichen dauon vveisen
lassen.

Der von Radmannsdorf vnd des gehulz halben bey der
Saw, das sy vnd ir voruordern, als sy vermainen, von alterher
genossen vnd gepraucht sullen haben, darinne ich in irrung thue,
solichs ires anbringes vnd beruemes geste ich nicht, mag sich auch
mit kainem grund der warhait vinden, ande(r)s dann, wes sich
etlich vnter denselben von Radmannsdorf bey kurzen jaren ser
frafilicher gestalt vnd vber mein verpot gepraucht haben; vrsach,
grund vnd poten der selben ende, das gehulz, wasser vnd visch-
waid gehort an mittel der herrschaft Vels zu, deshalben die von
Radmannsdorf vnd ander sich an denselben enden behulzung oder
andere notdurftigkait an willen vnd vergunen der herrschaft sich
zu geprauchen nie gehabt haben vnd zaigen sie ain vberfliissigkait,
di nimmer beybracht mag werden.

Wol pillicher het ich mich wider dieselben von Radmanns-
dorf zu beclagen vnd zw beschweren, dass sich solichs geholz der
herrschaft Vels an mittel gehorundt, fraflicher vnd mutwilliger
gestalt vber mein verpot mit ganzer vnbeschaidenheit vnd vnmass
grosser menig des gehulz darunter mer erfandt, dann zw nutz
bracht yst, vnd mir zw sonder widerwartigkait abgeschlagen haben,
dadurch ich geursacht worden bin, zw sambt der gerechtigkait vnd
pilligkait das angezaigt holz zu nemen.

Umb die clag durch die von Radmannsdorf der strassen vnd
des schadenus halben, so sy sullen emphangen haben, hat es di
gestalt, dieselben von Radmannsdorf vnd ander von andern end
geprauchen sich in zeiten merer gestalt, dann vor vergangenen
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jaren beschechen yst, mit vicb durch di VVochein vnd dieselb strass
zu handeln, deshalben in den wismad an der Obernach den armen
leuten K. M. vnd der herrschaft Vels zngehonmdt mit zertreten
vnd abetzen ires gras, wann das vich dadurch getrieben, merck-
licher schad gethan wirdet vnd wiewol der K. M. leut solichs
schadenus halben nichts minder als der herrschaft leut von Vels
zu klagen vrsach hatten, so muessen sich doch darzw still schweigen
aus dem aufse(c)hen, so sy auf die von Radmannsdorf haben.

Vnd dass der handel lauterlicher verstanden werdt, so hat
es di gestalt an den angezaigten enden zn Obernach get ain stey,
des sich yederman gewanlichen gepraucht, mitten durch das wismad,
welicher steig K. M. vnd der herrschaft grund von einander schaidet,
vntersten sich di von Radmannsdorf nemblichen zw den zeiten, so
das gras im besten gewechs ist, mit grossen hawfen der castraun
an alle verschonung denselben steig durch das wismad zu treiben,
nit hundert oder zway hundert, sonder bey tausenden oder merer
in ainem haufen, deshalben mit zertreten vnd abetzung den armen
levten grosser schadt zugefuegt wyrdet.

Dadurch sy der herrschaft Vels ir zins vnd gehorsamb auf-
sagen vnd dievveil oberhalb vnd vnterhalb des wismads ander \veg
sein, nach den man das vich treiben mag, ist nicht billig, den
armen leuten williger gestalt schaden zu zefuegen, als dieselben
von Radmannsdorf vnd ander wie oft gethan haben vnd ob sich
sprechen wollten, die selben weg waren vngeschickt vnd wenn
daraus schadenus gewortundt, so gedenken sy die zw pessern oder
mit irm vichtreiben zu entziechen, pis das gras abgeschlagen wirdet
oder den armen leuten vmb solichen schaden genuegung zu thun,
dann sich mugen pillichen gedenken, dass di armen le\vt von ires
schadenus wegen, so sy zu flichen vnd zw vtnbgen haben, ver-
mainen nicht schaden zw leiden schuld sein.

Auf anbringen der von Sa\vresnitz, dass ich sew gegen den
von Seruawnnitz rechtlos gelassen vnd nicht gehandelt, was sy(ch)
geptirt hette, darinen beschicht mir vnrecht, bin auch solichs ires
begerenus nicht inngedenk; wol hat sich des gegenwartigen jars
zutragen, dass Thoman VVidscheiner zwischen den egemelten
barteien vnd auf begeren der von Saurennsnitz ain beschaw
auf etlich grund mit meinem willen furgenommen vnd dar
zw ain tag bestimbt hat, hab ich mein leut zu solicher beschaw
verordent.
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Dy also den ganzen tag darauf gewardt haben, yst iveder
der antwalt von Radmannsdorf, noch die von Sawresnitz, noch
niemant von iren \vegen darzw kommen, also dass der gebruch
an in vnd nicht an mir gebesen ist; doch mogen die von Seruawnitz
von wegen der holzstatt vnd der alben beschaw vnd anleit wol
leiden, wann die furgenommen wirdt, darzu ist wissentlich, dass
di von Savvresnitz der grund halben, so in irrung sten, brief-
liche vrkundt haben, welicher mass vnd wieweit sy sich der ge-
brauchen sullen, rmigen aber die von Serua\vnnitz wol leiden, dass
soliche vrchundt verstanden vnd gehort, ob di von Sauresnitz da-
wider gedrungen werden.

Auf die clag des Genmvein suppan, dass im di von Laas
an dem gereut schaden sollen zuegefuegt haben, deshalben er clagt
hette vnd kain benuegen beschechen ware, hierinne tuet im derselb
suppan selbs vnrecht; er wais, das ich ira seiner clag nach vnd
auf di intrag der von Laas nemblichen, vber di ich zugebieten
hab, ain tag zw beschavv vnd zw verhoren bestimbt hab, darzue
er sich nicht gefuegt hat vnd deshalben der gebruch bey im gevvest
ist vnd \viewol dieselben von Laas, wider (die) sich der egemelt Genu-
\vein beschwart, nicht allain in meiner gehorsamb sein, sondern
andern herren auch zugehoren, so ist doch ir erpieten, dass sy
beschavv vnd anlait solichs gereuts halben wol erleiden mtigen vnd
gesten seiner clag nicht im aingerlay schaden zugefuegt haben.

Dann auf des Gemuvein anbringen mit der hausprunst, da-
rinen er di von Laas verarigvvant, mocht (ich) die zeit kennen, er rmist
solichs, wie recht yst, war machen oder darumb anders vbersen,
dann sy vermainen, solicher zicht von in zu entladen sei; es ist
auch am tag vnd offenwar, dass er hierinnen kain warhait anbracht
hat, dann sich erfindt, dass nur ain stall vnd nicht das haus ver-
prennen yst; war rechtlich vmb solich vngepurlich anbringen straf-
perer.

Von entziechung wegen der schwartz\vald, wie anbracht sein
soll, beschicht mir vnrecht vnd weil aber di anbringer hierinne
kain namen haben, waiss ich mich weiter nicht zu entschuldigen,
bis auf vererer namen vnd perschen bericht wird.

Vmb das vischwasser, genannt Rodwein, das gehort an mittel
der herrschaft Vels zw vnd bin bekenntlich etliche mal, so sy darauf
an meinen willen gevischt haben, gefangen vnd netz genommen
vnd des meiner pflicht nach fiiran auch zu thuen schuldig. Ich
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werde dann mit mererer vnd pesser gerechtigkait, dann di herr-
schaft Vels vnd all main foruodern bisher darauf gehabt vnd sich
gepraucht haben, dauon gewiesen.

Von der Vellacher vnd gereuter wegen ob Vellach, so in
der gemain vnd waidt der hammerleut zu Ainstnickh K. M. inngriff
than sullen, hab ich dieselben leut, wider die di clag laut, vmb
solichs angeret vnd sew bey iren aiden vnd trewen vermaint, di
vvarhait zu sagen; die geben die bericht, dass sy vnd all ir voruodern
sich der gemelten gemain vnd waidt albeg vnd ye an irrung aller
hammerleut gebraucht haben, bis yetzt in kurzen jaren vntersteet
sich ainer, Wolff genannt, in darinnen irrung zu zefuegen vnd
solichs von seines aigen nutz vnd alfanz wegen, der im von den
kernerischen leuten zusteet vnd geraicht wirdet, als das alles zvv
der zeit einer beschaw, darumb dieselben Vellacher vnd gereuter
pitten vnd anrueffen, beybracht • soll werden.

In der beschwarung vnd clag, so Florian gegen den danann (?)
geslagen worden ist, anzeucht, will ich im gern recht ergen lassen,
wann er di, wie sy gepiirt, fiirnimbt; im war auch der beisorg,
so er furbracht hat, nicht not gewest, mich hat auch mit der war-
hait niemand zu bezeichen, dass ich ainem oder mer rechtenus ver-
ziegen hette.

Vrab die hueben zw Feustritz, darauf vmb losung vvillen des
kaufrechts ein vberzins geslagen soll sein, waiss ich nicht, weliches
di selbig hueben ist, hab auch das nicht erfarn magen, wo aber
di sach, wi anbracht ist, also gehandelt vnd das kaufrecht ab-
gelost ware, warumb mocht ich nit meinen grund nach meinem
fueg geniessen vnd die aufzinsen nach meiner notdurftigkait, also
vnd dermassen will ich auch z\v dem artickel mit des Fritzen hueben
zw Kerschdorf auch geantvvurt haben, wie \vol derselb Fritz sagt,
im sey vrab solich clag und anbringen nicht wissen, hab deshalben
niemands nichts beuolchen dabey abzunemen vnd zuntermerken,
ist vberfliissiges anbringens, das mit warhait an sein statt nicht
bracht mag vverden.

Von des ackers wegen, den der Martin zw Woheiner Vel-
lach mit recht als anbracht ist, sollt behabt haben, hat es di ge-
stalt, Martin hat ain acker vor^meinem statthalter des gerichts mit
recht angesprochen vnd sich in avvesen des rechten erimben,
der den acker zu unterantworten hat, dermassen im handel geschicket,
dadurch er zu behebnus kumben ist; als ich aber di dingen vn-
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ordentlicher sachen verstanden vnd gefunden muet vnd gab hiemit
mit geholfen sein vnd der recht erib zu lande kumben ist, hab
ich furgenommen dem handel rechte vnd formliche gestalt zw
geben vnd die sachen selbs vor mein zu rechtuertigen, darein dann
egemelter Martin wilkurlichen gewilligt hat vnd nachmalen dauan
ist gestanden, solicher vrsach halben hab ich im den agker ver-
poten bis solang, dass vmb soliche handlung formliche recht-
uertigung gethan werde.

Des zechents halben, darumb Lazarus Posiagckh klagt vnd
pit, im den \vider zu schaften, hat es di gestalt, der ambtman, so
Lazarus selbs anzaigt, ist haimlicher gestalt abgeschaiden mit merck-
licher schuld vnd nutzung, di im gegen meiner mueter saligen
zunterantwurten vnd z\v bezalen gepurt hette, die sy also von
solcher schuld wegen desselben zehents mit andern, als seines ver-
lassen guets vnter\vunden vnd den auch ich nach irem tot bis-
lier an alle ansprach des egeraelten Lazarus inngehabt habe vnd
gibt mir kain glauben, dass vorgedachter ambtman bemelten zehent
ander gestalt, dann in aigenschaft seines guets inngehabt vnd
hinterher sein verlassen habe, doch bin ich hierinnen als ain an-
gesessner landmann dem rechte gehorsamb vor meinem gordneten
richter, wer mich deshalben anzusprechen vermaint. Dergeleichen
ist mein erpieten fiir mein geordneten richter von der hueben
wegen z\v Sappelsach.

Der miill halben zw Mitterdorf hinter dem pfarhof vvaiss ich
andere bericht nicht zu geben, denn das dieselb mtill albeg vnd
ye in das vrbar gen Vels den zins geben vnd geraicht hat, es
sagen auch die eltesten daselbst zw Mitterdorff vnd in der ganzen
gegend, dass dieselb miill albeg gen Vels zinspar gebest sey mit
dem nebenzins, so sie der kirchen sannt Merten schuld yst zw raichen.

Vmb di alben Ograd waiss ich sonder gerechtigkait nicht
furzubringen, dann dass die albeg vnd ye der herrschaft Vels init
allem gebrauch zugehort hab vnd dieselb herrschaft hat mit be-
melter alben alle notdurftigkait an aller menschen irrung vnd in-
trag als mit ainer zugehorung der herrschaft Vels gehandelt vnd
bin des glaubens, mir beschech fiiran daran auch nicht irrung.

Von der miill wegen, so der pharer zw Mitterdorf, als an-
bracht ist, auf der K. M. grunde het pauen wellen. Nach be-
greifung desselben artikels dies vind sich mit kainer \varhait, dass
ich yemand auf K. M. grunde wollt weren zu pauen.
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Auf der von Stodorf anbringen anfencklichen der wiir
halben von der Sa\v grossen schaden etnpfangen haben vnd taig-
lich emphachen sullen, vindt sich mit kainer \varhait, dass di wuer
yemand zu ainigerlay schaden vrsach sey, darzue so ist soliche
wuer gestanden vnd gebesen viel lenger, denn vor hundert jaren,
das mag ich, wann das zw schuld kumbt, mit warhait beybringen
vnd ist ain sonderliche zugehorung der herschaft Vels, der dauon
gezinst vnd gedient wirdet vnd als dieselben leut zw ainem behelf
anzaigen yetzlicher Kotember in das ambt Radmannsdorf 24 visch
zu dienen, wellen in damit behelf schopfen, als ob in alle visch-
ivaidt daselbs sollt gemain sein, dies geste ich in nicht vnd gib
auch solichs nicht zue, %'rsach, die egemelten kotembervisch werden
nicht vmb der vischvvaidt willen gedient, sonder von wegen etlicher
iicker vnd wismadt, der sich dieselben leut gebrauchen vnd das
solichs dester glaublicher sey, so werden nicht von allen leuten
die selben kotembervisch gedient, sonder allain von den, di sich
der egemelten agker vnd vviesen gebrauchen vnd ist doch di
vischwaidt auf dem see allen leuten daselbs in der Wochein gemain,
doch nit anders, damit angeln vnd satznetzen, ausgeschlossen die
zeit von der kotember vor sannt michelstag vntz auf sannt
andrestag sollen sy sich solichs vangks enthalten, nemblichen vnter
der wur vnd auf den gewondlichen zligen des see vnd vmb das
sy solchs freflich vberfaren vnd sich nach irem mutwillen solcher
vischwaidt gebraucht haben, hab ich in das weren lassen und
darumb di netz genommen vnd so ser sy des nicht absten, bin
ich willens, soliches fiiran auch zu thuen in hoffnung, damit gegen
yemandts vnrechtlich gehandelt hab.

Von des jaids wegen der gemsen vnd anders wilds, wiewol
di herrschaft Vels auf irem aigen grunde aigenus gejaidt vnd vvild-
pan hat, so hat mir doch die R. K. M. auf ain zeit mundlich
vnd ernstlichen beuolchen, das wild daselbs vnd auch auf seiner
genad grund mit allem vleis zw haien vnd alle gericht vnd setz
zustdren vnd zuerbrechen lassen, dem ich also bisher volgethan
hab. Es hat sich auf ain zeit gefuegt, als Cristof Regenpogen,
Irer K. M. Jegermaister, im lande vnd zw Radmannsdorf gebest yst,
war der erindert, dass Thoman Witscheiner K. M. leuten in der
Wochein beuelch than vnd willen geben het, das wild auf der
K. M. grund zn vachen; was der bemelt jagermaister demselben
Witscheiner deshalben gesagt hat, glaub ich, er sey des bisher
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nicht immer gesen kumben vnd bin noch des willens solicher
gestalt dem beuelch K. M. volgzuthuen.

Von wegen der alben, genannt Dewellywerch (Debeli Vrh),
darumb di von Stodorf vnd die von Kerschdorf stossig sein, wie
das mit viel geschribst vnd nach der leng angezaigt wirdet, so
ist doch in kurz verganger zeit vmb solich irrung bescha\v gehalten
worden aus beuelch des landeshaubt durch den verwesser Vlreichen
Paradeiser vnd ander edel vnd vnedel person vnd ist aus desHalben
ze\vgnus vnd von den gemelten venveser alle handlung in geschrift
geuast worden, die vngezvveifelt noch bey im vorhanden ist vnd
wie\vol derselb vervveser den barteien beschaid geben hat, wohin
vnd wiefer ein yetzlicher rnit seinem vich zvvlenden sollt, sagen
doch di von Kerschdorf, dass di von Stordorf solichem kain volg
than haben, wiewol di von Stodorf den von Kerschdorf di schuld
zumessen, waiss hierinnen anders nichts zu zulenden, dann dass
ichs von der von Kerschdorf wegen noch bey der vorgemelten
handlung vnd dem aufschreiben durch den verweser beschechen
beleiben lasse, ich waiss auch kainerlay geschaft, noch beuelch, so
ich mit den von Stodorf in irer gemain ainigerlay ingriff zu thuen.

Vmb die puntwerck, di nach anzaigen der von Stodorf durch
vveilend des von Cilj hofmaister in aufgezaigt sollen sein \vorden,
waiss ich kain glauben zu geben vnd fur nichte anders, dann fiir
plosse \vort zu halten, wo aber \veiters hierinnen angezaigt vnd
merer beswarung fiirbracht wirdet, mein antwurt dagegen auch
verstanden vverden.

Vrab die grund, darauf di vier kjrchen gepaut sein, so die
von Stodorf K. M. zugehorig sein vermainen, ist durch niemand
kain irrung fiirgeuallen, aber vmb den grund der kirchen zum
heiligen geist sag ich vnd soll sy also mit \varhait erfinden, dass
der an mittel der herrschaft Vels zugehort.

Auf des Kristan Muessel klag.
Ist mein antvvurt, dass er rechts vnd gebondlichs besuchs

in der alben Remschiza nie ist geirret vvorden, aber auf ain zeit
hat sich gefueget, dass derselb Muessel etwo viel castraune, so er
auf den flirkauf kauft, in dieselben alben gestellt hat, dass alle
nachparschaft der K. M. leut vnd ander verdries gehabt, auch so-
lichs gen Vels clagweis anbracht haben, nachdem sich nicht ge-
zirabt, das sy(ch) jemands dergleichen vich, so auf furkauf gestellt
wirdet, soiider allain seines aigen vichs, dass er zu seiner haus-
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notdurft nutzt, mit waidung auf der selben alben gebrauchen soll,
solicher beschwarung vnd clag nach der nachperschaft ist mit im
geschaft \vorden, di bemelten castra\vne wegzuthun, das hat er
veracht vnd vrab soliche verachtung sein im di zwen castravvn ge-
nommen worden, die er doch allrechtlich verfallen gevvesen wa're
vnd findet sich nicht, das der K. M. leut die alben raumen hetten
muessen vnd ander leut belieben \vorden, sonder \vas im allein
der vor angezaigten vrsach nach genommen ist.

Dann vererer auf desselben Muessel clag des vichs halben,
so im mein hunde derpissen sollten haben, hierinnen ist die war-
hait gespart, dass er aber solicher seiner clag gar kain fueg sollt
haben, bin ich bekantlich, dass vast ain mager pock an ain stock
an ainer stauden angepunden gebest ist, den haben die hund ge-
pissen vnd waiss fiinvar Hicht, ob er von solichen peissen gestor-
ben sey, denn der hande] ist vngeverlich vnd ničht mh wi]]en
beschechen. Von wegen des gereuts, darumb Muessel an statt
seiner hausfraw clagt, geste ich nicht ainigerley zu zuhaben, das
ir zugehort, doch weiss sy, was bey mir zu ersuechen, darumb will
icli des rechtenus gevvalt vor meinem georndten richter.

Von des schwemmholz wegen, das im vnd niemand andern
genomraen sollt sein, diz erfindet sich mit \varhait nicht anders,
waz ich gegen den von Radmannsdorf des holz halben hab ge-
handelt, ist gegen in auch beschechen vnd solich redlich, wie das
in meiner vordern antwurt verstanden ist \vorden.

Als in geschrift anzaigt vnd furbracht ist et\vo viel ent-
ziechung, so ich dem ambt Radmannsdorf, dann sollte nemlichen
mit den gepirg Arlstain, Durnpach pis auf den VVellischen Flitsch
vnd der Lengfelder perg, tal, wasser, holz, gericht, waid, wi]pann,
grund, poten, das alles dem ambt Radmannsdorf zugehoren sollte,
solichs geste ich nicht vnd thue das widersprechen mit \varlicher
vrsach, das dieselbeu gepurggegend bey der von Cilj zeiten vor vnd
nach von allen meinen vorvodern zu der herrschaft Vels handen
an irrung allermemglich mit aller herrlichkait sein braucht vnd
genutzt worden vnd glaub nicht, das die vngriindigen wort der
anbringen, so solichs aufgericht haben, dem wurdigen stift Brbcen
ainigerlay entziechung than worden, dann man waiss wol, was
zw solichem weiter gehort, es ist mit plossen worten nit ausgericht.

Dann von vvegen der alben «zum see», die windisch genannt
wirdet «Jessera», ist in zwoy getalt, aine wirdet genannt die
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«Obcr Jessera« die ander haisst die »Vnter Jessera», vnd ist von
alterher also kumben, dass die vnter alben mit allem zins vnd
genuess, was dauon gefelt, an mittel der herrschaft Vels zugehort
vnd die ober alben mit halben tail, der ander halb tail gehort in
das ambt Radmannsdorf. Also ist es von alterher albeg gehalten
worden vnd ist kain zweifel, man vindt solichs in den vrbar puechen
zw Radmannsdorf vnd in dem wissen der ambtleut, so in vergan-
gen jaren ambtleut gewest sein.

Wider solichs hat sy(ch) der suppan zw Stodorf vnderstanden,
an mein -vvillen di Vnter Jessera etlichen Wallen auszulassen, das
im dann nicht gepurt liat; dieselben Wallen, nachdem die an mei-
nen willen in der alben gestanden sein, hab ich furgenommen zw
pfanden, sein sy mit dem vich auf der K. M. alben, genannt
Wocheinerin, gewichen vnd was sy aber etwas kas an den enden
hinterein verlassen, der hab ich mich vnterwunden vnd auf der
K. M. grund vnd alben in kainerley weggegriffen. Ob auch die von
Stodorf von den Walchen des ainigerley hetten, ist entgolten, des
ich doch nicht waiss, ware nicht mein, sonder ires suppans schuld,
der sich vnterstanden hat, das auszulassen, des er nicht recht, noch
fueg gehabt hat.

Der vischwaid halben auf Wocheiner Saw, so nach anzaigen
des anbringenus aufgetailt soll sein, solicher tailung geste ich nicht
vnd mag sich auch mit kainer warhait vinden, aber die gestalt
hat es: nach dem weilend mein vater saliger vnd herr Andre,
mein veter, durch die phleger zw Wallenberg vnd ambtleut zu
Radmannsdorf zu williger gunst vnd gueter nachperschaft geursacht
sein worden, haben sich wilkiirlich zugeben vnd beschechen lassen,
dass dieselben phleger vnd ambtleut, die doch redlichen vnd nit
weiter, dann gen Vntenvodaschitz vischen sollen, gar auf pis an die
seg geirscht haben vnd wider vmb dergleichen vnd dergegen mein
vater vnd veter saligen ganz herab pis peid Saw zusaramen vallen,
das dann albeg der herrscbaft Vels vngewert gewest ist, vnd mag
niemand mit \varhait sprechen, noch darbringen, dass die herrschaft
Radmannsdorf fur das egemelt dorf Wadoschitz rechtlichen zw
vischen hette, anders dann, was in der herrschaft Vels gegunt vnd
zugegeben wirdet.

Auf den artickel, so die funf dorfer Ober- und Niedergoriach,
Puechaim, Asp und Wischelnitz mit aller obrigkait vnd gerechtig-
kait dem arabt Radmannsdorf zugehorig angezaigt wirdet, auch
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dabey ein visch\vasser, so derselb fleust, geraeldet, das albfg ain
landrichter z\v Radmannsdorf gefrit vnd genossen soll haben. N;<ch
begreifung dešselben artickel anfencklichen des gerichts halben
hat es von alterher die gestalt, daselbig landgericht an denselbigen
enden in dreierley weg geordent vnd gehandelt yst worden: ain
tail zu handen des landesfiirsten, der ander tail zw handen der
herrschaft Vels. Nun haben raein voruodern, meines gn. Herrn von
Gortz, tail an sich anbracht, darumb ich dann zuzaigen hab, wes
mir not ist vnd tuet, demuach so haben die amvalt ziv Radruann.s-
dorf vnd mein voruodern sich des gepraucht, dass sy alle jar auf
ain tag das landgericht z\v Vels vnd all gerichtshandel besessen
vnd gercchtvertigt haben vnd was also von puess gefallen ist,
dauon hat ain amvalt zw Radmannsdorf den dritten tail vnd mein
voruodern die andern z\ven tail empfangen. Nachmalen vmb min-
der miie vnd arbeit vvillen hat die K. M. (Friedrich III.) hochlobl.
gedachtnus meinem vater saligen dieselben drittail vmb ainen
jarlichen zins aus gnaden glassen, nemblichen vmb 3 marck (i, die
also deiselb mein vater. nachmallen mein veter saliger herr Andre
vnd ich pisher jarlichen ainem yetzlicheu amvalt geraicht vnd be-
zalt haben; demnach so geste ich nicht, daz das ambt Radmanns-
dorf alle obrigkait vnd das gericht auf den egemelten dorfern, als
anbracht ist, haben solle vnd \vill glauben, die anbringer solicher
dingen wissen von solicher vntlerschaidl nicht zu sagen, ob sy es
aber \vissen, so wellen sie im selbs nicht gunen die warhait hier-
inne zu offenvvaren.

Von \vegen des vischwassers daselbs geste ich nicht, dass
das ye ein landrichter oder anwalt zw Radmamisdorf in gebrauch
gehabt habe; glaub auch, dass sich niemand, der anders er vnd
\varhait lieb hat, vntersten \verde, darumb zeugnus zw geben,
anders denn, dass das mit aller vischwaid der herrschaft Vels
zugehore.

Von der mull vnd sag wegen an dernselben wasser, die ich
mir zinspar gemacht soll haben, bin ich bekenntlich vud hab das
billichen than, dann alle die muell, hammer, stemph vnd sag, so
an demselben wasser gepaut, sein all der herrschaft Vels ziuspar,
das gut gelauben vnd versten gibt, dass das ambt Radmannsdorf
an das wasser kain herrlichkait nicht hat, ausgenommen ain miillner,
der sich in vergangenen jaren in das ambt Radmannsdorf mit
ainem scheffel habern geuaclit hat, ist bey meinen voruodern vnd
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vielleicht an ir wissen beschechen, dieser zeit wollt ich solichem
nicht zustehen, noch des yemands zu thun gestatten.

Auf das anbringen der leut zu Obergoriach volgt mein
antwurt.

Als dieselben von Goriach zu vntersten geben vnd anbracht
haben, dass die alben Kerma weilend der von Cilj gebest sollt
sein, die also von meinem vater vnd vetern nachmalen der herr-
schaft Vels zugezogen were, dies sollt sich, noch mag sich mit kainer
warhait erfinden, dass die selben alben Kerma mit sambt der bey
liegunden alben Klegh, Kranskadolina, Jastrawitz, Wipelnitza (Lipa-
nica) auch der Kosiakh ye mit ainigley zinsparkait ins ambt gen
Radmannsdorf gehort hette, deshalben einziechung getan ware
\vorden.

Wenn was dieselben leut von Goriach vngezweifelt nicht
ainig aus in selbs hie mit blossen ertichten vnd vngriintigen worten
zn understen geben, des mag man glauben vnd vrchundt vinfen,
nachdem man zw Radmannsdorf, als mir wissent ist, vast alte
vrbarpuech hat, darin die zins, rent vnd nutzung derselben herr-
schaft verfast sein, gelaub ich nicht, dass darinnen ainigerley zins
oder nutzung von den egemelten alben indert sey angezaigt, darin
sein viel fleissiger vnd erbar antwelt sider abgang des von Cilj
zu Radmannsdorf gebest, der kainer die hendel nie geiiebt, noch
angefangen, noch redlich anzufechten gehabt hat vnd war swar,
dass auf plosse sag vnd wort der paurn, dy auch nur von horn-
sagung meldung thaten, yemands seines guetes sollte entsetzt werden.

Dann von wegen des schadenus, so die von Asp vnd Mu-
schiach den von Geriach mit auf vnd abtreiben ires vichs, als die
von Goriach anzaigen, thuen sullen, des doch die von Asp vnd
Muesiach nit anhellig sein, doch des erpietenus, \vo sy schaden
erfindt, dass sy darumb zalung vnd genueg thuen wellen, aber
entlichen wirdet in der von Goriach anbringen verstanden vnd
befunden, dass dies derer grund ist, wo ich in die alben Kerma
bisher gelassen oder noch mit der zeit zugefuegte nach irem vnd
der pawrn auf solichs wurst willen, so ist guetlichen zugelauben,
der handel hat kain weiter anfechtung vnd wirt hierinen des von
Cilj vnd der herrschaft Radmannsdorf ganz geschwiegen.

Item vererer auf der von Goriach besdrvvarung, dass in
inngriff soll beschechen auf ir gmain prennholz, stecken, gerten
vnd anders soll vngeidlichen genommen werden vnd die weil sy also

9*
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auf niemnnds zaigen vnd der sach kain namen geben, von \vem
in solicher schaden bescheche, wais ich fur nieraands zu antvvurten;
hab auch niemands vvissen darumb zu besprechen, \vo sy(ch) aber er-
funde, daz in mein leut ainiglay weg vnd vnpillicher weis schaden
zufuegen, wo ich des bericht wurd, wollt ich solichs nicht gestatten.

Von \vegen der gereut vnd wismad, so mein leut vnpillicher
gestalt, als die von Goriach angeben, in ircr gmain ausreuten vnd
machen, dadurch mit der zeit der K. M. grund entzogen werden
sollte, des hab ich furvvar kain wissen, doch mag ich darumb be-
schaw vnd anlait wol leiden, ob sich erfunde, das mein leut ainer
oder mer also gehandelt vnd sich der vnterzogen, das mir oder
der herrschaft Vels nicht zugehorte, was dann nach pillichen darinne
erkannt vnd furgenommen wirdet, dem \vill ich nicht wider sein.

Dergleichen will ich auch von wegen des Matheus geantwurt
haben.

Auf des suppan Muessel anbringen von wegen der z\vaier
phundt phennig, hab ich nicht anders gevvist, im sollen denn die
bezalt sein, aber er mag darnach schicken, sullen im die geraicht
werden, hat er sich auch vmb geldschuld oder von andern sachen
wegen gegen den mein zu beklagen, will ich mit meinem richter
bestellten im das recht ergen lašsen.

Beilage VII.
Antwort dem von Kreyg auf sain antwurt.

Er soll sein geld, damit er die kauf rech t an sich bracht
hat, \viedernemen vnd das edelthumb K. M. volgen lassen.

Der von Kreyg soll die von Radmannsdorf vnd ander K. M.
vntertan das geholz an irrung prauchen, swemmen vnd damit irer
notdurft nach handeln lassen.

Vnd er soll darumb sein gerechtigkeit zaigen, warumb er
auf K. M. hueben vberzins zuschlagen hat, wo das nicht beschiecht,
soll der vberzins abgethan werden.

Der von Kreyg soll vmb denselben acker noch ander K. M.
kamer- vnd vrbarguet kain recht besetz oder ergen lassen, sonder
des ackers rauessig gen, dieselb vnd dergleichen sachen fur den
vitztumb schieben.
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Lazarus niag den von Kreyg vor seinem ordenllichen richter
darumb ersuchcn.

Von der hueben \vegen zu Sapelsach soll er darumb sein
gerechtigkait zaigen z\vischen hie vnd ostern, \vo das nicht be-
schiecht, wirdet die zu der K. M. handen einziechen.

Von der mull wegen, so der pharer z\v Mitterdorf pawen
•\vill auf K. M. grund, dieweil das der von Kreyg nit iret, soll der
ambtman zw Radmannsdorf die dem pharer zvv pawen vergunen
vnd ain zins darauf slahen.

Von wegen des wuers, das soll erhalten an der K. M.
schaden.

Des fischen halben auf dera see in der \Vochein soll inson-
derhait mit dem von Kreyg gehandelt werden, damit die fisch im
strich durch in ziemlich gefangen vverden vnd die armen leut
vischen lassen, wie von alter herkommen ist.

Der gambsen halben die paurn in massen, wie das die
K. M. bevolhen hat, muessig gen.

Von wegen der zwen castrawn, so er dem Muessel genommen
hat, von wegen seiner gepots verachtung stet an untz auf ein
bescha\v, sovere sich erfindet, dass an demselben ende im zu richten
zwgehorig ist, hat er das pillich gethan, wo aber das gericht
daselbs K. M. zugehort, soll er im die castrawn widerkeren vnd
sich darumb mit im vertragen.

Von wegen des vichs, so seine hund dem Muessel sollen
erpissen haben, sover es im ain ainiger pock vnd vngefar beschechn
ist, lat mans beschechn sein, wo ir aber merer waren, soll Muessel
das beybringen vnd dann vere nach pillichkait darin gehandelt
werden.

Des gereuts halben, des Muessel hausfrawn zvvgehdren, das
mag diese fraw vor dem von Kreyg mit recht ersuchen, soll er
ir recht ergen lassen.

Des holz halben, so er dem Muessel genommen soll haben,
soll gehandelt werden, wiever im (2.) artikel des holz halben
begriffen ist, aber gerten vnd lawb zw den zewnen soll er ini
vergunen, wie von alter herkommen ist.

Von wegen der visch\vaid auf Wocheiner Sa\v, die soll er
vischen vntz auf die sag, vermaint er aber vveiter gerechtigkait z\v
haben, so soll er dammb sein gerechtigkait zaigen.



' 3 4 Ueber die Lnge der oberkrain. Bauernschaft beim Ausgange des

Von vvegen der 5 dorfer bekennt herr Hartmann zw Ober-
goriach vnd z\v Asp das gericht vnd obrigkait K. M. zugehorig,
aber der andern drey dorfer halben, Niedergoriach, Puechaim vnd
Wischelnitz soll sich der ambtman mit sambt herrn Hartmann
darin erkunden vnd als dann vereren darinen gehandelt werden.

Des vischwassers halben durch die grunt der obgeschrieben
funf ddrfer fliessent, darin soll sich der amtraan auch erkunden
vnd nachmalen aber darinen handeln, sovil sich gepiirt, damit
K. M. an dem end nichts entzogen werdt.

Des prennholz halben sollen die von Goriach anzaigen,
durch wen in solicher schadt zugefuegt wirdet.

Den Muessel will der von Kreyg bezalen vnd vvo er anruefft,
gern recht ergen lassen.119

Beilage VIII.1'"

Artickel der irrungen vnd eingriff, so dem ambt Radmanns-
dorf durch die (Pollyxena) von Kreyg sey der Reformierer
abschied beschehen sein vnd an heut dato zu Radmanns-

dorf angezaigt vorden. 11 avgust im 1502 jar.

Des holz swemen halben, so die von Kreyg denen von
Radmannsdorf zu slahen vnd zu swemen vvert, das wider alt her-
kommen vnd vor nie erhort ist, dann allain in der aw zu Nymog
hat man es etwan gewert.

In der Wochein, da werden alle jar z\ven kirchteg bey der
kirchen zu sannt Johanns, nemblich ainer zu gotsauffarttag vnd der
ander zu sannt Johanns Baptestitag gehalten, da hat sich die von
Krayg vnderstanden ir gerechtigkait zu beiufen, das dann nit durch
sy, sonder durch K. M. ambtmann zu Radmannsdorf, nach dem
das gericht vnd all obrigkait an mitl K. M. zugehoren, beschehen
sollet; vnd wiewol der ambtmann zu Radmannsdorf der von Kreyg
schergen solichen beruef bey ainer peen nemlichen 5 marck schill.
verpoten, so hat doch der von Kreyg richter solich verpot veracht
vnd dem nit absten wellen.

110 In allen iibrigeu Fallen steht die Bemerkung: «stet an vntz auf ein
beschaw».

120 Copie im Veldeser Archive.
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Mer besch\vert sich der ambtman in Radmannsdorf, wie er
auf K. M. grunden nach beuelch irer K. M. vitztumb in Crain
60 paum slahen vnd dieselben bis an die sag svvemen hab lassen
vnd in notdurft des ambts brauchen wellen, so hab die von Kreyg
solich paum daselbs gehebt vnd auf ire slosser fureu lassen.

Der ambtman zu Radraannsdorf gibt auch fiir: er habe nach
beuelch des vitztumbs in Crain die obrikait vnd herrlichkait in
dem ambt Radmannsdorf handgehabt vnd beruft, deshalben ine
die von Kreyg in ab\vesen des gemelten vitztumbs, als er am
K. M. hof ge\vesen ist, fenglich angenommen vnd also hertiglich
gel.alten mit fencknus und strafworten, vnd weil der ambtman in
fencknus gelegen ist, hat der von Kreyg lassen nemen zway fueder
hey, darzu den armen leuten, so das hey gefurt haben, zwen wegen
vnd ain ross, solich wegen vnd ross genutzt vnd erst vber 14 tag
den armen leuten widergeben, mer seinen sun, ain fuder griin
lawb so er zu gebrauch seines vichs haimfuren hat wellen, auch
durch zwen suppan das wismad, so K. M. zinst, mit rossen lassen
abhalten, auch weil der ambtman gefangen ist gelegen, hat sich
die von Kreyg aus irem aigen gevvalt vnterstanden vnd in das
gericht K. M. aingriff gethan, dem Ulrichen Zingule etlich kue auf
grunden vnd gericht irer K. M. an alle clag vnd ersuechen die
obrigkait lassen nemen vnd gen Vels treiben.

Der ambtman beclagt sich, wie ime die von Kreyg ain
gereut, so er von seinem weib her ererbt, entzogen hat, desselben
auch anderer gereut halben K. M. zugehorig, darauf dann ain
beschavv beschehen soll, ist angestelt, bis dieselb beschavv also
beschieht.

Zu Stodorf haben K. M. pauersleut gerechtigkait an dem
see in der "VVuchein zu vischen, muessen auch all quottember in
das ambt Radmannsdorf von demselben see 24 stuck visch dienen,
auch haben sy des gembsengehaid vnd mader halben gerech-
tigkait aus vrsachen, dass sy an der grenitz der Venedigschen in
dem grossen wilden gepirg gesessen sind, von dem allen sy mereres
jaids ze narung haben, daselb vischen auch gembsengehaid, die
von Kreyg inen nit gestatten will, sundern auch weret, dardurch
K. M. obrikait, gericht vnd herrlichkait entzogen wurdet vnd den
armen pauem irer narung halben nachtail zugefiigt.

Die von Kreyg hat am nechst verschienen sannt Jacobstag
beruefen vnd veipieten lassen, dass nymands vnter denen von
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Radmannsdorf in der Saw bis an das end, da die zway vvasser,
nemblich die gross vnd die klain Sa\v zusammenlaufen, vischen
soll bey der pen zehen marck schill., das auch wider alts her-
kommen vnd vor nie erhort ist, dann vormals haben sy albweg
bis an der von Kreyg sag bey Fellach vischen muegen.

So dient man alle jar in das vrbar Radmannsdorf 3 2 frischling
vnd 3 2 lemper, da gehoren die zvvey jar der von Kreyg vnd das
dritt jar K. M., da hat sy das ain jar, so K. M. zugehort, 8 frisch-
ling minder geben, dann die yetz bestimbt anzal.

Das landgericht in der Wochein bis an die prucken vnter
fels sein in drey tail gehalten, nemblich das ain die K. M., das
ander der von Gortz, das dritt die von Kreyg vnd nach dem
Gdrtz K. M. erblichen haimgefallen ist, gehort irer K. M. der.selb
des von Gortz drittail auch zu; den dann die von Kreyg innhat,
dass da zwen drittail bringt, so sy innen hat vnd gebraucht, da sy
nit mer dann ain drittail haben sollt. (Umb des von Gčirtz drittail
hat sich die von Kreyg erpoten lehenbrief zu zaigen.)

Zu Obergoriach ist die phar, das dorfgericht vnd der kirch-
tag der K. M.; daselbs vntersten sich der von Kreyg leut der
K. M. arraen leuten durch ir udsmad vber ir pruckhen, so sy selbs
machen, zu faren vnd doch ander alt funveg vnd prucken, so der
von Kreyg leut haben vnd machen, aber K. M. armen leuten zu
widerdriess nit faren wellen, des sich dann der von Kreyg leut
also mit sambt irem richter gevvaltiglich vnterstanden Hurchzufaren
mit trotzlichen worten, get her vnd wert es vns, das alles wider
altes herkommen ist.

Beilage IX. 1 2 1

Vermerkt die beschwarung in den pungt in der Wochain
den leyten, die zugehoren der herrschaft zu Vels. Praes.

16. Marz 1515.

Item von ersten ist vns bes\varung zu Kerschdorf von 30 acker
wegen, dass wir haben von erstn gelt geben von den 30 acker
vnd noch heut geben wir, nu ist in kurzem aufkommen, dass wir
nu von ein yeglichen muessen geben mer 1 star waitz.

Copie iin Veldeser Archive.
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Item mer beschwai"n wir vns von einer \vismad wegen, die-
selbig hat vns von ersten zugehcirt, das ist der nacbperschaft zu
Kerschdorf. Nun haben sich die herrschaft Vels dieselbig vvismad
druni angenommen in iren gevvalt, das raan auch vol gedenken mag,
vnd dartzue wir die ganz gemain nun muessen abschneiden die-
selbig wismad viid auch rechen vnd einfuereu an robot vnd darzve
ein hawsstadel aufpavven zu dem hey, das wir hinfur auch nicht
thuen wellen.

Item ist auch ein paur gewesen mit namen Struschnik vnd
derselbig hat ein hausfraw gehabt vnd derselbigen frawen hat auch
zugehort i tail ainer wismat vnd saliger herr Jorg von Kreyg hat
er sich angenommen denselbigen pawrn mit sambt sein weib vnd
auch mit sambt derselben vvismad, das ir bat zugehort vnd auch
den andern tail darzue; nu vvir muessen dieselbig wismad auch
abschneiden an der robat vnd eiufueren vnd alles vtid noch darzuc
auch ein haus machen zu dem he\v, das es auch in kurzen ist
aufkoinmen, daz \vellen wir vns auch weren.

Dieselbige wismad sein z\vaerle vnd dieselbige sy nun ver-
kaufen die herschaft zu Vels vnd gar zuthewr; vnd darzve wir
muessen geben 12/? fiir die robat, das bes\veren wir vns auch ser.

Item auch wir die ganz gemain der herrschaft be.schwaren
wir vns vnd auch ain gross verdriessen zivischen einander von
vvegen der samfart. Darauf ist vnser begern der graain pawrschaft:
will die herrschaft samfart haben, so geben sy vns vnsern lon vnd
gerechtigkait, aber die herrschaft vvill samfart haben vnd wellen
vnser gerechtigkait nit geben.

Item gerechtigkait geit von einem ross 2 fart 14 fl vnd
6 massel watz vnd ein star habern vnd ein emper wein von
2 rossen.

Item es sind auch etliche mul, die da liegen in den pachern
der gemain vnd von denselbigen mullen \\ir muessen auch geben
von jedlichen 12 [], das vor auch nie ist ge\vesen.

Item auch von der kass auf den alben, das auch vor zeiten
sein frey ge\vesen, ein jegliche alben zu seiner hueben, nun wir
haben muessen auch kas darvon geben vnd hinfur wir vns des
auch \vellen weren.

Item auch von der fischwad wegen, dass vns vor zeiten seind
frey gevvesen etliche pacher, voraus ein pach mit namen Feystritz,
die wellen wir haben, dass vns frey \virt zu fischen allerley fisch

L
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vnd auch in der Zavv soll vns auch frey zu fischen capplen, als
vor zaiten ist gewesen, des mans auch \vol gedenken mag.

Item auch von wegen der stewr, das wir auch kaine nicht
geben wellen, ausgenommen K. M. an vns vordern vnd begera
wirt vnd darzve ein versperten prief oder antwort schicken wirt
zwischen die gemain, so seyn \vir auch willig vnd vntertanig bey
tag vnd bey der nacht, mit leib vnd mit guet, mit wo sein K. M.
an vns begern wirt.

Item es ist ein grosse irrung der geraain; daz sy auch ein
gross beschvvenmg haben an dreyn stuck, dass sy muessen tragen
an robot, daz ist fischnetz, fischhalter vnd fischscheflein, das vor
auch nit ist gewesen; wann sy herab fischen an dem wasser,
muessen wir die scheff wieder hinauf.

Item es ist vns zu wissen \vorden, wie sein K. M. sich an
vns verkundt von pungt der gantzen vnd armen gemain, so sollt
sein K. M. auch wissen, daz vns pungt nichts ist, sondern allein
wir vns beklagen gantz miltiglich von den stucken, die da ver-
schrieben vermerkt sein vnd noch viel mehr stuck, die da nicht
vermerkt noch verschrieben sein vnser beschwarung vnd vnrechts
ding, des \vir vns wellen weren, dieweil wir miigen leben.

Beilage X." '
Supplication der gemain pauerschaft in gericht Vels im

Krainland praes. 29. marz 1515.

Hochwirdiger vvollgeporner genadiger furst pischof zu Ikisen
vnd ervvirdig hochgelert geystlich herrn von dem capitel da selbst
zu Brixen.

Evvr genad fuget wir gehorsamb armleyt zu diemytigkayt
genadiglichen zu vernemen, wie wir armleyt vnter herrschaft Vels
in Krainland habn viel beswarung vnd new aufsatzung, dass vns
armleyten der pauerschaft zu s\var ist vnd vns vngerechtigkait in
newr zeyt auf gesetzt ist worden.

Item zu wissen, wie die paurschaft in gericht Radmannsdorf
haben alle zusamen geswaren, dass sollt als ain mann sein vnd

Original im Vekleser Arclnve.
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wellent sich setzen vnd weren der vngerechtigkait, die nach mans-
gedachtnus aufgesetzt ist worden, aber der Kay. M. vnd E. genad
gehorsam der alten gerechtigkait, \vas vor mansgedachtnus ist ge-
wesen vnd wir armleyt haben auch zu iii ges\varen vnd aoder
gericht mit als Krainburger gericht, Stein gericht, Pillichgratzer
gericht vnd ander etlich gericht vnd dorfer, aber schedlich last
welleat wir nit sehen vnd beschirmen zu vnsern gemain vnd e.
wirdige genad, eur gerechtigkait raichen, was von alter herkom-
men ist vnd dergleichen stewr raichen, aber wir armleyt begeren
ein genad zu der stewr vmb gotswillen, wann wir sunst viel be-
swarung haben von vnser herrschaft erlyten, als e. gn. Herr noch
werdt vernemen etlich artikel.

Item von wegen der stevvr ein grosse besvvarung der paur-
schaft, dass ein hueben hat muessen geben stewr syder der Vene-
diger Krieg ist aufgestanden 20 fl. vnd eine halbe huebe 10 fl.

Item mer ein beswarung dann wann ein pa\vr ist gestorben
auf der hueben vnd hat erben lassen vnter in vnd der minder, so
kumbt der herr vnd nimbt alls guet von der hueben vnd wie sollen
dann die erben die hueben besitzen, wann dann die kinder wellen
auf der hueben beleyben, so meussen sy grossen leykoff geben 1 o fl.
oder mynder oder mer, sonst muessen die erben die hueben ver-
lieren vnd vor die alte rechtigkait nit mer ist gevvesen als 12 schill.
vnd ein viertel wein vnd obschon der vater macht ein geschaft
den kindern oder einer kirchen oder hat die hueben schon be-
zimmert den erben, noch myssen die erben oder kinder alls ver-
lieren, was der vater hat erspart.

Item von wegen robot, dass wir taglich robat muessen thun
zu vnsern schloss, das vor nit ge\vesen ist, dann wir muessen ro-
boten mit samrossen auf das schloss oder einer gibt 64 schillinge
darfur, das vor nit gevvesen ist, nit mer als des wein notdurft ist
gewesen vnd er nimbt von vns gelt von wegen der robat vnd gibt
vns nicht vnser gerechtigkait, als alte gerechtigkait ist von einem
ross ein halbe emper wein vnd 7 sch. vnd 3 masel weytz.

Itera wann ein paur ist penfellig worden, so hat er in auf
schloss gefuert in gefangkntis, so hat man im muessen geben 10 fl.
oder 20 fl. oder mer vnd hat nit lassen vor recht erkennet, wie
vor ist gewesen.

Item herr Cristof von Kreyg ist auf ein zeit kumen zu einem
nachparn vnd hat ein halba wein getrunken vnd herr Jorg von
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1'ucheim hat denselben pawrn darumb gefangen, also zu im ge-
sprochen, der jung fier ist nicht dein herr, sondern ich bin dein
herr vnd der arm paur hat im muessen geben von der sach wegcn
vier guldea vugl.

ltem die armleyt haben gefangen 2 alt pern vnd 2 jung,
die dann in grossen schaden thun an vich, doch muessen sy pues
geben der herschaft 14 fl. vugl.

Item nier hat er seinen pauern die kaufrecht geben vmb
10 fl. vnd guetprief dartiber gegeben vnd vrbar, ein zeit, so hat
der pauer die hueben schon bezimmert vnd schon erpaut, so hat
der herr dem paurn die kaufrecht vvider genommen vnd was er
dem herrn hat gegeben, hat er muessen verlieren.

Item von wegen der muenss, das vnser herrschaft wellent
nit nemen gelt nach lantz\verung, als man anderswo nimbt oder
gibt vnd wir verlieren an einem gulden reinisch 18 schvvarz j)hennige.

Item mer pitteu wir e. hochvvirdige genad vnd las vns be-
leyben bey der alten gerechtigkait, die vor mansgedachnus ist ge-
wesen.

Item mer ist vnser begeren, gebt E. F. G. vns vnsern rechten
erbherrn, den jungen her Cristof von Kreyg, den \vellen wir
gern haben.

Item mer, dass ein paur ist vertrieben worden von vnser
herschaft auf dem land an recht vnpillich vnd vnschuldig, dass
die ganz gemain erparment hat vnd sein sun zu gefangknis ge-
nomen, so lang gehalten den armen mann, pys das der sun des
vorgemelten hat muessen geben vnd von im kaufen seines vatern
gut vmb 52 fl. vugl. vnd auch sein vich genommen, das wert ist
ge\vesen 16 fl.

Item mer hat der herr einem paurn ein acker verkauft vmb
3 fl. vnd im guetprief darumb gegeben vnd darnach den acker im
wider genommen vnd der arme mann muss das gelt verlieren vnd
muss hienfur an alle jar zins darvon geben.

Item mer ist vnser begeren an e. hochwirdige genad schick
vns die gerechtigkait, den alten vrbar wie yer verschrieben habt,
so wellen \vir eur hoch\v. genad gehorsam sein alle zeit vnd rai-
chen vnd geben was recht vnd billich ist des vrbars.

Hierauf pitten vnd ruefen wir armleyt der pauerschaft e.
hochwirdige genad an vnd dergleichen das capitel als vnsern ge-
nadigen herrn vnd lantzfursten, welt ernstlichen vmb gotzwillen
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genadiglichen gedenken auf die vorgemelten artickel vnd die vmb
gotzivillen wider abschaffen, solichs wellen wir armleyt in gantz
gemain verdienen gegen got mit vnsern gepet vnd vmb e. hoch-
vvirdige genad gesundhait vnd lank leben.

E. F. G. vnterthanen
gemain pauernschaft

im gericht Vels.

Beilage XI. •"

Genediger wirdiger herr der pischof des vvirdigen gotzhaus
zu Brixen praes. 29. marz 1515.

Ewr genad ftigen wir arm pawleyt in demuetigkeyt vnthanig-
kayt genadigklich zw vernemen, wie wir arm pauleyt in der phar
Wochey in der herrschaft Vels in haubtmanschaft Labach in Krain-
land wissende, wie die purger z\v Radmannsdorf haben angefangen
ein sach vnd haben lassen ernstlich rieffen drey mal nach ein ander,
das niemand sollt nicht verkauffen oder kauffen auf dem gay, son-
der in der stat Radmannsdorf vnd wer sunst anderst wo verkauft,
der wer ein pen vervallen 5 mark /9 vnd auch berieft zu \veren
handvvercher vnd tafferner auf dem gay, das vor nit gewesen ist.

Auf soliche mainung sind zugefaren die purger von Rad-
mannsdorf vnd zogen aus mit gewalt vnd mit werhaftiger hand zw
berauben die vorgemelten hantvvercher vnd tafferner.

Darauf sind die paurschaft auffruer gevvesen gegen den vor-
gemelten purgeren von Radmannsdorf vnd weren sich solich vn-
gerechtigkayt, wann die vor alter nit gewesen sind vnd die vn-
gerechtigkait vnd ander vngerechtigkait, die von mans gedachtnus
ist aufkumen vnd gesetzt.

Vnd auf soliche mainigund haben die paurschaft ein pund
gemacht in dem ganzen richt Radmannsdorf, dass sy sein allain
mann vnd sy wellen der K. M. gehorsam sein der alten gerechtig-
kait, was pey Key. Fridrich lobl. gedachtnus ge\vesen sind vnd
etlich richt auch mit im halten mit namen Krainburger gericht,
Stain gericht vnd Vels vnser gericht vnd vil ander gcricht des

123 Original im Veldeser Archive. Unvollstandig abgedruckt in den <Bei-
tragen zur Kunde steierm. Gescliichte», Jahrg. XIII, 1876, S. 15.
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landes Krainland vnd etlich pfar vnd dorfcr als paurschaft als trift
suma mer als 20.000 mann guet frum leyt.

Auf solichs vernemen vnd punden haben wir vns auch in
dem tal vnd pfar Wochay zu in verpunden vnd geswarren ernstlich
in gestalt als vor gemelt ist vnd wellen vns auch weren etlicher
artickel. Kur genad darvmb ersuchen als hernach geschriben oder
nit geschriben.

Item am ersten ist vns armen pauleyten ein grosse beswa-
rung zu Kerschdorf von wegen 30 acker, das \vir haben von
ersten gelt geben von den vorgemelten acker vnd yetzt geben
«ir. Nun ist ira kurtzen aufkumen, das \vir nun von ein yedliche
muessen geben mer ein star waytz.

Item mer bes\varung wir vns von ainer wismat wegen; die-
selbige hat vns von ersten zugehort, das ist der nachtparschaft zu
Kerschendorf, nun haben sich die herschaft zu Vels dieselbige
vvismat darumb angenommen in yern gewalt, dass mans auch wol
gedenkt, vnd derzw wir die ganz gemain nun muessen abmlnen
vnd rechen vnd einfueren an rabat vnd darzu ein stadel aufpauen
zu dem hey, das vor nie gevvesen ist.

Item es ist auch ein paur gevvesen mit namen Straschnick
vnd derselbig hat eine hausfrauen gehabt vnd derselbigen
frauen hat auch zugehort ain tail einer wiesen vnd herr Jorg saliger
von Kreid(g) hat er sich angenommen denselbigen pauren mit
sambt dem weyb vnd mit sambt derselbigen wiesen, das ier hat
angehort vnd nicht den anderen tayl, derzu nun wir muessen
dieselbigen wiesen auch abmanen vnd rechen an-der robant vnd
auch ainfueren vnd alls vnd nicht des der minder vnd noch
darzu ein stadel zimern, das vor auch nit gewesen ist.

Item derselbigen wiesen sein zwainerley vnd dieselbigen sy
mau verkaufent die herrschaft zu Vels vnd gar zu theur vnd dann
noch darzu wir muessen geben 12 fl. fur die robat, das vor
nit gewesen ist. Item auch wir gemain von der herrschaft beswert
sich auch zwischen ain ander von wegen der samfart, darauf ist
vnser begeren der gemain pauerschaft, will die herrschaft samfart
haben, so geben sy vns unser gerechtigkait, aber die herrschaft
will samfart haben vnd wellen vns vnser gerechtigkait nit geben.

Item gerechtigkait get von einem samross 2 fart 14 schill.
vnd 6 masel waytz vnd ain star haberen vnd ein emper wain von
2 rossen.
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Item mer so einer verkauft ain haus oder ein wiesen oder
ein acker oder ander guet, so muess er seinem hern den zechenden
dargeben, das ist vor auch nit gewesen.

Item mer, wann ein hausvrirt ein heysel paut auf seinem
aygen grunt, so muess er auch seinem herrn darvon geben
12 schillinge, gleichsam es \var auf der gem.iin, das vor nit ge-
wesen ist.

Item es sind auch etliche mull, die da liegen in den pachern
der gemain, vnd von denselbigen mullen muessen wir auch gebeu
von yeder 12 [•}, das vor nit gevvesen ist.

Item auch von der kass auf den alben, das auch vor zeyten
sein fray gevvesen, ain yedliche alben zu seiner hueben, nun wir
haben muessen aucb kas darvon geben, vnd vor nit gewesen ist.

Item auch von der vischvvaidt wegen, das vns vor zeyten
sein fray gewesen, etliche pacher, voraus ein pach mit namen
Feystritz vnd besunder ein \vasser mit namen die Saw ist vns
auch fray gewesen zu vachen cappen vnd grundeln vnd das vor-
gemelt \vasser Feystritz ist zu vachen gewesea allerley visch, das
yezt als verpotten ist, das vor nit gevvesen ist.

Item ist ein grosse yrrung der gemain, dass sy auch ein
grosse bes\var an drei dingen, dass sy rauesseu tragen an robent das
ist vLschnetz, vischphalter vnd vischscheflf, dann wann die vischer
herab vischen, so muessen die pauerschaft \vider ilen visch zeug
hinauf fiiren, das vor zeiten auch nit gevvesen ist.

Item von wegen der stewr haben wir armen pauleyt an der
gemain grosse beswarung, dass ain yedle hueben hat muessen
geben 14 fl. reinisch syder der venediger krieg ist aufgestanden;
auf solche besvvarung vnd besunder von der ste\vr \vegen ruefen
\vir an ewr genad vmb eine gemiltigkait.

Hier aufriefen wir arm pauleyt ewr genad an als vnsern
genadigen hern vnd lantzfursteii welt ernstlich vernemen vnd
genedigklich vmb gotzwillen gedeuken an die vorgemelten artickel
\vider abschaffen, solichs wellen wir arm pauleyt \rmb ewr genad
lange leben pitten

vnterthanigen

gemain in Wachay.
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Beilage XII.124

Vermerkt die verantwurtung herrn Jorgen von Puchain
auf der pauern klag zw Vels, so sie dem bischof von

Brixen meinem gen. herrn than.

Von erst der 30 aecker, auch der wismadt zu Kerschdorf
gelegen, genannt die bischoffacker, als sich des die pawrn be-
swaren, das sy davon etlich star waitz zinsen muessen.

Hat es die gestalt, das die selbigen aecker, auch wismad
noch bey zeiten des hochwird. flirsten bischof Nicolaus loblicher
gedachtnus im diesen zins furbringen vnd kain neuerung noch
besvvarung ist, sonder von alter herkommen.

Als sich die pauerschaft beschwart, das einer 12 schill. fur
die rabat geben muss von der zwayen vviesen zu Kerschdorf vnd
in Lack.

Hats die gestalt, dass sy die wiesen von alter her vexen
vnd in die stall pringen muessen, vnd da ich nach der erpuden
von Vels zogen, hab ich in das an ir wal gesetzt, mir die 12
schillinge fur die robot derselbigen wiesen zue geben oder das hey
wie von alter einzupringen. Darauff sie mich erpeten, das gelt
von in zu nemen vnd sy der robat zu erlassen; das ich also ge-
than, doch aufvviederrueffen, dieweil sy darfur eih besch.wa.rung
anzaigen, mag ich leiden, das sy die rabat wie von alter her thun.

Von wegen der saumfarten, als sich die pauern besvvaren,
hat es die gestalt, dass von alt herkommen vnd nach laut des
vrbars, dass ain yeder zwo samfarten im deswegen dient oder da-
fur 60 schilling vnd stet die wal pey ain haubtmann zu Vels, ob
er der samfart notwendig ist oder das gelt darfur haben will.
Dergleich wirt es mit denen, so die samfahrt geben, vmb Vels
auch gehalten, vnd so einer nicht die samfahrt geet, ist im ain
hauptmann kain gerechtigkait schuldig zu geben, vvo aber einer
die samfahrt geet, so gibt man ain sein gerechtigkait, wie dann
von alter herkommen.

Als die pauerschaft anzaigen, so ir aiaer aygen oder hewCer
verkaufen, dass ir ainer den zehenten pfennig davon geben muss.

Hats die gestalt, dass in dem ganzen land der geprauch vnd
alt herkomraen ist, wo ainer was verkavvfft, ist er schuldig ainem

Copie iin Veldeser Arcliive 1515.
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herrn den zehenten pfennig zu geben, dar entgegen ist im ain herr
schuldig ain brieff zu verfertigen, sunst hat der nicht zu verkauffen.

Als sy anklagen von wegen der vndersass hewser, so ainer
zuegibt auf seinem grund zue pauen.

Hat es die gestalt, dass selbe von alter herkommen vnd in
dem gantzen land der prauch ist, nach dem die grund vnd gueter
ain herrn zugehoren vnd nicht den pauern vnd den selbigen vnder-
sassen ain herr sowol schutz vnd scherm tragen muss als den
andern huebleuten; sy genieBen auch alles das, wie andere, warumb
wollten sy nicht ain herrn zinspar sein.

Von \vegen der mullen, als sy anzaigen, die erpauet sein
auf den pachern der gemain.

Hat es die gestalt, dass ich in auf dem vvasser oder pachern
kainer gemain gestee, die sy darauf haben, sonder auf ir fleissig
erbitten hat man in zue geben auf den wassern mulln zu machen
vnd ist kain neuerung vnd ist ob flinfzig jaren soliches beschen.

Von wegen der alben vnd vischwaid, als sy anzaigen, dass
vor zeiten ain yeder zu seiner hueben ain alben gehabt hat, es sey
m auch das wasser, genannt die Sau, vnd Feystritz frey gewest.

Hat es die gestalt, wo ain yeder zu seiner hueben vor zeiten ain
alben gehabt hiet, so ist dapay zu gedenken, dass das gantz land
Krain ir gevvest ist, es hiet dem kaum ain yed zu seiner hueben
ain aygne alben gehabt. Doch so mag evv. f. gnaden die stiftprief
darumb ansehen, da wird ew. f. g. befinden, das all die vischvvaid,
grund vnd boden, alben vnd all andere der obrigkait gen Vels
gehort, vnd wie solches ab menschen gedachtnus gehalten ist wor-
den, also halt mans noch, vnd ist kain neuerung.

Als sy anzaigen von wegen der robat, dass sy die netz vnd
phelter von Vels nach der Sau \vieder in die Wochein fueren mues-
sen, vnd visch aus der AVochein gen Vels tragen, hab ich solch
alt herkommen also gefunden, dabei ich es beleyben lass.

Von vvegen der stevvr. Als die pauern anzaigen, das ain
yede hueben hat 14 fl. reinisch gulden geben muessen, syder sich
der Venedisch krieg angefangen. Geste ich den pauern solcher vn-
gegriindter klag nicht. Aber es mocht sein, dass oft etlich pawrn,
so nit geben hieten vnd die armen vbertragen; ich wollt ir auch
vil darunter finden, dass sy nicht zwen gulden geben haben, mogen
sy die Kay. M. darumb beklagen, ich hab solche auch nicht genossen,
sundern das mein darunter an worden vnd inen oft raein aigen

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 10
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gelt in die stevvr dargelichen, der ich noch nicht gar bezalt bin,
das ist mein dank von den frommen pawrn.

Als sich die pawrn beklagen, wo ainer abstirbt, dass ich das
guet alls von der hueben nemb, dass die erben die hueben niclit
pauen noch besitzen mogen vnd davon grossen leykauf geben
mussen, wie dann deshalb ir klag vermag.

Hat es die gestalt, dass ain yeder herr im land zu Krain die
hueben verlassen mag vnd ain erung davon nemen, wie dann die
hueben vnd grund sein aines herrn. Es hab dann ain pawr kawf-
recht darauf, so ist er schuldig, die 12 schill. vnd ein viertl vvein
zu geben dem ambtman vnd mag kain pawr mit grund sagen,
dass ich ye ain rechten erben enterbt hiet, der anders teiglich ain
hueben zu besitzen gewest ist. Es mag ir kainer auch mit grimd
sagen, dass ich von ainer hueben \vas genoramen hab, anders dann
das mir oder ain yeden herrn davon gepurt vnd wie von alter
herkommen; wo aber ainer \vider den landsprauch vnd alt herkommen
von mir beswart ist vvorden, mag sich sunderhait beklagen vnd sich
nennen, will ich mich, wie sich gepurt, verantvvorten.

Als die pawrn sich beklagen, vvo ir ainer vvandlfellig worden
sey, so hab ich in fengklich angenommen vnd vmb 10 fl. oder vmb
20 fl. oder mer gestraft vnd nicht vor recht vber in ergen lassen.

Ist mein antwurt, dass ich gern den sehen vvill, der des mit war-
hait mich beziechen mag, dass ye von ainem so viel genommen hab
oder yemand wider recht tan, vnd glaub, \vo ich solichs ainem tan
hiet, er darf sich nennen, damit ich mein verantwortung thun mocht.

Als sich die pawrn beklagen, das vor ainer zeit mein stiefsun,
herr Cristof von Kreyg zu einem nachparn kommen sey vnd ain
halbe wein bey im getrunken, dass ich den vmb 4 fl. gestraft habe.

Hat es die gestalt, dass derselb mein sun auf ain zeit gen
Vels kommen ist iu raeinem abwesen vnd hat bey einem pawrn,
der sich selbs nicht dar nennen — mit namen Tomasch —• trunken.
Vnd mer dann ainst von Radmannsdorf herauf geritten, da hat
derselb pa\vr gar vil red gehabt vnd mich zu einem herrn '"5

veracht vnd meinen sun zu ainem herrn wellen haben vnd die
lewt wellen mir also widerwartig machen vnd ain mueterey vnder
in aufrichten, da ich solche erindert bin \vorden, hab ich fengklich
angenommen vnd in vmb 4 fl. gestraft. Wo ich ini aber sein recht
hiet tun lassen, so glaub ich, die pavvrschaft ware zum tayl frum

185 hrun (?)
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beliben, hieten sich vor der straf des strengen rechten pesorgt vnd
war solche mueterey vnd pundnus auch vergessung irer eren vnd
ayds vnderlassen beliben, dann derselbig Tomasch ist der ersten
ainer ge\vest, solche puntnus aufzurichten.

Als sich die pawrn beklagen, dass sy mir fur ain alten vnd
jungen pern 14 fl. haben geben muessen.

Hat es die gestalt, dass die pawrn sich straflich vnterstanden
haben in dem wilpan zu jagen vnd 4 pern nicht fer von dem
geschloss gefangen vnd die gen Radmannsdorf verkauft, hat mein
pfleger zu in geschickt, dass sy im ain vmb das gelt lassen wider-
farn, haben sy es nit thun \vellen, sondern im stolzer tading zu
enpoten. Vnd darumb hab ich sy gestraft, dass sy mir an vrlab,
also fravenlich in dem wildpan gejagt haben vnd hab sy nicht so
hoch gestraft als sy anzaigen. E. f. g. mag darumb die stiftprief
ansehen, was ainer vmb solche handlung verfallen' ist.

Als sich ainer beklagt, als sollt ich im ain kaufrecht geben
vnd wider genommen haben an vrsach.

Ist mein antwurt, dass ich mich gern des verantwurten welt,
wo sich der in seiner klag genent hiet, vvann mir selbe nit wissen
ist, dass ich ainem das sein 011 redlich vrsach vnd \vider recht
genommen sollt haben.

Als sich die pawrschaft beklagt, als sollt ich sy besvvaren mit
der miinss, dass ir ainer 18 schvvartzpfennig an ain gulden verlieren
vnuess vnd die munss nicht nemen well, wie die sunst im land gee.

Ist mein begeren nicht anders; dann dass sy mir den zins
raichen nach laut des vrbars vnd wie von alter herkommen die
miinss. Dann mir auch swar sein sollt, dass ich an ain yeden gul-
den funf kreuzer verlieren sollt, wann sy vvellen nicht mer, dann
funf vnd funfzig kreuzer fur ain gulden geben. Vnd der zins ist
aller auf die schwartzmiinss gestelt.

Als sy e. f. gn. bitten, sy bey alten herkommen beleiben lassen,
mogen sie mit kainer warhait darpringen, dass sy vil oder wenig
darwider bisher von mir gedrungen vvorden sein.

Als die pawrschaft zum tayl begeren vnd nicht bitten, dass
e. f. g. in meinen sun, den sy fur ain rechten erbherrn anzaigen,
in zu ainem herrn geben soll, den sy gem haben \vellen.

Daraus mag e. f gn. ersen vnd abnemen der pavvrn fur-
nemen, dass sy e. f. g. nicht fur ain herrn erkennen, sonder mein
sun fur ain erbherrn anzaigen. Es ist aber das gemain spruchwort,

t
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dass der pawrn begeren war, altag ain newen herrn zu haben, damit
jer mueterey nicht ergriindt wurdt, datnit sy selbs herrn belieben.

Als die bauern anklagen, dass ich ain frumen mann aus dem
landgericht vertrieben vnd sein sun in gefengknuss gehabt, bis so-
lang, dass er seines vatern gut hab erkaufen muessen vmb 52 fl.,
auch dass ich vich genommen hab, das wol 18 fl. wert ist gevvesen.

Ist mein antwurt die: weil sich derselbeg nicht selb benent
vnd seines vatern verhandlung anzaigt, war nicht von noten, mich
fast zu verantworten, jedoch so wil mich bedenken. Es sey ainer
mit namen Peter Pretner, darauf ich e. f. g. diese vnderricht hie-
rnit thue. Erstlich so hat sein vater mit namen Vrban Pretner ain
zum rechten in fengknus verpurgt vnd annemen lassen bey 32 mark
schill, der bey 23 jarn gesessen vnd das rtcht nye gegen im
suchen vvellen, darauf ich zu ihm gesagt, er soll das recht gegen
iu suechen vnd vbersten oder mir di 32 rnark sch. geben oder
aber mir den kost vnd zerung bezalen, dann ich \vill den gefan-
genen nicht langer halten. Darauf ist der vorbemelt Vrban Pretner
fluchtig \vorden, hab ich alsdann vber zeit nach seinem guet griffen
vnd das, wie der landsprauch auch der amtgericht gerechtigkait
vermag, einzogen, ist sein sun auf ain ander hueben gesessen, hat
mich mit allem fleis gebeten, im seines vatern guet zue verlassen,
darumb \velle er sich niit inir vertragen, darauf ich selb guet hab
schatzen lassen, das besser dann (—) vugl. gulden wert gewest, bin
ich noch erputig im sein 62 fl. wieder zu geben so ferr er sich
besvvart gegen mir, dass er mir mein heym gefallen guet auch der
entgegen zuestell vnd ich glaub, dass er deshalben kain beswarung tregt.

Als sich die pauerschaft beswaren, dass ich feinem pauern
ain ackher geben hab vmb 3 fl. vnd ain kaufbrief daruber gefertigt
vnd im clann \vider genommen, wirdt sich mit grund nit befindeu,
dass ich mein leblang wider mein brief vnd sigl gehandelt hiet,
doch \vo der pauer frum \var, so hiet er sein nam in die klag
benemen lassen damit ich mein verantwurtuug thun mocht.

Als sy an e. f. g. begeren das recht vrbar, mag in e. f. g.
die stiftbrief furbalten, darin kliirlich anzaigt ist, dass e. f. g. all
obrigkait perg vnd tall, vischwaidt niclit ausgenommen auch frauen
vnd manen als aigen leut zuegehdren von vrsprung baider Saw
bis zu jerer zamfliessung; vnd e. f. g. mag das vrbar teglich pessern
mit den gereut auch alben, sunst beleibt der zins von den hueben
in seinem \vert dann von alter herkommen.



Herbard von Auersperg und die Veldeser Herrschaft.
Mit 12 Beilagen.

Von J u l i u s VVallner.

Lu allen Zeiten ausserte sich im Kreise der Geschichts-
freunde das lebhafteste Interesse, die Helden der Vergangen-
heit, deren Grossthaten uns mit Bewunderung erfiillen, auch
in dem stillen Walten ihrer Hauslichkeit, in dem engen Rahmen
ihrer personlichen Verhaltnisse zu betrachten; es iibt immer
einen eigenthumlichen Reiz aus, \venn wir den sonst schwert-
geriisteten Kriegsmann im friedlichen Hauskleide, den ge-
schickten, listengevvandten Diplomaten als Gatten und trau-
lichen Familienvater betrachten konnen; ist es doch, als ob
die \veltgeschichtliche Grosse uns dadurch menschlich naher
riicke, wenn wir erfahren, wie auch sie einen Theil ihres Da-
seins denselben Alltagsleiden und Freuden widmen musste,
denen wir alle untervvorfen sind. Gar oft erhalt das Charakter-
bild der geschichtlichen Personlichkeit erst von dieser Seite
die richtige Beleuchtung, und haufig vvird auf diesem Wege
dem Imponirenden auch das Sympathische, dem Bewunderungs-
wiirdigea das Gemiithvolle zugesellt.

Nachstehende Zeilen beabsichtigen, in ahnlicher Weise
die Aufmerksamkeit auf einen der bekanntesten und beruhm-
testen Helden der krainischen Geschichte zu lenken, der im
riihmlichsten Kampfe mit dem tiirkischen Erbfeinde manchen
Sieg gewann, aber auch sein Leben lassen musste, und dessen
Andenken bis auf heute in dem Volke, fiir dessen Sicherheit
er gestritten, noch fortlebt.



Herbard von Auersperg und die Veldeser Herrschaft.

Herbard VIII., Freiherr von Auersperg, der beriihmte
Sprosse des vor und nach ihm glanzenden Geschlechtes, hat
beziiglich seiner Heldenlaufbahn bereits von berufener Seite
einen beredten Biographen gefunden; Peter von Radics hat
in seinem Buche, das den Namen des Gefeierten als Titel
tragt, die vielseitige Thatigkeit desselben als Grenzvertheidiger,
als Landeshauptmann sowie als sorgsamer Hiiter und Mehrer
seines angestammten Familienbesitzes eingehend dargestellt.
Deshalb soll hier auf die erstgenannten Richtungen seines
thatenreichen Lebens nicht weiter eingegangen, dagegen aus
der letztbezeichneten Seite seines Wesens eine Angelegenheit
hervorgehoben werden, die ihn fast die ganze Zeit seines
Mannesalters beschaftigte, namlich die Erwerbung der
Veldeser Herrschaft. Seine Bemiihungen, diese Perle krai-
nischen Bodens in sein Eigenthum zu bringen, sein unermiid-
liches Festhalten an diesem Plane trotz vielfacher Gegen-
bestrebungen und hindernder Einfltisse, soll hier auf Grund
archivalischer Behelfe, meist Correspondenzen von und an
Herbard, erortert werden.' Daraus wird sich ergeben, \vie
unser Held neben dem angestrengtesten Dienste itn Interesse
der bedrohten Heimat, des Kaisers, ja der ganzen Christen-
heit, noch Zeit fand, rastlos das materielle Wohl seiner Nach-
kommen zu fordern, wie aber trotzdem seine diesbeziiglichen
Bemiihungen nicht iiberall Erfolg ernteten und namentlich
dieses Lieblingsproject trotz aller aufgewandten Miihen und
Opfer scheiterte.

Die Lebensschicksale Herbards bis zum Eintritte in die
hier zu beriihrenden Verhaltnisse zu skizziren,8 fallt ausser den

1 Dieselben befinden sich im Archive des Rudolfinums, Abtheilung:
Veldeser Archiv. Der jiingst verstorbene, hochverdiente Musealcustos Karl
Deschmann machte den Verfasser auf das betreffende Material aufmerksam und
gestattete bereitvvilligst die eingehende Beniitzung desselben.

2 Der Uebersichtlichkeit vvillen sei Nachstehendes kurz erwahnt: Her-
bard wurde am 15. Juni 1528 als Sohn des kgl. ung.-bbhm. Rathes und nie-
derost. Stattlialters Trojan von Auersperg geboren, erhielt seine Erziehung
am Hofe zu Cleve, wo er bis zum Jahre 1546 blieb, um darnach in sein
krainisches Ahnenland zuriickzukehren und seinem ritterlichen Berufe als Grenz-
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Rahmen dieses Aufsatzes, hier sei nur ervvahnt, dass den
ersten Anlass, sich um die Veldeser Herrschaft zu bemiihen,
wohl seine im Jahre 1549 erfolgende Vermahlung mit Maria
Christine, Freiin von Spaur und Valor, bot. Diese, dem riihm-
lichst bekannten Tiroler Geschlechte angehorig, brachte ihren
Gatten in vielfache, einflussreiche Familienbeziehungen, na-
mentlich mit dem Cardinal und Trienter Bischof Christoph
von Modrusch, dessen Schwester die Mutter von Herbards
Gattin war. Christoph verwaltete zu dieser Zeit auch das
Bisthum Brixen, dessen Domcapitel ein Bruder der vorgenann-
ten, Hans Thomas von Spaur, als Coadjutor des Bischofs
vorstand. Ein Oheim vaterlicher Seite, Hans Kaspar von
Spaur, verwaltete iiberdies das Amt eines bischoflichen Pfle-
gers zu Hainfels, so dass Herbard die bedeutendsten Person-
lichkeiten des Brixner Domstiftes zu seinen nahen Venvandten
zahlte.3 Da letzteres aber die krainische Herrschaft Veldes

vertheidiger nachzugehen. Unter dem beriihmten Hans Lenkovvitsch verdiente
er sich die ersten Sporen, tibte sich in Scharmiitzeln und «Reisen», wie man
plotzliche Ueberfalle zu nennen pflegte, erhielt den Befehl iiber 50, spater
iiber 100 geriistete Pferde und bekam seiner personlichen Tiichtigkeit wegen
bereits 1548 die Hauptmannschaft von Zengg. TroU seiner Jugend versah er
dies Amt mit Thatkraft und Geschick und fand in den nachsten Jahren viel-
fach Gelegenheit, sich an grtisseren Unternehmungen zu betheiligen, doch ver-
liefen die ersten Funfzigerjahre im allgeraeinen ruhiger, als man es envartet
hatte, so dass er Musse fand, sich auch seinen Privatangelegenheiten zu wid-
men. Vergl. Radics: Herbard VIII., p. 116 und ff.

3 Die Venvandtschaft stellt nachfolgende Tabelle dar:
Geschwister ,

Christoph v. Modrusch Katharina v. Modrusch
* 1512, f 1578.. vermiihlt mit

Card. u. Bischof v. Trient, U I H c h F r e i h . v. Spaur Hans Kaspar Freih. v. Spaur,
Adminis.rator 2u Brixen. u . Valor, Erbschenk v.Tirol, bischbfl. Pfleger

Hauptmann auf Nauss u, Sulz. auf Hainfels.

Maria Christine Hans Thomas Christoph Andreas Felicitas
vermahlt mit Coadjutor in Brixen, Bischof von Gurk,

Herbard v. Auersperg Bischof daselbst 1578—1600. seit 1601 von Brixen.
• 1528, f 1575-

Christoph, Wolf Engelbert,
Trojan, Johann Thomas.
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innehatte, so baute Herbard wohl zunachst auf diese Umstande
seinen Plan auf, in den Besitz, beziehungsweise die Verwal-
tung dieses Gutes zu gelangen.

Veldes, durch die bekannte Schenkung Heinrich II. im
Jahre 1004 dem Brixner Bisthume als Eigenthum iibergeben,
wurde jedoch seit geraumer Zeit nicht mehr von diesem selbst
bewirtschaftet. Man iibergab es gegen eine grossere darauf
haftende Pfandsumme und ein jahrlich zu entrichtendes Be-
standsgeld an benachbarte Edelleute, die als jeweilige Pfand-
schaftsinhaber, zugleich aber auch als brixenische Hauptleute
auf Veldes fungirten, weil das Capitel sich alle Hoheitsrechte
gegeniiber den Unterthanen als Eigenthiimer vorbehalten hatte
und selbe wirklich durch den jevveiligen Bestandsbesitzer aus-
iibte. Es liess ferner in loblicher Fiirsorge fiir das Gut und die
Unterthanen die Thatigkeit und Gebarung des letzteren durch
periodisch wiederkehrende Commissare ubervvachen und beein-
flussen.

Daraus entvvickelte sich mit der Zeit ein eigenthiimliches
und manchmal widersprechendes Rechtsverhaltnis zwischen bei-
den Factoren, indem der Bestandsinhaber durch seine flir das
Gut vorgestreckte Pfandsumme Glaubiger des Capitels und doch
wieder als Hauptmann dessen Beamte war, seine Interessen
kreuzten šich naturgemass mit denen des Capitels; ersterer
war bestrebt, den Bestand so ergiebig als moglich zu machen,
das angelegte Capital so gut, als es nur gieng, zu verzinsen,
zumal die Bestandsvertrage nur auf kurze Zeit abgeschlossen
und nicht selten nach Ablauf weniger Jahre gekiindigt vvur-
den; letzteres dagegen wiinschte in einer gegeniiber den land-
laufigen Anschauungen von der Wirtschaftsgebarung vergan-
gener Zeiten iiberraschenden Sachkenntnis und Einsicht, die
vorzeitige Entvvertung der Herrschaft, die Bedriickung der
Unterthanen, die iibermassige Ausbeutung hintanzuhalten.
Daher war Misshelligkeit und Streit zwischen den beiden Par-
teien eine gewohnliche Sache, und bischofliche Commissionen
erschienen nicht selten, um die entstandenen Streitpunkte nach
Moglichkeit auszugleichen.
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In solcher Weise wurde die Herrschaft Veldes bereits
im Jahre 1421 dem kartnerischen Edelmanne Gotthard von
Kreyg iibergeben.4 Dieser streckte dem Brixner Bischofe
Berthold die Summe von 1000 fl. vor, wofiir ihm das genannte
Gut unter der Zusage verpfandet wurde, selbes, so lange er
lebe, nicht wieder auszulosen. Auch dessen Nachkommen
blieben im ununterbrochenen Genusse der Pfandschaft, ja der
vor dem Jahre 1549 verstorbene Christoph von Kreyg hatte
durch neuerliche Geldvorschiisse an die Brixner noch die
Erweiterung seines Bestandsrechtes in der Art ervvorben, dass
das Capitel ihm fiir zehn Jahre dieses einraumte und sogar
im Ablebensfalle seinen Erben innerhalb der genannten Frist
zusagte. Als die Witwe des Genannten sich in zweiter Ehe
mit Anton Freiherrn von Thurn vermahlte, iibte dieser im
Namen seiner Gattin die Bestandsinhaberschaft von Veldes
aus. Derselbe scheint nun iibel gevvirtschaftet zu haben. Bei
spateren Verhandlungen stellte sich heraus, dass er seine Ein-
kiinfte in eigenmachtiger Weise durch Verpachtung, ja selbst
Verkauf von Wald- und Ackerparcellen, namentlich von neuen
Gereuten, vergrosserte und so das Urbar des Capitels dauernd
schadigte. Auch die Behandlung der Unterthanen bot zu viel-
fachen Beschwerden Anlass, so dass das Brixner Capitel sich
zu einer Aenderung der Bestandsinhabung entschloss und
diesen Beschluss, beziehungsweise die Aufkiindigung, am
5. November 1551 dem genannten Freiherrn mittheilte. Der-
selbe war freilich nicht gewillt. das Object so leichten Kaufes
aus der Hand zu geben, zumal, wie oben envahnt, seine

* Schon in friiherer Zeit war dem Brixner Capitel voriibergehend die
Verwaltung des Veldeser Gutes entzogen worden. Kaiser Friedrich II. beriilirte
itn Jahre 1236 die Stadt Brixen und ordnete hiebei die in Ktarken Verfall
gerathenen Verhaltnisse des Bisthums. Gleichzeitig iibertrug er die Veldeser
Herrschaft dem Herzoge von Karnten, beliess aber den Bischof im Genusse
der EinUiinfte. Fiinf Jahre spater wurde das Gut zwar an das Capitel vvieder
zuriickgegeben, doch gieng die Vogtei iiber selbes an die Gorzer Grafen iiber,
weshalb auch im Jahre 1290 Meinhard von Kavnten in dieser Eigenschaft
urkundlich erwahnt wird. Sinnachei', Geschichte der bischoflichen Kirche Saben
und Brixen. Bd. IV, p. 297 und 336, Bd. V, p. 10, und Bd. VI, p. 87.
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Gemahlin als Erbin ihres ersten Gatten verbriefte Anspriiche
auf den weiteren Pfandbesitz erheben konnte. Am I5.jan-
ner 1552 wandte er sich in einem Schreiben direct an den
Cardinal Christoph von Modrusch und erklarte, «dass seine
Frau fest entschlossen sei, von der friiher auf zehn Jahre zu-
gesicherten Pfandschaft Gebrauch zu machen. Bevor sie aber
den Rechtsweg betrete, \vende er sich an den Bischof selbst,
da die Kiindigung von dem Capitel ausgegangen sei, was
gleichfalls gegen das alte Herkommen verstosse; denn alle
vorhandenen Briefe und Urkunden bezeugten, dass seit hun-
dert Jahren die Entscheidungen und Beschliisse beziiglich
Veldes direct vom Bischofe und nicht vom Capitel ausgegan-
gen seien. Was den angeblichen Grund, die Bedriickung der
Unterthanen, betreffe, so sei er der Meinung, dass eine ein-
zuleitende Untersuchung die Haltlosigkeit dieser Beschuldi-
gung erweisen diirfte. Doch, selbst zugegeben, dass er sich
derartiger UebergrifFe schuldig gemacht, ware er hochstens
zur Schadloshaltungzu verpflichten, nie konne jedoch das Recht
und die Anspriiche seiner Gattin deswegen verloren gehen.»

Diesen Erwagungen trug das Brixner Capitel auch that-
sachlich Rechnung, denn wir erfahren, dass Freiherr von
Thurn, beziehungsweise seine Gemahlin, noch durch einige
Jahre, wahrscheinlich bis zum Ablauf der oben bezeichneten
Verschreibungsfrist, im Besitze von Veldes verblieb. Die Ab-
sicht der Brixner, letzteres anderwarts pachtweise zu vergeben,
war indessen nicht unbekannt geblieben, und von mehreren
Seiten drangten sich die Bewerber herzu, darunter auch Her-
bard von Auersperg.

Die erste Nachricht von dem Bestreben desselben, in
den Besitz von Veldes zu kommen, erfahren wir aus einem
Briefe vom 26. Juni 1552,5 in dem er vom Schlosse Auersperg
aus seinen vielvermogenden Schwager, den Coadjutor Hans
Thomas von Spaur, bittet, derselbe moge sich seinetvvegen
beim Cardinal Christoph von Modrusch vervvenden, damit ihm

Sieh Beilage I.
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nach Ablauf des Kreyg'schen Bestandes die Veldeser Herrschaft
eingeantwortet werde. Wir erfahren gleichzeitig, dass er in
derselben Angelegenheit sich bereits an den Cardinal direct
gewendet habe, doch dariiber noch keine Antwort eingelangt
sei. Herbard stellte sich, wohl in Hinsicht auf die Schwager-
schaft, die Sache viel einfacher und leichter vor, als ihn die
spatere Erfahrung lehren sollte, verlangt er doch schon in
diesem ersten Schreiben bereits die Zusendung einer Revers-
copie, ja des bischoflichen Willebriefes. Er ahnte damals noch
nicht, dass er erst an der Schwelle langvvieriger und ver-
vvickelter Verhandlungen stiinde. Er erfuhr zunachst, dass der
Cardinal gerade zur Zeit, als sein Schreiben in Brixen ein-
getrofifen, eine Romreise angetreten habe, wodurch sich das
Ausbleiben der Antwort erklarte; da er aber nicht gevvillt
war, von seinem Anbringen abzustehen, so iibersandte er ein
zweites Schreiben," diesmal nach Rom, wo sein Bruder Weik-
hard sich gerade aufhielt.

Aus demselben entnehmen wir die Absichten und Plane,
welche unser Held mit der Bestandsiibernahme von Veldes
verband. Er erklart, dass selbe fiir ihn von grdsster "VVichtig-
keit sei, da er drei Sohne besitze, fur deren Versorgung er bei-
zeiten bedacht sein miisse; aus diesem Grunde aber sei es
nothig, dass der Bestand nicht etwa bloss auf einige Jahre,
sondern auf langere Erist, womoglich auf Lebenszeit vergeben
wiirde, zumal bei der Uebernahme bedeutende Anlagekosten
zu bestreiten waren. Mit dem jahrlichen Bestandsgelde von
600 fl. rh. erklart sich Herbard zwar im vvesentlichen einver-
standen, erbittet sich aber moglichenfalls eine Herabminderung,
da die bedeutenden Steuern hinzukamen. In die Bestandssumme
konnten nach seiner Meinung auch jene mehrere hundert
Gulden eingerechnet werden, welche der Cardinal als Heirats-
gut ftir Herbards Gattin wohl beizusteuern versprochen, aber
bis jetzt nicht geleistet hatte. Auch der Bauzustand des
Veldeser Schlosses bedurfte nach Herbards Ansicht einer

6 Undatirt, laut Rubricalbemerkung aus dem Jahre 1553.
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eingehenden Reparatur, die unter iooo fl. nicht leicht zu
bewerkstelligen ware. Sollte das Capitel diese Summe nicht
sofort anwenden wollen, sei er gerne bereit, selbe vorzu-
strecken und dann in Jahresraten vom Bestande in Abzug zu
bringen.7

Diese riickhaltslosen, offenen Darlegungen der Plane
Auerspergs bcziiglich der Uebernahme von Veldes vvaren in-
dessen nicht geeignet, das Capitel zu Brixen fiir ihn giinstig
zu stimmen, zudem war dasselbe bereits von anderer Seite
beeinflusst worden. Josef Freiherr von Lamberg, zur Zeit
Landeshauptmann von Krain, hatte gleichfalls die Absicht
kundgegeben, in den Besitz der Herrschaft zu kommen. Er
schrieb am 6. December 1552 an den bischoflichen Kanzler
Dr. Wolfgang Paumgarten und ersuchte denselben um seine

7 Seit dem Erdbeben vom Jahre 1509 (Valvasor XI, 612) scheint der
Bauzustand des Veldeser Schlosses ein schadhafter gevvesen zu sein. Auch
Christian Freiherr von Kreyg hatte bei seiner Bestandsiibernahnie sich ange-
boten, zur Besserung desselben 400 fl. rh. vorzustrecken und den Betrag durch
einige Jahre ohne Verzinsung zu lassen, \venn sich das Stift verpflichte, den-
selben nach Ablauf des Bestandes mit der iibrigen Pfanclsumnie riickzuzahlen.
Das Capitel scheint aber keine rechte Lust gehabt zu haben, auf den Umbau
einzugehen, wollte aber doch die genannten vortheilhaften Bedingungen nicht
ganzlich von der Hand weisen. Der Biscbof erklarte dalier, dass er das Anerbieten
«mit besonderen gnaden anneme», verlangte aber, dass «er one vnnser vor-
wissen vnnd verordnung sollichen paw nicht verrichten noch anfachen, sonder
vnnsers beschaids, denn wier Ime nach dato drever Monatsfrist geben wellen,
darin ervvartten soll». (Auszug aus dem Bestandsvertrag im Veldeser Archiv.)
Die genannte Frist vergieng jedoch, ohne dass der versprochene Baubescheid
gekommen ware. Nach des Freiherrn Tode venvandte sich die Witwe ver-
geblicli um die Baubevvilligung, und a!s sie sich bereits wieder in zvveiter Ehe
mit Freiherrn von Thurn vermahlt hatte, schritt der letztere neuerlich darum
ein. Er bezeichnet (1549) namentlich das Dachvverk als veifault, keiner Repa-
ratur mehr fahig, so dass die Aufnahme eines Befundes durch Commissare
unumgjirglich nothig sei. Sollten diese aber, wie voraussichtlich, nicht so rasch
nach Veldes kommen, so soll er beauftragt werden, wenigstens die dringendsten
Schaden zu beheben, damit nicht spater dreifache Kosten erwiichsen. (Original
im Veldeser Archiv.) Aus dein.im Text Angefiihrten ersehen \vir, dass auch
Thurns Einschreiten nichts niitzte und die Befiirchtung desselben beziiglich
der grosseren Kosten in Erfiillung gegangen war.



Von Julius Wallner. j r •]

machtige Ver\vendung in der Sache, berief sich auch hiebei
auf die Befiinvortung seines Schwagers Herrn Niklas von
Modrusch, den er als seinen «promotor» und «sollicitator»
bezeichnete. Wirklich hatte dieser bereits am 4. October des-
selben Jahres sich an den Cardinal gewandt und seinen Ver-
wandten warmstens zur Beriicksichtigung empfohlen. Auers-
perg war somit zu spat gekommen, die Brixner entschieden
sich dahin, dem Genannten die Pfandschaft auf Veldes nach
Ablauf des noch in Kraft stehenden Bestandsvertrages zu-
zusichern. Doch trat Lamberg niemals den Besitz von Vel-
des an. Im Friihjahre 1554 schied er aus dem Leben, und die
Ablosungsfrage harrte einer neuen Erledigung. Herbard ver-
saumte nicht, durch ein Schreiben an den Coadjutor sich neuer-
licli um die Zusicherung von Veldes zu bewerben, doch auch
diesmal liess der Erfolg auf sich warten. Im nachsten Jahre
schlug nun unser Held, der mit der ganzen Zahigkeit einer
kraftvollen Natur an dem einmal gefassten Vorhaben festhielt,
denselben Weg ein, welchen sein gliicklicherer Mitbevverber
gevvahlt hatte. Er wandte sich gleichfalls an des Bischofs
Kanzler, den genannten Paumgarten, und betonte in diesem
Schreiben (ddto. Radmannsdorf 22. April 1555) hauptsachlich
die geschaftliche Seite seines Angebotes sovvie die Vortheile,
die dem Capitel aus seiner Bestandstibernahme envachsen
diirften. Er erklarte sich bereit, die auf dem Gute lastende
Pfandsumme sogleich zu erlegen, und verspricht, beziiglich der
Einkiinfte jederzeit genaueste Rechnung vorzulegen, ja sogar
einen bischoflichen Gegenschreiber auf scine Kosten anzustellen,
damit das Capitel jederzeit genauesten Einblick in die Geba-
rung hatte. Nicht sein eigener Vortheil, «seine begrasung*,
fiigt er hinzu, sei es, was ihn zur vviederholten Bevverbung
veranlasse, sondern sein Ehrgefiihl, da er den Spott seiner
Standesgenossen, die Schande der Abweisung nicht ertragen
konne.

Wir begreifen, dass der Gedanke an eiq crneutes Miss-
lingen seiner Absichten dem schon damals hochverdienten
Manne sclnveifallen musste; daraus vvird auch erklarlich, dass
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er keinen Anstand nahm, zu dem in jener Bliitezeit des
Sportel- und Prasentewesens iiblichen Auswege zu schreiten;
wir finden dem Briefe an Paumgarten, der ausdriicklich be-
stimmt war, dem Cardinal vorgelegt zu werden, noch ein un-
scheinbares aber inhaltsschweres Zettelchen beigefiigt, in wel-
chem dem einflussreichen Kanzler fiir seine erfolgreiche Ver-
wendung eine «Verehrung» von ioo Kronen und *was sonst
noch etwa von tiirkischer war mitkommt», versprochen wird.

Auch seines Schwagers, Hans Thomas von Spaur, Be-
furwortung suchte Herbard durch ein sehr verbindliches
Schreiben zu erwirken. Er befand sich im Herbste 1555
bereits wieder zu Zengg, wo er, wie bekannt, die Hauptmann-
schaft innehatte. Von dort aus meldete er am 12. December
seinem Gonner, er sei durch die dienstlichen Geschafte so
sehr in Anspruch genommen worden, dass er nicht einmal
der Hoflichkeitspflicht einer baldigen Nachricht habe ent-
sprechen konnen. Er sendet einige kleine Geschenke aus dem
Lande seines Wirkens und ergeht sich in eine kurze Schil-
derung der von den Tiirken auch wahrend der Friedens-
zeit gemachten Fortschritte. Das von heiterster Seelen-
stimmung und einem gesunden Humor durchvviirzte Schrei-
bens entha.lt endlich die Mittheilung, dass er vor einiger
Zeit tiirkische und jiidische Kaufleute zu Gefangenen gemachf
iind sich von ihnen «etn guetten schlaftrunkh« verspreche,
da sie wohl an 3000 bis 4000 Ducaten Losegeld bezahlen
•vviirden. Doch fiigt er hinzu, dass die Sache eigentlich einen
unangenehmen Handel mit den Venetianern nach sich ge-
zogen, die ihm seine Beute, als auf ihrem Boden gefangen,
streitig machten und deshalb sogar des Kaisers Macht\vort
angerufen. Doch hofife er, wie er drastisch genug sagt, «ein
tails mit gerechtigkait, ein teils mit vnfueg« sich daraus zu
«hackhen». Bemerkenswert erscheint der Umstand, dass in
diesem Schreiben der Veldeser Angelegenheit mit keinem
Worte gedacht ist, vvahrend wir doch wissen, dass Herbard

Sieh Beilage II.
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jetzt eifriger als je die Sache betrieb. Vielleicht vermied er
seinein Schvvager gegeniiber die Ervvahnung seines Begehrens
deshalb, weil er mit demselben Schreiben Geschenke mit-
sandte und so jeder moglichen Missdeutung vorgebeugt haben
vvollte.

Der Erfolg all dieser Bemiihungen liess aber noch immer
auf sich warten. Im April 1556 lief zwar das dem Ehepaare
Thurn zugesicherte Pfandjahr ab, doch gelang es demselben,
die Uebergabe der Herrschaft noch um ein weiteres Jahr zu
verzogern, beziehungsvveise den Bestand auf Veldes auf diese
Zeit verlangert zu sehen. Herbard musste sich daher begniigen,
sich fiir den Ablauf der genannten Frist in Erinnerung zu
bringen. Er that dies am 6. November nicht nur seinem
Schwager Hans Thomas von Spaur gegeniiber, sondern sandte
auch am gleichen Tage ein hofliches Schreiben an den Cardinal,
worin er unter Anfiihrung der bereits friiher geltend ge-
machten Griinde seine Bitte eindringlich wiederholte. Auch die
Vermittlung einflussreicher Vervvandter nahm er zu Hilfe. Er
ersuchte einen gevvissen Ludvvig Vintler, der mit ihm ver-
schwagert war, personlich seine Bitte zu unterstiitzen, und
erwirkte ein Empfehlungsschreiben seitens des schon friiher
genannten Niklas von Modrusch, der, \vie oben erwahnt, sich
bereits einmal in erfolgreicher Weise fiir den seither verstorbenen
Lamberg eingesetzt hatte. Niklas stand, wie aus dem Schreiben
an den Coadjutor Spaur ddto. 30. Juli 1556 hervorgeht, in
den vertrautesten Beziehungen zu letzterem. Er erzog die
beiden jiingeren Briider Spaurs in seinem eigenen Hause und
vvar bemiiht, fiir deren Schvvester Felicitas eine passende Heirat
zustande zu bringen. Umso wertvoller musste dessen Fiir-
sprache fiir Herbard erscheinen, da er diesmal in den warmsten
Ausdriicken fiir die Ueberlassung von Veldes an diesen ein-
trat. Auersperg war ein giinstiger Ausgang seiner Angelegen-
heit gerade in dieser Zeit besonders vvillkommen, da der
Sommer und Herbst des genannten Jahres ihm nichts Erfreu-
liches gebracht hatte. Seine Gefangenen, von denen er sich
so reichen Ge\vinn versprochen, liessen mit der gehofften
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Schatzung noch immer warten; der ihrethalben mit den
Venetianern entstandene Streit zog immer grossere Kreise;
sein Sohn Wolf, den er zu Seisenberg gelassen, war erkrankt;
seine eigene Thatigkeit zu Zengg entbehrte jeglicher Ab-
wechselung und bevvegte sich in zwar anstrengendem, aber
unfruchtbarem Einerlei. Man suchte in kleinen Scharmiitzeln
und Streifziigen einander so viel als moglich Schaden zuzu-
fiigen und Beute zu gewinnen. Letzteres namentlich im Inter-
esse der schlecht oder haufig gar nicht bezahlten Soldknechte,
die nur unter dieser Voraussetzung im Dienste bliebcn. VVie
wenig Herbard die Pflege des Kriegshandwerkes in diescr
rohesten Form zusagte, entnehmen wir aus seinem eigenen
Urtheile, das er seinem Schwager gegeniiber beziiglich seines
Thuns und Treibens fallt: «vmb mich stets Gott sei lob,
zimblich, hab zu Zengg nichts vil andres ze thuen, als Rauben,
prennen vnd mordten ze lassen, das ist hier unsere Narung.»

Hans Thomas von Spaur ertheilte darauf unscrem
Herbard den Rath, sich etwa ein halbes Jalir vor Ablauf des
neuerlichen Bestandsjahres beim Brixner Capitel vviederum zu
melden, und wir begreifen, dass derselbe es nicht versaumte.
Am 8. Juli 1557 bringt er die Angelegenheit und seine Be-
werbung bei den massgebeadsten Personlichkeiten, darunter
auch beim Domdechant in Brixen, Hans Jakob von Khuen, in
Erinnerung, diesmal sogar mit besserem Erfolge. Schon im
Herbste desselben Jahres ergieng von Brixen aus an Herbard
die vertrauliche Anfrage, ob er imstande sei, zu Georgi die
auf Veldes lastende Bestandssumme von 4400 fl. bar zu ent-
richten , und ob er vvillens sei, persdnlich daselbst die Wirt-
schaft zu leiten, was dem Stifte im Interesse einer guten Ver-
waltung sehr enviinscht ware. Herbard schreibt noch im
November 1557 aus Warasdin, wohin er vom obersten Feld-
bauptmanne Lenkovitsch geschicktworden, dass die geforderten
Geldmittel bereit lagen; beziiglich der zweiten Forderung
musste er freilich eine behutsame Zuriickhaltung beobachten.
Er vvollte eincrscits nicht ohneweiters auf seine kriegerische
Laufbahn und Zukunft vcrzichten und war doch zu klug, um
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die dem Abschlusse so nahe gebrachte Angelegenheit gerade
an dieser Klippe scheitern zu lassen. Zudem hatte Auersperg
gerade damals manche bittere Erfahrung im Dienste gemacht,
namentlich mit den Venetianern, den angeblich Verbiindeten,
die ihn aber, wie wir gehort, personlich befeindeten. Der
Gedanke, sich von der Zengger Hauptmannschaft zuriick-
zuziehen, schien ihm deshalb einer Envagung wert, namentlich,
«weil mir yetzo vil mer geferlicher vndt sorglicher meines
leibs vndt -lebens neben den vermainten Freundten, den Vene-
digern, als pey den rechten feindten, denTiirkhen, zu dienen.»n

Er konnte deshalb den zweiten Punkt der bischoflichen For-
derung, freilich mit der Einschrankung, zusagen, dass er im
Falle seiner Abwesenheit von Veldes eine taugliche Adelsperson
dahin als Stellvertreter entsenden wolle, damit die Verwaltung
des Gutes keinen Schaden erleide. Damit waren vorlaufig alle
Bedingungen erfiillt, und unser Held konnte am 30. Marz 1558
die berechtigte Zuversicht aussprechen, dass nun alles in Kiirze
den giinstigsten Abschluss finden vverde.

Der Ablauf des Thurn'schen Bestandes und dessen Ueber-
gabe an Auersperg sollte indessen noch immer nicht so glatt
vonstatten gehen; das Brixner Capitel machte noch in letzter
Stunde den Versuch, die Uebergabe der sicher recht eintraglich
scheinenden Pfandschaft zu einer grosseren Finanzoperation
zu beniitzen. Als bereits die Uebergabscommissare zu Veldes
weilten, verlangte einer derselben, Rumbl, im Namen des
Brixner Bischofs von Auersperg neben der stipulirten Ueber-
nahme der auf Veldes lastenden Hypothekarschuld per
4400 fl. noch ein unverzinslich.es Darlehen von 20.000 fl.,
d. i. die volle Pfandwertsumme des ganzen Gutes. Dieses
Darlehen sollte nun in 48 Raten per 500 fl. von dem jahr-
lichen Bestandsgelde abgezogen und so getilgt werden, d. h. das
Brixner Capitel verlangte gevvissermassen die Vorausbezahlung
fast des ganzen Pachtschillings auf nahezu ein halbes Jahr-
hundert. Diese neue, wahrlich nicht bescheidene Forderung

9 Aus seinem Schreiben ddto. Auersperg, 6. September 1556.
Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889.
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liess Herbard die Geduld reissen. In seinem Schreiben an
Spaur vom 30. April 1558tn spricht er in unverbliimten
Worten seine Entriistung dariiber aus, dass der Cardinal, der
doch ftir ihn und seine Familie ein Vater und Blutsfreund
sein solle, ihn so unerhort zu drticken verstehe. Er werde
selbst ermessen, dass kein verniinftiger Mensch unter der
Sonne auf dergleichen eingehen konne; es sei ja gar nicht
moglich, im besten Falle eine solche Riesensumme in der
verlangten kurzen Zeit zustande zu bringen, auch wenn er
sein und seiner Familie Vermogen in die Schanze schlage.
Nach dieser Erfahrung, schreibt er, nvollte ich aber ein Hohes
niederlegen vnd schuldig sein, dass ich von der Herrschaft
wegen mein leben lang nie khein Wort geredt, geschweigens
gehandelt hett, vnd war mir Tausentmal lieber ge\vest, mein
genedigster Herr, hete mir zuvor nie erteiligt noch einant-
worten lassen, als mit mir dermassen vmbzugen!»

Die Drohung, im Falle der Ablehnung die Verliand-
lungen mit Auersperg abzubrechen, wurde jndessen nicht
erfiillt. Es scheint, dass die Brixner nur ein Fiihlhorn aus-
gestreckt oder den Versuch gemacht haben, von der VVill-
fahrigkeit des neuen Bestandsinbabers grosseren Vortheil zu
ziehen. Die Forderung\vurde fallen gelassen, und am i.Mai 1558
fand die endliche Uebergabe des Gutes Veldes und der
Hauptmannschaft daselbst an Auersperg statt, und z\var vor-
laufig auf drei Jahre.'' Bei dieser Gelegenheit iibergab die
bischofliche Commission Herbard eine genaue Instruction,12

nach welcher er sich in den verschiedenen Zweigen seiner
Amtsfiihrung verhalten sollte. Wir erfahren daraus so manches
VVichtige beziiglich der damaligen Wirtschaftsverhaltnisse und
finden darin manche Berichtigung althergebrachter Irrthiimer

10 Sieh Beilage III.
" Eine langere Ausdehnung der Bestandszeit war von dem vorsichtigen

Brixner Capitel nicht zu erlangen, wiewohl auch die Gemahlin Herbards, Maria
Christine, in einem eigenhandigen Schreiben darum ihren Bruder ersuchte und
dabei die Vorrechte der Venvandtschaft geltend machte.

12 Sieh lieilage IV.
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und Gemeinplatze iiber die Lage des unterthanigen Bauern-
standes, iiber das Verhaltnis der Grundobrigkeit zu den
angeblich rechtlosen Unterthanen.

Dem Pachter und Hauptmanne auf Veldes wird nament-
lich die rationelle Pflege der Landwirtschaft mit erstaunlicher
Sachkenntnis aris Herz gelegt, und Schlagworter, die man
sonst als moderne Errungenschaften der Oekonomie anzusehen
beliebt, wie VValdcrschonung, Fischereipflege u. dgl., begegnen
uns bereits hier. Die verodeten Fischwasser in der Save und
Rothwein sollen wieder belebt und vorlaufig nur zu seinem
eigenen Hausgebrauche beaiitzt werden. Er solle keine neuen
Zinse oder sonstige Giebigkeiten seitens der Unterthanen
fordern, auch keinen derselben vertreiben oder entsetzen; alle
diese in den Besitzstand des Gutes tiefer eingreifenden Mass-
nahmen sollen der bischoflichen Commission vorbehalten
bleiben, welche alle zuei bis drei Jahre erscheinen werde,
um den Zustand des Gutes zu priifen. Dagegen sollte er
nicht dulden, dass irgendwclche Nutzungen von Nachbarn
widerrechtlich erworben wiirden, sondern Sorge tragen, dass
derlei Entgange wieder ins Veldeser Urbar eingetragen wiirden.
Er hatte ferner alle Rechtshandlungen der Unterthanen als
bischoflicher Gewaltstrager zu unterzeichnen, im Namen des
Cardinals Recht zu sprechen und Streitigkeiten zu schlichten.
Noch eine ganze Reihe manchmal recht unangenehmer Ver-
pflichtungen wird dem neuen Hauptmanne auferlegt. Man
sieht daraus, wie Ordnung und Besitzstand des Gutes unter
der friiheren Bestandschaft erheblich gelitten. Da ist der
Fischer in der Wochein abzusetzen, weil er seine Befugnisse
missbraucht, dort die Bestrafung eines widerspenstigen Bauers
angeordnet, der das Capitel mit erlogenen Besclnverden be-
helligt, jedoch hinzugefiigt, dass er im Falle der Zahlungs-
fahigkeit dies auch mit einer Geldstrafe siihnen konne. Mit
dem freising'schen Gutsvenvalter zu Laak soll er gute
Nachbarschaft halten und die jiingst eingegangenen Vergleiche
achten. Einzelnen Eisenhammerbesitzern der Umgebung wird
der Holz- und Kohlenbezug aus den bischoflichen Waldern
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verboten, anderen dagegen unter genau bezeichneten Beding-
nissen gewahrt. Die Holz- und Schindelerzeugung wird mit
einer bestimmten Abgabe belegt, der eigenmachtige Holz-
schlag mit schweren Strafen verpont, ebenso die Haltung
von Ziegen im Jungbestande verwehrt. Dem kaiserlichen
Forstmeister soll zwar von Seite der Unterthanen das schuldige
Jagdrecht geleistet werden, aber nur in dem von altersher
verpflichteten Masse.

Ueber sein Verhalten zu den Unterthanen erhalt Herbard
eine ganze Reihe von Weisungen, aus denen ersichtlich ist,
dass das Brixner Capitel sich in humaner Weise derselben
annahm und bestrebt war, den alten Satz, unter dem Krumm-
stabe sei gut zu leben, zu rechtfertigen. Freilich lag dies im
mittelbaren Interesse dieser Korperschaft selbst, denn wohl-
habende, leistungsfahige Zinsbauern erhohten den Wert des
Gutes. Anderseits bedurften die Unterthanen sicherlich hie
und da eines kraftigen Schutzes, da einzelne der Bestands-
inhaber nur den eigenen Vortheil in ihrer oft kurzen Pachtzeit
riicksichtslos ausbeuten mochten.

Herbard erhalt ferner den Auftrag, die Lastenrobot, d. i. so-
genannte «Sambfahrt*, in der Weise zu mildern, dass das Gewicht
der Ladung von 80 auf 70 Viertel herabgesetzt werde und
es gestattet sei, diese Leistung auch mit Geld abzustatten,
wobei aber eine billige Abvvechslung stattfinden sollte. Den
VVocheiner Bauern soll der Weg gebessert und selbe nur in
giitlicher Weise bevvogen werden, die zwar nicht rechtlich
verpflichtete, aber seit einiger Zeit iibliche Holzschwemmrobot
zu leisten. Da die Betroffenen hiebei iiber Schaden geklagt,
der an ihren Wasserwehren angerichtet vviirde, soll Auersperg
denselben erhebea lassen und nach Gebiir den Betroffenen
vergiiten. Die Arbeitsleistungen sollen gerecht und nach Mass-
gabe der Zinse und Abgaben vertheilt werden, damit die
armen Kaischler nicht etwa harter behandelt wiirden als
die wohlhabenden Hubleute. Eine ganze Reihe von Einzel-
beschwerden und Anliegen seitens der Bauern wird ihm zur
Schlichtung und Erledigung iibergeben und endlich die An-
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bringung des brixnischen Stiftswappens als sichtbarer Aus-
druck der Hoheitsrechte des Bisthums in allen Pfarr- und
Filialkirchen angeordnet.

Dass der neue Pfandherr redlich bemiiht war, allen diesen
vervvickelten Auftragen zu entsprechen, geht aus zahlreichen
Randbemerkungen 13 hervor; wir lesen fast bei allen Punkten
ein: «Ist vollzogen», «Ist in Richtigkeit>, «Es hat keine
Irrung» u. s. w.

Andere Dinge freilich, namentlich das Verhaltnis zu
seinen oft recht eigenntitzigen Nachbarn, gewisse unklare und
verfahrene Eigenthumsstritte, liessen sich nicht so leicht ins
reine bringen und fiihrten noch zu manchen recht unerquick-
lichen Processen.

So beanspruchten im Jahre 1560 die Wocheiner Bauern
ein Gereut, «Veliki dol» genannt, zur eigenen Nutzung, wahrend
es friiher zur Herrschaft Veldes gehorte und von dem vorigen Be-
standsinhaber den Gebriidern Mastele kauflich iiberlassen wor-
den war. Hieriiber konnten sich die gegenvvartigen Nutzniesser
documentarisch ausv/eisen; selbst die Bauern hatten zur Zeit
dieser Rechtshandlung und auch darnach keine Beschwerde
erhoben. Jetzt erst erklarten sie und bekraftigten es bei der
diesbeziiglichen Commissionsverhandlung einstimmig, dass seit
Menschengedenken der strittige Boden von den Gemeinde-
insassen benutzt und erst seit kurzer Zeit von den Veldeser
Bestandsinhabern widerrechtlich beansprucht werde. Herbard
suchte die Sache personlich zu schlichten. Obwohl kranklich,
nahm er von seinen Oberen Urlaub, erschien im Juni in Veldes
und wollte selbst den Augenschein in der Wochein vornehmen,
musste aber diese Handlung seinem Pfleger iiberlassen, da ein
neuer Anfall seines Fiebers ihn nicht ins Gebirge reisen liess.
Auersperg verhehlte sein Urtheil in der Streitfrage keineswegs
dem Brixner Capitel. «Ihm und seinem einfaltigen Verstande,»
schreibt er am 23. Juni aus Veldes, «sei es klar, dass der
begehrte Besitz wirklich friiher der VVocheiner Bauernschaft

13 Vergl. Beilage IV.
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zugehorig gewesen, doch sei ihr diesbeziigliches Recht durch
die mehr als dreissigjahrige Unterlassung aller Nutzung er-
loschen. Deshalb sei es schwer, den Kauf etwa ungiltig zu
erklaren, weil der Kaufer sich an die Thurn'sche Familie mit
Ersatzanspriichen vvenden wiirde. Ueberhaupt ware er iiber-
zeugt, dass die "VVocheiner mehr aus Starrsinn als aus Bediirfnis
an ihrer Forderung festhielten, indem sie gleichzeitig mit
mehreren Nachbarn in ahnlichen Dingen im Streite lagen.
Er habe sich bemiiht, sie zum Aufgeben einer so unbedeutenden
Kleinigkeit zu bewegen, doch liessen sie sich nicht weisen,
noch ,ihrer Hartigkeit halber richten'.» Ueber den Ausgang
dieses Handels ist uns nichts Bestimmteres iiberliefert, als die
lakonische Notiz spaterer Commissare, in deren Instruction
bemerkt ist, dass es in dieser Sache bei dem friiher ergangenen
Befehle zu verbleiben habe; es ist also anzunehmen, dass die
Wocheiner mit ihrer Forderung abgewiesen wurden.

Herbard beniitzte die Gelegenheit dieses Berlchtes, um
dem Brixner Capitel in Kiirze seine bisherige Wirksamkeit als
Hauptmann des Gutes Veldes zu schildern. Er meldet, wie
er fiir die Belebung der Fischwasser gesorgt und die Gewin-
nung der Beute (Karpfen und Hechte) iiberwache, \vobei er
freilich iiber den geringen Nutzen klagt, den die Fischerei im
Veldeser See wegen der schwierigen und theueren Beschaffung
geniigend grosser Netze abwerfe. Neben den Forstknechten
habe er weiters zwei Gerichtsdiener angestellt, um jeden
Unfug oder Missbrauch hintanzuhalten, auch dem Lieblings-
wunsche des Brixner Capitels, seine personliche Anwesenheit
in Veldes, kommt er wenigstens tbeihveise mit dem Ver-
sprechen entgegen, dass kiinftighin seine Gattin daselbst den
Wohnsitz nehmen werde.

Eine derartige Zusicherung schien umso gerathener, weil
mit Georgi 1562 die erste Bestandszeit wieder ablief und er
natiirlich alles daran setzte, die Verlangerung des bestehenden
Vertrages zu ervvirken. Eine bischofliche Commission unter-
suchte deshalb im Juni des genannten Jahres den gesammten
Zustand des Gutes und ergieng sich mit griindlicher Genauig-
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keit in alleEinzelheiten derWirtschaftsverhaltnisse. DasCapitel
strebte namlich nebenbei eine Erhohung des bisher gezahlten
Bestandsgeldes an. Es erklarte, dass durch die stetige Aus-
beutung der Walder seitens der Hammergevverke neue Gereute
entstanden seien, aus deren Bewirtschaftung sich naturgemass
weitere Zinsungen ergaben. Dieser Zinvachs an Einkiinften
sollte auch in der neuen Bestandsumme seinen Ausdruck finden.
Die Commissare priiften nun den Zustand des Gutes auch
nach dieser Seite, worauf sie das Resultat ihrer Wahrnehmungen
nach Brixen berichteten.14 Das Ergebnis war ein fiir Herbard
durchaus giinstiges, ja, derselbe konnte keine beredteren An-
walte fiir seine Anspriiche finden, als es die Commissare,
darunter freilich der Oheim seiner Frau, Hans Kaspar von
Spaur, und der ihm allzeit gewogene Rumbl, waren. Dieselben
verstiegen sich sogar zu dem Zugestandnis, dass Herbard
keine hohere Summe als bisher zahlen konne, da er ohnehin
kaum geniigende Verzinsung seines auf Veldes angelegten
Capitals fande. Beim Antritte des Bestandes habe er 4201 fl.
45 kr. erlegt, welche still lagen und einen jahrlichen Zins-
verlust von etwa 400 fl. darstellten, ausserdem habe er nebst
dem Pachtschilling von 600 fl. die landesfiirstlichen Steuern,
d. i. die halbe Giilt, mit 208 fl., den sechsten Pfennig zur Land-
riistungmit čg'/^ fl., zu entrichten, die Ausgaben betriigen daher
etwa 1300 fl.; da die Urbarseinkiinfte etwa 1400 fl. ausmachten,
so bleibe dem Bestandshaber eigentlich nur ein Ueberschuss
von 100 fl., der etwa einer 2'/g°/0igen Verzinsung des Anlage-
capitals entsprache, wahrend doch der iibliche Zinsfuss, selbst
bei der kgl. Kammer, 7 °/o betrage. Die Commissare veran-
schlagen ferner die Kosten des Haushaltes auf Veldes gering
auf 500 fl., so dass der Inhaber eigentlich eine Summe voa
400 fl. jahrlich aus Eigenem zuschiessen miisste, \venn nicht
einzelne zufallige Einnahmen, wie Fischerei, Strafgelder und
ausserordentliche Nutzungen, das Gleichgewicht einigennassen
herstellten. Da sich aber Herbard auch hierin «ganz beschai-

Sieh Beilage V.
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dentlich verhalten*, so sei es klar, dass er nicht des Vortheils
vvillen die Herrschaft behalten wolle, sondern stets den Nutzen
des Capitels gevvahrt habe und bestrebt gewesen sei, den
Besitzstand des Gutes ungeschmalert zu lassen. Obwohl be-
nachbarte Hammerbesitzer ein Angebot von jahrlichen iooo fl.
gemacht, so warnten die Commissare doch ernstlich davor,
da selbe nach der aufgestellten Berechnung diese Summe
nur durch riicksichtslose Ausbeutung des VValdreichthums zu
ihren industriellen Zvvecken aufbringen konnten und nach
einer kurzen Reihe von Jahren dem Capitel ein vollig ent-
vvertetes, ausgesogenes Besitzthum zuriickstellen vviirden.
Schliesslich sei es fiir Brixen auch von nicht geringem Werte,
dass Auersperg wegen «seiner Aufrichtigkeit und guten
Lobes bei Hoch und Gering ein hohes Ansehen geniesse
und vermoge seiner tapferen Thaten noch einer glanzenden
Zukunft entgegensehe». Aus diesen Griinden konne das Capitel
keinen vortheilhafteren Bestandsinhaber finden und selbem sogar
einen massigen Zinsnachlass gcvvahren.

Das Brixner Capitel gieng auf diese Vorschlage mit Be-
reitwilligkeit ein und verlieh neuerdings die Herrschaft Veldes
Herbard auf drei Jahre. Es \villigte sogar in eine dauernde
Verringerung des Bestandsgeldes in der Weise ein, dass die
Einkiinfte aus den neuen Gereuten ohne Erhohung der Ge-
sammtsumme in selbe eingerechnet wurden.

Auersperg ausserte angesichts dieses giinstigen Erfolges
seine unverhohlene Freude, indem er dem Cardinal im Schrei-
ben vom 12. Juni 1562 die Erfiillung aller sonst gestellten
Bedingungen und Auftrage zusicherte. Freilich driickte sein
Herz noch eine Sorge. Der Kirchenfiirst hatte, wie oben
erwahnt, vor 13 Jahren seiner Gattin zur Hochzeit eine Mit-
gift von 450 fl. versprochen, die Herbard schon friiher ver-
gebens gefordert; jetzt machte er neuerlich den Vorschlag,
diesen Betrag in zwei Jahresraten von der Pachtsumme in
Abzug zu bringen.

Ueber die Schlichtung dieses Geldanspruches ist aus den
vorliegenden Correspondenzen nur so viel sicherzustellen, dass
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Herbard im Jahre 1563 eine Abschlagszahlung von 100 fl.
erhielt, bezw. von dem Pachtzinse in Abrechnung brachte;
doch diirfte die Sache in der folgenden Zeit geebnet worden
sein, da dieser Forderung weiterhin keine Erwahnung geschah.

Es schien, als ob nun Herbard sich des ungestorten
Besitzes und Genusses der schvver errungenen Veldeser Herr-
schaft erfreuen konne, doch sorgten unzufriedene Unterthanen
und streitslichtige Nachbarn bald wieder dafiir, dass Herbard
in unangenehme Handel venvickelt wurde. Er hatte den
Veldeser Pfarrer Christoph Faschank, welcher bekanntlich der
protestantischen Lehre zugethan war und fiir Auersperg noch
cine verhangnisvolle Bedeutung gewinnen sollte, zum Pfleger
der Herrschaft ernannt, und dieser belegte einzelne zu Ab-
gaben nach Veldes verpflichtete Bauern mit erhohtem Zinse.
Einer derselben, eigentlich ein Unterthan des Freiherrn von
Lamberg, \vandte sich sofort an die Landeshauptmannschaft
mit einer Beschwerde, worauf Jakob von Lamberg, damals
Landeshauptmann, am 10. December 1562 im Namen der
Landesobrigkeit befahl, dass die geschehene Bedriickung ein-
zustellen sei. Wiewohl sich Herbard personlich der Sache
annahm und die Rechtsgriinde geltend machte, aus denen die
erwahnte Steigerung geschehen, ja sich dagegen energisch
verwahrte, dass vor der Anhorung der Gutsobrigkeit von der
Landesstelle Recht gesprochen worden sei, so war doch von
dieser kein anderer Bescheid zu erlangen,15 weil eben der
Klager als Unterthan des Landeshauptmannes von diesem
geschiitzt wurde. Wiewohl Auersperg seinen Pfleger kraftig
vertrat, erlitt er doch eine Schlappe, die umso empfindlicher
war, weil infolge des giinstigen Ausganges dieser Beschvverde
sich auch andere Bauern mit ahnlichen Klagen meldeten.
Herbard sah sich endlich gezwungen, seinen Pfleger Faschank
dieses Amtes zu entheben, worauf derselbe seines Berufes
als evangelischer Prediger zu Veldes unter der Zustimmung
und Unterstiitzung seines Gonners weiter oblag.

15 Sieh Beilage VI und VII.
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Aergerlich war auch ein Greazstreit, der um dieselbe
Zeit mit den benachbarten, auf Radmannsdorf behausten
Dietrichsteinen entstand und welcher sich durch mehrere
Jahre in hartnackiger Weise fortspann; doch waren alle diese
Misshelligkeiten noch verhaltnismassig geringfiigig gegen eine
andere am Horizonte drohend aufstdgende Wetterwolke. Im
Schosse des Brixner Capitels scheinen um diese Zeit verschie-
dene Bedenken iiber die Zweckmassigkeit der bisherigen Wirt-
schaftsverhaltnisse aufgestiegen zu sein. Namentlich machten
sich Zweifel geltend, ob der Besitz von Veldes dem Stifte
zum Nutzen gereiche, da das Gut fiir seine grosse Ausdeh-
nung verhaltnismassig wenig trage und der Gewinn aus dem-
selben eher den Bestandsinhabern als dem eigentlichen Be-
sitzer zufalle. Da auch die directe Bewirtschaftung desselben
angesichts der grossen Entfernung von Brixen und wegen
der darauf haftenden grosseren Pfandsumme unthunlich er-
schien, ferner mancherlei Streitigkeiten und Processe, die
darum gefiihrt werden mussten, die Brixner Capitelsverwaltung
belastigten, so machte sich bei einzelnen einflussreichen Fac-
toren die Ansicht geltend, dass es vortheilhafter ware, den
ganzen Complex gegen eine in Tirol gelegene Herrschaft,
etwa Hainfels oder Innichen, umzutauschen. So entstand im
Jahre 1563 ein Verkaufsproject, das unter Umstanden alle
Plane Auerspergs betreffs der seinerzeitigen Erwerbung von
Veldes in seinen dauernden Besitz zunichte machen konnte.
Es ist wenig erfreulich, hiebei annehmen zu miissen, dass
seine eigenen Vervvandten es waren, die in dieser Sache die
Hande im Spiele hatten; namentlich der Schvviegeroheim
Herbards, Hans Kaspar von Spaur, tritt bei dieser Angele-
genheit in den Vordergrund. Obwohl das vorliegende Acten-
materiale iiber diesen Punkt ein unzulanglich.es ist und eigent-
Hch nur ein einziges Schriftstiick die ziemlich dunkle An-
gelegenheit beleuchtet, so kann doch so viel mit Sicherheit
behauptet werden, dass die Familie Spaur entschlossen war,
sich selbst in den Besitz des Veldeser Gutes zu setzen, und
hiebei den sicher einflussreichen Rumbl ins Vertrauen zog.
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Auf die Nachricht des letzteren, dass er in der nachsten
Zeit mit dem Bischofe personlich beziiglich der Veldeser Herr-
schaft Berathungen pflegen werde, beeilte sich Spaur am
14. September 1563, fiir ein bestimmtes Project, vorlaufig frei-
lich nur ganz unter der Hand, sich Rumbls Vermittlung zu
sichern. Er fiihrt in diesem Schreiben aus, wie der Cardinal
keine Neigung besitze, sich um Veldes weiter anzunehmen, na-
mentlich der Kosten halber 10 und weil das Gut fiir seinen Wert
unter den bisherigen Verhaltnissen zu geringen Nutzen abwerfe.
Er weist ferner auf die gerade jetzt vorhandene giinstige
Gelegenheit eines Verkaufes hin, indem zahlreiche ungarischc
oder kroatische Edelleute wegen der Tiirkengefahr bestrebt
sein diirften, ihren Giiterbesitz weiter nach Westen zu ver-
legen, weshalb ein Angebot von 50000 bis 60.000 fl. nicht
schwer erzielt werden konne. Diese verlockenden Ausein-
andersetzungen gipfeln aber in dem schliesslich vorgebrachten
Anerbieten, mit Hilfe seiner Schwager l7 und des Feldobristen
Hans von Lenkovitsch selbst ein hoheres Angebot zu stellen,
da, wie er hofft, das Capitel fiir den Fall einer Verausserung
des Gutes iiberhaupt gegen einen derartigen Verkauf nicht
sein werde.

Wenn auch dieses Schreiben vorlaufig keinerlei VVirkung
ausiibte und das Verkaufsproject beim Brixner Capitel —• wir
wissen nicht, durch welche Motive oder Einfliisse — wieder
in den Hintergrund gedrangt wurde, so zeigt doch dieser
Zwischenfall eine fiir Herbard bedenkliche Thatsache. Wir
erkennen daraus, dass die beim Trienter Cardinal so einfluss-
reiche Familie Spaur, wenigstens zu dieser Zeit, nicht mehr

16 Hiebei diirfte sicher der so oft schon verlangte und noch immer
verschobene Umbau des Veldeser Schlosses gemeint sein.

" Dass darunter nicht Herbard, sondern die Familien Modrusch u. a.
gemeint sind, geht, abgeseheu von dem Inhalte obigen Schreibens, aucli aus
der Thatsache hervor, dass Herbard des Projectes nirgends erwahnt und wahr-
scheinlich damals gar keine Kenntnis davon hatte, sonst hatte der riihrige
Mann es sicher nicht unterlassen, eine fiir ihn so vortheilhafte Wendung der
Sache im Sinne seiner friiheren Erwerbungsplane auszuniitzen.
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das Interesse Auerspergs vertrat, sondern seine Sympathien
den anderen Schvvagerschaftslinien zuwandte. Die Ursache
dieser Erscheinung diirfte vvohl zum nicht geringen Theile in
dem Umstande zu suchen sein, dass Herbard sich bekanntlich
unuimvunden fiir die evangelische Lehre eingesetzt hatte und
selbe nach Kraften zu fordern bemiiht war.

Dazu nahmen die schon friiher erwahnten Streitigkeiten
mit dem Landeshauptmanne Jakob von Lamberg ihren un-
unterbrochenen Fortgang. Trotz der Entlassung Faschanks
und der Bestellung eines neuen Pflegers auf Veldes, Namens
Hans Diener, meldeten sich immer vvieder einzelne Unterthanen
und beschwerten sich iiber angebliche Erhohungen der alten
Zinse oder unberechtigte Enteignungen von Griinden. Bei
dem gespannten Verhaltnis, das zwischen Lamberg und Auers-
perg nach dem friiher Beriihrten herrschen musste, erscheint
es nicht auffallend, dass die geringsten Differenzen zu lang-
wierigen Processen anschwollen. Beziiglich des Haidezehents
in Rothwein beanspruchten beide Theile ihr Recht darauf, und
als Herbard denselben durch seinen Pfleger einfordern liess,
belangte Lamberg den ersteren wegen Eingriffes in sein Eigen-
thum beim Hofrechte, Auch diesmal war dem Landeshaupt-
manne der Erfolg giinstig. Aus einem Schreiben Herbards an
seinen Schwager vom 4. Marz 1564 geht namlich hervor,
dass der Cardinal freiwillig auf sein diesbeziigliches Recht ver-
zichtet habe, ein Beweis, dass der VVert des Streitobjectes ein
geringfiigiger, den bedeutenden Kosten einer umstandlichen Pro-
cessfiihrung nicht entsprechender gevvesen sein muss.l8 Noch
bedenklicher erschienen andere, in Abwesenheit Herbards er-
folgte Eingriffe in den Besitzstand des Veldeser Gutes. Wie
der Pfleger Diener am 15. Juli 1564 berichtet, beanspruchte

18 Der unenvartete Ausgang raubte Herbard auch die sehnlich erhoffte
Gelegenheit, seinen Schwager, den Coadjutor, als Gast in Veldes begriissen zu
konnen, was er aus begreiflichen Griinden gerne gethan hatte. Daruin schreibt
er nicht ohne Huinor: «wie wohl Euer Gnaden nicht genuegsam het mogen
gepflegt werden, so hete doch dieselbe mit den groben Crainern, etvvo so vils
die Gelegenheit mit sich liet pracht, za gnet genommen«.
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Lamberg nicht nur einen der Propstei gehorigen Acker,
sondern zog auch ein paar Huben, die er fiir sein Eigenthum
erklarte, ohneweiters ein und vertrieb die bisher darauf
ansassigen Hubleute. Solche und andere Vorkommnisse mussten
naturgemass beim Brixner Stifte iibel vermerkt werden und die
Ueberzeugung wachrufen, dass Auersperg bei seiner so viel-
fachen Inanspruchnahme und weitverzweigten Thatigkeit denn
doch nicht so recht geeignet sei, die Herrschaft Veldes im
Interesse des Capitels zu verwalten.

Wir diirfen nicht vergessen, dass eben Herbard haupt-
sachlich seinem militarischen Berufe lebte und demselben den
grossten Theil seiner Arbeitskraft widmen musste. Namentlich
boten die Sechzigerjahre in dieser Beziehung reiche Gelegen-
heit.10 Neben kleineren Waffenthaten brachte das Jahr 1565
eine grossere Unternehmung gegen den tiirkischen Erbfeind,
und das folgende ist durch den Feldzug Suleimans gegen Sziget
gekennzeichnet. An allen diesen Ereignissen nahm Herbard
hervorragenden Antheil und mehrte seinen Kriegsruhm, doch
ist es leicht einzusehen, dass die dadurch bedingte fast stetige
Abwesenheit von Veldes fiir seine Bestandschaft von nach-
theiligen Folgen war. An Stelle des gleichfalls unhaltbar
gevvordenen Pflegers Diener war ein gewisser Jausinger da-
selbst angestellt worden, der aber ebenso iibel gewirtschaftet
haben muss, da er von der im Jahre 1565 neuerlich erschie-
nenen bischoflichen Commission als «zum dienst gar nicht
geschickt noch taugenlich* befunden wurde. Das Ergebnis der
diesmaligen Untersuchung war aus dem angefiihrten Grunde
minder giinstig als friiher, ja, selbst der Herbard sonst wohl-
gesinnte Rumbl vermochte in seinem diesmaligen Berichte
nicht seine Besorgnis iiber die so haufige Abvvesenheit des
Herrn zu unterdriicken. Wiewohl er im ganzen den Zustand
des Gutes ertraglich findet sowie Herbards sonstige Thatig-
keit als Brixner Hauptmann zu Veldes eine erspriessliche
nennt, klingt doch aus mehreren Stellen seines Berichtes

19 Vergl. Raflics, p. 130.
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dh'ect oder indirect dcr Hinweis auf diesen bedenklichen Um-
stand."0 Die Visitation des Veldeser Besitzthums wurde auch
aus dem Grunde diesmal mit besonderer Genauigkeit vor-
genommen, weil inzwischen der Cardinal mit dem Brixner
Capitel einen Giitertausch in der Weise vorgenommen hatte,
dass die vordem dem Domstifte gehorige Propstei Maria-Werth
im Veldeser See sammt allen dazu gehorigen Unterthanen,
Zinsen und Giilten von nun an in den unmittelbaren Besitz
des Brixner Bischofs iibergieng. Aus diesem Anlasse sollte eine
neuerliche Huldigung seitens der Unterthanen stattfinden, die im
Namen des Cardinals entgegenzunehmen Rumbl beauftragt war.
Der Zustand der genannten Propstei war indessen nicht der
giinstigste, der von Auersperg dahin eingesetzte Pfarrer von Asp
entsprach durchaus nicht den an ihn gestellten Forderungen,
war auch mit den Steuern derart im Riickstande geblieben, dass
die Landesvenvaltung mit der «Spanung», d. i. Pfandnahme,
von sieben zum Gute gehorigen Bauern vorgehen musste und
das Gut in Gefahr schvvebte, selbe durch Terminversaumnis
ganzlich zu verlieren. Ueberhaupt scheint der Propstei-Inhaber
ein indolenter, unfahiger Mann gewesen zu sein, wenigstens
gevvinnen wir aus dem Berichte des bischoflichen Commissars
diesen Eindruck. Es ist begreiflich, dass derlei Befunde nicht
geeignet waren, die Thatigkeit Auerspergs als Bestandsinhaber
in der jiingstvergangenen Zeit als den Interessen des Bischofs
dienlich erscheinen zu lassen.

Wir entnehmen aus dem umfangreichen, in der Beilage
mitgethcilten Schriftstiicke die vielfachen Streitigkeiten,
Processe und Anstande, die sich bei der Verwaltung des Gutes
ergaben und welche beizulegen Auersperg nicht gelingen wollte,
zumal er in der Wahl seiner Pfleger, wie wir gesehen, nicht
gerade gliicklich war. Rumbl suchte nun in Abwesenheit
Herbards mit anerkennensvvertem Eifer und Geschick die
Angelegenheiten so gut als moglich zu ebnen und entfaltete

20 Sieh den ausfiihrlichen und eingehenden Bericht in der Bei-
lage VIII.
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hiebei nicht nur eine genaue Sachkenntnis, sondern auch eine
kraftvolle Energie. Es ist jedoch klar, dass diese Art und
Weise des Auftretens des bischoflichen Commissars, der, sozu-
sagen, brevi tnanu Recht sprach und dem Pfleger bestimmte
Weisungen gab, dem Ansehen und der Autoritat Herbards
als Hauptmann zu Veldes keineswegs dienlich sein konnte.
Darin liegt eben das Missliche der Doppelstellung Herbards,
der einerseits an der Landesgrenze im Dienste des Kaisers
und Vaterlandes sich kriegerische Lorbeern um die Stirne zu
fiechten bemiiht war und anderseits versuchte, seinen Familien-
besitz zu vermehren und zu enveitern. Eines musste von
beiden vernachlassigt werden, und es gereicht dem Andenken
unseres Helden keinesvvegs zum Abbruche, wenn wir wahr-
nehmen, dass dies in letzterer Beziehung der Fall war. In
seinem offentlichen Wirken dagegen stieg Auersperg gerade
zu derselben Zeit eine weitere Stufe empor; im Jahre 1566
erfolgte seine Ernennung zum krainischen Landeshauptmann,
als welcher er seinen Sitz im Hauptschlosse zu Laibach nahm.
Ftir sein Verhaltnis zu Veldes brachte diese Veranderung
insofern einen Vortheil mit sich, als er jetzt in der Nahe seines
Pachtgutes \veilte und sich den mannigfachen vernachlassigten
Angelegenheiten desselben eingehender \vidmen konnte.

Die nachsten Jahre verliefen auch thatsachlich ohnc
besondere Zwischenfalle und, wie wir aus dem Mangel gegen-
theiliger Nachrichten mit einigem Rechte schliessen konnen,
ruhig. Der Brixner Bischof erneuerte den laufenden Bestand
1565 und 1568 ohne Bedenken auf vveitere drei Jahre, wohl
hauptsachlich aus dem Grunde, weil das Stift sich mit Ver-
kaufsprojecten trug und deshalb bis zum Eintritte einer
derartigen Wendung keinerlei Aenderung eintreten lassen
wollte.

Mit seinen bochvermogenden Vervvandten blieb er auf
bestem Fusse; er sancjte 1570 seine Frau zum Besucbe der-
selben nach Tirol und lud darnach in freundscbaftlicher Weise
den Coadjutor nach Veldes zur Jagd, welcher Aufiforderung
aucb seine Gattin Maria Christine mit zierlicher Frauenhand
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herzliche Worte an ihren Bruder und die anderen Geschwister
beifiigte.21

Wenn alle diese Thatsachen etwa zur Vermuthung fiihren
sollten, dass jetzt endlich Herbard sich seiner so schwer
errungenen und miihsam behaupteten Pfandherrschaft ungestort
erfreuen konnte, so ware dieser Schluss doch unrichtig; die
Ruhe, welche in den Jahren 1566 bis 1570 herrschte, glich
vielmehr der vor einem ausbrechenden Gevvitter, das auch
thatsachlich bald iiber Auersperg hereinbrach. Es scheint, als
ob der Cardinal und das Capitel schon langst den Entschluss
gefasst hatten, den bisherigen Bestandsinhaber von Veldes zu
entfernen, anfanglich in der fiir ihn weniger empfindlichen
Form eines Verkaufes, spater sogar in der riicksichtsloseren
einer einfachen Entsetzung. Da ein solcher Schritt jedoch
bei den mannigfachen Verdiensten Herbards um die Herrschaft
selbst, bei seiner hohen, einflussreichen Stellung, namentlich
aber bei seinen engen vervvandtschaftlichen Beziehungen zu
den Brixner Kreisen wohl iiberlegt und nur aus den triftig-
sten Griinden unternommen werden konate, so handelte man
nicht voreilig, sondern sammelte durch langere Zeit alle Mo-
mente, welche ein derartiges Vorgehen rechtfertigen konnten.
Abgesehen von den fortwahrenden Processen, unter denen
namentlich der mit den Dietrichsteinern zu Radmannsdorf zu
keinem Ende gelangen konnte, bot der friiher erwa'hnte

21 «ich pin der zuesagung nach des heren pruederen vnd der frauen
schwester frauen Grafin sambt der schvvester freile felicitas mit freiden gevvis-
lich mit zuegebung gottes gewarttent, geb got ein gluckhsalige rais vnd ein
guet wetter darzue, amen; hiemit wier al vntter den schirrn des hochsten
beuelchen. , , . - , . - , . ,

K G. G. t. w. sch.
Maria Cristina Freiin zu Auersperg.

Ich hab von heren Cristofen auch ein zusag das ich mich auch seiner nn-
khunft verttresten inag.» Postscriptum in dem Originalschreiben Herbards an
Hans Thomas von Spaur ddto. Laibacb, 19. November 1570. In deinselben
berilhrt der erstere auch seine Geschafte am kaiserlichen Hofe, die ihn langere
Zeit in Wien festbielten und wahrscbeinlich wieder dahin rufen iviirden.
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Bericht Rumbls aus demjahre 1565 in dieser Beziehung manche
Handhabe. Dazu kamen noch, und zwar von Seite Herbards
selbst, neue ausschlaggebende Dinge: der eigenmachtige Um-
bau des Veldeser Schlosses und, wohl das entscheidendste, die
Haltung Auerspergs in der religiosen Be\vegung der Zeit. Mit
dem Jahre 1571 scheint das Brixner Capitel, beziehungsvveise
der Cardinal, den festen Entschluss gefasst zu baben, Auers-
perg auf jeden Fall die Veldeser Herrschaft zu entziehen, dies
ersehen wir am besten aus dem Wortlaute der seit der genann-
ten Zeit gewechselten Schriftstiicke, die bereits einen ziemlich
riicksichtslosen Ton annehmen und deren Inhalt geeignet war,
Herbard iiber die Absichten der Brixner keineswegs im Zweifel
zu lassen.

Der Ablauf der dreijahrigen Bestandsfrist im Jahre 1571
bot hiezu die passendste Gelegenheit. Zunachst schwirrten
wiederum die Verkaufsprojecte in der Luft. Angeblich hatte
der Cardinal ein neuerliches Angebot von 50.000 fl. erhalten,
doch liisst sicli iiber die Thatsachlichkeit desselben oder die
Person des Kaufers nichts ermitteln, nur so viel steht fest,
dass der Coadjutor Spaur seinen Schwager davon benach-
richtigte und an denselben die Anfrage stcllte, ob er nicht tnit
einem entsprechendcn Gegenangebote aufzutreten gevvillt sei.
Ob dies iibrigens im Ernste gemeint war oder ob vielleicht
damit ctwa nur eine vervvandtschaftliche Riicksichtnahme
geiibt werden sollte, ist nicht ganz klar, letzteres scheint
beinahc \vahrscheinlicher.

Wir wissen, dass Herbard schon langst die allfallige
Ervverbung von Veldes in sein Eigenthum ins Auge gefasst
hatte, deshalb stand er einem Kaufe nicht gerade grund-
satzlich entgegen. Freilich \var der genannte Betrag ein zu
hoher, fiir ihn unerschwinglicher. Deshalb setzte er seinem
Verwandten in einem Schreiben vom 8. Marz 1571 die Griinde
auseinander, die ihm den Veldeser Besitz so wert machten.
Nach dem Ableben seines Bruders Dietrich und bei der Kinder-
losigkeit seines zweiten Bruders VVeikhard lage es ihm sehr
am Herzen, seinen altesten Sohn so bald als moglich zu

Mittheilungen dcs Musealvereines ftir Krain 1*889. 12
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verheiraten, um den Mannsstamm des Hauses zu erhalten.
Seinen Sohn gedachte er auf Veldes zu behausen. Deshalb sei
er gerne bereit, in einen allfalligen Kauf zu willigen, doch
ware er nicht imstande, die geforderte Summe sogleich auf-
zutreiben, zumal selbe angesichts der Einkiinfte des Gutes
viel zu hoch gegriffen sei. Er verlangte deshalb wenigstens
vier bis fiinf Jahre Aufschub, damit er sich darauf vorzu-
bereiten Gelegenheit habe, bat jedoch um billige Beriick-
sichtigung und Verstandigung, sofern etwa das Stift auch um
einen geringeren Preis die Herrschaft loszuschlagen gedachte.

Die Antvvort, welche seitens des Cardinals auf dieses
Angebot folgte, \var bezeichnend genug und enthielt bereits
sozusagen die indirecte Aufkiindigung.

Am 10. November d. J. schrieb derselbe aus Cavalese,
dass er von dem erfolgten Bau des Veldeser Schlosses auf
Stiftskosten vernommen und dariiber sein Missfallen nicht
unterdriicken konne. Es hatte sich gebiirt, friiher die Ein-
\villigung hiezu einzuholen, weshalb er eigentlich zur Ueber-
nahme und Abrechnung der Kosten nicht verpflichtet ware.
Doch wolle er in Riicksicht auf mancherlei Umstande biebei
Gnade fiir Recht ergehen lassen und eine Commission ver-
ordnen, welche die diesbeziigliche Erhebung und Richtig-
machung vornehmen vverde. Was aber den wichtigsten Punkt,
die weitere Verleihung oder den Verkauf der Herrschaft be-
trifift, so ausserte sich der Cardinal dariiber in nachstehender
bezeichnender VVeise: «Vnnd letstlichen als vil dein begern
betrifft, haben wir vnns yetzt zumalen noch nicht aigentlichs
resoluiert, allein wellen wir dir mitlerweylen beruerte vnnser
haubtmanschafft auf vnnser verrer gnedigist vvolgefallen vnd
widerrueffen von ainem Jar zum andern mit gnaden inhenndig
lassen, inmassen vnnsere Coadjutor, Stathalter, Haubtman
vnnd Rethe zu Brichsen dich dessen alles verrer gnedig werden
beschaiden.»

Es ist vor allem klar, dass die eigenmachtige Vornahme
des Schlossbaues durch Herbard nicht der einzige Grund der
Verweigerung der Bestandsverlangcrung — denn eine solche
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entbalt obige Resolution — sein konnte. Die Bauangelegen-
heit bildete, wie vorher erwahnt, schon langst eine viel um-
strittene Sache, welc-he vom Brixner Stifte schon Jahrzehnte
lang hinausgezogen wurde, bis endlich Herbard, wie ersicht-
lich, derselben ein rasches Ende machte. In dieser Frage
konnte es sich nur um eine Geldentschadigung, um die Kosten-
iibernahme, nicht aber um den Bestand selber handeln, sie
bot aber willkommenen Anlass, die schon langere Zeit ge
plante Entsetzung Herbards zu beschleunigen. Da sich aber
bis jetzt keine geeignete Personlichkeit gefunden hatte, die
als Auerspergs Nacbfolger Veldes iibernommen hatte, oder
vielleicht die Unterbandlungen mit einer solchen noch nicht
zum Abschlusse gediehen waren, so wurde die Bestandsver-
leihung gevvissermassen in Schwebe erhalten und deshalb nocb
fiir je ein Jahr mit ausdriicklicher Wahrung des Kiindigungs-
rechtes dem bisherigen Inhaber belassen. Die Verkaufspro-
jecte traten damit ganzlich in den Hintergrund, wir finden
keinerlei Hinvveis oder Erwabnung derselben mehr in den
Acten, ein Beweis, dass sie mit der vorzunehmenden Aende-
rung des Bestandsinhabers vorlaufig fallen gelassen wurden.

Von entscheidendem Einflusse auf diese Haltung des
Cardinals und des Brixner Stiftes waren aber sicher nicht
bloss die oben angefuhrten Griinde, sondern ein weit mach-
tigerer: die re l ig iose Frage.

Es ist bekannt, dass Herbard von Auersperg, gleich dem
krainischeu Adel des XVI. Jahrhundertes iiberhaupt, sich der
evangelischen Lehre angeschlossen und an der Verbreitung
derselben im Lande erfolgreichen Antheil genommen hatte.
Wenngleich unter Maximilians II. milder und duldsamer Re-
gierung auch iu Innerosterreich — wo Erzherzog Karl ent-
schieden das katholische Interesse zu vertreten bemiiht war
— dieselbe ohne wesentlicbe Behinderung vor sich gehen
konnte, so lag die Sache doch auf den Territorien der geist-
lichen Fiirsten anders. Das im Augsburger Religionsfrieden
diesbeziiglich verbiirgte kostbare Recht liessen diese sich nicht
verkiimmern. .

12*
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Der Pfarrer zuVeldes, Christoph Faschank, war, \vie
so viele seiner Standesgenossen, zum evangelischen Glauben
iibergetreten und erfreute sich in dieser Stellung nicht nur
des machtigen Schutzes seines Gutsherrn, sondern auch der
Forderung seitens des geistlichen Vogteiherrn Moriz von
Dietrichstein, den \vir sonst als hartnackigen Processgegner
des Veldeser Hauptmannes kennen gelernt. Angesichts der reli-
giosen Frage giengen sie aber Hand in Hand, \vohl wissend,
dass nur ein mannhaftes Zusammenhalten die drohende Gefahr
abwenden konne. Die Thatigkeit Faschanks als Pfleger zu
Veldes war, wie oben gezeigt, eine vielfach angefochtene,
dem Interesse Herbards keineswegs forderliche ge\vesen, der-
selbe Mann sollte nun neuerdings verhangnisvolle Bedeutung
fiir unsern Helden gevvinnen. Dem Brixner Stift \var wohl
schon langere Zeit die religidse Haltung Faschanks bckannt
gewesen, doch fand es einen unmittelbaren Anlass zum Ein-
schreiten erst im Jahre 1571, als das Laibacher Domcapitel
iiber erzherzoglichen Auftrag eine Visitation der Oberkrainer
Pfarren vornahm. Zu Radmannsdorf und Veldes fanden sich
hiebei Seelsorger, die ungescheut ihren lutherischen Stand-
punkt vertraten. Wir begreifen, dass bei dieser Sachlagc dcr
mit der Untersuchung betraut gewescne Laibacher Dompropst
Thomas Reutlinger alles daran setzte, das Brixner Capitel
zur Wahrung und Geltendmachung des ihm gesetzlich zu-
stehcnden Religions-Bestimmungsrechtes beziiglich Veldes an-
zuspornen. Da es von Auersperg bekannt war, dass er nicht
nur als Bestandsinhaber, sondern auch als Landeshauptmann
seine ganze Autoritat einsetzen werde, um die evangelische
Religion daselbst zu schiitzen, so ist es erklarlich, dass die
Brixner es am liebsten sahen, wenn bei geeigneter Zeit die
Hauptmannschaft iiber das genannte Gut auf eine andere,
verlasslich katholische Personlichkeit iibergehe.

Die friiher ervvahnte Bauangelegenheit bot nun will-
kommenen Anlass, eine Commission nach Veldes abzusenden,
die laut ihrer Instruction sich nicht nur mit dieser materiellen
Angelegenheit, sondern zunachst mit der Untersuchung der
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religiosen Zustande zu befassen hatte. Die brixen'schen Ab-
gesandten, Mathias Wert\veia, Domherr, und Wolf Soll (auch
Sell) von Aichperg, furstbischof licher Rath, erhielten am
26. Februar 1572 von dem Cardinal die bestimmte Weisung,
zu constatiren, ob der bisherige Seelsorger zu Veldes «taug-
lich», welcher «Gescbicklichkeit> zum Amte und welchen
Lebensvvandels er sei. Es ware namlich bekannt geworden,
dass der Gottesdienst in Veldes seit langerer Zeit, namentlich
bei «Unserer Lieben Frau im Werth», in Verfall gerathen.
Solle dies Geriicht sich bewahrheiten, so miisse der Unvviirdige
stracks durch einen »tauglichen katholischcn» Priester ersetzt
werden. Dass die genannten Commissare nicht bloss von
bisclioflicher Seite mit Instructionen, sondern auch von Krain
aus mit bestimmten Informationen iiber die Veldeser Religions-
verliiiltnis.se verschea wurden, istklar; ervviesen erscheint hie-
bei, dass nicht nur der Laibacher Dompropst Reutlinger in
diesem Sinne thatig war, auch der Pfarrer von Assling, Mathias
Raban (Roban), tritt als Vertrauensmann der Brixner Send-
boten in den Vordergrund; letzterer handelte hiebei als pra-
sumtiver Nachfolger Faschanks wohl im unmittelbaren per-
sonlichen Interesse.

Am 4. Marz trafen die Commissare in Veldes ein und
meldeten, da sie Auersperg daselbst nicht antrafen, ihre An-
kunft letzterem nach Laibach. Derselbe antwortete nach zwei
Tagen mit der hoflichen Entschuldigung, dass er des Land-
rechts und anderer Berufspflichten wegen nicht personlich
sich nach Veldes verfugen konne, und wies sie an seine Be-
stellten daselbst. Nichtsdestoweniger trug er der iiblichen Sitte
insoferne Rechnung, als er sie ersuchte, zum Abend- und
Friihmahle ihn in den nachsten Tagen zu Laibach aufzusuchen.
Das betreffende Schreiben mit seiner lakonischen Kiirze (es
umfasst etwa eine Drittelseite) ist ein treues Spiegelbild dessen,
was in Herbards Seele vorgieng, er ahnte, oder besser gesagt,
wusste wohl, welche Bedeutung das Erscheinen der Gesandten
fiir ihn und den Besitz von Veldes habe. Ist es doch be-
zeichnend genug, dass die letzteren sofort ihre Ankunft dem
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Laibacher Bischofe meldeten und mit dcm friiher genannten
Dompropst Reutlinger in Verbindung tratcn. Derselbe ausserte
auch brieflich unverhohlen seine Freude iiber deren Eintreffen
und verspricht, am 18. Marz 1572 sich personlich in Veldes
einfinden zu wollen.2'J

Den ersten Stein des Anstosses fanden die Brixner
Gesandten beziiglich der Propstei «Unserer lieben Frau im
Werth», welche allerdings seit einigen Jahren von Herbard
vernachlassigt worden und deren Einkiinfte er eingezogen
hatte. Doch suchte sich derselbe beziiglich dieser Verhaltnisse
in der Zuschrift vom 15.Ma.rz d.J. an die Commission moglichst
zu rechtfertigen. Er erwahnt, dass in der Ermanglung eines
geeigneten Priesters er durch Kaplane von Lees und Rad-
mannsdorf habe den Gottesdienst besorgen lassen, und stellt
die Einziehung der Propsteigiiter als eine mit Wissen und
Willen des Cardinals durch dessen Abgesandten Rumbl vor-
genommene Rechtshandlung dar. Bei dem Ausgleiche zwischen
dem bischoflichen Besitz und dem Antheile des Stiftes an
Veldes sei ihm die Propstei in den Bestand einverleibt worden,
vvogegen er die Verpflichtung iibernommen hatte, die auf
dieselbe entfallenden Steuern und Abgaben zu entrichten. Auch
hatte die so lange vernachlassigte Propstei an bedeutenden
Riickstanden von Abgaben und Geldleistungen gelitten, die
er alle tibernommen und beglichen habe, so dass er ein be-
deutendes Guthaben auf selbe besitze. Aus diesen Griinden
sei es schwer und unbillig, sie \viederum von der Bestands-
herrschaft zu trennen.

Es ist einleuchtend, dass derlei Envagungen und Aus-
einandersetzungen die deutlich umschriebenen Absichten und

22 Hiebei aussert er einen sclnvervviegenden Verdacht beziigUch der
Gegenpartei. Er erklart namlich , dass ein schriftliclier Verkehr unsicher sei,
da etwa, «wie niir zuuor geschehen, die brieff in frembde handt khamen vnd
dieselb verhalten werden». Weiter unten komnit er im selben Schreiben nocli
einmal auf «dergleichen vngebiirlidien Practikhen« zti sprechen. Es ist dieser
Amvurf wohl nur von dem leidenschaftlichen Ilasse dictirt, wenigstens liegt
keinerlei Beleg und Anzeichen vor, als ob die herrschende evangelische Partei
mit ungebiirliclien Mitteln den Schriftemvechsel ihrer Gegner gestort hatte.
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Auftrage Wcrt\vdns und scines Genossen nicht umstimmen
konnten. Das Schicksal Faschanks war besiegelt, er musste in
kiirzester Zeit die bisherige Statte seines Wirkens verlassen.21

Trotz dcr Bemiihungen der massgebenden Kreise, voran
Auersperg und Dietrichstein, und trotz seines Versuches, nacb
dem Abzuge der bischoflichen Commissare wieder nach Veldes
zuriickzukehren, musste er der Gevvalt des Cardinals weichen,
und Herbard gerieth dabei in die sicherlich peinliche Zwangs-
lage, gegen seine Ueberzeugung und Stellung als Landes-
hauptmann der evangelischen Landschaft diesen Befehl als
bischoflicher Gewalttrager zu Veldes selbst ausfuhren zu
miissen. Wiewohl die krainischen Landstande gegen das
Vorgehen des Brixner Bischofs einen Protest einlegten, so
half begreiflichenveise ein solcher nichts, sondern brachte
Auersperg neuerlich in eine Pflichtencollision, in welcher er
aber seinen mannhaften Charakter in der Weise bewahrte,
dass er keinesvvegs seinen religios-politischen Standpunkt dem
materiellen Interesse — der Erhaltung von Veldes — opferte.

Unter diesen Umstanden ist es selbstverstandlich, dass der
Bericht der Brixner Commissare kein fiir den bisherigen Be-
standsinhaber giinstiger sein konnte. In demselben24 wird nicht
nur die Nothwendigkeit einer durchgreifenden religiosea Reform
durch Entfernung des gefahrlichen Faschank und Einsetzung
des friiher ervvahnten Raban in die Propstei betont, sondern
auch in sonstiger Beziehung, namentlich in der ofters be-
riihrten Bauangelegenheit, mancher Anstand und mehrfaches
Bedenken hervorgehoben, so dass es nicht wundernehmen
kann, wenn das Brixner Stift jetzt die Zeit fiir gekommen
erachtete, energisch gegen Herbard vorzugehen und ihm den
weiteren Bestandsbesitz auf Veldes aufzukiinden.

Am 24. November 1572 schrieb der Cardinal aus Cava-
lese, unmittelbar vor Antritt einer Romreise, dem Coadjutor,

23 Das Nahere hieruber sieh bei Dirnitz., «Geschichte Krains», III.,
p. 23 und ff.

2i Sieh Beilage IX.
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dass er leider gefunden, Herbard sei den «verdamblichen
Yrthumben vnnd Sectyreien» anhangig und venvandt, und es
werde «der Religion halber durch die finger gesehen*. Trotz
sonstiger Gewogenheit fiir seinen Vervvandten sei er deshalb
bemiissigt, die Hauptmannschaft auf Veldes demselben aufzu-
kiinden, da die Sache den heiligen Glauben betreffe und er
bei allen katholischen Fiirsten und Leuten in schvveren Ver-
dacht fallen miisse, wenn er noch langer einem solches
Aergernis erregenden Zustande ruhig zusehen wolle."5 Am
i3.December theilten die «Statthalter, Hauptmann und Rathe»
des Brixner Bisthums unserem Herbard die verhangnisvolle
Botschaft in einem kurzgehaltenen Schreiben mit, unter der
Weisung, die Herrschaft und das Schloss mit Georgi des
nachsten Jahres gegen Empfangnahme der darauf haftenden
Pfandsumme zu iibergeben.

Herbard traf die Nachricht sicher nicht ganz unerwartet,
wir wissen sogar, dass er noch am 27. November ein Schreiben
an den Cardinal durch eigenen Boten abgefertigt hatte, wel-
ches aber demselben nicht mehr vor der Reise nach Rom
zugestellt werden konnte. Wir \verden keinen Irrthum begehen,
wenn wir annehmen, dass der Inhalt dieses nicht vorliegen-
den Briefes sich um dieselbe Angelegenheit drehte.

Auersperg befand sich in dieser kritischen Zeit in Wien.
Nicht bloss dienstliche Angelegenheiten, die Grenzvertheidi-
gung betreffend, hatten ihn an das kaiserliche Hoflager ge-
fiihrt, es handelte sich hiebei auch um Familienverhaltnisse,
namlich um die geplante Vermahlung seines altesten Sohnes
Christoph mit Anna von Maltzan. Unter diesen Umstanden
traf die entscheidende Wendung Herbard besonders schmerz-
lich, und er liess auch kein Mittel unversucht, um das drohende
Scheitern seines Lieblingsprojectes womoglich zu verhindern. Zu-
nachst wandte er sich am 27. Janner 1573 an seinen Schwager,
den Coadjutor, um seiner Gekranktheit iiber die ihm zuge-
kommene Aufkiindigung Ausdruck zu geben. Er erklart, bei

Der \VortIaut dieses Schreibens bei Sinnncher, VII., p. 664.
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seiner so vielfach vom Vaterlande in Anspruch genommenen
Beschaftigung und seiner \veitverzweigten Thatigkeit zu des
Reiches Nutz und Vortheil keinesfalls imstande zu sein, den
gevviinschten Uebergangstermin, Georgi 1573, einhalten zu
konnen, und bittet gleichzeitig um womogliche Zuriicknahme
des so harten Bescheides. Noch einmal betont er, dass nicht
Eigennutz ihn zu diesem Schritte bewege, sondern die treue
Vatersorge fiir seine Kinder, und zeigt endlich an, dass selbst
der Kaiser, der ifim wohlge\vogen, mit Umvillen vernommen,
welch schlimmen Streich ihm der Cardinal gespielt. That-
sachlich \vandte sich Auersperg an diese hochste Autoritat,
die ja, wie bekannt, der evangelischen Lehre nicht abhold
gesinnt vvar und die Dienste des ruhmgekronten Feldherrn
vvohl zu wiirdigen verstand. Die personliche Amvesenheit
des Bittstellers am Hofe liess einen giinstigen Erfolg eines
derartigen Schrittes umso eher erhoffen, und so erfahren wir,
dass Hcrbard in einer an den Kaiser gerichteten Eingabe sich
bei demselben um Vermittelung bevvarb. Er erinnert in diesem
Schreiben \vieder an die vervvandtschaftlichen Beziehungen
z\vischen ihm und dem Cardinal, dessen seinerzeitige Gnaden-
versicherungen und seine so erspriessliche Thatigkeit als Vel-
deser Hauptmann. Von der religiosen Frage freilich, die den
Kernpunkt der Angelegenheit bildet, macht unser Held auch in
diesem Schreiben keine Envahnung; er mochte wohl fiihlen,
dass nach dieser Seite hin seine Rechtslage am unsichersten
sei, und vermied es iiberhaupt, auf eine Discussion dieser
heiklen Sache einzugehen, weil sie ihm, als iiberzeugungstreuen
Protestanten, in keinerlei begriindeter Beziehung zu seinen
Privat- und Besitzverhaltnissen zu stehen schien.

Maximilian II. entschloss sich thatsachlich, dem Begehren
des vielverdienten Kriegsmannes und tapferen Grenzverthei-
digers zu entsprechen, und richtete ein eigcnhandiges Schreiben
an dcn Cardinal, derselbe moge die Zuriicknahme seiner ge-
troffenen Verftigung anordnen.'2" Dass selbst des Monarchen

26 Den Wortlaut dieses kaiserlichen Intercessionsschreibens sieli Beilage X.
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Vennittelung fiir Aucrsperg kcinen Erfolg bei dem Cardinal
hatte, entnehmen wir aus des letzteren Schreiben an den
Coadjutor Spaur vom 19. Februar 1573, worin er mittheilt,
er sei «sonnst dem Freiherrn von Auersperg mit gnaden vnd
guettem wolgenaigt», und es ware ihm selbst nicht lieb, diese
Verfiigung treffen zu mtissen, doch sei er dazu gezwungen,
«dieweyl vnns Ambts vnd gewissens balber vnuerantwortlich,
Ainen, der mit den verfuerischen Secten befleckht vnd vnsern
allgemainen alten waren heyligen Catholischen glauben vnnd
Religion widenvertig vnd absonnderig ist, zu vnserm Haubt-
man vnnd vnsere vnderthanen zu regiern, also bewisster
dingen, zu gedulden oder zuezusehen.*

Nichts kennzeichnet die hohe Achtung, welche Kaiser
Maximilian II. unserem Helden entgegenbrachte, so sehr und
liefert einen so deutlichen Beweis von dem grossen Ansehen,
in dem derselbe beim kaiserlichen Hofe stand, als die That-
sache, dass der ervvahnten kaiserlichen Fiirsprache noch eine
zvveite, eindringlichere folgte. Am 26. Mai 1573 vvandte sich
der Monarch nochmals an den Trienter Cardinal, um fiir Auers-
perg die Beibehaltung der Veldeser Herrschaft durchzusetzen.27

Diesmal geschieht auch der wesentlichsten Schwierigkeit, der
religiosen Frage, Erwahnung. Der Monarch betont, dass es
wohl keine Herrschaft im Lande gabe, bei welcher die Be-
sitzer so wenig sich mit kirchlichen Dingen zu befassen hatten,
als in Veldes. Die Pfarre unterstehe Radmannsdorf und die
Propstei auf der Insel direct dem Brixner Capitel. Zudeni hatte
selbst Erzherzog Karl, der Landesherr, verordnet, dass niemand
der Religion halber gehindert werden sollte, und auch der
bisherige Bestandsinhaber selbst sich keinerlei Eigenmachtig-
keit in religiosen Dingen erlaubt.

Erst nach etwa zwei Monaten, am 16. Juli, beantwortete
Christoph von Modrusch das kaiserliche Schreiben, und zwar,
wie vorauszusehen, abschlagig. Er wiederholt darin die uns
bekannten Erwagungen und Griinde, versichert, dass einzig

27 Sieh Beilage XI.
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und allein die religiose Haltung Hcrbards ilm zu dem unlieb-
samen Schritte gezivungen und er sich nach Ueberzeugung
und Gewissen als katholischer Kirchenfiirst zu keiner Zuriick-
nahme entschliessen konne.

Diese Entscheidung war umso begreiflicher, als der
Bischof bercits sich eines Nachfolgers in der Hauptmannschaft
Veldes versichert hatte, und zwar in der Person des Hans
Josef Lenkovitsch zum Freyenthurn, der nicht nur als gut
katholisch, sondern auch sonst «taugenlich und qualificiert> fiir
dieses Amt galt. Bereits am 14. Marz hatte Christoph von
Modrusch aus Rom an den Coadjutor seine diesbeziigliche
Willensmeinung geschrieben und angeordnet, dass beziiglich
der Einantwortung und Uebergabe von Veldes das Nothige
angeordnet werde, und am 19. Mai wurde der Uebernahms-
commission seitens des Brixner Capitels die betreffende Voll-
macht ausgestellt. Die brixen'schen Sendboten erschienen that-
sachlich schon Anfangs Juni in Veldes, um daselbst ihres
Amtes zu vvalten, doch fanden sie Herbard von Auersperg
nicht vor, da er noch immer in Angelegenheiten seines
Amtes als Landeshauptmann und Obristleutenant der Grenz-
vertheidigung in Wien \veilte; die in Veldes amvesende Gattin
erklarte sich begreiflichenveise nicht berufen und ermachtigt,
in der Ab\vesenheit ihres Mannes et\vas vorzunehmen, und
vertrostete die bischofiichen Gesandten auf die baldige Ankunft
ihres Gatten. Diese Verzdgeruug der Uebergabe erregte
jedoch das Missfallen des Cardinals in hohem Grade. Am
8. Juli theilt er dem Coadjutor mit, er habe mit Befremden
vernommen, dass Auersperg, wenn er nicht personlich in
Veldes erscheinen kdnne, fiir keinerlei Vertretung durch einen
Bevollmachtigten Sorge getragen und dadurch «zu ungebiihr-
licher Verlangerung und Aufhaltung Anlass gegeben«. Er
erklart noch einmal mit Entschiedenheit, dass die Einant-
wortung des Gutes nunmehr sobald als moglich zu ge-
schehen habe.

Herbard eilte begreiflicherweise nicht allzusehr, dem
Begehren der Brixner zu entsprechen; der wetterharte, kampf-
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gestiihlte Manu fuhlte zwar, dass die Behauptung der Bcstands-
inhabung fiir ihn eine verlorene Sache sei, doch gab er seinen
Lieblingsplan noch in diesem Stadium nicht vollig auf, sondern
anderte nur seine Taktik. Er trat an den Bischof jetzt mit
Kaufsantragen heran imd wahlte beziiglich der Uebergabe das
Dilationsverfahren wohl hauptsachlich aus dem Grunde, um
die "VVirkung seines am 9. Marz 1573 an das Capitel gelangten
Kaufangebotes abzuwarten.

In demselben erklart er, die Herrschaft Veldes um den
Betrag von 36.000 fl. ins Eigenthum iibemehmen zu wollen,
ja, erbietet sich sogar, die Halfte seiner darauf liegenden Be-
standssumme von 4300 fl. als eine «Ehrung» dem Stifte zu
iiberlassen. Der Kaufschilling sollte zur Halfte schon zu
Georgi 1574, der Rest ia drei darauf folgenden Jahresraten
erlegt werden.

Der Cardinal gieng jedoch ia einc sachliche Behandluag
dieses Angebotes gar nicht ein, ja, konnte es vielleicht nicht
einmal, da die hmvischen laufenden Verhandlungen mit Lenko-
vitsch bereits abgeschlossen waren. Von demselben liegt ein
schon im April ausgestellter Vertragsentwurf vor, in \velchem
derselbe sich nicht nur verpflichtet, fiir die Innehabung der
Veldeser Herrschaft ein jahrliches Bestandsgeld von 600 fi.'iH

zu entrichten, sondern auch in sonstiger Beziehung jene Punkte
genau einzuhalten verspricht, die bei Auerspergs Bestandschaft
Anlass zu Klage gegeben. So verpflichtet er sich z. B., stets
personlich im Veldeser Schlosse Aufenthak zu nehmen und
niemals zu gestatten, dass ein Veldeser Unterthan oder Be-
diensteter der evangelischen Religion sich zuvvende. Das vor-
sichtig gewordene Capitel schaltete in diesen Entwurf sogar

28 Der vorliegende Entwurf weist zahlreiche Correcturen , nieist Ver-
seharfungen, zu Gunsten der Brixner auf, dieselben diirften wohl sicher aus
der Feder des bischoflichen Anwaltes stammen. So eischeint die Bestands-
summe auf 900 fl. geandert. Im Originalrevers vom 22. Mai 1574 erscheint
obige Ziffer ivieder eingestellt, ein Beweis, dass die versuchte bedeutende
Steigerung von Lenkovitsch nicht angenommen wurde.
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die Clausel ein, dass Lenkovitsch sofort der Hauptmannschaft
verlustig \viirde, sofern er sich der evangelischen Lehre ergebe.

Da an eine friihere Uebergabe des Gutes bei der noch
bis in den Herbst wahrenden Abvvesenheit Herbards nicht
zu denken \var, so hatten die Brixner Commissare den
29. September 1573 als Termin fiir diesen Act angesetzt.
Doch auch diese Frist einzuhalten, erklarte derselbe fiir un-
moglich. Am 10. September schreibt er an seinen Schvvager,
den Coadjutor, dass es ihm hauslicher Verhaltnisse \vegen
ganz unmoglich ware, darauf einzugehen, da die Hochzeit seines
Sohnes auf den 4. October angesetzt sei und er deshalb VVien
nicht verlassen konne. P> berief sich hiebei auf die dem
Thurn'schen Ehepaare seinerzeit gleichfalls gevvahrte mehr-
fache Terminverlangerung und erklarte, zumindest eine gleiche
Beriicksichtigung verdient zu haben. Auch eine andere An-
gelegenheit findet in diesem Schreiben ihre Erorterung. Der
Cardinal Christoph hatte bereits in dem ablehnenden Antvvort-
schreiben auf die kaiserliche Intercession die Erklarung ab-
gegeben, dass cr bcreit sei, als Be\veis seiner VVillfahrigkeit
und Gnade dcm abtretenden Hauptmanne von Veldes eine
«verehrung vnd schannkhung* von 1000 fl. zu verabfolgen.
Dieses Angebot \var selbstverstandlich, wohl hauptsachlich
zum Zvvccke einer rascheren Abwicklung der Sache, auch
Herbard mitgetheilt worden, doch weigerte sich derselbe an-
fangs, die Abfindungssumme anzunehmen. Seinem Befremden
tiber eine derartige Zumuthung gibt er in dem obcn ervvahnten
Schreiben deutlichen Ausdruck: «Dann der 1000 fl. halber,
da halte ich meines Thails vil mer auf hohe Erliche Freund-
schafften als auf Geldt, darum ich mein lebenlang nit pedacht
bin vmb Einich geldt, geschiveigens vmb die Angepotene
Thausend Gulden eine solche Erliche Freundschafft, als die
Herren von Modrutsch vndt die Herrn von Spaur hinzeschlagen
vnd gewis, Gott der Herr vvole mich vor solchen vnd merern
pehietten vnd wil auch hinwiderumen gar khain gedankhen
haben, das mier oder den Mainichen ein solches pegegnen
soldo Dca beriihmten Helden und hochverdienten Wiirden-
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trager des Landes Krain krankte wohl die Form, in der man
seine um die Ordnung der wirtschaftlichen Verhaltnisse von
Veldes ervvorbenen Verdienste entlohnen wollte, und wohl
auch die Zumuthung, dass das Brixner Capitel ihn, wie
andere gewinnsiichtige Naturen, durch eine angebotene Geld-
summe gefugiger zu machen versuchte. Doch siegte auch
in dieser Beziehung bald die kiihle Berechnung und die Fiir-
sorglichkeit fiir die materielle Lage seiner Familie iiber die
ritterliche Empfindlichkeit. Da der Cardinal durch sein An-
erbieten gevvissermassen selbst Herbards Anspruch auf eine
Schadloshaltung gelegentlich der Herausgabe von Veldes zu-
gegeben liatte, so liess derselbe den giinstigen Zeitpunkt nicht
ungeniitzt verstreichen, um wenigstens einigen Vortheil aus
der eben nicht mehr aufschiebbaren Abtretung des Gutes zu
ziehen. Am i. November schreibt er an seinen Schwager,
«dass er, nachdem man keiner seiner Einwendungen und Vor-
stellungen Rechnung trage, sich ins Unvermeidliche zu fiigen
gedenke und bereit sei, Veldes am St. Georgs-Tage 1574 ab-
zutreten. Doch miisse er nicht nur auf der sofortigen Bar-
zahlung seiner darauf haftenden Bestandssumme von etwa
4000 fl., sowie auf der Leistung der freiwillig angebotenen Ent-
schadigung von 1000 fl., sondern auch auf der Riickstellung
aller den Veldeser Unterthanen zur Leistung ihrer Abgaben
vorgestreckten Gelder sowie der Richtigmachung aller riick-
standigen Zinse und Abgaben bestehen. Zudem verlangte er
behufs Ankaufes des Gutes Adelsberg vom Brixner Capitel ein
unverzinsliches Darlehen von 10.OOO fl., vvelches auf seine Bc-
sitzungen sichergestellt werden kdnnte und in sechs aufein-
ander folgenden Jabresraten zur Tilgung kame. Unter diesen
Bedingungen wolle er dem Begehren des Cardinals keinen
Widerstand mehr entgegensetzen und spreche den VVunsch
aus, .lieber zw paiden Thailen in guottem von einander' zu
kommen.»

In dieser Erklarung hatte somit Auersperg ausdriicklich
auf die Veldeser Herrschaft Verzicht geleistet, und die \veiteren
Verhandlungen mit dem Cardinal drebten sich nur mehr um
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die fiir Herbard freilich hochst wichtige Entschadigungs-, bc-
ziehungsweise Darlehensfrage.

Auersperg hatte seine Anspriiche an den Cardinal wahr-
lich nicht niedrig gestellt, wir miissen annehmen, dass er als
kluger Mann wohl wusste, dass die Brixner unter keinen
Umstanden auf alle seine Forderungen sofort eingehen wiir-
den, weshalb er auch Solche Punkte darin aufnahm, welche
er im Laufe der Verhandlungen ohne Schaden fallen lassen
konnte. So geschah es auch; der Cardinal und das Capitel
hatten in Herbard bereits einen Mann kennen gelernt, der
nicht nur seinen Feinden auf dem Schlachtfelde wacker ent-
gegenzutreten, sondern auch seinen sonstigen Gegnern kraftig
Widerpart zu halten verstand. Da es denselben besonders aus
religiosen Griinden am Herzen lag, Lenkovitsch so bald als
moglich in die Veldeser Hauptmannschaft einzufiihren, so
setzten sie dem Begehren Herbards keinen principiellen VVider-
stand entgegen, sondern versuchten nur den Umfang der
gestellten Anspriiche zu ermassigen. Am 6. Februar 1574
ertheilt Cardinal Christoph aus Rom seinem Coadjutor die
Ermachtigung, mit Auersperg beziiglich eines Darlehens von
8000 fl., doch nur auf vier Jahre, zu verhandeln, wofern der-
selbe auf seine sammtlichen iibrigen Forderungen Verzicht
leiste, namentlich aber die angebotenen IOOO fl. Entschadigung
fallen lasse und keinerlei Ersatzanspriiche an die Brixner
stelle. Es ist begreiflich, dass die Verminderung des Dar-
lehenscapitals Aalass zu noch mehrmaligem Schrifteuvvechsel
zwischen beiden Parteien bot, aus den vorliegenden Acten
erhellt jedoch mit Sicherheit, dass Auersperg sich am 18. April
mit der genannten Summe von 8000 fl. zufriedenstellte und
sogar in warmen Worten seinem Schwager fiir das Zustande-
bringen dieser Concession dankte.2" Auffallend erscheint aber

29 <Dan der Sooo fl. dar!ehens haben, da pedangkh icli mich gegen
E. G , das Sy miers haben erlangt, wil auch darumen gar gern genuogsame
versicherung tliuen« etc. Original-Schreiben Herbavds unter obigem Datum
sieli Beilage XII.
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dieser Thatsache gegeniiber der Umstand, dass die von Radics
mitgetheilte,30 am 24. Juni T574 ausgestellte Schuldverschrei-
bung nicht diesen, sondern den urspriinglich geforderten Be-
trag von 10.000 fl. aufweist. Auch der sonstige Inhalt dieser
Urkunde macht klar, dass in der Zwischenzeit inbetreff des
genannten Darlehens manche Veranderungen stattgefunden.
Wir erfahren, dass der Coadjutor nur die Halfte der Summe
auf Rechnung des Brixner Bisthums iibernahm, \vahrend den
Rest der Tiroler Edelmann Christoph Freiherr von VVolken-
stein vorstreckte. Auch wurde die Riickzahlungsfrist auf fiinf
Jahre festgesetzt, wogegea Herbard ausdriicklich auf alle son-
stigen Zinsersatze und nachtraglichen Entschadigungen ver-
zichtete.

Einen angenelimeren Eindruck als die erwahnten Ver-
handlungen macht auf uns der milde, versolmliche Ton, der
in diesem letzten Stadium der Auersperg-Brixner Beziehungen
aus den gevvechselten Schriftstiickcn erklingt. Neuerdings ver-
sichert (6. Februar) der Cardinal scincn Schvvager der unge-
minderten personlichen Gewogenheit und erklart noch einmal
mit Nachdruck, dass nur die Pflicht scines lieiligen Amtes
ihn zu dem unangenehmen Schritte gezwungen habe. Auch
lasst er nicht undeutlich die Hoffnung durchblicken, dass die
Zukunft den Lieblingswunsch Herbards immer noch in Erfiil-
lung bringen konnte, wenn namlich er oder einer seiner Sohne
zum katholischen Glauben zuriickkehre. Dass diese Acusse-
rung nicht etwa nur Hoflichkeitsphrase war, die zudem bei
dem vorliegenden Stande der Sache leicht als eine nichts-
sagende Vertrostung aufgefasst werden konnte, sondern dass
darin wirklich die Ueberzeugung des Cardinals und Coadjutors
sich ausserte, entnehmen wir aus der Thatsache, dass in dem
definitiven Vertrage mit Lenkovitsch, der am 22. Mai 1574
abgeschlossen wurde, eine besondere Bestimmung denselben
verpflichtet, im Falle der Rekatholisirung der Auersperge dieser
Familie die Pfandherrschaft und Hauptmannschaft zu Veldes
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wieder einzuraumen.'" Auch Herbard lasst in dem letzten
Schriftstiicke jenen herben. bitteren Ton vcrmissen, den er
in den Jahren 1572 und 1573 nicht selten angeschlagen, und so
beriihrt uns die vornehme Weise, in welcher die durch die Ver-
haltnisse heraufbeschvvorenen Zvvistigkeiten unter den sonst in
dem freundschaftlicbsten Verwandtschaftsverhaltnisse stehen-
den Personlichkeiten in mannhafter Weisc geschlichtet werden,
ausserst wohlthuend.

Die thatsachliche Uebergabe von Veldes wurde am
3. Mai 1574 unter personlicher Anwcsenheit Herbards vor-
genommen; das diesbeziigliche Memoriale an die bischoflichen
Commissare theilt uns mit, dass hiebei nicht nur die fallige
Pfandsumme an Auersperg entrichtet, sondern demselben (iber-
dies gestattet \vurde, zur Einbringung allfalliger Zinsriickstande
einen Sachwalter nach Veldes zu schicken, der unter dem
Schutze der neuen Herrschaft ungehindert die berechtigten
Forderungen seines Herrn eintreiben konnte. Auch die naheren
Stipulationen beziiglich des Darlehens an Herbard wurdcn
hiebei verhandelt und zu Ende gebracht.

Dass auch nach der erfolgten Uebergabe unser Held
den Gedanken an eine mogliche Erwerbung der abgetretenen
Herrschaft nicht aufgab, sondern mit grosster Zahigkeit Mittel
und Wege suchte, diesen Lieblingsplan in der Zukunft zu
verwirklichen, beweisen zwei Projecte, die er noch im October
und November desselben Jabres dem Brixner Bisthume
vorlegte.

31 «So soll vnd \vill ich dem \volgedachten Freiherrn zu Auersperg,
wofern er sambt seinera Khgemahl vnd kliinder von dem sectischen Glauben
abfuelle vnd sich zu dem alten waaren Catholischen glauben in der Zeit be-
kherten gegen erlegnng des hernach begriffnen Pfantschillings gemelter Haubt-
manschafft vnd Herrschafft Veldes abzetretten vnd Ime Freyherrn diselb ein-
zeraumen hiemit schuldig vnd verbunden sein.» Thatsiiclilich erhielt Wolf
Engelbert Graf von Auersperg und Gottschee unter dem Bischof Anton Krosin
(1647 bis 1663) neuerdings die Hauptmannschaft von Veldes, wie ein vor-
liegender undatirter Vertiagsentvvurf zeigt, docli auch diese Bestandschaft war
nicht von Dauer.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 13
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So bedeutungslos alle diese Anstrengungen auch in
Wirklichkeit waren, so verdienen sie doch hier erwahnt zu
werden, da sie uns einen Bevveis von der riistigen Schaffens-
kraft Herbards geben, der inmitten der drangenden Kriegs-
ereignisse, inmitten der vielfachen Thatigkeit als Landeshaupt-
mann nicht miide wurde, neue Plane zur Erhdhung seines
Wohlstandes zu ersinnen. Der erstere Vorschlag betrifft den
Austausch der Herrschaft Veldes gegen eine bei der kaiserlichen
Kammer aushaftende Forderung Auerspergs im Betrage von
40.000 fl.; Herbard hatte durch Vorschiisse, liegen gebliebene
Besoldungen u. dgl. sich eine so hohe Summe daselbst im
Laufe der Zeit erspart, welche freilich bei den bekannten
Finanzndthen der Regierung nicht fliissig gemacht werden
konnte, jedoch mit 7 % verzinst iverden sollte. Ob auch
diese Zinsenzahlung regelmassig oder iiberhaupt eingehalten
wurde, ist wohl nicht nachweisbar, doch scheint es unwahr-
scheinlich, da die Brixner den Vorschlag, durch Uebernahme
dieser Forderung die Rente fiir den Veldeser Besitz auf
2800 fl. zu erhohen, nicht einmal einer Erwagung wert fanden.
Der zweite Versuch Herbards, Veldes fiir sich zu erwerben,
schlug einen Tausch unseres oft erwahnten Gutes mit den
Langenmantel'schen Besitzungen in Tirol vor, indem die letzteren
um das genannte Kammercapital angekauft und dem Brixner
Bisthume fiir Veldes zugeeignet werden sollten. Begreiflicher-
weise hatte auch diesmal das Brixner Stift keine Veranlassung,
auf eine weitere Verhandlung in dieser Angelegenheit einzu-
gehen, fiir dasselbe war die Sache endgiltig zum Abschluss
gebracht.

Auch Herbards vveitere Bemiihungen, das Verlorene auf
irgend eine Art wieder zu gevvinnen, fanden rascher, als es
irgend jemand erwartet, ihr Ende; schon am 22. September 1575
fallt unser Held zu Budaschki in heldenmiithigem Kampfe
mit den Tiirken.

So sehen wir, dass Auerspergs rastlose Thatigkeit fur
die Ervveiterung und Mehrung seines Familienbesitzes, trotz
seines sonstigen Gliickes in dieser Beziehung, betreffs der
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Veldeser Herrschaft zu keinem giinstigen Erfolge fiihrte. Die
Ursachen dieser Thatsache liegen, wie wlr gesehen, einerseits
in dem Umstande, dass Herbard bei seinem ruhm- und miihe-
vollen Berufe als Grenzvertheidiger nicht imstande war,
seine ganze Aufmerksamkeit und Kraft diesem Unternehmen
zu widmen, anderseits aber zumeist in der Verschiedenheit
der religiosen Parteistellung, die zwischen ihm, dem Verfechter
evangelischer Interessen, und dem Eigenthiimer der Herrschaft,
dem Rrixner Capitel, bestand.

Es erscheint klar, dass das letztere, sobald es die
Ueberzeugung gewonnen hatte, Auersperg vertrete auch als
Veldeser Hauptmann den Standpunkt des Protestantismus,
alles daran setzte, um eine Veranderung beziiglich der Veldeser
Pfandschaft herbeizufuhren und selbe in gut katholische Hande
zu bringen. Der zwingenden Macht der Verhaltnisse und der
unabanderlichen Consequenz, dass ein geistliches Gut nur im
Sinne und nach dem Willen seiner Besitzer verwaltet werden
solle, konnte auch eine so kraftvolle Natur, ein so energischer
Charakter wie Herbard nicht widerstehen, jedoch das allen
seinen diesbeziiglichen Anstrengungen zugrunde liegende Motiv,
die Vermehrung seiner Hausmacht, hat in der Folge ander-
warts glanzende Erfiillung gefunden; die spatere Stellung der
Auersperge unter Oesterreichs Adelsgeschlechtern hat die
kiihnsten Plane des ruhmreichen Ahnherrn verwirklicht.

Beilage I.

Herbard Freiherr von Auersperg an Hans Thomas Freih.
v. Spaur und Valor, Coadjutor des Stiftes Brixen.

Wolgeborener genediger Herr vnd schwager! E. G. sein jeder
zeit mein beflissen ganz gueth wilig diennst beuor. Nachdem ich
verschiner zeit meinen genedigisten fuersten vnd H. Cardinalen durch
aignen potten geschriben vnd aufs vnderthenigist gepethen mir,
meiner lieben hausfrau, E. G. schwester, auch vnseren sunen die

13*
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herschafft Fols, so in disem landt Crein ligendt vnd dem Stift
Prixen vntenvorfen, noch ausgang der Jaren, so weylandt H. Chri-
stoph Frh. zw Khreig seligen verschriben sein \vorden, abzulosen
genedigist vergunen auch hiervber E. G. in Namen vnd vomvegen
E. G. schwester, meiner lieben hausfrauen aufs fleisigist gepethen,
vm vnsertvvegen bemueth ze sein vnd die handlung dahin bej
I. H. F. G. zw solicitieren, damit derhalben ein wilbrief erlangt auch
neben der Copj des Reuersbriefs, so gedachter H. v. Kreig seligen
geben, herob geschikht wurd; weil aber pisher der pot nit khomen
vnd mir nit bewist ob die schreiben vberantwort sein worden oder
nit, vnd sonderlichen flirsorg trag, damit nit der poth in den leifen,
so ein weil zeit oben gewest, aufgehalten sein vvorden, hab ich nit
vmbgeen mogen meinen diener abzufertigen vnd nochmals I. H. F. G.
zu schreiben vnd zupitten, damit mir also soliche herschafft Fels
nach ausgang der Jaren, wie vermeldt, abzulosen vergundt, auch
derhalben mir ein verfertigter \vilbrief neben der Copj des Reuers
vberschikht wurdt; weil dan E. G. bei hochgedachten meinen gene-
digisten herrn hohlichen zw hof, vnd E. G. ein gueter befilrderer
vnd solicitator sein mdgen, ist abermal mein, meiner lieben haus-
frau E. G. schwester fleisig vnd freundlich pitten, E. G. wol die
handlung pej meinem genedigisten H. dahin dirigieren, damit die
obenangezaigt herschafft Fols nach ausgang der verschribenen Jaren,
abzulosen vergundt vnd deswegen pej raeinen diener ein gefertigter
wilbrief mit Einschlus des Reuers Copj herab geschikht wurdt, das
wil ich als ein gehorsamer E. G., vngespart ales vermugens, vnuer
dient nit lassen. Es gebiert sich \vol damit ich mich zuuor gegen
meinen genedigisten H. dann gegen E. G. vnd anderen Herrn
vnd Freundten als pilichen erzaigen soll, so khan ichs doch in
warhait diser weil nit anthern aus vrsachen das taglichen einfal
des turkhens zubesorgen vnd sonders weil ich die haubtmannschafift
vber die geriisten phardt angenomen hab, derselben \varten muss,
pitt derhalben E. G. mich entschuldigt zuhaben, mich auch inson-
derhait pej meinem genedigsten fiiersten vnd Herrn zw entschul-
digen; hierait pin ich E. G. gehorsaraer diener, daneben wir all
gott beuolhen. Datum Auersperg das 26. Junii des I552isten.

Herwarth Freyherr zw Auersperg.
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Beilage II.

Herbard von Auersperg an Hans Thomas Freih. v. Spaur,
Coadjutor in Brixen.

Hochenvierdiger, wolgeborener Genediger Herr, Euer Gnaden
sein Jeder Zeit mein gantz gehorsam guettivilig diennst zuuoran
beraidt. Ich Muess mich hiemit gegen E. G. warlich nit meiner
faulkhait halben, sonnder der grossen geschafft die ein tails die
Venediger, ein tails die Turkhen die Zeit meiner Inhabung diser
haubtmanschafft gegen mier vndt Meinen vntergebnen diennstvolkh
Auf Mor vndt Lanndt zuegericht vnd noch taglich z\v Raitten mit
ein Ander zu hetzen haben, entschuldigen, das Ich ein zeithor
E. G. nichts geschriben, vil weniger meinem zuesagen noch die
(unleserlich) geschikht; So aber E. G. vmb alle hanndlungen, der
nit ein, sonnder wol ein Thoplter Process sein moht, ein wissen
truegen, E. G. wurde mich damit entschuldigen lassen sein vndt
pitt E. G. meiner grobhait halben vmb verzeihung, dan es an denen
ortten nit Anders zuegeen khann, wie wols zu zeitten ein lustige
Maysen payss 32 ist.

Dann so vberschikhe ich E. G. zween (unleserlich) Riden, ob
die pey E. G. posser als hie laufen, war mir lieb, Ich trag aber
fiiersorg ich wer nit sonnders peston, daneben vberschikh ich auch
ein scblechts hetzkhleperl, wie mans hie pej vns gepraucht, ob das-
selb schon nit schon vnd guett, pitt ich allein E. G. disen winter
damit zuguethen zw nemen, den khunfftigen herbst wil ich mich
possern vndt vileicht ein schoners vndt possers E. G. zueschikhen.

Neus \veis Ich E. G. diser zeit nichts sonders z\v Schreyben,
als das disen herbst der Thurkh In dem fridlichen Anstanndt (In
welichen wier albegen mer verderben als auf Nemen) nit sonders
wol gehaust, dan der wascba von Ofifen In windisch Landt der
R. K. Mt. nitt mer als 7 hauser vnd befestigungen vndt aber 2 ode,
auf vnsrer granitz mit gewalt erphaudt, eingenomen, wie wol so-
liches Ist leicht gethan, weil gar khain gegenweer vil vveniger geldt
vorhanden.

Vngeuerlich vor 3 Wochen haben mier meine Vnthergeben
dienstleuth zimblich guett gefangen Thtirkisch Juden vndt andere

32 Wohl: Meisenbeize = Meisenjagd; humoristische Bezeichnung des
an der Grenze nie mlienden kleinen Krieges.
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'1'htirkisch kaufleith gepraht, acht Sy werden nit gar poss sein, dan
ich verhof, wo Sy mir Anders beleiben, ein guetten schlafftrunkh
dauon z\v Reisen, dan ich glaub Sy \verden sich vmb ein 3 oder 4
Thausendt Thukatten nit vers (?) lassen, \veil aber sich die
Venediger vndt Andere hafiftig darum annemen, dass solch gefann-
gene Auf Irem gepuett gefangen vndt genoraen sein \vorden vnd
derhalben pej der K. M. anhalten, dieselbigen \viederumen ledig
zuuerschaffen, \veis ich demnach noch nit, wie es z\vgeen wierdt,
Ich hof aber, ich wil mich hinaus hakhen, ein tails mit gerechtig-
khait, ein tails mit vnfueg, wie Ichs bekhomen wier mogen.

E. G. Schvvester meine liebe hausfra\v ist warlich ein zeit vast
schwach gevvest, aber Gott sej lob, gantz wiederumen frisch vndt
gesundt worden vnd weil Ich ein zeit In disen Thiirkhen gestropln (!)
pej H. Lengkhowitsch in feldt, piss alle sach viederutn gestillt wor-
den, peleiben hab muessen, hab Ich gemeldt mein liebe hausfravv
piss auf Jetzo nit herein firen mdgen, Jetzo aber wierdt Sy ein
weil hie haussen.

Sonnst weis ich E. G. Nichts sonnders zuschreyben, als Ich
thue mich sambt meiner lieben hausfraw vnd khinder E. G. gannz
gehorsarnblich beuelhen vnd pitt E. G. dieselbig wol also vnnser
in Treuen Ingedachtig sein, E. G. soll vnnser lebenlang getreue
diener an vns haben. Damit Gottes genade mit vns allen. Datum
Zengg den 12. Decembris Im 1555- J-

E. G. gehorsamer

H6rwartt Fh. zw Auersperg.

Beilage III.

Herbard Freiherr von Auersperg an Hans Thomas Freih.
v. Spaur, Coadjutor in Brixen.

Hochervvierdiger vndt wolgeborener Gnediger Herr! E. G. sein
iederzeit mein gehorsam beflissen guet \vilig diennst zuuoran beraidt.
Nachdem mir dan die herschafft Veldes auf sonder E. G. befurde-
rung vndt hoches anhalten von meines gnedigisten hern Cardinaln
Commissarien vndt gesannten eingeant\vortt worden, wil Ich also,
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dieselb (\veils doch nit anders sein khan) auf dits Jar meinem gne-
digisten Herrn zw gehorsamen gefallen, auf Raitung verwalten vndt
wie vvol es inir in Warhait vast beschvverlich, vndt wies E. G. selbst
zupedenkhen haben, schier schimphlichen, die Herschafft also wie ein
Ander gemeiner Phleger auf Raitung zuhalten, so wil ich doch
dits Jar was vbrigs thuen, verhof E. G. werde Mitl vnd weg von
meinetwegen gedenkhen, wye es etwo hinfiiran auf Iaidlichere Con-
ticion gepracht mocht \verden.

Dan weil ich iederzeit vndt nit vnpilich zue E. G. mein zue-
flucht gehabt vndt Noch Imerzue hab, khan ich demnach E. G. in
hohen gehorsamen vertrauen vnangezaigt nit lassen, das mier Jorg
Rumbl auf peuelh meines genedigisten Herrn die andre Instruction,
wie E. G. darumen wissen, fuergehalten, welich mir warlichen nit
wenig pefrembtung gepracht hatt, das mein gnedigister Herr, der
nun mein vndt meinen khindern ein Vatter vnd pluetsfreundt sein
solle, so gar vber die Massen ein vnerhortt begern thuett, namb-
lich das Ir Hch. F. G. genedigist vermelden, wo Ich yetzo S. Johans-
tag zue der Ersten phanndt Surna noch 20.000 glden, das also
die volig Phandtsuma 24.000 gldn erlege, so sollte ich der Herr-
schaft 48 Jar lanng vnuerait vnd vnabgelost Inen haben in soli-
chen verstand, das mir weitter khain Interesse dauon geraicht vndt
noch darzud die Haubtsuma von Jar zu Jar mit 500 fl abgetzogen,
das sich auch also nach Ausgang der 48 Jar das Haubtguett vnd
alle Phandt Suma abzalt vnd die Herschaft widerumen frey gelost
wurdt; Mit vermelden, wo ich auf dise pertinenda nit eingeen
wolde, so sey Ir Hochf. G. gesindt mit Andern zue peschliessen
vndt mir vndt meiner Hausfrau zue etwas Ergotzlichkheit nach
ausgang dises Jars 500 fl. als zue einer erung verordnen. Nach-
dem dan E. G. selbst ermessen khonnen, das khain mensch vnder
der Sonnen, der anderst vernunfft hat, auf dergleichen weg zu
pewegen; dann vrsach, wan ein soliche suma geldt allein auf ploss
Interesse ausgelihen wurdt, das dauon der genuss im pareu vnd
peraitten geldt, noch vil auf ein merers, als die Herrschaft Ein-
komen hatt, gepracht mag werden, gesctrvvaigens das sich noch die
Haubtsuma mit 500 gld. jarlich abzalen solle; so wissen E. G. das
ein solche Suma paldt genent aber langsam zusamen gepracht
wurdt, vndt ob ich schon all mein hab vndt guett von meines
genedigisten Herrn vvegen in die schantz schlueg vnd daselb ver-
setzen wolde, so getraw ich mir souil geldt nit aufzutreiben. Der-
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halben Ich E. G. fiinvar ein hoch vertrauen nit pergen khan, das mir
solcher meines genedigisten Herrn vnerhortter fiirschlag nit vvenig
schmertzlich ist vnd wollt meines tails (wo es ye den weg eraichen
solle, das ich die Herrschaft aufs \viderumen verlassen vnd abtretten
mueste) Ein Hohes niderlegen vndt schuldig sein, dass ich von der
Herrschaft wegen mein lebenlang nie khein wortt gerett, gesch\vei-
gens gehandlet het, vnd war mir Tausentmal lieber gewest, mein
genedigister Herr hete miers zuuor nie erteiligt noch einandt-
wortten lassen, als mit mir dermassen vmbzugen. Dan was mir
fiir verkhlainerung vndt verachtung gepiern wurdt, hatt E. G. selbst
zuervvagen. Ich verhof aber E. G. \verde mich in gnaden beuelhen
vndt das zue solchen nit khumen lassen.

Sonnst hab ich dem Rumbl ftirgeben, wie ers E. G. sonder
zvveifel antzeigen \vurdt, das ich miiglich vleiss ankhern wil, meinen
genedigisten Herrn, aufs Jar was merers daraufzelegen. Vndt mit
wievil ich aufkhomen wier mdgen, das wil ich E. G. vnd In, den
Rumbl, aufs eist berichten. Dan E. G. \vissen, das yetzo pey denen
leufen, so yahling gelt aufzutreiben, nit albegen Stat hat. Ich peuilh
mich also E. G., der wurdt all sachen zum posten woll wissen
anzukhern vndt pit E. G. mir solch mein anzaigundt Obiges nit
zuuerargen, dann ich zu E. G. mein meiste zuettucht vndt vertrauen
hab, ich pit auch disen meinen prief nach vernemung verprennen
oder zerreissen, damit Er nit in fremde hendt khombt. Hiemit der
Segen des Almechtigen mit vns allen. Datum Laibach den letzten
Aprilis des s8isten.

E. G. gehorsamer

Horwart Frh. zw Auersperg.

P o s t s c r i p t a . Genediger Herr! vvirdt E. G. dem Rumbl anzaigen,
vvasmassen die Rdm. Kais. M., mein allergenedigister Herr, aus
den dreien landen Steier, Kharnten vndt Crain zue Anord-
nung khiinfftiges Khriegsvvesens gegen dem Tiirkhen Landleit
zue gesannten erfordertt, so ich dan Auch perueflen worden.
Werden wier also als auf den 16. Mai schierist zue Wienn er-
scheinen mtiessen. Gott der Herr verleich sein gnad, das alles
sich aufs Niitzlichist vnd ftirztiglichist disen armen Grenitzen
angewenth wiirdt.
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Beilage IV.

Innstruction vnnd vertzaichnus etlicher Articl, so dem wol-
gebornen Herrn Herwarten Freyherrn zw Aursperg, als
haubtman zu Veldes durch vnns Georgn Rumbl von
liechtnau vnd vvolffgang Seidl als fiirstliche Brixnerische
gsannte, Innamen vnnsers genedigisten herrn Cardinalen etc.
zuthuuen vnnd zuuerrichten angezaigt vnnd beuolhen wor-

den, vollgt hernach.

Erstlichen vveill diser Zeit die vischwasser in der herrschafft
Velss vasst abgeodt hingelassen vnd ausgefischt worden, damit die-
selb wider zu fruchten khume, soll der Herr von Aursperg die
vischwaid haien, vnnd nit, wie vor beschehen, hinlassen, sonnder
allein was er zu hausnotturft bedarff, nemen vnnd besonderbar
auf die wasser, genant die Radvvein vnd wacheiner Sau, sein vleis-
sige khuntachaft haben, damit die Jenigen, so sich vndersteen,
haimblicher weis darinnen zu fischen, zu notturfftiger straff gepracht
•\verden.

Zum andern soll der herr haubtman on vnnsers genedigisten
herrn Cardinallen oder derselben Stathalter vnnd Rath vorvvissen
khainen vnnderthannen seiner hueben enntsetzen oder vrlauben
auch mit khainen vnnderthannen die miiet abthaidingen auch auf
die Neu Reut, vor ordentlicher bereittung, so in khiirtz beschehen
wirdet, khainen \veittern zins, dan Sy jetzt haben, aufschlagen, sonn-
der vnnser genedigister herr ist bedacht jerlich oder doch albeg
zwaien Jaren ainmal derselben gsannte herein zuschickhen, die
sollen alsdan sambt dem herrn haubtman solliche sachen zuuerichten
haben.33

Zum dritten, nachdetn etlich des hern von Diettrichstain
vnnderthanen sich vnnderfangen in der herrschaft Velss gereut ein-
zunemen vnd dieselben dem herrn von Diettrichstain zinsper ge-
macht; derovvegen soll der Herr Haubtman allen vleiss fiirwenden,
damit dieselben gereut in das veldisch vrbar zinsper gemacht wer-
den, wie dan pillich, Er Herr Haubtman soll auch sein vleissig
Aufsehen haben, auf das hinfiiran annderer herrschafften vnnder-

33 Kandbemerkung von anderer lland: «das geschicht suuil die stai-
geriing petrift.»
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thannen dergleichen gereut einzunehmen vnnd anndern Herren zinsper
zumachen in der Herrschaft Veldes mit nichten gestattet werde.34

Zum vierten, weill man befindt das frannz Arl, vischer vnd
Suppan in \vachein, in der vischwaid grossen schaden thuet vnnd
sonnst der obrigkhait vnd den nachpern beschwerlich ist, so soll
der Herr Haubtman denselben frannz Arl zu sollichen diennst nit
mer befiirdern, sonndern des Suppan vnd vischer Ambts vrlauben
vnd ain andere taugenliche person darzue geprauchen.35

Item was hinftii-an fiir schrifften vnd brieflich vrkhunden
durch die velserischen vnnderthannen aufgericht werden, die soll
der herr von Aursperg als haubtman annstat vnnseres genedigisten
herrn Cardinalle vertigen vnnd ir hochflirstlich gnad darin ver-
melden Jassen.

Nachdem Martin Ambruss vor den Herrn Stathalter vnnd
Rathe zu Brixen mit ainer Supplication wider den herrn vom
Thurn fiirkhomen, hat sich aber in der beschehenen besicht, ganz
das widerspill vnnd lautter befunden, das er allen vngrunt furgeben
vnd suppliciert, vnd dartzue in der Radwein ain grosse vveite on
wissen vnd \villen der Obrighkait eingefangen, vill gehulz verhakht
vnd verschvvemt; darumb er dan in vnsers genedigisten Herrn
straff gefallen, demnach aus beuelh hochgedachts vnnsers genedi-
gisten Herrn haben wir Ime Martin fiirgehalten, das er sich in
vierzehen tagen den negsten alher in das Schloss stellen vnd alda
in thurn ein monat mit geringer speis ennthalten vverde vnnd
also damit andern zu Exempl gestrafft sein; darauff soll der Herr
Haubtman oder sein venvalter Ime Martin, so er in bestimbter Zeit
erscheint (oder wo er nit erschine nach im greiffen lassen), vnnd mit ob-
gemelter straft" gegen Im verfaren. Will er aber mit ainer gelt straff
abkhumen, mag der Herr Haubtmann sich einlassen vnd darfur zu
straff bey dreissig oder doch aufs vvenigist z\vantzig gulden nemen.38

3i R a n d b e m e r k u n g von anderer H a n d : «das kliumbt in das neu Urbar.*
35 R a n d b e m e r k u n g von anderer H a n d : «ist abgesetzt.»
36 Randbemerkung von derselben Hand: «Wir haben Anheut den ersten

mai den Martin Ambruss selbs in den thurn geschafft. darauf soll der Herr
Haubtman itne Martin noch bis auf den 14. tag Mai in venkhnus behalten
vnd ime alsdau gegen bezallung der atzung ledig lassen, doch ime einpinden,
dass er dem nacbkhume, was im die vorigen gsanten aufgelegt haben, dass
er in greutten nit weitter greiffe dan was er Jetzt ausgereut hat.s Daneben
von anderer Hand die Bemerkung: «Ist vollzogen.*
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Dem lenngfeldischen Abschid, so wier dem Herrn von Aurs-
perg als Haubtman gelassen, soll der Herr Haubtman getreulich
nachkhumen vnnd darob halten, damit deme durch die vnnder-
thanen zu Vels auch gelebt werde. Wie sich dan der Herr Pfleger
zu Lakh dessen gleichermassen bey seinen vnderthannen zuhalten
erpotten hat, bis auf weittere Handlung vnnd beschliessung der sachen.

Iteni als sich Gabriel Buczele am Jauernigkh virmals be-
ruembt vmb das holtzschlagen zu seiner Fusin frayhaitten zuhaben,
die wier dan zusehen begert; so er vnns fiirpracht, darinnen wier
aber khain freyhait befunden, dieweill er dan zu seiner Fusin vill
Kohls bedarff, haben wier in vnnsers genedigisten Herrn namen
vom im ein verzinsung zugeben vnnd mit vnns abzukhumen begert.
Dieweill er sich aber in nichten einlassen wellen, sonnder vermaint,
dessen gleich' gerechtigkhait zu haben, das holtz zuuerschwennten
vnnd Ime des nit weren zu lassen, auch mit stiitzigen vnnd stolzen
worten fur vnns khumen, das wier Im nit gestatten khunen, haben
wier gsannte mit ime Buczele verschaffen: das er hinfliran in diser
herrschafft veldes zuegehorigen waldern khain holtz schlag noch
kholl mach so lanng, bis er sich vmb die diennstperkhait mit
vnnserm genedigisten Herrn Cardinallen oder dern Herrn Haubt-
mann zu Veldes nach gepiirlichen vnnd pillichen dingen verglichen
vnnd abkhumen sey, bey vnnachlasslicher peen ainhundert ducatten
in golt. Derohalb soll der Herr Haubtman sein gar vleissig auf-
sehen haben, damit deme nach gelebt, durch Ine Buczele khain
holtz geschlagen, noch kholl gemacht werde. Wo er aber das
vberfuer, soll der Herr Haubtman die gemellt straff vonn stunden
von Im erfordern; wurde er sich die zugeben widern, Ime in thurn
schaffen vnnd behalten, als dann die sachen geen Brixen schreiben
vnnd beschaidts dariiber erwarten.

Es mag auch der Herr Haubtman vmb die diennstperkhait
mit Ime abrechten vnnd von ain Jar bey achtzig oder ainhundert
Ducatten nemen, doch das er nit in waldern gleich seines gefallens
sondern, wo Im auszaigt wirdet, holtz zu schlagen habe. Sonnst ist
gepreuchig von iedem khorb kholl ain khreitzer zugeben, das mag
Irn auch furgehalten vnnd begert werden. Der Herr Haubtman
mag sich auch erkhundigen, \vieuill er Buczele in ain Jar khorb
kholl verarbeitt.37

37 Randbemerkung von derselben Hand: «Der Buczele hat sich ver-
vvilligt vnnd merkhen lassen, von jedem khorb ldioll ain Khraitzer zu geben.
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Nach dem wier auch bericht, das Er Buczele ausserhalb des
gerichts auch Fusin hab vnnd das kholl aus diser herrschaft zu
derselben fusin fiieren lass, derowegen soll der Herr Haubtman
Irae Buczele Alles Ernnsts auflegen vnnd mit nichten gestatten,
das er das kholl von diser herrschaft holtz zu derselben aussern
Fusin fuere, weder vmb gellt, noch vmbsontt.

VVie sich auch die Nachpern an kharner Vellach wider disen
Gabriell Buczele beschwert, das seine kholfiierer innen bey nacht
auf Irer thaill vnd gemain ir waid ansetzen; das soll der Herr
Haubtman nit gestatten sondern in dem den Armen vnnderthanen
guetten Ruggen halten.38

Mer so hat auch der gemelte Gabriel ain neue Fusin vnnd
ain neuen vvasser Runst zu pauen angefangen. Ist Ime durch die
vorigen gsannten aufgeladen denselben neuen Wasser Runst auf
die gemellt Fusin nit zu geprauchen, er sey dann zuuor vmb
die diennstperkhait mit der herrschaft Veldes abkhumen; er soll
auch der Nachperschafft disen wasser Runst on schaden fiieren,
damit sy iren sichern wib haben. Deme \vaiss also der Herr Haubt-
man gemass zuhanndeln.""

Item es haben sich etliche vnderthannen in wachein vnnd
herforn der Herrschafft Veldes beclagt, das sy mit der Sambfardt
besctnvert vnd vberladen werden; vnnd wiewoll sonnst fiir ain
gemainen sam achtzig viertl gerechnet werden, so hat doch vunser
genedigister Herr, innen dise gnad gethan, das hinfuran ain jeder
so sambfardt zuthun schuldig, Albeg sibenzig viertl ftir ain sam
fiiern soll. Vnnd nach dem ain Haubtrnan die sam ains jars nit
gar bedarff, sonndern von etlichen gelt darflir nimbt, das Sy dan
lieber geben, so soll der Herr Haubtman hierin ain gleichait prau-
chen, das ain Jar von etlichen vnnd dan das annder Jar vonn
anndern das gelt nemen, damit Ainer fiir dem andern nit gehalten
oder beschwert \verde.

Nachdem die Herrschafft Veldes ain wisen bey Ratmansdorff
ligen hat, so bisher dem Herrn von Lamberg bestandtsweis ge-

Darauff soll der Herr Haubtman Sollichs inmassen wies bei andern offen m
geben im prauch ist, des er sich dan erkhundigen mag, einnemen vnnd em-
phahen vnd sich in derue gegen ime Buczele halten, wies bei andeni offen
gehalten wirdet.»

38 Randbemerkung von anderer Hand: «ist volzogen.»
'M Randbefflerkung von anderer Hand: «Riclitig.»
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lassen \vorden, so sein aber die zvvo Nachperschafften Neudorff
vnnd Hofdorff der Herrschaft Vels vnnderthannen erschienen vnd
gepetten: Innen solliche \visen bestandtsweis zuuerlassen vnnd er-
pieten sich das (oder ain raerers) zugeben, als der von Lamberg
gibt, mit anzaigung der Herr von Lamberg thue Innen mit seinem
vich durch solliche wisen schaden. Darauff wier im beuelch haben,
dem Herrn Haubtman Anzuzaigen, das er die gemelt wisen mit
pesster beschaidenhait zu sich nemen vnnd dan, so er die hinlassen
will, den gemelten vnnderthannen vor andern vmb ain zimblich
bestandtgellt verlassen soll.*0

Ferner als gleichwoll die vorigen gsannten ordnung vnd
beuelch geben, damit der weg in die \vachein durch die vnnder-
thannen souill muglich, gepessert sollt werden, des aber pisher nit
beschehen, derhalb soll der Herr Haubtman noch aufs ehehist bei
den vnnderthannen beuelch geben, auch mit den Andern grunt-
herrn, so paurn in wachein haben, handlen, ire vnnderthannen
darzue zuhalten, damit derselb weg aufs fiirderlichist gepessert;
dass auch die pruggen in der Herrschaft Veldes vber die wasser
fluss souill muglich gepessert vnnd in guetten wirden gehalten
\verden.

Die vier nachperschafften in wachein, als feisstritz, teutsch
gereut, Sauitz vnnd Furtn, besduverten sich auch, dem Herrn Haubt-
man auf Veldes jerlich ain tag oder zwen prennholtz zu schlagen
vnnd herauss zu schwemmen mit anzaigung, es sey von alter nit
herkhumen, sollichs ist durch die vorigen gsannten gleichwoll Bis
auf vnnsers genedigisten Herrn weiteren beschaid, eingestellt. Dero-
halb soll der Herr Haubtman Sy noch mit guetten worten so sol-
licher Raboth vermugen, vnnd sy etwo mit der vnnderhaltung
desto bass halten, datnit solliche Raboth bey Innen erhalten werde.
Wo!ten Sy sich aber der gar setzen, so mag Innen der Herr Haubt-
man anzaigen, dieweill sy sollich Raboth so lanng gethan, so well
vnnser genedigister Herr Cardinall das Sy dieselb hinfiiran noch
thuen.41

Gemelte zwo Nachperschafften beschwerten sich auch des
wasserschadens, so innen in iren giietern mit hinflossung derselben
beschehen. Dercnvegen soll der Herr Haubtman sambt dem Herrn

10 Randbeinerkung von anderer Hiind : »peleibt in seinem venlt.»
41 Randbemerkung von antlerer Hand : «Ist in ein Richtigkheit gepracht.»
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Probst zu Ratmannsdorff, auch Valtin khuechl, Burger daselb, Phi-
lippen \vasserman zu Assling vnnd Clementen im dorff zu vels,
aufs furderlichist iren emphangenen wasserschaden besehen. Innen
an andern glegnen orten in irer gmain zimblicher weiss da-
gegen auszaigung thuen, damit Sy Ires schadens wider ergezt
werden, vnnd die Herrndiennst vnd steuren neben anndern vnnder-
thannen ausrichten mugen. Doch daneben Innen vnnderthannen
beuelchen, damit Sy hiniuran dem wasser w6ren vnnd nit also
vnuerhiiett die giietter hinflossen lassen.

Etliche Nachpern haben sich auch beclagt, das sy albeg von
Ainhundert schintlen so Sy machen vnd verkhauffen vier khreitzer
vnnd vmb das Zimerholtz, so Sy auf dem khauff schlagen, sich
bei der Herrschaft stellen muessen. Dieweill aber sonnst auch im
lanndt gepreuchig sich also zu stellen vnd verzinsung m geben, so
soll der Herr Haubtman von dennen, so er solliche schintlen vnd
holtz zu machen erlaubt, ein gepiirliche verzinsung vnnd ergetzlichait,
vvie itn landt gepreuchig, nemen. Doch soll er sollich holtzschlagen
vnnd schintlmachen nit ainem jeden, sondern gepurlicher weis zue-
geben oder be\villigen, damit die walder desto weniger verhakht
\verden.

Vnnd nachdem die walder in der Herrschafft Veldes durch
die vnnderthannen mit den neu gereutten, dergleichen mit den
Eisenoffen, dartzue man vill khols bedarff, vnd dan am jungen
holtz mit dem gaisvich grosser schad beschicht; derowegen die
vorigen gsannten durch oflhe Zedln in der gannzen Herrschafft
Veldes gepietten lassen, das khainer ainich gereut mache, die wa'l-
der nit verschwennte vnd das geisvich in die walder nit hiette bey
schvvarer straff. Derohalben soll der Herr Haubtman sein guet auf-
merkhen haben vnd darob sein, damit sollichen aufs vleissigist
nachgelebt vnnd die walder souill muglich befridt, sonnderlich dnrch
die vnnderthannen zu Vels vnd die von Ratmannsdorff nit haimb-
lich nidergehakt vnnd hinvvegkh geschwembt werden.

Weitter haben sich die vnnderthannen beclagt, das Sy mit
der gemainen Raboth vber alt herkhomen beschwert werden. Der-
halb soll der Herr Haubtman Sy die vnnderthannen mit sollicher
Raboth nit beschweren, sonndern bey dem als von alter herkhomen
bleiben lassen. Doch sollen entgegen die vnnderthannen die Ra-
both, so Sy schuldig, auch ordentlich verrichten vnnd personnen,
so zu der Arbait taugenlich sein, auch zu rechter Zeit schickhen.
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Nachdem auch pisher die armen vnnderthannen, die nur allein
solt heusl oder kheuschl haben, mit der gemainen Raboth neben
den huebleuten beschwert vnd beladen vvorden sein, ist vnnsers
genedigisten Herrn Cardinallen beuelch, der Herr Haubtman well
hinfliran in deme ain vnnderschid vnd beschaidenhait prauchen,
also das die kheuschler nit neben den huebleuten, sondern etwas
leichter mit der Raboth gehalten werden.42

Cristoff de la Crota, fusiner in wachein, hat an die vorigen
gsannten Suppliciert vnd gepetten Ime das heusel, so (seinem An-
zaigen nach) in seiner Ausgezaigten fusin steeth vnnd der Herr-
schafft Vels zinsper ist, zuuergunen. Dargegen well er ain anders
heusl auf der gmain pauen; darauff ist vnnsers genedigisten Herrn
beuekh das ime sollichs heusl erfolgen, doch soll er den gewonnd-
lichen zins, wie pisher, von demselben heusl ausrichten. Dargegen
soll er deme, der jetzt das heusl innhat, an glegnem orth auf der
gemain, so im der Herr Haubtman aufzaigen \virdet, ain annders
heusl, das deme woll gleich ist, pauen; auf dasselb neu heusl soll
alsdan der Herrschafft Vels auch ain gepiirlich zins geschlagen
werden.43

Auf der Gevverchen in Wachein supplicieren von wegen der
walder holtzschlagen vnnd kholln hat Innen vnnser genedigister
Herr Cardinall genedigist bewilligt vnd ist Irer hochf. G. beuelch,
dass der Herr Haubtman innen anglegnen orten vnd ennden ein
wald oder gezirkh auszaige, da Sy ir holtz nemen vnd kholl machen
mugen, doch sollen Sy dasselb holtz vortzue hin khlains vnnd gross
abschlagen vnnd vber dasselb innen ausgezaigt gezirkh rait nichten
weitter greiffen. Bey der strafif, auch mit dem geding, dass Sy von
sollichem wald oder kholl der Herrschafft Vels nach pillichen din-
gen, wie im lanndt zu Khrain preuchig, ain verzinsung geben vnnd
darumben mit dem Herrn Haubtman abkhumen.

Gregor Woditsch in Wachein ist furkliumen anzaigennt, es
sey der Gall Rosemvirtin in Wachein die halb hueben, so Gall
Rosemvirt seliger inngehabt, verlichen worden. Dieweill aber desselben
Gall Rosenwirt seligen verlassene khindt mit todt abganngen, hat
Er gepetten, Ime als negsten Freundt soliche halbe hueben zuuer-
leichen. Das ist ime dem Landtsprauch nach bewilligt. Doch soll

42 Randbemerkung von anderer Hand: «Ist in ein Kichtigkhait gepracht.»
43 Randbemerkung von anderer Hand: «Ist richtig.»
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er Gregor der \vittib das miietgellt, souill Sy ausgeben, wider legen
vnnd wo der Herr Haubtman auch noch darzue etwas muet haben
wollt, soll er mit demselben auch abkhumen.44

Jacob Dabrauts beschwert sich mit furgebung, ime habe der
Herr vom Tburn ain gereut verlichen, dauon Er zwelff patzen zins,
das haben im die Nachperschafft an wacheiner vellach zerrissen
vnd den zaun abprochen, also das er dessen in dreu Jaren nicht
genossen, aber der Herr vom Thurn well zins vnd Steur vonn im
haben, das sei im besch\verlich. Auf sollichs ist irn zu abscbid er-
folgt, der Herr Haubtman soll das gereutt besehen. Beftinde sich
in der besicht, das der Nachperschafft sollichs beschwerlich vnnd
werde erkhennt, dass bisher dem Lanndsprauch zinvider gehanndlt
worden vnd dass Er das gereutt auflassan muess, so sollen die
Nachpem durch den Herrn Haubtman dahin gehallten werden, ime
Jacob die zins vnnd steuern (so er dem Herrn vom Thurn in zeit
er das gereut nicht genossen bezallen muess) wider zuerlegen. Wo
im aber das gereut pleibt, so soll er hinfiiran \vie pisher die zins
zugeben schuldig sein.

Auf die Supplication, so die von Kherschdorff wider die von
wacheiner vellach, dergleichen die Nachperschafift zu Naumin wider
die gemelten Vellacher vnd nachpern zu Vels den vorigen gsannten
fiirpracht, soll der Herr Haubtman sambt dem Herrn Tuembprobst
zu Ratmansdorff die spenigen orth (in den Supplicationen, die
wier ime Herrn Haubtman vberliffert, benent) besichten vmid
dartiber zwischen den partheien die gepur hanndln, damit nieraandt
beschwert vverde.45

Des Andre Pluembls, Florian Nagels, bed im dorff Vels, der-
gleichen der Vrsula, des pern Apernikhn seligen verlassner wittib
vnd Jurj Schokhlitsch in \vachein vnns flirgeprachte Supplicationen
haben wier dem Herrn Haubtman zuegestellt, der soll vermug der
darauff gezaichennten Rathschlege auf der Partheien Anrueffen
dasjenig hanndlen, was pillich vnd recht ist.4"

Nachdem vnns auch der Herr vom Thurn im Abtzug in
zwaj truhelen Allerlai schrifften vnnd brief die herrschafft Veldes,
item die Alben in VVachein, Musster Zedln vnd Allerlai geschwebte

44 R a n d b e m e r k u n g von andere r H a n d : «Es hat khain Irrung.»
45 R a n d b e m e r k u n g von andere r Hand : «Ist vergliclien.»
46 Randbemerkung von anderer Hand : «Ist vergliehen.i
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span in diser herrschafft betreffendt, gelassen, dieselben soll der
Herr Hauptman vbersehen vnnd was nutzlichs oder diennstlichs
darin befunden wirdet, auflegen, verzaichnen vnnd dieselb verzaich-
nis geen Brixen vberschikhen.47

Item es hat sich auch der Rom. Khay. M. Vorstmaister in
Crain, Hanns Willd, beclagt, Ime wierde von den Velserischen
vnnderthannen die Jagerrecht, so Sy schuldig vorgehalten vnd nit
geraicht, mit pith ime dieselb zuuerschaffen; darauff soll der Herr
Haubtman die vnnderthannen mit Ernst dabin halten, dass Sy dem
Vorstmaister die Jagerrecht, \vas Sy im von alters her geben haben
vnnd zu geben schuldig sein, hinfiiran noch vnuerwidert Raichen;
Doch dass der Vorstmaister mit Jagen vnnd dergeleichen auch
dasjenig thue, wie von alten herkhomen vnnd er zu thun schuldig.48

Der Herr Haubtman soll auch in allen Pharrkhirchen, so in
der Herrschafft Vels gelegen sein vnd in Wachein hochgedachts
vnnsers genedigisten Herrn Cardinallen vnnd Stiffts Brixen vvappen,
in massen wier dan Ime Herrn Haubtman aines derselben vvappen
vberliffert haben, zierlich mallen lassen vnnd aufrichten.

Beschlieslich als die vorigen gsannten dem Herrn Vitztumb
zu Laibach Cristoffen von Khnullenberg auf sein begern zehen
samb lerchenholtz in wachein der Herrschaft Veldes zu nemen vnd
nach dem wasser hinab zu sch\vemmen bewil]igt, derovvegen soll
der Herr Haubtraan ime, Herrn Vitztumb, solliches holtz erfolgen
vnd passiern lassen.

Zu vrkhunt haben wier vorgemelte bede gsannte dise
verzaichnus mit vnnsern Angebornen petschafften vnnd vnnder-
zaichennden hanndschrifften verfertigt. Geben auf dern Schloss Vel-
des am ersten tag May im funffzehenthundert vnd achtvndfunffzig-
sten Jar.

L. S. L. S.
Georg Rumbl v. L. m. p.
Wolffgang Seidl m. p.

4 7 Dieser weisen Fiirsorge ist wohl auch zum guten Thei le die Erhal-

tung des wertvollen Veldeser Archives zu verdanken.
48 R a n d b e m e r k u n g von anderer H a n d : «richtig.»

Mittheilungen des Musealvereines fiir KLrain 1889.



Herbard von Aueisperg und die Veldeser Herrschaft.

Beilage V.

Die Brixner Commissare, Hans Kaspar Freih. v. Spaur,
Georg Rumbl von Lichtenau und VVolfgang Seidl, relatio-
niren iiber die Verhaltnisse und den Zustand des Gutes
Veldes, wie sie ihn bei der Visitation im Jahre 1562

erhoben.

Hodvvvirdigister Fiirst, Genedigister Herr!
Euer hochf. Gn. sein jederzeit vnnser vnnderthenigist gehor-

samist -vvillig diennst zuuor. Euer hochf. Gn. haben vnns nagstver-
schinen Monats Maj In Euer hochf. Gn. u. derselben Stifft Brixen
Herrschafft Veldes in Crain gelegen mit einer ordentlichen Instruc-
tion genedigist abgefertigt, daselbst in Euer hochf. Gn. namen aller-
laj sachen zuhanndlen vnnd zuuerrichten. Unnder Andern haben
wir auch von E. hochf. G. in Beuelch gehabt mit derselben,
E. hochf. G., Haubtman zu Veldes, dem \volgebornen Herrn Hor-
warten Freiherrn zu Auersperg etc. von \vegen vveiterer bestellung
vnnd bestandgelts hanndlung zu phlegen. Deme allen sein vvier
gehorsamist nachgelebt. Die sachen nach vnserm pessten vermugen,
gehorsamisten vleiss verricht, alles innhallt vnd vermug derselben
E. hochf. G. zuhannden derselben Stathalder vnnd Rathe zu Brixen
vbergebenen schrifftlichen Relation. Vnd wiewoll dise Hanndlung
in derselben vnnser vbeigebnen schrifftlichen Relation auch begrif-
fen, nachdem aber E. hochf. G. dieselb vnnser vermeldung etwo
langsamer mochte zuekhumen, haben wier auf Annlangen wol-
bedachts E. hochf. G. Haubtmans zu Veldes, nit wellen vnnderlassen
E. hochf. G. sollichs aufs ehist gehorsamist ftirzutragen, als nemblich:

Nachdem wier vermug vnserer habenden Instruction auf
E. hochf. G. Beuelch dem Herrn Haubtman furgeschlagen, vviewoll
E. hochf. Gn. achten, dass die herrschaft Veldes stattlich vnnd pil-
lich ain merrer bestandtgelt, als er Herr Haubtman pisher geben,
khunt vnnd mocht ertragen vnnd woll fueg hette, dasselb zu stai-
gern, so woll doch E. hochf. Gn. aus genedigisten Wolwollen Inne
hinfiiran noch auf E. hochf. Gn. VVolgefallen bei voriger Bestands-
hanndlung (doch ausser deme, was die neuen Gereut Zinss ertragen)
beruen vnnd pleiben Iassen, vnnd ime Herrn die Herrschafft in-
massen wie er die pisher innegebabt genedigist bewilligen. Ent-
gegen er mit heraufant\vortung des bestantgelts vnnd der Neuen
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Gereut Zinss vnnd in anndern weg auch alles das thuen soll, das
er anvor than hat.

Dariiber vns wolernennter H. Haubtman zuuersteen geben,
er hab sich genzlich getrosst, E. hochf. Gn. wurden Inne mit gna-
den bedenkhen den bestanndt zu ringern, sonderlichen vmb souill,
was die Steuren auss aignem Sekhl betreffen. Dan so man das
vollig einkhomen der Herrschafift fiirnem, so vverde man befinden,
dass er vasst souill ain Jar auss seinem Sekhl entrichten muess,
alss das ganz einkhumen der Herrschafft sei. Mit dem, dass er
E. hochf. G. den bestanndt raicht 600 fl., item die 4201 fl. 45 kr.,
so er auf der Herrschafft habe, ligen ime still, die er sonnst jer-
lichen vber 400 fl. (erligs nun auf der khai. M. Camer oder der
khuniglichen) geniessen mocht, so muess er enntrichten die halb
gullt aus aignem Sekhl 208 fl. 53 kr., desgleichen den sechsten
Phening zu vnderhaltung der Lanndtriisstung 69 fl. 30 kr., \velliches
alles nahendt bej 1300 fl. pringt. So man dan dise Suma fur sich
nem entgegen das ganz einkhumen der Herrschafft, acht er, hab
er vber 100 fl. nit vill mer zu geniessen, dauon soll er das Haus-
haben aushalten, welliches vnnder 500 fl. aufs vvenigist nit verricht
mug werden, 011 die mtie vnd arbait. Vber das zaigt er vnns auch
in der warhait an, dass er die 1800 fl., so er auf dreu Jar, vom
58. 59. vnd 60. Jar, in E. hochf. Gn. Cannzlei geen Brixen hieftir
gebm, zwai vdllige Jar verzinst, welliches acht vom hundert zu
rechnen die 2 Jar 240 fl. pracht, vmb souill hab er auch von der
Herrschaft einkhumen weniger, derohalben annderst nicht zu ge-
denkhen, alss dass er alle Jar etlich hundert gulden einpiess, so
dan E. hochf. G. villeicht diser hanndlungen aller nit souill bericht
haben, als nunmals wier gesannte desselben Notturfftiglichen vnd
augenscheinlich vernumen vnd erfaren. Vnd sonst daneben E. hochf.
G. gedenkhen mocht, anndere als des Buczele Brueder hat allain
von wegen des einkhumens vnd ordinarj gefell der Herrschaft
E. hochf. G. jerlichen 1000 fl. bestandsweis zuraichen angepotten
vnd nit sein bedenkhen abgenomen, dass er villmer auf die wallder,
wie er solliche zu seinem genuss vnd zu hochster verwiiesstung
vnd abpruch der Herrschaft geprauchen vnd zuletzt mer auf disen
Rannkh alss sonst gleich auf das gannz ordinari einkhumen, sein
Datum gemacht, dadurch die Herrschafft nit allain mit Verrodung
aller VVallder, sondern daneben mit hochster Abreissung der arnjen
leut, in merkhlichen Abfall hett khumen miigen. Derhalben Er

14*
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vns freundtlichen gepeten, solliches E. hochf. Gn. an sein, des Herrn,
auch seiner gemahl vnd Irer geliebten khinder stat, vnnderthenigist
furzupringen, daniit E. hochf. Gn. dennoch solliches alles genedigist
bedenkhen, dadurch Irae Herrn und den seinen deroivegen vatter-
liche Gnad erfolgte. Sonderlich, dass Ime souil an dem bestandt
jerlichen aufgehebt wurde, was er zuentrichtung der halben giillt
vnd des sechsten Phenigs, das vngeuerlich Nahendt in die 300 fl.
pracht, jerlichen auss seinem aignen Sekhl zu entrichten habe;
dadurch mochte er sich alsdan ains pass in E. hochf. G. diennsten
vnnderhalten, des er sonst in die leng nit also erschwingen mochte.

Nachdera aber vnns als E. hocbf. Gn. gesannten nit gebiiren
wellen noch in vnserer Macht gestanden, haben \vier dem Herrn
versprochen sollich obbemelt sein hohe beschwar E. hochf. G. vnder-
thenigist fiirzutragen. Mit diser Vertrosstung so nun Euer hochf.
Gn. der sachen souill vnd aigentlichen bericht vernemen, so zweifflet
vns nit E. hochf. G. werde den sachen dermassen nachgedenkhen,
auf dass Er von E. hochf. Gn. genedigisten Willen sollte spiiren
und derselben beschvverung ergetzlichkeit haben.

Genedigister Herr! Wir haben auf sollich des Herrn Haubt-
mans beschwerung den sachen merers vnd pesstes vleiss nach-
gedacht, das vrbar vnd der vorigen oder ersten Gesannten E. hochf.
Gn. gethane Relation flir vns genomen, darinnen wier befunden,
dass das ganz Vrbar oder einkhumen ongeuerlich auf 1400 fl. an-
geschlagen vnd pracht worden. Nun mochten gleichivoll die miiet
vnd Erungen von den hueben vnd die Straffen auch etvvas tragen,
dergleichen mocht ain Haubtman der visclnvaid zu guetten nuz
geniessen, so hab wier doch auf gehaltene erkhundigung gespiiert,
dass sich der Herr Haubtman in dergeleichen sachen ganz be-
schaidenlich vnnd vnuerweislich gehalten, dennen sachen nit vill
achtung gibt, noch gesinet ist, die vnderthannen zu beschwaren;
so tragt gleichwoll der Pauhof auch etwas, das khaum aber zur
vnderhaltung des Haushabens nit erkhlekht; neben dem haben
wir am Herrn vermerkht, dass Er nit dahin gemiiet, seinen aignen
nutz, mit der vnderthannen oder der Herrschafft Vels schaden, in
diser Herrschafft zu suechen, wie etwo anvor beschehen sein raocht;
dadurch also Herr von Auersperg von der Herrschafft ain ge-
schmaidig einkhumen oder besoldung hat. Dan souill das vrbar
ertragt, muess er, wie verlaut, Nahendt in die 1300 fl. wider hin-
auss geben; neben dem, dass er die 1800 fl. bestandtsgelt, so er
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vorhin geben auch 2 Jar verzinst, das Ime 240 fl. gestanden.
Damit khumbt er in der Ausgab nahendt auf 1400 fl.; damit pleibt
alda ainem solichen Diener ain geschmeidiger Vberschuss.

Wier haben auch vnser Nachgedenkhen gehabt, nachdem
sich des Gabriel Buczele Bruder gegen E. hochf. G. angebotten,
derselben jerlich von der Herrschafft Vekies 1000 fl. zugeben, wie
er doch solliches, on seinen merkhlichen schaden hette thuen
khunnen, so ist vnns doch fiirkhumen, vnd haben erwegen die
schonnen Holtz vnd walder, so in diser Herrschafft Veldes sein;
darumben er sich leichtlich, sollich bestandtgelt zugeben, einlassen
mugen vnd sollichs allein von dem Holtz, so er verwuest vnd
verhakht vnd seiner Gelegenhait nach vervvent hatte, eriibrigen
vnd das bestandtgellt ausrichten miigen; onne das, dass er sonst
mit besdrvverung der vnderthannen sich extra ordinarj beholffen
hette. Wie aber dardurch die Herrschafft mit walden, holtz, gejaiden
vischwaiden, ausmerglung der vnnderthannen venvtiest, zu grunt
gangen vnd in verderben khumen wer, oder het miigen, das haben
E. hochf. Gn. selbt genedigist zubedenkhen; wie sich dan gemelder
Buczele, onne das, mit verschwentung der vvalder ain zeit her
aigens gewalts erzaigt, der Herrschafft mer entzogen dan geben
hat vnd dasselb noch teglich zu thuen im Werch.

Nun nemen wier gesannte zum hochsten fiir vns, dass dise
Herrschafft Veldes Ir Villen in den Augen ligt, darumben die dessto
mer hin vnd wider angefochten \virdet, auch allerlai annstoss, khrieg
widerwertigkhait vnd Rechtfertigungen, mit Lantherrn vnd andern,
zuuolfiieren hat, deren taglich noch raer zuesteen vnd sich begeben,
wie E. hochf. Gn. in obeingefuerter vnser vbergebner Relation
genedigist zu sehen. Solte dan E. hochf. G. nit mit ainera stat-
lichen vnd ansechlichen Diener, so der Landssgepreuch in Crain
erfaren vnd bericht vnd darauf man nit acht haben muesste, ver-
sehen sein, so mochte der Herrschafft Veldes pald vill entzogen
werden, oder E. hoclif. G. miiesste sollichs allain mit sondern grossen
vncossten abstellen. In deme khan durch ainen sollichen Diener,
wie E. hochf. G. jetziger Haubttnan ist, leichtlich vnd pald vill
erspart \verden.

Dievveill dan wolgedachter Freiherr zu Auersperg neben dern,
dass er auch des geschliichts im landt zu Crain aines hohen An-
sehens bej den Landtleuten vnd Vnderthannen von \vegen seiner
Aufrichtigkhait, gueten Lobs, mit ansechlichen Diennst des obristen
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Leittenambts an den vvindischen vnd crabatischen Grennzen ver-
sehen, vnd in khurz (wie er dan als Avier vernumen, zu ainem
obrissten der dreu Landt Steir, Kharenten vnd Khrain durch den
Herrn Lanngkhevvitsch, als jetzigen obrissten, der Khai. M. fiirge-
schlagen) noch zu disen vnd anndern merern ansechlichen Dienst
khumen khann; dass auch von sein, des Herrn, wegen vill khrieg
gegen die Herrschafft Veldes vermitten bleiben, so sonnst ftirge-
nomen, vnd also grosser vncossten E. hochf. G. vnd derselben Stiflft
Brixen erspart werden. Nachdem auch Er, Herr Haubtman,
E. hochf. G. mit schwagerschafft vervvont, sich gegen E. hochf. G.
jederzeit mit vererung vnd in anndern \veeg gantz vnnderthenigist
vnd gehorsamist erzaigt vnd noch gern erzaigen wollt, sich auch
anjetzo so beschaidenlich gehalten, dass er die Vncossten, so Ime
pisher gegen Gabriellen Buczele des holtz, kholl vnd wald halben
in der Rechfiierung mit eintziehung khuntschafften, auf Doctor vnd
in andern weg auferlofifen, dergleichen, \vas er Herr in der hannd-
lung gegen dem Herrn von Diettrichstain von wegen des vber-
schlags, des dan auch schon vor der Lanndsobrigkhait zu Recht-
fertigung khumen, flir Vncossten ausgeben, genntzlich anjetzo wider
zuerstaten geschwigen vnd eingestellt, das er vvolljetzt wider zu-
erstaten begern het miigen, sich auch sonst gegen E. hochf. G.
Dienern vnd gesannte jederzeit freundtlich ervvisen, zudem anjetzo
von vns gesannten, die wier mit 7 Pferdten bej 5 ganzen Wochen
auf Veldes gewesst, fiir die Cosst vnd Vnderhaltung nicht haben
noch rechnen wel]en, sondern solichs E. hochf. G. zu vnderthenigi-
sten gefallen auch derselben Diener gethan zuhaben fiirgeben vnd
vns gesante gepeten, damit zuguet zunemen, des wir gleichwoll in
E. hochf. G. namen angenomen, aber der Frauen ain verehrung
dafur gethan.

Vnnd wiewoll Er, Herr von Auersperg, ain sonder gehor-
samist gemiiet E. hochf. G. mit Dienst verphlicht zu sein, so haben
wier doch daneben verstanden, wo Inne E. hochf. G. nit etwo mit
Ringerung des bestandtgelts mit gnaden bedennkhen, dass ime
beschwerlich sein wurde also mit merkhlichen sein nachthail zu
diennen, sonndern wider seinen willen, das er doch nit gern thuet,
von dannen waichen mochte; weill dan ain solich Diener E. hochf. G.
vnd derselben Stifift Brixen nit allain wol ansteeth, sondern auch
in vill weg nutzlich sein khann, vnd nit woll auszulassen ist, damit
nun Er, Herr Haubtman, bej sollichen Diennst pleiben vnd besteen
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khann: demnach vnd aus allen obeingefuerten vrsachen vnd be-
wegungen ist an E. hochf. G. -vnnser der gesannten, im namen
wolgeraelts Freiherrn zu Auersperg vnd sein des Herrn, selbst
Gehorsamist vnd vnnderthenigist pith, E. hochf. G. \vellen wol-
gedachten Freiherrn zu Auersperg mit gebiirlicher Ringerung des
Bestandtgelts mit gnaden genedigist bedenkhen vnd Inne der-
massen halten, dass er von E. hochfiirst. G. Diennste zu weichen
nit vrsach hab, das wirdet Er, Herr zu Auersperg, vnd seine ge-
liebte Siine, als gehorsamiste Diener vmb E. hochf. G. vnd der-
selben Stifft in vnnderthenigkhait jederzeit verdiennen. Wo auch
vmb E. hochf. G. wier solichs in vnnderthenigisten gehorsam ver-
dienen khunnen, wellen wier jederzeit beflissen sein; E. hochf. G.
vns hiemit sambt dera Herrn von Auersperg in vnnderthenigisten
gehorsam zu gnaden beuelhende. Datum etc. etc.49

E. hochf. G.

vnderthenigiste vnd gehorsamiste Diener
Hanns Caspar Freiherr zu Spaur,

Erbscbenkh zu Tiroll vnd Pfleger zu Hainfels.

Georg Rumbl v. Lichtenau,
fiirstl. Rath zu Brixen.

Wolffg. Seidl, daselbs zu Brixen.

Beilage VI.
Herbard von Auersperg beschwert sich bei dem Landes-
hauptmanne Jakob von Lamberg iiber den von der Landes-
stelle in der Streitsache wegen der Zinserhohung einzelner
Unterthanen erfolgten Bescheid und verlangt die Zuriick-

nahme desselben,

Wolgeborner Herr Lanndshaubtman, gilnstiger vnd freundt-
licher lieber Herr vnd Schwager, mein beflissen vnnd guet\villig
Diennst wisst albegen zuuor! Der Herr hat on zweifl ain wisen

49 Da nur eine Copie oder richtiger das Concept obiger Relation vor-
liegt, so ist die Datirung darin offen gelassen. Diese kann entnomraen werdeu
aus der von gleichzeitiger Hand dein Schriftstiicke beigefiigten Rubricalnotiz:
«Copj des schreibens, so die Herrn gesarmten meinem genedigisten Herrn
Cardinallen von wegen Herm Horwarten Freilierrn zu Auersperg vmb Ringe-
rung des bestandts thuen sollen. 1562.»
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vvelcher gestalt mein gnedigister Fiirst vnnd Herr Cardinal, Bischoff
zu Triennt vnnd Brichsen etc. durch derselben Commissarii vnnd
Gesamidten, das Einkhomen der Herrschaft Vels mit anschlahung
etlicher zinss auf die neuen Gereuth vnnd Neupruch nit dahin zu
bessern fiirgenomen, damit daselb, es sey nun vill oder wenig,
hinderruckhs einer Ersamen Lanndschaft Irer Ansag z\x schmellerung
vnnd abschnaidung derselben beschehen, sonder dardurch abzu-
nemen, dass hochgedachter mein genedigister Herr Cardinal vill
mer dahin gesynnet dieselb einer ersamen Landschafft ansag helffen
zu meren vnd hoher zu bringen, dardurch ich mich auch, anstat
aber hochstenvents meines gnedigisten Herrn Cardinalen, bey Euch
Herr vnd einer ersamen Landschafft verordtn angezaigt. Wan von
solchen Guettern zins vnnd Steur eingenomen vverden mag, das
ich des, meinem habenden Beuelch nach, anstat mer hochstgedachts
meines gnedigisten Herrn ordenlichen in einer Ersamen Landschafft
Ansag bringen will, wie ich dan dieselb schrifftlich vermeldung
laut Copy mit A.50 hiebei eingelegt vnnd gebetten, desselben also
ingedenkh zu sein, als ich dan achte, Ir Herr vnnd die Herrn
verordtn sein des noch in frischer gueter gedechtnus. Yetzo ver-
schiner zeit haben sich zwen vnnderthanen, als nemlich der ain mit
-Namen Marthin von Aschp, Euch Herr gehorig vnnd doch mit zwaien
Gereutten gen Vels zinspar vnnd der ander mit namen Gregor
Schokhlitsch, gen Vels underthanig vnderstanden sich zu beschwaren,
innhalt Copy mit B. vnd C. Aus \velcher clag lauter vnnd clar
zuuersteen, das sy nit vmb ire alte Huebzins, als wan dieselben
gestaigert waren, beschwart zu sein vermainen (darumben nun
billichen der Ro. Khay. M. etc. Declaration nach von ainer Ersamen
Lanndschafft vnnd den Lanndsobrigkhaiten einsehung zu thuen ge-
west \var), sondern allain vmb des vvillen ansuechen thuen, das
man auf ire Gereuth, auf \velche der Khay. M. etc. Declaration gar
nit laut, sondern nur auf die alten Huebzins zuuersteen, die nun-
mals in die Ansag khomen vnd ordenlich versteuert werden, welche
Gereutt man nun inen in anfanng auf wolgefallen vnnd bis Sy die
Gereutt rechts zu fruchten bringen, nur vmb ein khlaine Erkhannt-
nus auslast, damit wan sie dieselben erheben vnnd die, wie numals

50 Uie belanglosen Beilagen erscheinen hier nicht abgedruckt, da deren
Inhalt im vvesentlicken mit dem Inlialte der hier mitgetheilten Schreiben
iibereinstimmt
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als dise yetzo augenscheindlich nit vill \veniger, als wan es Hueben
waren, ausgereuth vnnd zu nutz bracht, was merers der Gebuer
nach jarlichen dauon zu geben angeschlagen vvorden, dardurch Ir
Herr, Tagsatzung, wie dan die Beuelch in sich hallten, auf den
7. Januarj dises 63 Jars benent, zu welcher Tagsatzung, weill ich
persondlichen Leibsschwachait halb nit khomen mogen, meinen
Pfleger der gehorsam -nach aufgelegt zu erscheinen vnnd den handl
an meiner stat exceptiue dahin berichtvveiss durch Heliam Stotzinger,
einer E. Landschafft geschvvornen Procuratoren, anzuzaigen beuolhen,
wie ich in beuelch hett, dieselb besserung der Gereuth einer E.
Landschafft vnnd derselben Ansag zu khainem nachtl, sondern
zu befiierderung vnnd merung solcher Ansaag zu thuen, wie ich
mich dan auch, wie vorgemelt, derhalben bey Euch Herr vnnd
einer E. Lanndschafft schrifftlichen gemellt vnnd angezaigt, dieselb
besserung, wans zu Richtigkait gebracht wirdt, auf das \van von
solcher merung der Gereuth zins vnnd Steuer abgenomen werden
mag, daselb alsdan in einer E. Landschafft ansag ordentlichen zu
bringen, mit merern furbringen, weil ich allain auf beuelch handl
vnd das fur mich selbst nicht fiirgenomen, so beger ich vmb Dila-
tion, bis ich das meinem genedigisten Herrn Cardinaln, oder Ir
hochf. G. Rathen geen Brixen zugeschreibe vnnd derselben Bschaid
ervvartte, mit dem erbietten, das ich auch mit abnemung des zins
bis auf dieselb zeit still halten welle. Solch excipiern vnnd berichten
aber hat nicht helffen wollen, sonder es ist vngeuerlichen dieses
Innhalts ain Abschid ergangen vnnd verabschidt worden: Dieweill
dan fiirkhumbt vnnd der Vnderthon darbracht, das in Herr Phle-
ger zu Vels Christoff Faschung vber die acht Kr. seines alten vr-
bar Diennst staigern wellen vnnd der Ro. Khay. M. Beuelch vnd
verbott ist khainen vnderthon vber seinen alten Zins vnnd vrbar
Dienst zu staigern, demnach sollt der HeiT Phleger zu Vels den
Vnderthon vber die 8 Kr. nit staigern, sondern ine dabei beruen
lassen. Welcher Abschidt nun meinem Gn. Herrn Cardinalen zum
hochsten beschvvarlich vnd mir nit wenig verwunderlich, das ich
zu solcher begerter dilation nit sollte zuegelassen sein werden.
Zudem so bin ich gegen den Vnnderthon noch in khain antvvort
erkhent vnnd Ir Herr habt vmb den Abschid in der Haubtsachen
so hoch angehallten. Derhalben vnnd wiewoll mein Phleger appel-
liert, so het ich doch vrsachen, mich des bei der hochloblichen
N. O. Regierung zu beschwaren. Ich hab aber Euch Herr dahin
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vermonen vnd bitten wellen die vnderthonen dahin zuvvaysen
vnd zu bringen, dass sy disen Abschid fallen lassen vnd selbst
ervvegen, dass dise merung der zins der vorerzellten vrsachen hal-
ben ein Rotlich, billig ding ist, sonnderlichen weill das einer
E. Landschafft in irer Ansag zu besserung, guetem vnd merung
raichet; wo es aber der Herr nicht thuen will, wirdt ich gedrungen
vnnd nicht vmbgeen mugen, disen hanndl an verrern ort anzu-
bringen, welches mir der Herr in khainen argen aufnemen soll,
den Herrn hieneben bittend, vmb derselben beschaid. Sonst thue
ich mich dem Herrn beuelchen.

Datum Laybach den 27. Januari Ao. 63.

Horvvart Freiherr zu Aursperg.

Beilage VII.
Antvvort Jakobs Freiherrn von Lamberg auf das vorher-

gehende Schreiben.

Wolgeborner Herr, Sonnder freundtlicher lieber Herr Schwager,
Euch sein mein guetwillig vnnd freundlich diennst in albeg zuuor!

Euer schreiben, des Marthin Ambrositsch mit Recht erlanngten
landgebreuchigen Abschidt, welchen nicht ich, sondern eine Ersame
Lanndschafft verorndter, auch herren vnd Lanndleut vnd der Ro.
Khay. M. Rath vnnd Diener gegeben haben, dariiber der clager
abzuweisen vnd dahin bringen solle, das er disen Abschidt fallen
lasse, mit merern, hab ich ad longum vernomen; darauf fueg ich
Euch freundlichen zur antwortt, das nicht 011 ist, das diser Clager
mein Erbholdt vnd rneine frey aigenthiimbliche Griindt, ainen Hoff
zu Aschp vmb Verzinsung besytzt, aber darumb die clag ist, dise
gestaigerte Gereuth gehoren zu meiner Hueben nicht, hab auch
dabey khain genuss, vill weniger Interesse. Nachdem aber der
Bauer als Clager mir Erblichen zuegehort, hab ich dem, in disen
sein Beschwarungen, auf sein pitt, als sein Erbherr einen Beystand
gethan vnd in diser action nicht Richter sein wellen, sonnder auf-
gestannden vnd an meiner stat, einer Ersamen loblichen Lannd-
schafft in Crain verorndten, Herrn Achatzien Freyherrn von Thuern
vnd zum Creutz in diser sachen Richter zu sein erbeten vnd meinen
Erbholden beygestannden, auch etlich allt abschidt, die in der-
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gleichen fallen vnd stritt meinen vorelltern mit dergleichen vor-
gehabten staigerung der Gereuthen vnnder Neumarckhtl, welche
die auch von 8 und 12 Kr. woll auf z\ven vnd drey Ducatn ge-
staigert hette mugen werdten, auch mir nacher in meinem aigen-
thumb vnnder Stain etc. in simili mit erkhantnus ainer Landschafft
vnd dariiber der Khay. M. declaration, auch die staigerung ab-
erkhent, mit guetem grundt vnd schain, ausfiierlichen gemelt;51

so hat auch clager einen glaubwierdigen schain, von den furstlichen
Rathen zu Brichsen ausgangen, durch seinen vormundt fiirbringen
lassen, darumb ich zuuor nicht gewisst, darinen sy Herrn An-
thonien Freyherrn von Thuern vnd zum Creutz, als der Zeit In-
haber der Herrschaft Vels, auflegen, dieselben Gereutter, darumb
diser stritt, mit dem Zins dem clager nicht zu staigern. Auf solch
lautere, clare vnd helle sachen hat Clager vmb die landtbreuchig
einsehung vnd billichait angeruefft, die ime, vermug Abschidts,
eruolgt, vvelches Abschidts sich Eur Phleger beschwart, darzu er
gelassen. Ich bin auch nicht eingedenkh, das sich Eur phleger
oder yemandts an Eur statt mit eur schwachait entschuldigt, dan
Phleger ist beclagt, der ist in anntwort khomen vnd dariiber der
beradschlagt Landsbreuchig Abschidt baiden taillen ergangen. Aber
bey dem anndern, in glaicher clag, der Brobstey zu Vels vnnder-
thonen erfogtem Abschidt, bin ich gar nicht gewest, sondern der
obgemellt an meiner statt erbetner Freyherr hat den mit denen
darzue georndten Herrn vnd Landleuten auch Khay. Rathen vnd
Dienern mit ainhelligem Rath also ergeen lassen. Ich hab aus
disem hanndl, nach dem dise Gereutt zu meinen Grundten nicht
gehdren, nichtig zugevvartten, vill weniger nutz oder Interesse dar-
bey. Mir ist auch nicht zuwider, ir herr hanndlt des mit ime clager
guetlichen, das Ers gar abstee oder ir erhallt des bey der hoch-
loblichen N. O. Regierung mit ordenlicher Appellation, zu Eurem
gefallen. Dan Ir Herr wisst on das, das ich disen meinen Erb-
holden, auch ander mein vraindlich patrimonii nicht geneuss, son-
der meinem lieben Sun, Hannsen Georgen von Lamberg, Freyherrn
eingeantwortt vnd in warhait disen clager, ausser der clag, meines
wissen in zwayen Jare zuuor nit gesehen, vill weniger mit irae
diser clag halb practiciert han. Das aber der erst Ambts Beuelch,

51 Randglosse von Herbards Hand: «Nota auf disen nachvolgunten
Artigkhl. Ist hierpei der pericht souil der Zeit zugeben gewest.»
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auf sein des Ambrositsch clag, in der Lanndt Canzlej vnnder
meinetn Titel, wie gegen meniglichen gehallten wierdt, ausgangen,
damit ist khainem Thaill on seinen Gerechtighaiten nichtig ent-
nomen, sonder zu erledigung des clagers seins gefenkhnus vnd
zuuernemung der billichait gevvesen. Khan auch, freundlicher
lieber Herr Schwager, vber solches alles nicht weg\veis geben, mit
beschvvar oder in der angenumenen appellation zuerfaren, versich
mich, wo Ir mich darein, vber dise mein freundliche vnd war-
hafltige ausfuerung einmengen wurdt, mir werde das alsdan zu
meiner Berichtgebung zuekhomen, darzue ich alsdan mein verant-
\vortung mit merern, des Ir mir auch versehenlichen nicht ver-
argen werdt, anzaigen muess; sonst ist mir Eur Meldung Copj,
so on die Herrn Verorndten vnd mich gestellt, zuuor nit als an-
yetzo bewisst, hab auch Euch gantz freundlicher gueter mainung
zu antwortt nicht verhallten vnd mich auch, vvie bishero gern
erzaigt, also hinfiiran, mit aller dienstlicher \villfarigen freundschafften
vnd Nachparschafft gantz guettwillig angeboten haben. Datum auf
dem Haubtschloss Laybach den 28. Januarii im 1563 Jare.

J. v. Laraberg Freyherr.

Beilage VIII.

Relation Georgen Rumbls, was er in der Herrschaft Vel-
des gericht. 1565.

Hochvviirdigister Fiirst, Genedigister Herr!
Nachdem E. Hochf. Gn. ietz vndt aus sonndern einfallenden

vrsachen mich hinab in derselben vnd Ires Stiffts Brichsen Herr-
schafft vnd Aigenthum Veldes in Chrain abgesandt mit gegebener,
mundtlicher Innstruction vnd was ich als E. G. hochf. Gn. Gesanter
beuelchhaber daselbs in ain vnd ander weg, hanndlen vnd ver-
richten solle, haben E. hochf. G. mir vndter anderm in sonderhait
genedigist aufgelegt, vermug derselbigen mir geuertigten schrifft-
lichen gewaltsam, des Datum Brichsen den 6. tag Septembris
Ao. 65.

Nachdem E. hochf. Gn. vnd derselben Nachkumen an der-
selben Stifft Brichsen, Irem Thuem Capitel alda, fiir sich, vnd Ire
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nachkumen, ietzt kurzuerschiner zeit, Iren gehabu-n vnd bisher
ersessnen dritenthail an ob gemelter E. hochf. G. Herrschafft Veldes,
an Mannschafften, Vnderthanen, holden, Einkumenden, Giilten vnd
Guetern, auch aller andern zuegehorde, nicht dauon ausgenomen,
frey tauschweis auf die Evvigkait mit gennzlicher Irer fiirzichtlicher
endtschlachung vbergeben. Darftir E. hochf. G. Irem Capitel hoch-
ermeltes Stiffts auch zu jrem gefallen mit ainem ordentlichen vnd
gleichmessigem gegentausch vergniiegt vnd mit einander verglichen,
innhalt vnd vermug derselben darumben beider gegeneinander auf-
gerichter \vechslbrief, deren Datum steet den 3. tag Septembris
diss 65. Jars, da demnach ich als E. hochf. Gn. verordneter beuelchs-
vnnd gevvalthaber in derselben Namen, von derselbigen merge-
dachten Thuemb Capitel Gewalthabern, die wiirkhlich vnd gegen-
wurtig vberantwurtung vnd ordenliche Possess, des beriierten Ires
gehabten driten thails beriierter Herrschafft empfachen vnd dariiber
von denselben vnderthanen vnd holden die gewonlich vnd genueg-
same Erbhuldigung vnd Phlicht aufnemen vnd sonst alles das
Jhenig handlen, so 2u volziehung obangedeuts beschlossnen Tausch
die notturfft gepiirt vnd pillichait eruordert. VVas ich nun in vnder-
thanigister vnd schuldiger gehorsam in obgemelten mir von E.
hochf. G. beuolchnen vnd sonnsten allerlay furfallenden Sachen in
derselben Aigenthumblichen Herrschaft Veldes in Crain gelegen,
verricht vnd gehandlet volgt heernach.

Erstlichen als ich den 13. tag Septembris diss 65. Jars zu
abents zu Veldes ankuraen, hab ich E. hochf. G. Haubtmari nit alda
befunden, sondern ist seines tragenden Ambts als obrister Leite-
nandt auf der Crabatischen Granitzen gewest, vnd allain seinen
ietzigen Phleger zu Veldes, Bartlmeen Jausinger antroffen, vvellicher
rair dann zu stund an angefangen wider Herrn Morizen von Dieterich-
stain als phandtinhaber der Herrschafft Ratmansdorf allerlay vnbe-
fuegte eingrif, so er sich wider die Herrschafft Veldes mit wun,
waiden, Alm, Holzschlagen Confinen, gejaiden vnd andern vnpilli-
chen vndterfacht, so gantz beschvvarlichen vnd zu erhaltung E. hochf.
Gn. Herrschafft Veldes Juss vnd befuegten gerechtigkaiten ganz nit
zugedulden; mit weiter vermeldung, dass solicher sein vnbefuegter
eingrif nit allain E. hochf. Gn. Herrschafft Veldes zu abpruch kumbt,
sonder \vo nit mit ehendistem, so muglichen, wendung durch orden-
liche mitl, als Comissary, die spenigen Sachen zvvischen Ime zu-
endtschaiden, hanndlungen zu phlegen fiirhanden genumen \verde,
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nicht gewissers zuuerhoffen, dann dass in klinfftiger Zeit, zvrischen
E. hochf. Gn. vnd seinen vndterthanen gross mordt vnd entleibungen
sich zuetragen mechten, wie sich dann diss gegenwurtig Jar im
thal wachein, E. hochf. G. Herrschafft Veldes zuegehdrig, darinnen
der Herr von Dieterichstain auch etliche paurn hat, schon alberait
begeben vnd dermassen erzaigt, dass Sy schon zu beeden thaile
mit vrerhaffter handt gegen einander zogen. Darneben er phleger
mir angetzaigt wie ermelter der von Dieterichstain sich in zwayen
tagen aufs lengst von anhaimbs erheben vnd an die Granitzen zu
dem Kriegsvvesen begeben wurde.

Darauf ich von stundan am freytag den 14. tag Septembris
geen Ratmansdorf zu Herrn von Dieterichstain geriten, mich ge-
staltsam der sachen zuerkundigen vnd Ime hieuor eingefiierte be-
schwarungen zum thail fiirtragen, vnd dass er kaine nevverungen
der Herrschafft Veldes zuefugen solle, sonder sich nachparlichen
vnd freundtlichen halten wolle gepeten, auf sollichs Er Herr
mich beantvvurt: Er seyn mit nichten bedacht der Herrschafft
Veldes was vvider pillichait zuendtziehen oder fiirsetzlichen ainicher
newerungen zu vndterfachen, dann pillicher vveis hab er sich wider
ermelte E. hochf. G. Herrschafft Veldes zu beklagen, dass Ime von
derselbigen in etlichen fallen besch\varung vnd eingrif zuegefiiegt
werde.

Derhalben Er Herr verursacht worden seine beschvvarungen
an die F. d. Erzherzogen Carl als Landtfiirsten gelangen zu lassen
vnd darmit solliche seine beschwarungen erertert vverden mechten,
vmb Comissary anzuhalten. Hirauf schon allberait dem Herrn Landt-
uervveser vnd Victum in Crain hochermelte F. D. sein, Herr von
Dieterichstain, beschwarung vberschikht, mit beuelch, dass Sy bede
sich aller Sachen erkundigen sollen, alsdann Ir F. D. berichten, wie Sy
dieselb befinden, auch ob dem Herrn v. Dieterichstain auf sein begern
die Sachen durch Comissary zuuergleichen Ime solle be\villigt werden
oder nit, darauf er von Dieterichstain nuhmer weiters beschaidts
gewartundt ist; darmit aber E. hochf. G. genedigist sehen vnd spii-
xen sollen, dass er derselben Herrschafft Veldes nit gern wider ge-
piir was endtziehe, wolle er sich dahin angepoten haben, vvouer
ime durch die F. D. auf sein begern die Comissaryen (vvie er vn-
gezweiflt verhofft) bewiligt werden, so sollen E. hochf. G. zu Irem
thail drey Comissaryen, dergleichen \volle er auch drey erkiesen
vnd zusambt denselben 6 personen solle man sich aines Obmans
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vergleichen; dise 7 personen sollen alsdan guetlichen oder recht-
lichen beder Herrschafften Ratmansdorf und Veldes schwebenden
span vnd irrungen vergleichen vnd was also erkendt vnd gemacht
wiirdt, ist er erpietlichen bei demselben vngewaigert auf die ewig-
kait zubeleiben. Auf solliches sein Herrn von Dieterichstains freundt-
liches erpieten bin ich also von ime abgeschiden vnd denselben
abent wider auf Veldes geriten. Vnd nachdem ich E. hochf. G.
Haubtman daselbs, Herrn Hervvarten Freyherrn zu Aursperg (wie
hieuor verstanden) nit anhaimbs gefunden vnd ich aber von \vegen
allerlay zu verrichten, mergedachte Herrschafft Veldes beriierendt,
deswegen E. hochf. G. mich abgesandt, hab ich allem wesen in
guetem bey mir flir rathsam gedacht, ob es muglichen, dass Er
Herr ainen Rith auf Veldes thuen mechte, dass ich ime ainen aig-
nen poten zu schickhen vnd ime mein geen Veldes ankunft erkun-
den solle, weliches mein bedenckhen woleruents Herrn von Auers-
perg gemachl ich angezaigt, das dann bei Ir auch fur rathsam an-
gesehen worden, mit neben vermeldung, dievveil ir Herr noch diser
Zeit zu Tschernembl seye, dahin ein pot von Veldes in drithalb
tag geen miige, vnd so er Herr ain wissen emphacht, dass ich
aus E. hochf. G. beuelch abgeuertigt seye, es Ime seines ambts
halber anderst miiglichen, so werde er gewislichen nit vndterlassen,
ainen Rith herauf zu thuen. Darauf ich alspalt, am Sambstag den
15. tag dits monats ainen aignen poten zu Ime Herrn geen Tscher-
nembl abgeuertigt vnd Ime Herrn angezaigt, dass E. hochf. G. mich
in derselben Herrschaft Veldes allerlay abzubandlen geschickht,
dieweil dann die notturfft eruordere, dass Er Herr auch person-
lichen zugegen, vvare mein ganz hochfleissig pith an Ine Herrn,
wouer es Ime anderst muglichen, ainen Rith herauf zu thuen, hab
auch in sollichem meinem schreiben nit vndterlassen mein hieuor
vermelte, mit Herrn von Dieterichstain gephlegene handlung vnd
sein darauf gethans erpieten ausfiierlichen zuegeschriben.

Darauf Er, Herr mich den 18. tag diss gegenvvartigen Monats
aus Tschernembl widerumben schrifftlichen beantwurt, dass Ime
auf dismaln in ansehung der ietzt vor augen geuarlichen Kriegs-
leuf wider den Tiirckhen seines tragenden Ambts halben nit raug-
lich (wie gern Er ainen Rith herauf thuen wolte) herauf zu kumen.
Dann Er Herr gleich den ietzt obgeraelten tag mit seinem vndter-
gebene Kriegsfolkh auf die Turkhej raisen miiesse; aber souil mein
gephlegne hanndlung mit dem Herrn von Dieterichstain vnd sein
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mir darauf eruolgte antwurt, daruon Ich Ime Herrn geschriben, hab
Er verstanden vnd es seye alle zeit auf sollichen weg sein, Herr
von Auersperg, mainung gewest vnd ware warlichen Zeit, dass
hirinnen gehandlet wurdt, dartnit alle Sachen ainsmals zu Orth
kamen, dan sonst in die leng nichts guetes daraus vverden wurdt.
Darauf Er Herr von Aursperg mich pith, starckh anzuhalten, dass
hirinnen mit erlangung der Comissarj nit allain gegen Ratmans-
dorf, sonder auch gegen dem Herrn von Freysing nit gefeyert vnd
sollichs mag gar wol beschehen, weil der von Dieterichstain darbej
zu beleiben auch vermaindt vnd sich erpeut gleichsfals, bey der
F. D. darumben anzuhalten. Darmit dennocht E. hochf. G. genedi-
gistes wissen emphachen was massen der von Dieterichstain sich
ausser der waidung vnd vischens sich allain in endtziehung der
Herrschafft Veldes gewerkhen vnd Confinen vndtersteet, hab Ich
auf dissmaln durch mich eingezogenen bericht vndterthanigist an-
zuzaigen nit vndterlassen wollen.

S p a n d e r C o n u i n zw i s c h e n Ra t r aansdo r f vnd
Ve ldes :

Erstlichen befindt Ich in eingenomenen bericht, dass der
Herrschafft Veldes gemerkh von dem gradt des Pergs als sich das
thal wachain anfacht hinabwerths nach dern vvasser, so raan nendt
\vachainersaw bis an ain pach, so aus ermeltem perg heerabfleusst
gegen Ratmanstorf, alda die zvvay wasser, genannt Karnerische vnd
Wachainersaw, zusamen fliessen, so genendt wurdt der Stainpach,
so vngeuarlichen ain halbe teutsche meil wegs lang ist, dessen der
von Dieterichstain itne zuegehorig sich anzeucht.

Zum andern so ist ain pach in vvachein nit weit vndter dem
See vnd Sandt Johannes Kirchen, als man zum ermelten See reyt
auf der linkhen seiten, vom geptirg herabgeendt, so genent wurdt
auf teutsch der Durrpach, wellichen der von Dieterichstain' fiir
sein gemerkh anzufachen vermaintlich furgibt vnd seinem anzaigen
nach vom selben pach anzuraiten auf der linkhen seiten biss auf
die hoch des gepiirgs biss zum ende des Sees, so ain teutsche
meil wegs lang ist, Ime zuegehorig sein, wellichs Er souil ich mich
auf dissmalen erkundigen mugen, nimermer genugsam darpringen
noch bevveisen kan noch mag; dan solte sein beruemen ietzt er-
meltes Gemerhk ainichen grundt haben, so wurde auch one alles
mitl Ime der \vacheiner See, so ainer teutschen meil wegs lang
ist vnd das geplirg an der rechten seiten ein vnd ein als lang der
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See ist, so zu der Herrschafft Veldes vor menigklichen vnansprachig
gehorig, on alles mitl zuesteen miiessen, dann der See gleich in
der miten zvvischen ietzt angezaigten zwayen Gepiirgen gelegen ist,
so doch bei menigklichen vnwidersprechlichen vnd offenbarlichen
am tag ist, dass der See allain der Herrschafft Veldes vnd sonnsten
niemandt anderm aigenthumblichen zuegehdrig; dass aber sollichs
war seye, so hat auf demselben mit den zugnezen (niemandt aus-
genomen) zu vischen macht, dan allain die Herrschafft Veldes mit
iren selbs aignen vischern. Vnd wurdt derselb See mit dem vischen
dermassen vnd alezeit also gehalten: von Sandt Andretag bis auf
Sandt Bartlmetag ist yederman menigklichen (doch ausser der zug-
nez, wie oben angezaigt) zu vischen mit saznezen derselb See frey,
Aber vor Sandt Bartlmetag biss auf Sandt Andrestag, zu vvellicher-
zeit das vischen am possten vnd die Forchen im reiben sein, hat
allain E. hochf. G. Herrschafift Veldes mit den zugnezen zuuischen
macht vnd sonsten niemandt.

Was Ich mit H e r r n Gregor j Aslar , Brobs t zu
v n n s e r frawen in wer t g e h a n d l e t volgt he rnach :

Am Sambstag den 15. tag Septembris hab ich von stund an
in die Brobstey nach ieztgedachten Brobst geschikht, der notturft
nach mit Ime handeln vnd zu mir berueffen wollen, ist mir an-
gezaigt vvorden, wie dass er mit seinem haushablichem wesen nimer
auf der Brobstey sonder seye auf ain pharr vngeuerlichen ain
viertl teutsche meil von Veldes gelegen, so Ime durch Herrn Landts-
haubtman verlichen \vorden, genant Asp, gezogen. Darauf ich von
stund an ainen aignen poten hinvber geschikht vnd Ime geschriben,
dass ich Sachen halben (wie Er von mir miintlichen vernemen
werde) bej Ime zuuerrichten hab, vnbeschvvart zu sein zu mir gen
Veldes kumen wolle. So hat Ine aber mein pot nit anhaims ge-
funden, derowegen Er Ime mein zetl zuhaus gelassen, dann Er
zum Stain zu Herrn Hans Georgen von Lamberg verriten gewest;
als er volgendts anhaimbs kumen vnd mein zetl gefunden, ist er
arn Suntag den 16. tag dits zu mir geen Veldes kumen, hab ich
Ime angezaigt, wie E. hochf. G. Thuemb Capitl derselben glaub-
•vviirdig fiirkumen, wie dass Er wider sein aufgerichte verschreibung
ainer Ersamen Landtschafft in Crain etliche ausstendige Steurn von
der Brobstey nit bezalt, deshalben ain Ersame Landtschafft verur-
sacht \vorden, Ime etliche pawrn zu der Brobstey gehorig zu spa-
nen, zu dem so hab er auch mit erlegung der verfallnen 64. Jar-
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pennssion sich ganz vngehorsam vnd nachlessig erzaigt, dessen
E. hochf. G. Thuemb Capitl nit mit geringem misfallen verstanden
vnd mit begern, dass Er die Steur bezale, darmit die gespanten
pawrn widerumben ledig gemacht vnd der Brobstey nit endtzogen,
auch durch Ine mir ermelte ausstandige Pennssion erlegt werde,
mit merer ausftierung. Darauf Er mich beant\vurt, Er seye vrpietig
die ausstendig 64. Jarsteur vnd Pennssion mir richtig zumachen
vnd zuerlegen, dann er mit dem Gelt schon gefasst. Allain beger
Er, nachdem Er auf iezigen kumenden Erichtag zuuerrichtung et-
licher Sachen ftir die Landts-Obrigkait geen Labach zu erscheinen
eruordert seye, er mich pithlichen ersuechen, biss zu seiner wider
anhaimbskunfft, so in vvenig tagen beschechen solle, stillzusteen.
Hirauf ich ine beantvvurt, dievveil er selbs vermelt, mit dem gelt
gefasst, so seye ich auch etlicher vrsach halben vorhabens geen
Labach zureiten. Er solle mir das gelt daselbs erlegen, darmit ich
die ausstandigen 64. Jarsteur erlegen vnd die gespanten pawrn
vor geuar wider ledig machen miige. VVelichs Er mir zuthuen zue-
gesagt. Als ich am Montag den 17. tag iezigs Monats geen Labach
ankumen, bin ich am Erichtag den 18. tag zu stund an zu ainer
Ersamen Landtschafift in Crain Puechhalter Georgen Garl ganngen,
mich erfragt, was der Herr Brobst in vverdt von wegen ernenter
Brobstej ausstendiger steurn schuldig seye. Auf solichs mein be-
gern mir Herr Puechhalter disen bericht geben, Er seye vom ver-
schinen 64. Jar ausstendige Steurn 193 fl. 58 kr. vnd dan von
\vegen der spanung, als man Ime derhalben 7 pavvrn zu der
Brobstey gehorig gespant, von yedem Gulden 3 kr. vnkosten schul-
dig, thuet 9 fl. 42 kr. Bringen also dise EVVO possten 203 fl. 40 kr.
vnd wouer sollichs gelt vor dem lesten tag Septembris, zu derselben
zeit sich die spanung ende, nit erlegt werde, so wurden alsdann
die mergedachten gespanten 7 Pawrn der Brobstej auf die ewig-
kait endtzogen.

Vnd vermug der Landtfreyhaten der nechst, so den vor an-
gezaigten ausstandt der 203 fl. 40 kr. erlegte, dem wurden die
7 gespanten paurn fiir frey aigen eingeantwurt. Als ich nun disen
lautern bericht, dergleichen die vorsteende geuar vnd kurze zeit,
darinnen nit zu feyern, gespiirt vnd befunden, bin ich alspalt zum
Brobst gangen vnd von ime das gelt zu abrichtung der Steur, so
er seinem mir zu Veldes, wie hieuor angezaigt, beruehmen nach,
beyeinander haben solle, zuezustellen begert, das er mir yeder zeit
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zuerlegeu zuegesagt, aber vber mein emsigs anhalten nie von ime
bekumen miigen, sondern mich also vom 18. bis auf den 22. tag
oft gemelts monats von ainem tag zum andern (mit gehorsamister
Reuerenz zu schreiben) mit vngrunt aufgehalten. Als ich solliches
vermerckht, hab ich ine aufs lesst mit allem ernst dahin getrungen,
dass er mir sollichen ausstandt der 203 fl. 40 kr. durch Herrn
Landshauptman etc. gegen dem Puechhalter richtig gemacht vnd
dardurch mir die 7 gespanten Paurn erledigt, vermug der quittung
vndter Herrn Dieterichen Freyherrn zu Aursperg, ainer Ersamen
Landschafft in Krain Einnemer, aignen fiir getrukhten Petschafft
vnd aigner vndterzaichneter, deren Datum Labach den 22. Sep-
tembris, vvelliche quittung ich alsdann E. hochf. G. ietzigen Haupt-
mans zu Veldes hausfraw bei der Herrschafft zu behalten vber-
antwurt. Als ich nun solliche Steur vnd 7 gespanten Paurn (wie
hieuor angezaigt) erledigt, hab ich an den Brobst begert, sich mit
seinen handlungen, so er vor der Landtsobrigkait zuuerrichten,
zubefurdern Vnd mit mir widerumben geen Veldes reiten wolte,
andersvveit mit ime zuuerrichten, das er mir abermals geichsfals
zu laisten zuegesagt. Vnd nachdem ich den 23. tag merenvents
Monats Septembers wider auf Veldes kumen vnd vennaint er werde
seinem mir gethanen zuesagen nachsezen, so hab ich bis auf den
Mitvvochen den 26. tag auf Ine gewart vnd taglichen vermaint mit
aufnemung der Brobstej vnderthanen phlicht, so E. hochf. Gn. durch
ordenlichen tausch von derselben Thuemb Capitel zu Brichsen an
sich gepracht, vermug E. hochf. G. mir derhalben gegebnen Ge-
vvaltsbrief, an wollichen meiner fiirnemen allain der Brobst, wie
hieuor vermelt, mich etliche tag verhindert. Nun hab ich mit auf-
nemung der phlicht vnd Erbhuldigung gegen der Brobstej vnder-
thanen nimer lennger stillsteen, sonder vortschreiten wollen, dero-
wegen ich am mitwoch den 26. tag frue ainen aignen poten aber-
maln geen Asp zum Brobst geschickht vnd irae mein vorhaben,
dass ich nit weiterer Handlung vermug meines habenden beuelchs
vortzufarn \villens, schriftlichen zuwissen gemacht, vermiig Coppej
mit No. 1. So hat in aber mein pot nit antroffen vnd Ime also
mein schreiben zu haus gelassen vnd mir anzaigt, dass er noch
nit von Labach anhaimbs kumen seye, Nichtdestovveniger bin ich
iezt gedachten 26. tag nachmitentag von Veldes mit sambt Hannsen
Diener, gewestem, vnd Bartlmeen Jausinger als iezigen Phleger zu
Veldes vnd Christoffen Wamas, des Herrn von Aursperg Schreiber,
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hinein in die wachain verriten die phlicht, wie oben angezaigt, der
gepiir nach von den vnderthanen aufzunemen. AIs ich an meinem
hinein in die Wachain reiten zu der Brobstej, so am weg ligt
khumen, hab ich den Brobst daselbst gefunden, ine angesprochen,
ob er nit mein schreiben emphangen, darauf er mir geantwurt
von ja, darneben ime weiter Miintlichen, was ich vorhabens seye
in vvachein zuuerrichten, angezaigt, ob er nit auch mit hinein
reiten wolle. Darauf er mich beantvvurt, Ich solle nur gemach vort
hinein reiten, Er hab kain Ross bej der Brobstej, aber er wolle
von stund an zu seiner pfarr geen Asp schickhen vnd hernach
reiten. Volgendts ich also vort hinein geriten, aber er \veder den-
selben abent oder den andern tag nit hernach kumen, Dievveil
dann E. hochf. Gn. oftermelts Capitl zu Brichsen mir ainen orden-
lichen geuertigten vnd besigleten Gevvaltsam auf \volgedachten Herrn
Henvarten Freyherrn zu Aursperg vnd seinen Phleger zu Veldes
Bartlmeen Jausinger samendt vnd sonders lautendt zuegestellt,
darinnen ain ervviirdigs Capitel iezgedachten beden Iren Gewalt-
tragern gewalt geben Ire vnderthanen zu der Brobstej in wert
gehorig Irer Aidtsphlicht darmit Sy ainem Erwiirdigem Capitl vnz-
her vervvondt gewest, frey ledig zuzellen vnd zu bemtiessigen vnd
mir dieselben zu vberantwurten, dass ich Sy volgendts in E. hochf.
G. aidtsphlicht vnd Erbhuldigung nemen solle. Als ich den 26. tag
Septembris in die wachein kumen, sein volgendts den 27. tag dito
die vnderthanen alle, so in der wachein wonnen vnd der Brobstej
zuegehorig gevvest, erschinen, hab ich Inen anzaigen lassen, vvellicher-
massen E. hochf. G. Sy die vnderthanen sambt dem ganzen vrbar
vnd allem dem, was zu offtgedachter Brobstej gehorig, dnrch orden-
lichen Tausch von ainem enviirdigen Capitel an sich gepracht,
derowegen ain Ervviirdigs Capitl, Herrn Hervvarten Freyherrn zu
Aursperg vnd Bartlmeen Jausinger als iezigen Hauptman vnd phleger
zu Veldes sammdt vnd sonders ordenliche procurey geuertigt zu-
geschikht, Inen gewa.lt geben Sy die vnderthanen Irer phlicht, dar-
mit Sy E. hochf. G. Capitl gesch\vorn, ledig zu zeln vnd mir in
E. hochf. G. vnd des Stiffts Brichsen phlicht vnd die schuldig ge-
horsam hinfllro zu laisten, zu vberantvvurten. Darauf Sy die vnder-
thanen gegen mir in Ant\vurt erschinen vnd mir anzaigen lassen,
Sy haben mein fiirpringen nach lengs verstanden vnd mit sondern
begirlichen freuden angehort, sich darneben ganz gehorsamist sich
erpoten, E. hochf. G. vnd derselben nachkumen an Stifft Brichsen
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alle vnderthanigiste schuldige gehorsam zulaisten, mit vnderthani-
gisten anrueffen vnd pith, dass E. hochf. G. Ir genedigister Fiirst
vnd Herr sein wolle, Sy auch bej Irem alten heerkumen vnd ge-
preuchen genedigist schiitzen vnd schermen, Sy wider denselben
nit beschwaren lassen, darauf haben Sy mir, an stat vnd im Namen
E. hochf. G. vermiig derselben mir geuertigten Ge\valtsam mit auf-
gehebten vingern, wie sich gepiirt, geschworn vnd gehuldigt, dar-.
gegen hab in Namen E. hochf. G. Ich Inen zugesagt, Sy bey Iren
alten gepreuchen vnd gewonhaiten genedigist beleiben vnd wider
gepiir nit beschvveren zu lassen, das Sy zu vnderthanigisten tankh
angenoraen, hab Inen voJgendts bej der gehorsam verpoten dem
Brobst hinfiiro kain gehorsam, auch weder Robot, Zins noch steur
on vorwissen E. hochf. G. Hauptmans vnd Phlegers zu Veldes nit
thuen noch raichen sollen, in sonderlicher envegung, dievveil Er die
65. Jar steur, so schon verfallen, dergleichen vmb merer sicherhait
•vvilleri der pennssion von iezgedachtem Jar, so sich auf nechst-
kumenden Sant Georgen tag des kunfftigen 66. Jars verfallen
wurdet. Wiewol Ich bej den vnderthanen befunden, dass Er die
65. Jahrssteur noch von Inen nit eingelangt, ist zu besorgen, solle
er die vnd sonderlichen jezt zu seinem abzug zu seinen henden
empfachen, dass er ainer Ersamen Landtscbafft dieselb noch vil
vveniger weder zuuor beschehen durch Ine zu rechter zeit nit be-
zalt werde; miiest soliche, so 193 fl. 58 kr. bringt, erst mit grosser
miihe von Ime bekumen \verden. Sollichem zu fiirkumen, hab ich
dem jezigen Phleger zu Veldes mit ernst aufgeladen, dass er solliche
Steur selbst von den vnderthanen einlangen vnd ainer Ersamen
Landtschafift erlegen solle. Als ich nun sollichs bey der Brobstej
zuegehorigen vnderthanen in \vachein, wie hieuor angezaigt, ver-
richt, hab ich inen im Namen E. hochf. G. ainen tnmckh vnd zu-
essen geben lassen, ist durch Sy vnd mich sambt den hieuor
3 vermelten personen, so ich mit rair hineingenomen, in allem
verzert vnd aus meiner verordnung durch den Phleger zu Veldes
bezalt worden 3 fl. 36 kr. Darauf bin ich den Phinztag, gedachten
24. tag Septembris aus Wachein \viderumben auf Veldes geriten
vnd denselben abendt alle vnd yede vnderthanen zu mergedachter
Brobstej in vverdt gehorig vnd umb Veldes gesessen, auf Freytag
den 28. tag in das Schloss fiir mich zu erscheinen eruordern lassen,
die alle ganz gehorsamlichen erschinen, inen allen samentlichen
gleichfalls alles vnd yedes nach lengs, wie mit denen der \vachein,
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anzaigen vnd fiirtragen lassen. Auf sollichen meinen fiirtrag sein
Sy gleich mit der anntwurt gehorsamisten erpieten vnd vnder-
thenigisten pithen, \vie die in wachein, furkomen. Darauf Sy mir
ordenliche aidtsphlicht vnd huldigung, wie die in wochain, gethan,
dargegen ich inen, wie hiefor eingefiiert, Sy bej Iren allen alten
gepreuchen vnd heerkumen beleiben zu lassen, an stat E. hochf. G.
versprochen vnd was ftir vnderthanen zu der Brobstej gehdrig vnd
nun hinfiiro E. hochf. G. zuestendig, so die Aidtsphlicht vnd huldi-
gung gethan, hab ich alle mit ir yedes Namen verzaichnen lassen,
wie E. hochf. G. aus hieneben ligenden Zetl mit No. 2 genedigist
zu sehen haben; nach sollicher verrichtung hab ich den vnderthanen,
so vmb Veldes sesshaft vnd der Brobstey zuegehorig, gleichfals ainen
trunckh im Schloss geben lassen, so auch durch den phleger zu
Veldes ausgericht, so sich vngeuarlich bej 4 fl. 18 kr. verlauffen
wurdet; vmb solliches die vnderthanen sich ganz vnderthanigist
betankht.

Weiter, genedigister Fiirst vnd Herr, nachdem ich vber mein
zu mermalen fiirgewandten fleis (wie hieuor angezaigt) vnd vber sein
Brobsts mir zum offtermalen gethans zuesagen, Ine zu mir nit be-
kumen, noch vil vveniger die verfallen 64. Jar pennssion, oder dass
Er mir die vberanntvvurtung des vrbars gethan hette, nit gehaben
mugen, derhalben vnd darmit ich nit lenger, wie bissheer durch
Ine beschehen, aufgehalten vverde, hab ich abermalen des Herrn
Hervvarten Freyherrn zu Aursperg Schreiber am Sambstag den
29. tag dits zu Ime geschickht vnd mit ernst aufgelegt, dass er
aus seinem Haus nit kumen solle, allain er bringe Ine mit Ime zu
mir vnd dass Er mir iez angezaigte ausstendige pennssion sambt
denn vrbar zu der Brobstey gehorig zuestelle. Aut" solich Er Ine
aber gleidnvol mit grosser mtihe zu mir gepracht. Als er zu mir
obgemelten tag kumen, hab ich die pennssion vnd ain abschrifft
des vrbars, so ich hiemit E. hochf. G. mit No. 3 vnderthenigist
vberantvvurt, von Ime emphangen, darneben er sich mit grosser
ausfiierung wider mich beschvvart, dass ich den vnderthanen der
Brobstey verpoten, Ime weder Zinss noch Steuern zu bezallen, Er
kunte nit vmbgeen sich dessen vor der Landtsobrigkait zu bekla-
gen, dann Ime die Brobstey mit aller zuegehorung zugemessen bis
auf nechstkumenden S. Georgentag vermug seiner verschreibung
zuestundt vnd gepiirte vnd ain Ervviirdigs Capitl miieste Ime das
Jhenig, was Sy Ime verschriben, halten vnd, was Ime zuegehdrte,
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liesse er Ime kainen Menschen, er \vare hoch oder nidern Standts,
nit nemen, mit mer posen, trutzigen worten. Darauf ich Ime im
beysein Hannsen Dieners gewesten vnd Bartlme Jausingers, jezigen
Phlegers zu Veldes, auch Christoffen Wamasen, Schreiber daselbst,
angezaigt, Er Brobst Er solle sich wol fursechen, vvas Er klagen
wolle, dass sollichs •mit grunt beschehe, dann Ich in aller meiner
gephlegnen Handlung Ime nicht vnwissent, noch vil weniger hinter
ruckhs gehandlet, dass aber sollichs war, seye Irae genuegsam
•vvissendt, dass ich Ine schrifftlichen vnd selbst miintlichen ersuecht,
als ich mit der Brobstey vnderthanen dass Jhenig, was ich in
beuelch gehabt, hab handlen wollen, yederzeit wissen Iassen, auch
an Ine begert, dass Er mit vnd bey sein solle, das er mir gleich-
wol zu erscheinen zuegesagt, aber demselben nie nachkumen vnd
alles, was Ich mit den vnderthanen gehandlet, dass hab Ich aus
beuelch gethan, seye dessen nit allain befuegt, sonder Er vil weni-
ger mir darinnen ainiche verhindterung zuthuen macht noch ge-
\valt; dass er sich aber so hoch seiner verschreibung, so Kr von
ainem Erwiirdigen Capitl hab, beruembt, dieselb miiesse Ime biss
auf Sant Georgentag gehalten \verden, so hab er sich wol zu er-
innern, dass Er ainem Enviirdigen Capitl gleichfals ain verschrei-
bung vnter seinem pethschafft vnd handtschriftt aufgericht vnd, \vas
Er sich verobligiert, in vergessen gestelt oder villeicht nit wissen
wolte; derhalben kune Ich nit vndterlassen, Ime dieselb sein ver-
schreibung, so mir von ainem Erwiirdigen Capitl zuegestellt worden,
zuuerlesen, darinnen vndter anderm mit klaren vnd aufgetrukhten
\vorten befunden vvurdet, wouer Er ainen oder mer Artickhl seiner
verschreibung nit hielte, sondern vbertreten wiirde, so solle Er von
der Brobstej geschiden vnd ain Ervviirdiges Capitl frey vnd von
Ime vngeirrt vnd geengt sein dieselb zu Iretn wolgefallen weiter
zu verleichen; wer Inen hiezu gefellig, So befindt Ich nit ain son-
dern wol drey oder vier Artickhl in vermelter seiner verschreibung,
die er nit gehalten. Erstlichen, so hat er die pennssion zu rechter
zeit nit bezalt, zum andern, so hat er die Steuern auch nit, wie
Er schuldig gevvest, erlegt, die er von den vnderthanen yeder zeit
eingenomen vnd dasselb gelt zu seinem nuz venvendt, daraus ge-
folgt, dass ain Ersame Landtschafft in Crain Ime 7 paurn, zu der
Brobstey gehorig, gespant, wellich ausstendige Steur ich erst an
ietzt mit grosser miihe vnd arbait von Ime pringen muessen vnd
so sollichs nit beschehen ware, waren iezt den lezten tag Septem-
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bris die 7 gespanten Paurn, der Brobstej auf die ewigkait endt-
zogen worden, dessen allain Er ain vrsach gewest. Zum driten, so
hette er wider sein verschreibung in die Kirchengueter eingrif
gethan, sich derselben vndterfangen, das Ime laut derselben auf
das hochst verpoten worden; wie er mit ermelten Kirchenguet ge-
haust, das haben E. hochf. G. aus hieneben eingelegten schrifftlichen
bericht genedigist zuuernemen, den ich von den Kirchprobstein
berichtsvveis eingezogen mit No. 4. Sollichen Ich Ime Brobst nit
vnuerhalten, sondern zuestellen lassen, darauf er sich erpoten, sei-
nen bericht dariiber zuthuen mit vermeldung die Kirchprobst vverden
Ime, so er mit Inen raiten wiirdet, bei 50 talern heraus schuldig
bleiben, das sich, wie man mich bericht, nit befinden wiirdt, dan
als ich von den Kirchprobsten den bericht eingezogen, hab ich
Inen mit allem ernst furhalten lassen, dass Sy niemandt nicht vn-
rechts weder zu lieb noch lait anzaigen w6Uen, sondern allain die
pur lauter warhait, dann villeicht ermelter Kirchengueter halben
die Sachen weiter kumen mechten, hirauf Sy vermelt, die Sachen
sey also, wie Sy mir anzaigt vnd nit anderst, geschaffen vnd wo
es die notturfft eruorde, wolten Sy dessen mit Iren Aiden zu be-
statten wissen.

Dieweil ich dann meines verrukhens halben die Raitung von
dem Brobst vnd Kirchprabsten nit aufnemen miigen, hab Ichs dem
Phleger zu Veldes mit ehendisten an die Handt zunemen beuolchen.
Zum vierten, so sey er Brobst vor aufgang seiner 5 bestandt Jar
von der Brobstej hinweckh auf sein inzige pharr gen Asp zogen,
das Ime auch nit gepiirt hat. Derhalben vnd in ansehung obein-
gefiierter vnd begriinter Artickhln kiinne oder mlige Er mit kainem
pillichen noch recht massigen grunt ainich beschwarung thuen, dann
sich aus denselben klarlichen vnd vnwidersprechlichen befindt, dass
vil mer ain Enviirdigs Thuembcapitel vrsach gehabt, vermug seiner,
vber sich gegebnen verschreibung Ine der Brobstey zu endtsezen,
weder dass er sich mit ainicher pillichait wider ermelts Thuemb-
capitel zu beschweren hatte, als ob Sy wider sein verlassnen be-
standt was vnpillichs Ime zuegefugt hetten. Deswegen so kunte
oder mechte ich aus vor eingefiirten vrsachen mein gethans verpot
bej den vndterthanen, dass Sy Ime weder Zins noch Steuern rai-
chen sollen, nit aufheben, allain er mache sich durch piirgschafft
oder in ander \veg genuegsam guet vmb die 65. Jar Pennssion,
dergleichen desselben Jars Steur vnd vmb das gelt, so er von der
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Kirchen emphangen, dann solte Ich seinem begern stat thuen vnd
Ine zinss. vnd steuern als iezt zu seinem abzug seines gefallens
einnemen lassen, hab ain yeder verstendiger bej Ime leichtlich zu-
gedenkhen, mit was miihe, arbait vnd Rechtuertigung sollichs bej
Ime miieste ersuecht werden vnd ich lasse es bey meiner hieuor
gethanen handlung, wie nach lenngs angezaigt vnd durch inich
dem iezigen Phleger zu Veldes zuuolziehen beuolhen worden, genz-
lichen beruhen vnd beleiben. Vber sollichs er vermelt, er wolle
den Sachen weiter nachgedenkhen vnd Rath haben vnd ist darauf
also von mir abgeschiden.

Wie es hinfl i ro mit der Brobs t ey g e h a l t e n wer-
den solle.

Genedigister Ftirst vnd Herr. Dieiveil nuhmer den dritenthail
aines Erwiirdigen Thuembcapitel zu Brichsen, so Sy an der Herr-
schafft Veldes bissheer aigendthiimlich gehabt vnd ersessen E. hochf. G.
denselben durch ordenlichen wexl an sich gepracht vnd diser zeit
E. hochf. G. sich nit erklart oder mir in aufnemung der vnder-
thanen phlicht kainen beuelch geben, wie es mit sollichen driten-
thail, dergleichen rnit verrichtung des Gotsdiensts hinfiiro gehalten
werden solle. Die\veil dan der jezige Brobst auf iez kumenden
Sant Georgtag von der Brobstej abziehet, vvtirdet von neten sein,
dass E. hochf. G. genedigiste verordnung hierinnen tbue, \vie es
hinfuro mit ermelter Brobstey gehalten vverden solle, hab ich dero-
vvegen mein vnderthanigist einfeltigs bedenkhen yedoch allain auf
E. hochf. G. genedigistes vvolgefallen anzaigen wollen; nachdem sich
zuuor ye zuzeiten zvvischen E. hochf. G. Herrschaft Veldes vnd der
Brobstey vnderthanen mit holzschlagen, \vun, waidt, Gereut vnd an-
dere allerlaj zerriitlichait zuetragen, sollichen zu fiirkurnen vnd zu-
erhaltung merer vnd pesserer gehorsam, were meines gehorsamen
erachtens der nechste vnd posste weg, dass E. hochf. G. alle vnd
yede der Brobstey vndtertbanen vnd vrbar derselben Hauptman
vnd vrbar der Herrschafft Veldes vndtergeben, aber vmb merer
richtigkait willen, dass vrbar zu der Brobstey in der ernennten
Herrschafft vrbar vndterschidlichen mit seiner sonndern Rubrickhen
einzuleiben genedigist verordnet vnd nachdem die Brobstey kain
andere Kirchen, dann allain zu vnser frawen in werdt zu nechst
bey der Brobstey Behausung im See vndter dem Schloss Veldes
gelegen zuuersehen hat vnd durch ainen Briester mag leichtlichen
versehen werden, auf dass an dem Gotsdienst wie von altem her-
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kumen, kain mangl erscheine, mechten meines gehorsamisten er-
achtens E. hochf. G. ainem briester (deren wol zu bekuraen waren)
die Behausung zu der Brobstey gehorig, darinnen zuuor ain yeder
Brobst gewont, sambt den pawguetern, so vmb erwente Behausung
gelegen sein, sambt behtilzung aus der Herschafft vvalder zu seiner
Hausnotturfft vnd zu posserer vndterhaltung Ime durch E. hochf. G.
Hauptman jarlichen, wie man aufs nechst mit ainem Briester sich
vergleichen mechte, etliche gulden in truckhnem gelt genedigist
verleichen vnd zu raichen verordnete.

Was Ich bey H e r r n J o b s t e n von G a l l e n b u r g ,
L a n d t u e r \ v e s e r in C r a i n , be t r e f f en t den span zwi-
schen der Her rschaf f t R a t m a n s t o r f vnd Veldes mich
e r k u n d i g t vnnd v e r r i c h t , volgt h e e r n a c h :

Nachdem ich von Veldes geen Labach von \vegen richtig-
machung der ausstendigen Steur vnd erledigung der 7 gespanten
Pavvrn, wie hieuor nach lenngs bericht beschehen, hab reiten
muessen, bin ich von stund an zu obuermelten Herrn Landtuer-
weser in Crain gangen (der mir dan sonders wol bekandt vnd
vertraut ist) mich zu erkundigen, \vie die Sachen des schwebenden
spans zwischen Ratmanstorf vnd Veldes geschaffen; die\veil mir
Herr Moriz von Dieterichstain wie hieuor eingefiiert, angezaigt, die
Sachen allain an Inne vnd dem Herrn Victumb in Crain gelegen
ist, die handlung zu befurdern, dann Inen beden von der F. I).
Erzherzogen Carl zu Osterreich desshalben geschriben vnd beuolhen
worden, darauf er mir disen bericht geben: die Sachen seye diser
zeit also geschaffen, dass die F. D. nit allain des Herrn von Uiete-
richstain beschwarschrifft vnd Supplication, sondern auch E. hochf.
Supplication, so sy an Irer Durchlaucht Hof gelangen lassen, seye
Ime zuekumen vnd vberschickht worden, darauf Ir F. D. Ime Herrn
Landtuenveser vnd Victumb beuelchen, dass Sy bede Iren ausfiier-
lichen bericht, wie Sy die Sachen befinden, thuen sollen, neben
Iren guetbedunckhen, ob Irer F. D. in begerte Comission zu be-
vvilligen seye oder nit. Dievveil dann ietztuermelter ausganngner
Ftirstlich beuelch nit auf Ine allain, sondern zugleich an Herrn
Victumb lautendt seye, \vellicher dann durch hocheruente F. D. vor
etliche Monat an Hof eruordert vnd noch nit anhaimbs kumen ist,
derovvegen so kune noch muge Er diser zeit dem aufganngen
Fiirstlichen beuelch kain volziehung thuen, sondern mitesse mit der
handlung biss auf des Herrn Victumb anhaimbskunft stillsteen, aber
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so palt Er Herr Victumb anhaimbs kunibt, so wolle Er seines thails
hirinnen nit feyern, sonder die Handlung, was Ime der beuelch
aufladt, mit ehendisten an die handt nemen, vnd souil Ime immer
muglich, gern helffen befiirdern.

Was ich bey h e r r n L i e n h a r t e n von Sigels torf ,
ph lege r zu L a c k h , be t r e f f end t d e n s p a n z w i s c h e n
ieze rme l t e r he r r scha f f t vnd Veldes v e r r i c h t , volgt
h e r n a c h:

Als ich von Veldes geen Labach (wie hieuor angezaigt) ge-
riten, hab ich bej Ime Herrn Phleger zuekert vnd mit Ime der
schwebenden Conuin beder obgedachter Herrschafften halben ver-
trewlich Conuersiert vnd Ime vndter anderem angezaigt, vvelicher-
massen E. hochf. G. als Ich im verschinen 64. Jar zu Rom bey
derselben gewest, mir vndter anderem genedigist beuolchen mit
dem Herrn Bischouen zu Freising alles fleis derwegen zu handlen,
auf dass Ir F. G. in guetige handlung bewiligen wolte, auf dass
der Sachen ainsmals mechte abgeholffen werden; zu vndterthani-
gister schuldiger volziehung der gehorsam sey ich des verschinen
Monat Junij des 64. Jars geen Freising geriten vnd bey Irer F. D.,
wie sich gepiirt, die Sachen gehorsam anpracht, darauf mir von
derselben dise antwurt eruolgt, Ir F. D. sey mit nichten anderst
gesunen, dann allen freundtlichen vnd gueten nachparlichen willen
gegen meinen g. Herrn Cardinalen zu erhalten vnd was Irer F. G.
Irer phlicht halber, darmit Sy Irem Stifift venvont, immer verant-
wurtlich, Sye derselben nit zuwider sich hirinnen vnuenveislichen
zu halten; vnd nachdem Ir F. G. auf jezt kumenden herbst vvillens
seyn Ire Gesanten in Irer F. G. Herrschafft Lackh allerlay zuuer-
richten, abzuuertigen genzlich endtschlossen, denselben \vollen Sye
beuelch geben, dass Sy sambt dem phleger zu Lackh das spanig
Orth der Conuinen besichtigen vnd wie Sy dasselb befinden, sollen
Sy die Gesanten zur Irer vvideranhaimbskunfft Ir F. G. berichten,
alssdann \volle Sy, was Ir F. G. gesunen E. hochf. G. Coatiutor,
Stathalter, Hauptman vnd Rathe in schrifft berichten, das aber
bisheer noch nie beschehen. Als ich aber in yezt verschinen monat
Januarij dises 65. Jars zu Salzburg gevvest, hab ich meines gene-
digen Herrn von Freising Canzler daselbst antroffen, den ich an-
gesprochen, Er hab sich vvol zuerinnern, als mir mein genediger
Herr von Freising in seinem beysein den abschidt auf mein ge-
thane werbung, (\vie hieoben angezaigt), gegeben, \vas doch Ir F. G.
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sich auf cingenomen bericht derselben gesanten sich in der schwe-
benden Handlung Resoluiert hette, dann Ir F. G. bissheer E. hochf.
G. Coadjutorn, Stathaltern, Hauptman vnd Rathen kain schrifftliche
annt\vurt nit zuekumen lassen, wie Sy dieselb erpoten hette. Darauf
mir vom Herrn Canzler diese anntwurt eruolgt: Es hetten sich
die Gesanten gleichwol an die spanigen Orth verfliegt, vermug
Ires gehabten beuelchs, das aber bissheer durch seinen genedigen
Fiirsten vnd Herrn von Freysing E. hochf. G. Coatiutorn, Stathaltern,
Hauptman vnd Rathen nicht geschriben, ware allain das die vrsach,
dass I. F. G. auf eingenomen bericht von derselben Gesanten sich
gegen dem Stifft Brichsen kaines spans der Conuinen nit zuerin-
nern hette.

Darauf Ich Ine Herrn von Sigelstorf gepeten, dass Er wolte
verhilflich sein, darmit sein Herr sich gegen dem Stifift Brichsen
mit endtziehung derselben Herrschafft Veldes pilliche vnd Recht-
messige Conuinen, nit so \viderwartig erzaigte, sondern Ine helffen,
dahin vveisen, dass Er zu guetiger vergleichung bevvilligen vvolte,
mit merer ausfiierung. Auf solliche mein gephlegne handlung Er
von Siglstorf mir disen beschaid geben, Ime seye in frischer ge-
dechtnus, was massen bede Herrschafften Lackh vnd Veldes aines
Conuins halben mit einander spanig. Im seye durch den nechst-
verstorbnen Fiirsten des Stiffts Freysing seliger gedechtnus des-
wegen schon alberait beuelch vnd gevvalt gegeben gewest, sollichen
schwebenden span in der guet zu uergleichen, so seye es der-
selben Zeit allain an dem envunden, dass E. hochf. G. Gesanten,
so Sy itn verschinen 57. Jar in derselben Herrschafft Veldes ab-
geuertigt, von E. hochf. G. dises sdnvebenden spans halben auf ain
stats abzuhandlen, oder sich einzulassen nit volkumen ge\valt noch
beuelch gehabt; Aber wie dem allen, so wolle Er seines thails sich
nochmalen dahin angepoten haben, souil Ime ymmer muglich vnd
seiner phlicht halben verandtvvurtlichen ist, an seinem getrewen
fleis nicht envinden lassen, darmit diser schwebende span ainsraals
mechte verglichen vnd seines erachtens mechte die Sache, so man
anderst ainstmals in die Handlung kame, leichtlichen der Conuin
der Juristiction halben verricht werde, dann Er seinem gewissen
nach bekennen mliesse, dass spanig Orth von pillichen Rechtens
wegen 011 alles mitl in die Herrschafft Veldes gehorig seye. Vnnd
nachdem gleichwol sollichs ain lannge zeit vnnd vil Jar, vber die
31 Jar vnd ainen tag, darinnen ain yeder vermug des Landts
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Crain Freihaiten, die beruebig vnd genuegsam possess erlangt, dass
niemandt weder mit noch one Recht derselben in kain weis noch
weg mag endtsezt werden, bey der Herrschafft Lackh innen ge-
habt vnd yeder zeit bissheer genossen worden, also dass es durch
kain Rechtliche erkantnus derr Herrschafft Veldes nimmer mochte
zuegeaignet werden. Darmit aber E. hochf. G. genedigist sehen
vnd spiiren sollen, Er zu erhaltung beeder Stifftgueter freundtschafft
vnd ainigkait gern sein gehorsamiste befurderung erzaigen \volte,
\vare sein gehorsamist guetachten, dass E. hochf. G. nochmals bei
dem Herrn Bischouen zu Freising vmb schrifftliche antvvurt auf
mein zuuor ermelts anpringen vnd Irer F. D. darauf gethanen er-
pietens anmanen lassen wolte, in guetige Handlung sich zu be-
geben vnd so Ime durch seinen genedigen Herrn Bischouen von
Freising vmb bericht vnd sein guetachten geschriben wurde, wol!e
Er, souil mtiglich, die guetig vergleichung bewilligt wurde, verhilf-
lichen sein.

Vnnd so solliche guetige vergleichung bei hochermeltem Herrn
Bischouen zu Freising wurde erhalten, hab Ich souil von dem von
Sigelstorf vermerkht, dass in solicher guetiger Handlung der Herr-
schafft mochte nit klainer nuz geschaffen werden. Als nemlichen,
dass in der guete der Herrschafft Veldes spanig Orth der Conuin
solle vviderumben eingeantwurt \verden, dass dargegen E. hochf. G.
der Herrschafft Lackh vnderthanen zu Lenngueldt allain den pluem-
besuech, die wun vnd waidt dargegen genedigist eruolgen lassen
bevvilligen \volte, welichs meines erachtens (so es anderst disen
weg erraichen mochte) wol zu bewilligen ware, meines gehorsamisten
betunkhens der Herrschafft dardurch nicht endtzogen, dann es in
disem Landt der F. GraueschafFt Tirol gleichfals mit dem pluem-
besuech dermassen gehalten wurdet.

Genedigister Fiirst vnd Herr, Nachdem E. hochf. G. Coatiutor,
Stathalter, Hauptman vnd Rathe, meine genedigen Herrn, als ich
verschinen 64. Jar zu E. hochf. G. geen Rom zu reiten eruordert
\vorden, mir vermug ainer schrifftlichen Instruction bey derselben
allerlay zuuerrichten genedigklichen beuolchen haben, nach gehor-
samer meiner verrichtung E. hochf. G. mir vndter anderm vermug
meiner von derselben in Rom geuertigten schrifttlichen Relation
genedigist aufgeladen, dass E. hochf. G. Coatiutor, Stathalter, Haupt-
man vnd Rathe zu Brichsen bey der Ro. Kay. May. hochloblicher
vnd seligister gedechtnus vmb Comissarien sollen Supplication vnd
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anhalten, darmit ainsmals alle vnd yede span, so derselben Herr-
schafft Veldes, gegen der Herrschafft Ratmanstorf, Lagkh oder
andem schwebendt, mechten ainsmals guetlichen oder Rechtlichen
erledigt werden. Die\veil dann nuhmer E. hochf. G. durch derselben
zuuor abgefertigten Gesanten in derselben offtgedachten Herrschafft
Veldes, dergleichen E. hochf. G. jezigen Hauptman daselbst Herrn
Herwarten Freyherrn zu Aursperg vnd durch mich, was E. hochf. G.
amverbung der Commissarj gelegen, dergleichen was richtigkait,
nuz, vnd fruchtpars in vihveg vnd sonderlichen das Einkumen an
Newgereuten, auch der walder vnd anderen derselben Herrschafift
daraus eruolgen wurdet, nuhmer E. hochf. G. genuegsamen, genedi-
gisten bericht emphangen; derovvegen Ich meiner gehorsamisten
vnd schuldigen phlicht nach verursacht \viirde, nit allain E. hochf. G.
iezt widerumben gehorsamist zuuermanen, dass E. hochf. G. vber
derselben Coatiutoren, Stathaltern, Hauptman vnd Rathen in der-
selben Namen auf genedigiste verordnung (wie hieuor vermelt) an
die Rom. Kay. May. seligister gedechtnus beschehens gehorsamist
Suppliciern, Sonnder E. hochf. G. hiemit ganz vnderthanigist pitendt,
dass dieselb dise handlung mit erlangung der Comissarj, dergleichen
bej dem Herrn Bischofen von Freising in guetige Handlung zu
bewilligen, anzuhalten wolle genedigist betenkhen vnd verordnung
thuen, auf dass sollichs mit ehendistem, so muglich, mechte in
dass werch gepracht werden, dann zu besorgen, solle es diser Zeit
nit beschehen, dieweil der von Dieterichstain vnd phleger zu Lackh
sich selbst erpieten, alle guete befurderung souil Inen muglichen
hirinnen zuerzaigen; solle sich dan mitlenveil durch todtfal oder
ander weg ainiche veranderung zuetragen, wurde es heernach vil
beschwarlicher, mit grosserer mue vnd vncossten beschehen vnd
miiessen verricht werden.

H e r n a c h uolgen a l l e r l ay h a n d l u n g e n , so mir die
zeit a l s Ich in der Her r schaf f t gevvest, fi irkumen
vnd was Ich d a r a u f g e h a n d e l t hab.

Bartlme Jausinger, ietziger phleger zu Veldes:

Durch iezermelten Phleger ist mir anzaigt worden, wie dass
zwen E. hochf. G. vnderthanen der Herrschafft Veldes zum Hart
sesshaft, mit Namen Primus Legat vnd Tschopp des 64. Jars an
derselben Coatiutorn, Stathalter vnd Rathe suppliciert mit beger
Inen Ire aigne stuckh wisen, zu Iren Guetern gehorig, zuuergunen
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einzuzeinen, wie andere Ire mitnachparn gleichfals gethan, mit
erpieten Ire Zinss in E. hochf. Gn. vrbar nach pillichen Dingen
staigern zu lassen.

Darauf Sy bede ainen beuelch von E. hochf. G. Coatiutorn,
Stathaltern, Hauptman vnd Rathen an derselben iezigen Hauptman
zu Veldes erlangt, wouer dem also wie Sy Suppliciert vnd solliche
pesserung E. hochf. G. vrbar vnd Iren Giietern zu gueten kumen
mechte, dass Er Iren begern stat thuen solle, ware aber die Sachen
anderst geschaffen, Ire G. zuuor mit vvidersendung Irer Supplication
zu berichten. Dievveil dann die Sachen vil anderst, weder Sy bede
vnderthanen Suppliciert, geschaffen, seye sein phlegers begern an
mich, dass Ich auf Grundt vnd poden mit Ime der enden ziehen
solle, die Sachen zu besichtigen; darauf Ich den 2 5ten tag Sep-
tembris mit Ime phleger dahin geen Hart geriten vnd in beysein
beder Supplicanten auch Hannsen Dieners, gewesten Phlegers zu
Veldes vnd Christoffen Wamas, des Herrn von Aursperg Schreiber,
die Sachen mit fleis besichtigt vnd hab befunden, dass Sy Ires
begerns ganz vnbefuegt seyen, aus vrsachen, alda sy begern Ire
wismader einzuzeinen, ist ain gemain vngeuerlich in der Gross als
von der Gloggenhiiten zu Brichsen vnzt in die Newstifft vnd zu
nechst bej dem Dorf zu Hart gelegen vnd ist ainem yeden des-
selben Dorfs sein gepuerender thail aufzaigt, dass ain yeder von
der zeit an so dieselb biss zum rnadt darauf zu hueten befreyt ist,
so aber die Zeit des Mats kumbt, so wais ain yeder sein auf-
gezaigten thail zu meen vnd so das Hey abgenomen vnd ein-
gefuert, ist alsdan die ermelt Gemain der ganzen Nachparschafft
zu Hart Ir vich darauf zu hueten frey. Solle nun den zwayen
Supplicanten Irem begern mit einzeinung Irer wisen stat gethan
werden, so \viirden den andern Iren Mitnachparn ain yeder sein
gepiirnis (das doch kainer solichs diser zeit begert), sondern vil
mer Iren einzeinen sich beschwaren, gleichfals einzuzeinen ver-
ursachen, das Inen nit allain allen zu merckhlichen nachtail der
wun vnd waidt halben raichen, sunder Sy wurden zu dem zaun-
holz E. hochf. G. schonen vnnd holzreichen panvvaldt, so ob denn
Dorf zu Hart aller nechst gelegen, zu grossem schaden verschwen-
den, wie dann die zwen Supplicanten zu Iren zvvayen aufgeraachten
zeunen, das zaunholz aus iezermeltem walt genomen vnd sich gegen
mir vememen lassen, als ob der enden alda Sy das zaunholz ge-
nomen, Inen zuegehorig seie. Aus obeingefuerten vrsachen hat Inne
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E. hochf. G. ieziger Hauptman beden Supplicanten bei der peen
10 fl. gepotten die zwen gemachten zeun \viderumben abzuprechen
vnd hinwegkh zu thun, des aber durch Sy nit beschehen. Dieweil
Ich dan auf gehaltener beschavv die Sachen dermassen, wie hieuor
angezaigt, befunden, hab Ich die z\ven mergedachten Supplicanten
an heut den 25. tag nach mittag in das Schloss Veldes zuerscheinen
verschaffen. Alls Sy nun vor mir erschinen, hab Ich in beysein
der obgemelten drey, so mit mir auf der beschaw gewest, Inen
zwayen Supplicanten aufs hochst Ir vnbegrunts vnd widerwartigs
Supplicieren, auch dass Sy des Herrn Hauptmans aufgesezte peen
mit abprechung Irer vnbefuegten zvven zeun vbertreten, fiirgehalten
vnd venvisen, derohalben kun vnd mug ich Sy, andern zu ainem
Exempl, vngestrafft nit lassen vnd hab Sy also in die keichen
verschaffen, so lanng vnd vil vnzt Sy dem Herrn Haubtman sein
aufgesetzte been der 10 Gulden bezaln. Darauf der ain Supplicant
mit namen Primus Legat, so dann von seiner ganzen Nachparschafft,
dergleichen von E. hochf. G. nachgesezten Obrigkait zu Veldes vnd
sonsten menigklichen fur vngehorsam, haderisch vnd zu allem argen
beschraidt wurdet, vor mein mit antvvurt erschinen, anzaigende,
Er wiss vmb kain fiirstlichen Beuelch, so Er dessvvegen zu Brichsen
gevvorben, noch vilweniger hinaus Suppliciert, allain es mochte durch
seinen Sun (des er aber nit wisse) beschehen sein. So ich mich
aber der Sachen erfragt, so ist ieztermelts sein anzaigen on aini-
chen grunt vnd allain derowegen beschehen, vermainendte, durch
sollich sein vnbegrunte endtschuldigung sich aus der handlung vnd
aufgelegter straff fiir vnschuldig zu machen vnd daraus zu ziehen;
aber vnangesehen seiner furgewendten endtschuldigung, hab Ich Sy
bede in die Gefenckhnus verschaffen; volgendts den 2 8ten tag
Septembris haben erwente bede Supplicanten mich durch ainen
Gesellpriester zu Veldes mit namen Herrn Bartlme bitlichen er-
suechen lassen, Sy der Gefenckhnus zu endtledigen mit erpietung
die Straf der 10 Gld. dem Herrn Hauptman zu Veldes zu erlegen.
Auf solichs Ich Sy fiir mich aus der Gefenckhnus kumen vnd Inen,
wie gemelt, die straf zu erlegen, fiirhalten lassen, das Sy zufriden
gewest, allain, dass Ich Inen acht tag bevvilligt, darob Sy nit zu-
frieden sein, sondern 14 tag haben wollen, des Ich Inen auf Ir
ersuechen auch bewilligt, doch dass Sy auf ermelte 14 tag solichs
gelt zu erlegen vnd die zwen Ire aufgemachte zeun, vermug Herrn
Hauptmans zuuor gethanen verordnung, abprechen mir anloben
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sollen, vvelichs glub Sy mir zu thuen sich venvidert, mit anzaigung,
Sy wissen nit, ob Sy das Gelt bekumen miigen oder nit, deswegen
Sy Inen das glub zuthuen Inen nit getrawen, dieweil Sy dann die
14 tag frist selbst begert vnd aber das glub zuthuen sich ver-
widert, hab Ich Sy bede wider in die Gefenckhnus verschaffen,
Sy hieraus nit zu lassen, allain Sy kumen dem Jhenigen nach,
wie hieoben vermelt; In dem ist des Primus Legaten Sun Christof
genant, in das Schloss Veldes kumen, mit beger seinen vattern der
Gefenckhnus zu erlassen, auf sein begern Ich Ime angezaigt die
vrsach warumben Ich Ine verstrickht vnd sein vater hab vermelt,
wie Er vmb den aufprachten Frstl. Beuelch von Brichsen vnd
Supplicieren, so Er than haben solle, kain wissen haben \volle,
sonder zaige an solichs Supplicieren seye durch Ine Christoffen
beschehen, deshalben vvolle Ich ain vvissen von Ime haben, ob Er
dessen gestendig seye oder nit. Darauf Er mir geantwurt von
Ja, es seye durch Ine Christoffen Suppliciert worden, aber es seye
durch ainfalt geschehen vnd beger Ime des zuuerzeichen, dievveil
Ich dann auf eingenomen bericht befunden, dass sollichs sein an-
zaigen, allain durch anschifftung des vatern beschehen, hab Ich
Ine Christoffen auch in die Keichen gelegt. Als ich nun den
30. tag Septembris widerumben von Veldes nach Brichsen verreiten
wollen, haben offtgedachte bede Supplicantan an mich gelangen
lassen, dass Ich iezernanten Christoffen Legaten der Gefenckhnus
erlassen, vvolten Sy bede Ine vmb die 10 fl. straf aufzupringen
schickhen vnd dieselb erlegen, hirauf Ich dem iezigen Phleger zu
Veldes disen beuelch gelassen, dass Er Irem begern stat thuen
solle. Vnd so Sy Ime die 10 fl. straf geben vnd den zaun, \vie
Inen zu mermale von der Obrigkait beuolchen worden, himveckh
thuen, so solle Ei- Sy bede der Gefennckhnus berauessigen. Vnd
bin also mit solichen beschaidt von Veldes (wie vermelt) abge-
schiden.

Rueprecht Lamprechtitsch zu Hart.

Alls Ich auf hieuor angezaigte beschaw kumen, ist obgemelter
Rueprecht vor meiner erschinen sich wider vorgemelten Primusen
Legat beschwart, von sein Rueprechten Grunten das seinig ein-
gezeint, mit pith dasselb zu besichtigen; wie Ich an das spanig
Orth kumen vnd nach gehaltner besicht dem Legaten auf des
Rueprechten gethanen Clag sein anntwurt darauf zu ergeben zue-
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gesprochen, darauf Er geantvvurt, Er seye diser klag nit gestendig.
Vber sollichs Rueprecht sich erpoten seine gethane Clag zu be-
vveisen.

Abschidt.

Dieweil Legat des Rueprechten Clag vernaint vnd sich aber
Er Rueprecht anpeut, sein Clag zu bevveisen, ist dem Rueprechten
diser Abschidt geben worden, wouer Er von seiner Clag nit vallen
wil, Solle Er auf das nechst quottember Recht, so man iezt kumende
vveichnachten zu Veldes halten wurdt mit kundtschafften (wie sich
gepiirt) gefasst machen, so solle derselben Zeit durch den phleger,
was Recht ist, darinnen die gepiir, gehandlet werden.

Georg Muschan, Hackenschmit.

Der iezermelt Hackhenschmit hat mit vorvvissen vnd ver-
gunstnus E. hochf. Gn. Hauptman auf Veldes, im verschinen 64. Jar
am wasser der Ratwein ain News heusl erpaut, darzue Ime die
Gemain ain Odes fleckhl mit bewilligung der Obrigkait verlichen,
daraus Er ain Ackherl gemacht. Nun were Er willens ain Hamerl
oder Schmitn zu ermelten heusl zupawen, denvegen Er mich ge-
peten, mich deren enden zuuerfugen, die Sachen zu besichtigen
vnnd Ime auf sollichs alles ain gepurlich zinss zu schlagen.

Darauf hab Ich sambt Hannsen Diener, gevvesten vnd Bartl-
raeen Jausinger, iezigen phleger zu Veldes, vnd Christoffen Wamas,
des Herrn von Aursperg Schreiber, den 25. tag Septembris nach
verrichter beschavv zu Hart, wie hieuor beschriben, dahin an die
Ratwein, sollichs zu besichtigen vnns verfiiegt, vnd nach einge-
nomenen Augenschein, Ime von wegen des heusleins, Schmitn vnd
Ackherleins in E. hochf. G. vrbar hinfiiro Jarlichen zu zinsen (doch
auf derselben genedigisten vvolgefallen) 24 kr., darneben auch die
gepiirlich steur vnd Roboth daruon Jarlichen raichen vnd aus-
richten solle, gelegt worden.

Genuwein Schusnickh zu Namingen in wachein.

Als Ich in die wachein geriten von der Brobstey in werdt
vnderthanen die phlicht vnnd huldigung aufzunemen, ist obgemelter
Genmvein vor mein mit ainer Supplication, so Er E. hochf. G. Ge-
santen den 5. tag Junij 62. Jars vbergeben, erschinen, Inhaltendt
wie dass Inne seine jiingern Brueder ain Ackher, so gar an seinem
Haus ligt, den Er Jarlichen auf Veldes mit 4 /3 verzinst, desgleichen
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begern seine Brueder, dass Er Inen in dem paumbgarten zu nechst
ob seiner Behausung vnd der Gemainen Landtstrass gelegen, Iren
gepuerenden thail darinen aussteckhen vnd sich mit Inen ver-
gleichen solle, von seiner Hueben, die sonsten wenig stuckh vnnd
ainen zimlichen zinss aufgelegt, endtziehen wolten.

Darauf Er begert, dass Ich die Grunt, so ernennte seine
Gebrueder zuuor fur aigen, als fiir Ir gebtirendt vaterlichs Erb-
guet vndter Inen gethailt, widerumben von Nevven bereuten lassen
solle vnd, was sich befindt die Gebrueder nit beweisen fur aigen,
dieselben seiner hueben widerumben zuestendig sein solle. Der-
gleichen beger Er obgedachten Ackher vnnd paumgarten zube-
sichtigen; (so durch mich, Hansen Dienern, Bartlme Jausinger,
iezigen phleger zu Veldes vnd Christoffen Wamas beschehen) vol-
gendts pathe Er Ine vnd seine Gebrueder, so dazumalen zugegen
gevvest, Ires spans miteinander zuuergleichen.

Dargegen seine Briieder in antvvurt erschinen, Inen wer nit
zuvvider vnd mechten leiden, dass Sy in der guete miteinander
verglichen wiirden. Aber Er Genmvein hette nuhmer etliche Jar
vngeuarlichen ain halben tagpaw vnd 4 tagmadt wisen Innen ge-
habt vnd genossen, so Irem bruedern ainem, so biss in 10 Jar
ausser Landts, nit wiste man ob Er in leben oder todt, fiir sein
vaterlich Erb zuegehorig ware, darinnen Sy auch Iren gebiirenden
thail begern.

Abschidt.
Souil den Ackher vnd paumbgarten wie hieuor angezaigt zu

nechst bey dem Haus gelegen, so durch mich vnd obgemelte
drey besichtigt worden, betrifft vnd aus gehaltner bescha\v sich
befindt, dass solich Grunt zu nechst vorm vnd an das Haus ge-
legen vnd der Genmvein dardurch sein einfart haben mues, dero-
wegen Ir der brueder begern mit austailung derselben nit kan stat
haben, dieweil sich dann befindt, dass Sy, wie hieoben angezaigt,
Ires gebiirenden vaterlichen Erbs durch aigne stuekh endtricht
worden, seye Inen Genuwein derhalben ainiche weitere vevgleichung
nit schuldig. Aber souil dass halb Jauch Ackher vnd 4 tagmadt
wisen betrifft, dem abwesenden brueder zuegehorig vnd Genmvein
Innen hat, Solle der phleger zu Veldes sambt etlichen seinen eruor-
derten mit dem ehendisten vermelte stuckh besichtigen vnd der
Gebiir nach dem Genuwein, ainen vberzinss, den anderen Gebrue-
dern samentlichen Jarlichen daruon zu raichen, darauf schlagen
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vnd iezt kumenden Sant Marteinstag mit erster verzinsung an-
fachen, volgendts jarlichen denselben also raichen, so lang biss man
ain endtlichs wissen hat, ob der brueder in leben oder todt ist,
alsdann solle aber beschehen, was sich gepiirt vnd Recht ist. Sol-
lichs alles haben Sy zu beden thailen guetvvillig zu tanckh ange-
notnen, dem also nachzukumen mir mit mundt vnd handt gelobt,
dessen auch bede thail vndter des phlegers pethschafft vrkundt
Inen mitzuthailen begert, des Inen zugeben bewilligt worden.

Ehepruch.

AIs Ich in wachein mit aufnemung der Erbhuldigung der
Brobstej vnderthanen vertig, ist mir angezaigt worden, wie der Jurj
Jauschko vnd propill, bede vnterthanen zu Namingen in Wachein,
ain sehr vnchristlichs leben fueren. Haben Ire Eheweiber von Inen
gejagt vnd nun etliche Jar mit andern weibern gehaust vnd bey
denselben etliche vnd vil kinder in der vnehe erzeugt. Darauf
Ich an meinem aus wachein reiten bey Iren heusern zuekert, die
mannspersonen nit anhaimbs betreten, allain die weiber alda ge-
funden, die Ich bede gefenckhlichen annemen vnd aufs Schloss
Veldes fueren lassen, dieweil Ich dann gleich vber zwen tag dar-
nach von Veldes geriten, hab Ich dem phleger beuolchen, die
zween gleichfals mit ehendisten gefenncklichen. einzukem vnnd vol-
gendts solliche 4 personen fiir die 12 zustellen, Sy dariiber er-
kennen lassen rait \vas straf Sy sollen gestrafft werden. Darmit
sollichs vnchristlichs leben ausgereuth werde vnd sonderlichen die
Sachen dahin richten, damit die zvven Ire Ehevveiber widerumben
zu Inen nemen vnd, wie Ehenleuten gepiirt, mit einander hausen.

Dergleichen ist mir in meinem von Veldes verreiten anzaigt
worden, wie Mathia Eriauz in Asser bei Veldes gleichfalls in der
vnehe, wie die zvven in Wachein, hause; darauf Ich dem phleger
gleichfalls, wie mit denen aus Wachein handlen solle, beuolchen hab.

Zehen vndterthanen in Wacheiner velach sein in gefenckhnus eingelegt.

Vor etlichen verschinen Jarn hat Herr Anthonj von Thurn
als gewester Hauptman zu Veldes dem Jacoben Dabrauz in der
wachein ein Gereut in dasvrbar aufVeldes zuuerzinsen ausgesteckht,
darinnen Ime obgemelte Nachparschafft in Wacheiner velach yeder-
zeit eintrag vnd gevvalt gethan, des Er Jacob sich vor E. hochf. G.
jezigen Hauptman Herrn Henvarten Freyherrn zu Aursperg be-
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schwart, derhalben Er Inen der Nachparschafft bey der peen
20 Ducaten aufgeladen, Ine Jacoben bey seinem verlichnem Gereut
vnbeschwart beleiben zu lassen, des aber bei Inen nit stat haben
wollen, dessbalben Er Jacob iezt sich abermaleu vor mir beschwart
vnd vmb wendung gepeten. Dieweil dann bej ernenten vndter-
thanen vnangesehen des H. Haubtmans aufgesetzter peen kain auf-
horen sein wollen, hab ich ain tag vor meinem von Veldes ver-
reiten mit Rath des Dieners als gewesten vnd Jausingers als jezi-
gen phlegers zu Veldes die zehen vnderthanen in die Gefenckhnus
gelegt mit beuelch, Sy nit heraus zu lassen, allain Sy erlegen dem
H. Hauptman die peen der 20 Ducaten vnd thun das glub den
Jacoben bey seinem verlichnen Gereut hinfuro beruebig beleiben
lassen, also ist es in meinem verreiten verbliben.

Peter des Thomasen zu Retschitz Sun.

Nachdem mir anzaigt vvorden, dass der Herr von Thurn
vngeuarlich ain Jar vor seinem abzug obgemelten Petern zunechst
bey dem Schloss Veldes gar ain schone hueben per 9 Ducaten
verkaufft, vvelliche verkauffung dem Schloss zu nachtail kumen,
dann dieselb hueben zuuor ye vnd alvveg zum Schloss sambt den
andern Pa\vguetern ist gearbait worden vnd dieweil Ich in meiner
erkundigung befunden, dass nach absterben vorgedachts Petern
solliche hueben der Herrschafft widerumben haimbfallt, hab ich
bei E. hochf. G. vorgedachts iezigen Hauptmans Hausfrau beuelch
gelassen, Irem Herrn zu seiner anhaimbskunfft anzuzaigen, zuuer-
zaichnen, dass nach absterben des Petern niemandt die Hueben
weiter verlichen, sondern solle dem Schloss widerumben zugeaig-
net werden.

Michel Caspartitsch zu Grimschitz.
Der obgemelt Caspar hat ain Hueben innen, genannt Caspar-

tschitsch zu Grimschiz, zu der mergedachten Brobstej zu vnser
frauen in wert gehorig, ist fur mich kumen mit beger Ime die
Grunt anzuzaigen, was zu seiner Hueben gehorig, dann er sonnsten
auch ain hueben Innen hab, so dem Herrn Jacoben Freyherrn
von Lamberg Landtshauptman in Crain zinspar vnd seyen iezer-
melten seiner beden Hueben stuckh an vnd vndter einander ge-
legen, dass er nit wissen kan, welliche stuekh zu ainer oder der
andern hueben gehorig. Darauf Ich Ime dise anntvrart geben,
dieweil E. hochf. G. erst an jezt die Brobstej mit aller Irer Ge-
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richtigkait durch ain tausch an sich gepracht vnd ain Ervviirdigs
Capitl derselben Stifift Brichsen die vberantwurtung der vrbar vnd
brieflichen gerechtigkaiten noch nit gethan, so aber dasselb be-
schicht vnd alsdann derhalben seiner Hueben halben \vas gefun-
den, wurdt Ime gepiirlichen beschaidt eruolgen.

Die Caspartitsch hueben zu Grimschitz auszutauschen.

Genedigister Fiirst vnd Herr! Ich bin durch den jezigcn
Brobst in Wert vnd andere mer personen in Crain bericht wordea,
wie dass der Landthaubtman, Herr Jacob von Laraberg, das mer-
gedacht Capitl zu Brichsen, als Sy noch die Brobstej Innhendig
gehabt, ersuechen lassen, dass Sy Ime ermelte Caspartitsche hueben
tauschweis eruolgen lassen wolten vmb merer gelegenhait willen,
dieweil Ime one das die ander Hueben zinspar ist vnd beder
hueben Grunt vndtereinander vermischt vnd E. hochf. G. obangezaigte
Huebeu mit kainer aignen behausung nit versehen ist. Darauf Ich
nit vndterlassen, selbst geen Grimschitz geriten, so zunechst bey
Veldes gelegen, mich gestaltsam der sachen erkundigt, auch wie
die stuckh gelegen, besichtigt vnd befindt, dass die hueben mit
kainer Behausung nit versehen, dergleichen die stuckh beeder er-
nenten hueben vndtereinander gelegen vnd nit wol voneinander
zu schaiden, auch so gibt E. hochf. G. zuegehorige hueben Jarlichen
zinss vngeuarlichen nit vil vber 1 fl., derowegen wer mein vnder-
thanigist guetachten, vvouerermelter Landtshauptman bej E. hochf.
G. Ime soliche Hueben auszutauschen vnderthanigist anhalten wurde
(doch dass Er derselben ain so guete vnd gleichmessige hueben,
die an gelegenlichen ort, da E. hochf. G. orie das vnderthanen
habe, geben wurde) Sy heten in sein begern genedigist bewilligt.

Hannsen diener vnd Christoffen Wamas zu dienern nit auszulassen.

Genedigister Fiirst vnd Herr 1 Es ist ainer mit Namen Hanns
Diener zway Jahr E. hochf. G. ieziges Hauptmans phleger auf Veldes
gewest, den Ich iezt, so lang Ich auf Veldes zu handeln gehabt,
neben mir gepraucht vnd befindt, dass Er verstendig, der Craine-
rischen Landspreuch wol eruarn auch im Landt \volgewolt vnd
bekandt ist vnd nachdem der jezig phleger Bartlme Jausinger, so
zu sollichem Dienst gar nicht geschickht noch taugenlich, auf iez-
kumenden Sant Georgentag abtredten vnd in das Landt Steyer
ziehen \viirdt, \var mein gehorsamist guetachten, dass E. hochf. G.
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Irem iezigen Hauptman derhalben schreiben liessen den ernenten
Diener widerumben zu phleger (des er Diener souil Ich an Itne
vermerckht nit venvidern wurde) widerumben zu ainem Diener auf
genomen hete, dann E. hochf. G. genedigist zuenvegen haben, dass
derselben in ansehung dieweil der Herr Hauptman seines sorckh-
lichen vnd schvvarlichen Ambts halben der Herrschafft Veldes die
•vveniger Zeit wonen kann an ainem geschickten vnd taugenlichen
phleger nit wenig gelegen sein will.

Weiter genedigister Fiirst vnd Herr kan E. hochf. G. Ich
vndterthanigist zu berichten nit vndterlassen, dass in derselben
Herrschafft Veldes in gerichtlichen Handlungen mit zimlicher ord-
nung procediert vnd wurdet vndter anderem alle Jar viermaln im
Jar, das ist zu Quottember Zeiten ahvegen den nechsten Montag
nach der quottember Mitvvochen Recht itn Schloss, so man das
Quottember Recht nent, gehalten vnd wurdet mit 12 Beisizern, so
yeder zeit der Herrschafft gevvartig sein muessen besetzt vnd ain
yeder, Er seye freu oder vndterthan, der mag mit ringen vncosten
sein Sachen guetlichen oder rechtlichen zu endtschafft bringen,
dann der Hauptman mues dem Richter vnd Beysizern zu essen
(doch one wein) auf sein selbst Costen geben vnd ain yeder Clager
vnd antwurter, so fiirkumen, ist schuldig 8 kr. zu erlegen, Ihuet
von Inen beden 16 kr. Von demselben gelt wurdet dem Richter
vnd Beysitzern der wein kauft.

Nun befind Ich disen mangel, dass E. hochf. G. Herrschafft
Veldes vnzther mit kainem ordenlichen vnd Geschwornen Gericht-
schreiber nit fursehen ist, vnd so man obgemelte Recht halt, so
hat man yeder Zeit ainen fremden Schreiber darzue genomen;
solicher Mangel, meines gehorsamisten Erachtens, der Herrschafft
vnd vnderthanen zu guetem, mit ainem Geschwornen vnd orden-
lichen Gerichtschreiber zupessern vnd zu zuuerordnen nit vndterlassen
werden solle. So dann one ainichen vncossten E. hochf. Gn. leicht-
lichen beschen mechte. Als nemlichen, nachdem Herr von Aurs-
perg ainen schreiber mit Namen Christof Wamas haltet, der beder
sprachen teutsch vnd windisch kundig ist, schon 7 Jar des Herrn
Diener, so der Herrschafft Veldes gepreuch vnd Confinen wol erfarn,
den mechten E. hochf. G. zu ainem Geschvvornen Gerichtschreiber
genedigist verordnen lassen, der dem genuegsam vorzusteen taugen-
lich ware vnd wurde dardurch ernenten VVamas bei der Herrschafft
Veldes als ain Diener erhalten, souil Ich an Ime vermerckht,
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ist er wilens von dem Herrn zu stellen, dann er rair anzaigt, ain
Jar nit mer dan 12 fl. zu besoldung hat, er kune sich sambt
seinem weib vnd kint mit derselben nit erhalten. Dieweil Ich
dann genuegsam erfarn, dass Er der Herrschafft Sachen vnd son-
derlich derselben Confinen guets wissen hat, ist Er E. hochf. G.
kainsvvegs aufzulassen vnd sonderlichen in bedenckhung, die\veil
Er auf obenangezaigte raitl one E. hochf. G. ainiches darlegen mag
leichlichen sein lebenlang zu ainem der Herrschafft Diener erhalten
werden.

Besserungen so am Schloss beschehen.
Nachdem E. hochf. G. dem Herrn Hanns Caspar Freyherrn

zu Spaur dergleichen mir vnd Wolganng Seydl im verschinen
62. Jar als derselben Gesanten in E. hochf. G. mergedachte Herr-
schafft Veldes abgeuertigt vnd vndter anderm vnns genedigist be-
uolchen, die vnuermiedenliche notturfft der pawfalligkait des Schloss
vnd pawhofs zu besichtigen vnd dasselb dem iezigen Hauptraan
zuuerrichten vergunen sollen; als Ich nun aller Sachen aniezt ver-
richt, hab Ich \vas durch Ine Herrn Hauptman bissheer verricht
worden, besichtiget vnd befindt, dass Er den poden vnd das tach
an der Kirchen, so im Schloss ist, dergleichen, das halb tach an
dem alten Stockh vnd den Rossstall, so abgeprunen, von Nevven
vvider gepaut vnd gemacht hat vnd was noch an der berath-
schlagten vnd bevvilligten pesserung des Schloss vermug der ge-
thanen 62. Jar Relation manglet, das wil Er Hauptman auf das
nechst kumendt 66. Jar gar verrichten, wie dann zum thail die
stain, Holz vnd der Kalch schon zuberait ist vnd wann E. hochf.
G. biss in z\vaj oder drey Jar aufs meist der Herrschafft ein-
kumen, an ermelts Schloss dem Stifft zu guetem vnd evviger ge-
dechtnus genedigist wenden vnd verpawen lassen \volten, wiirden
E. hochf. G. nit allain ain schon vnd zierlichs Schloss, sonder auch
ain vesst Haus alda zu errichten miigen, wie dann zu erhebung
aines sollichen gepews schon ain visierung durch E. hochf. G.
iezigen Hauptman gemacht vnd derselben zuuorermelten Gesandten
in 62. Jar vermug derselben gethanen Relation flirgetragen wor-
den ist.

Hirauf \vil Ich E. hochf. G. dise mein Relation, Handlung
vnd ausrichtung, wie E. hochf. G. dieselb hir innen nach lenngs
genedigist vernemen mugen, vnderthenigist vnd gehorsamist vber-
geben haben, wo Ich nun E. hochf. G. beuelch vnd mein gephlegne
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handlung zu derselben E. hochf. G. genedigisten gefallen (das Ich
gleichwol nach hochstem meinem vermiigen mit postem fleis zu
thuen vermaint) ausgericht vnd abgehandlet, das hette Ich vndter-
thanigiste vnd hochste freudt. Thue E. hochf. G. mich als derselben
vnderthanigister vnd grossschuldiger Diener hiemit in gehorsamer
vnderthanigkait beuelchen.

Datum den letzten tag Septembris im 1565. Jar.
E. hochf. G.

vnderthanigister, Gehorsamister vnd
grossschuldiger Diener

Georg Ruml v. L. m. p.

Beilage IX.

Relation an den hochwiirdigisten Herrn, Herrn Christoffen,
der heyligen Romischen Kirchen Bischofen, Cardinalen
von Triendt, Bischofen von Brixen vnsern genedigisten
Herrn, was wir Mathias Wertwein, Doctor, Thuembprobst
zw Wien vnd Wolffgang Sell von Aichperg, Ir hochf. G.
Rath vnd Hofrichter daselbs zw Brixen, als von Iren hochf.
G. in derselben vnd des Stiffts Brixen Herrschafft Veldes
in Crain gelegen, abgesandte Commissarien gehandlt vnd

verricht haben,

Hochwiirdigister Fiirst, genedigister Herr! Als Euer hochf. G.
dem hochwiirdigen in Gott Herrn Johann Thomas Bischoffen auch
Confirmirten Coadjutoren zw Brixen vnserm genedigen Herrn, da-
neben den Envirdigen, wolgebornen, Edlen hochgelerten vesteu
Eur hochf. G. allhieigen Statthalter, Haubtman vnd Rethen, vnsern
gtinstigen Herrn, durch Schreiben des Datum 10. tags Monats No-
vembris 71. Jars genedigist auferleget, dass wolernenter Herr Coad-
jutor Sambt Statthalter, Haubtman vnd Rethen yemandts zu Com-
missarien geen Veldes in Crain, Als E. Hochf. G. vnd derselben
Stifft Brixen Aigenthumblicher Herrschafft sachen halben, wie in
beriierter E. hochf. G. schreiben begriffen, schickhen sollen, Vnd
aber sollich Commission vns Mathiasen VVertvvein, Uoctor, vnd
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Wolffgangen Selln, Innhalt nachfolgender Instruction No. i 5a

beuolchen worden, demnach haben wir auf angeregten beuelch vnd
Instruction Eur hochf. G. zu vnderthenigister gehorsam vnns am
27. Februar allhie erhebt vnd sein vermittelst gottlicher Gnaden
den 4. Monat Martii zu Veldes ankhomen vnd verhoffeten gleich-
wol den wolgebornen Herrn Herwarten Freyherrn zu Aursperg, als
Eur hochf. G. Haubtman zu Veldes, anzutreffen, do er aber nit da-
selbs, sondern seiner aigen vnd gemainer Landtsgeschefften halben
zu Laibach gewesen, haben Strackhs Ine vnser Ankhunfft, auch
das er sich z\v vns furderlich verfiiegen oder yemandts andern
schickhen wolte, bey aignen Potten zuegeschrieben, laut schreiben
No. 2.

Ferrer vnd dieweil durch yeztgedachte Instruction vns vndter
anderm auferlegt worden, das wir die Brobstey bey vnser lieben
Frauen im wert mit ainer taugenlichen Catolischen Priester wider-
umb bestellen vnd den gefallnen Catolischen Gottsdienst souil
mtiglich vviderumben erheben sollen, haben wir damit solliches desto
fiiegsamer vnd schleiniger In das vverckh khundte gebracht vverden,
Im hinab Raisen zw Assling negst vor Veldes, Herrn Mathiasen
Robanum, Pfarrern zu Assling, antroffen vnd Ime vor vnser zu
Veldes fiirderlich zuerscheinen beuolhen. Die\veil er one Zweifl
vns gestaltsam der Religion vnd \vie es damit bey der Brobstey
vnd zu Veldes gehalten vvtirdet, wolberichten khunden vnd das Er
vormals selbs zu Brixen personlich gewesen vnd vmb verleichung
obangezaigter Brobstey Im wertt bey E. hochf. G. Herrn Coadjutorn,
Statthalter, Haubtman vnd Rethen gehorsamblichen angehalten, auch
nit allain von den Herrn Thora Brobsten zu Laibach seines Er-
lichen verhaltens vnd Catolischer Leer guete Khundschafft damallen
furbracht, sondern dartiber auch ain Examen allhie vberstanden
hat, also das Er Roban fur andere zu beriierter Brobstey ersezung
taugenlich vnd Catolisch geachtet vnd denvegen Ime von menvol-
gedachten Herrn Coadjutor, Statthaltern, Haubtman vnd Rethen
genedige schrifftliche vertrestung geben worden, do die Commis-

52 Die in vorliegender Relation angefiihrten Beilagen sind nur zum
geringen Theile (No. I, 2, 3) der dem Abdrucke zugrunde liegenden, im
Veldeser Archive befindlichen gleichzeitigen Copie beigefugt. Aus diesem
Grunde und weil die noch vorhandenen auch inhaltlich nichts Neues bieten,
ist von einer Mittheilung derselben Umgang genommen vvorden.
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sarien von Eur hochf. G. wegen gen Veldes khomen werden, Sy
Ime auf sein ferrers gehorsambs anhalten gebiirlichen gnedigen
beschaid eruolgen lassen.

So dann yeztgedachter Roban vns berichtet, Inmassen wir
hernacher auch im Werckh erfaren, dass zu Veldes im Dorff aller-
negst bey der Brobstey khirchen vnder dem Schloss gelegen, ein
lutterischer Predigant mit namen Christoff Vaschang, so vor ain
Catholischer Priester ge\vesen, gehalten wurde, wellicher die ware
alte Catholische Religion allerdings In seiner Pfarr vnd Dorff Kir-
chen zu Veldes abgethan vnd die Lutterische Secten, Innhalt der
Augsburgerischen Confession an die statt angericht hat, darob der
maiste thail E. hochf. G. Herrschafft vnderthonen ain besonder rnis-
fallen vnd entgegen herzlich begird haben solten, dass die Lutterei
wider abgethan vnd die ware alte Religion \vider aufgericht vnd
erhalten \vurde vnd wir nicht bedenkhen oder verhoffen khunden,
was fruchtperlichs oder bestendigs In vvideraufrichtung des ab-
gethanen Catolischen Gotsdiensts zu handlen, es were dann )'ezt-
ernenter Apostata, der Faschang, zuuor von dem Dorff vnd Pfarr
vnd derselben angehorigen siben Zuekhirchen ab vnd weggeschaffen
vnd bemelte Pfarr sambt Iren Zuekhirchen mit ainem Catolischen
Pfarrern von Newen versehen. Hierauf vnd damit solliches auch
ordenlich beschehen vnd in das \verckh gebracht werden mechte,'
haben wir dem Herrn Thumbrobsten zu Laibach als bertierter
Pfarr Lehenherrn vnderainist vnd gleich bey obgedachten potten,
so \vir zu dem Herrn von Aursperg geschickht, geschriben, vnd
Ime Innamen Eur hochf. G. ersuecht, dievveil Er der Pfarr zu Vel-
des Collator auch Archidiaconus der Pfarr zu Veldes sei, das Er
den verfiierischen Faschang von dannen schaffen vnd ain andern
taugenlichen Catholischen an die Statt bestfcllen welle, laut Schrei-
bens No. 3.

Vnd sein allso yeztangedeute baide schreiben ains dem Herrn
von Aursperg vnd das ander dem Herrn Tumbbrobst zu Laibach
behendigt vnd wir von Ime Herrn beantwort worden, das Er
anyezo gleichdurch die Landssrechten vnd Hofthaidung zu Laibach
zu vns zukhomen verhindert seye, Schickhe aber Hannsen Diener
seinen Purgvogt zu Laibach zu vns, mit dem wir ain anfang
machen mogen, laut No. 4. Von dem Herrn Tumbbrobsten zu
Laibach haben wir auf vnser oberzeltes, auch andere nachgeuolgte
Schreiben khain Antwort sobaldt nit emphangen, lassen demnach
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diesen Handl vnd was den Apostaten Faschang vnd Herrn Mathiasen
Robanum beriiert, damit ain yede sach Ir ordnung habe, biss zum
endt, do wir E. hochf. G. auch alles gehorsamist Referieren sollen,
dissmalen verbleiben.

Als nun Hanns Diener, des Herrn Landthauptman gesandter,
mit obeingefiirten schreiben am 7. Martii vrab 12 Vhr zu vns khumen,
damit wir khain zeit versaumbten, Sonder gleich mit Ime, anstat
des Herrn Haubtmans ain anfang macheten, haben vvir Ime, Diener,
am ernennten Sibenden Tag Marcy ain offne schrifft an Herrn
Landtshauptman vbergeben vnd darynnen nit allain die Articl
vnser Instruction sonder auch merers, das wir E. hochf. G. vnd
derselben Stifft Herrschafft Nuz vnd notvvendig geachtet, vmb
sein des Dieners oder des Herrn Landthaubtmans bericht vnd
volziehung ordenlich vnd nach lengs Rirbracht vnd angezaigt, Inn-
halt No. 5.

Wie wol wir dann vermainten, der Diener vviirde auf die
Ime vbergebne schrifft, mit vns Handlung phlegen, vnd das wir
zu wissen begert, alspaldt berichten, So hat aber Er gedachts vnser
Schreiben strackhs dem Herrn Landthaubtman auf Laibach zue-
geschickht, also das wir von dem 7. biss auf den 11. Martii der
Antwurt ge\vartet, an wellichen tag zu Abent der Herr Landt-
haubtman selbs sambt seinen zwayen Sonen auf Veldes kliomen
vnd haben vns als E. hochf. G. gesandte wol vnd erlich empfangen,
auch volgents am 13. Martii vns auf vnser vor vbergebne schrifft
vnd begern sein bericht vnd Antwort zuestellen lassen, laut Nr. 6.
Do wir dann alssbaldt denselben vbersehen vnd erwegen, dabey
auch etlich mengl vnd on gnuegsame bericht befunden, haben wir
nicht khunden vmbgeen zu Replicieren vnd Ime Herrn von Aurs-
perg vnser Commission Notturfft ferrers zu entdeckhen, dariiber
auch sein ausfierlichen vnd merern bericht zu begern, Inmassen
mergedachter Herr von Aursperg zu begerten merern bericht vns
geantwurt, Als E. hochf. G. aus der schrifft mit No. 8 vnd entgegen
vnser dritte schrifft vnd merern ausfierung mit Nr. 9 auch hin-
wider sein Herrn von Aursperg Triplik mit No. 10 genedigist vnd
nach lengs vernemen mogen, So dann der Herr von Aursperg
der tag \viderumb geen Laibach verraist, haben wir auf sein yezt-
gedachte Triplik vnser verrer Notturfift eingebracht laut Nr. n
vnd Ime Herrn ara Sibenzehenden Martii bey Hannsen Diener
seinen Purgvogt zuebringen lassen, darauf Er \viderumben geant-
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wurt laut No. 12, welliches schreiben, \vir erst den 22. Martii bey
ernennten Diener emphangen vnd dernnach mit Ime Diener, alls
beuelchhabern anstat des Herrn von Aursperg vnsern gehabten
Commission handl ftirgenomen vnd die Raittung von dem 58. bis
auf das 72. Jar eingenomben, die Probation der Ausgaben mit
fleis ersehen vnd envegen, die notturfft darvvider fiirbracht, auch
merern bericht vnd erleutterung eingelangt, letstlich aber alles
Bestandtgelt, Souil ernennte Jare In ainer Suma E. hochf. G. von
der Herrschafft Veldes gebiirt, gegen des Herrn von Aursperg
gethanen Aussgaben gelegt, gehebt vnd die Raittung beschlossen
Als E. hochf. G. aus No. 13 samt beigelegten Probations Ausziigen
vnd Quittungen genedigist zuuernemen; doch haben wir Auss-
druckhenlich vorbehalten, dass dise Raittung anderst nit, als auf
K. hochf. G. genedigiste Ratification vnd wie es Raittungsbrauch
vnd Recht ist, solle gelten vnd CrafFt haben.

Zu dem haben wir auch alles, so in dem Schloss Veldes
an dem New aufgefierten Stockh vnd sonsten auch ausserhalb,
als Stadl, Stell vnd Miihverckh durch den Herrn von Aursperg
gepaut vnd gepessert, auch in Raittung flir Ausgaben furbracht
worden, mit fleiss besichtiget vnd beschaut, Ist aber alles so ge-
paut vnd gepessert worden, so khostlich nit anzusehen, als es ge-
standen hat, do aber vns vmb das, so auf Pa\v vnd pesserung
ausgeben, Certification vnd Quittungen fiirgelegt worden, haben
wir darwider nicht khundt, sonder gleich erachtet, Inmassen auch
wir durch den Diener bericht worden, das Stain, Holz, Nogel vnd
Eisen in Crain, auch die Handtwercher oder Pauleut teur sein, zu
bestellen als hieoben.

Vnd damit E. hochf. G. Aigentlichen bericht genedigist zu
empfahen, was gestalt das Schloss Veldes sambt seinen zuegehorigen
Stadl, Stallungen vnd Mtil diser Zeit gepaut vnd gepessert seye,
auch das Herr von Aursperg die Zeit seiner Innhabenden Haubt-
mannschafft sollich paw vnd pesserung fort in guetem Esse vnd
peulich zu halten gedenckht, wie alle Zimer, gemech vnd wonungen,
yeziger Zeit in paw sein, haben wir fiir ratsam geachtet, zway
gleichlautende Inuentarien zu beschreiben vnd zu ferttigen, deren
ains wir dem Herrn von Aursperg vbergeben, das ander E. hochf.
G. hieneben mit No. 14 genedigst zuuernemen haben, darynnen auch
etlich Mobilar, briefliche vrkhunden vnd was wir in dem Schloss
vngeferlich befunden, das E. hochf. G. vnd derselbigen Stifft zue-
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gehorig vnd bey dem Schloss bleiben soll, eingeleibt, wie \vol das
alles schlecht vnd khlainfliegig ist, aus vrsachen, das das Inuentari
so vor etlichen Jarn vnd bey Innhabung des Herrn von Khreid,
solle nach desselben todtlichen Abgang vnd abgang seiner ver-
lassen vvittiben, dem Herrn von Thurn vnd dann durch densel-
bigen dem yezigen Herrn Haubtman verkhaufft vnd vbergebeu
worden sein.

Es hat auch der Herr Haubtman ain verzaichnus durch offt-
bemelten sein burgvogt Diener fiirbringen vnd begern lassen, Nach-
dem die unuermeidenlich notturfft erforderte, noch merers in dem
Schloss zupauen vnd zu pessern, Inmassen solliches mit No. 8 be-
schriben, wir \volten demnach in angezaigten Paw vnd Pesserung
verwilligen, darauf wir Ime Eur hochf. G. genedigisten vnd ernst-
Iichen willen vnd meinung fiirgehalten vnd auferlegt, Er solle khain
gross oder Hauptgepey on E. hochf. G. genedigist vorvvissen vnd
aussdruckhenlichen beuelch nit fiirnemen oder thuen, sonsten wurd
Im sollicher vncosten nit passiert werden.

Wiewol wir dann angeregte Paufelligkhait vnd \vas noch zu
pessern vorhanden, laut No. 8, selbs gesehen vnd nit vnnottig zu
pessern geachtet, haben doch E. hochf. G. zu derselben genedigisten
Resolution vnd was Sy dariiber zu thuen genedigist gemaint, \vir
gehorsamist haimbstellen sollen vnd wellen vnd vvirdt der Haubt-
man dessvvegen E. hochf. G. genedigisten beschaidts one Zvveifl
gehorsamist gewarten.

Wir haben auch vermiig vnserer habenden Instruction dem
Herrn von Aursperg anzaigt, Nachdem Er bey E. hochf. Gn. Suppli-
cando angehalten, Ime auf etlich leib vnd Jar die Haubtmanschafft
vnd Herrschafft Veldes genedigist zuuerlassen, das hierauf E. hochf.
G. sich bissheer noch nit Resoluiert, sonder genedigist bewilligt
haben, Ime Herrn Haubtman beriierte Herrschafft Veldes, von ainem
Jar zu dem andern biss auf verrer E. hochf. G. genedigists wol-
gefallen vnd \viderriieffen mit gnaden inhendig zu lassen, wellichs
Er Herr Haubtman, nit allerdings gern vernomen, dann Er ver-
hoffete E. hochf. G. wurden obangedeuten seinem gehorsamisten
Suppliciern genedigist stattgethan vnd Ime sambt seinen zway
Sonen als E. hochf. G. Pluetsbefreundte mit sollichen gnaden be-
dacht vnd genedigist Versehen haben, das Sy auf leib vnd Jar
die Herrschafft Veldes gegen Jerlicher Pension Innenhaben vnd
behalten mdgen.
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Ferrer, gnedigister Fiirst vnd Herr, do auch vns, neben an-
dern in beriierter Instruction gnedigist anbeuolchen worden, wir
solten des Brobst bey vnser Frauen im W6rt gelegenhait vnd ge-
schickhlichait erkhundigen vnd Im fal zuuersehung der Brobstey
Er vntauglichen, beriierte Brobstey mit ainem andern taugenlichen
Brobst versehen vnd ersetzen; zu gehorsamister volziehung diz
haben wir zu Veldes dem Brobst, so wir daselbsten gefunden, fiir
vns erfordert mit fleiss seines Lebenswandels vnd geschickhlichait
halben nit allain examiniert, sonder auch bey andern bericht ein-
gezogen vnd befunden, das Er gleichwol von dem Herrn v. Aurs-
perg als Hauptman zu Veldes zuuersehung der Brobstey aufgenomen,
darumben auch Er Haubtman Ime Caplan fiir sein besoldung i o fl.
vnd darzu der Brobstey hueben aine mit derselben gebew erfolgen
lassen, Er ist aber sonsten ain Friauler vnd allerdings ain Idiot
vnd zuuersehung der Brobstey vnd Catolischen gotsdienst ganz
vngeschickht vnd hat es mit den Lutterischen, als mit den Cato-
lischen, vilmer aus Ainfalt vnsers erachtens als aus bosshait gleich
gehalten, hat auch den Gotsdienst bey vnser Frauen Iin wert offt-
mals etliche wochen aneinander vndterlassen. Denvegen wir ver-
ursacht vermiig vnd gegebner Instruction nach ainem andern zu
trachten, vvellicher der Brobstey vnd derselben loblich gestifften
Gotsdienst, fleissiger abwarten, auch sonsten mit der Brobstey,
Huebleuten vnd vndterthanen sich vnuerweislich verhalten mechte.

Hierauf gnedigister Herr, so dann vngeferlich vor zway Jarn
ain Crainischer Priester mit Namen Mathias Roban, Pfarrer zw
Assling, dessen wir auch hieuornen Im eingang meldung than,
allernegst bey Veldes gelegen, Alhie zu Brixen, selbs erschienen
vnd vmb verleichung der Brobstey im wert gehorsamblichen an-
gehalten, darumben auch Examiniert vnd durch die deputierte
Examinatorn als Catolisch vnd nit ain vngeschickhter Briester be-
funden worden, zudem Er auch von dem Herrn Tumbbrobsten zu
Laibach guete Commendation, das Er sich bey der Pfarr zu Ass-
ling, als ainen Catolischen Briester vnd Seelsorger gebiirt, verhalten,
fiirgelegt, haben vvir mit Ime Herrn Mathiasen Handlung pflegt
vnd Innamen E. hochf. G. die Brobstey bey vnser Frauen im wert
allermassen E. hochf. G. hieneben mit No. 15 aus seinem Reuersal
genedigist zu sehen, verlihen, verhoffen, es solle zu wideraufrichtung
des vor abgethanen oder lang versaumbten Catolischen gotsdienst
vnd nicht weniger auch der Brobstey Temporalitet durch bemelten
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ten yezigen Brobst mit vbl gedient, Sondertreulichen geholffen
werden.

Wir haben auch zu merer Richtigkhait der Brobstey gefell
vnd einkhomen zway gleichlautende vrbari aufrichten, welliche
bede durch vnser vnd sein Brobsten Secrett verferttigt vnd yedem
thail ains der notturfft nach zugebrauchen haben, beyhanden ge-
lassen laut No. 16.

Was wider solche beschehne verleihung offtgedachter Herr
von Aursperg sich beschvverdt vnd erstlich der Brobstey gar
nicht, hernach aber mit besondere Condition abtretten wellen, das
haben E. hochf. G. aus dem voreingefierten schrifften gnedigist ver-
standen.

Ferrers als \vir nicht erkhennen oder verhoffen mogen, das
ain Brobst im \vert, so allernegst bey dem Schloss vnd der Pfarr
zu Veldes gelegen ist, In verrichtung des Catolischen Gotsdiensts
etvvo besonderen nuz schaffen oder auch an seinem Ambt vnd Dienst
vnuerhindert oder vnueruolgt bleiben mechte, So dem Faschang,
Lutterischen Predicanten zu Veldes, zuegelassen vnd frey sein solte,
noch forthin, wie zuuor, das Lutterisch GifFt vnd hereseyen auszu-
giessen, haben wir allen miiglichen fleiss furkhert, bey dera Herrn
Tumbprobsten zu Laibach, hernacher auch bey dem Herrn Bischof,
als ordinarien, Imnamen E. hochf. G. angehalten vnd Sy ersuecht,
dieweil die Herrschafift E. hochf. G. vnd derselben allhirigen Stifft
aigenthumblich zuegehorig, dabey auch die vvare, alte Catolische
Religion, one E. hochf. G. Consenss vnd vonvissen abgethan vnd
die laidige verdamliche Secten entgegen durch den Faschang, so
vor gleichvvol Catolisch gevvesen, angefiert worden, vnd Er Faschang
noch heutigs tags den Predigstuel vnd die Pfarrversehung der Herr-
schafft Veldes innenhabe, welliches nit allain zu des Catolischen
Gottesdiensts lesterung vnd abpruech, Sonder auch zu viler guet-
herzigen, ainfeldigen Veldesischer vnderthanen verfierung vnd ewi-
ger verdamnuss geraichen thet, das demnach Er Herr Bischof zu
Laibach, als Ordinarius vnd Brobst, als Lehenherr, auch Archi-
diaconus bemelter Pfarr Veldes, den Vaschang abschaffen vnd ainen
andern Catolischen an die stat bestellen sollen, darauf wir Antwurt
vnd handlung emphangen, als E. hochf. G. aus No. 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 vnd 26 genedigist versteen werden.

Vnnd da wir gleichwol an vnsern Fleiss, miie vnd Arbeit
nicht gespart, Sonder alles versuecht, damit der verfierische Predi-
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cant von der Herrschafft Pfarr Veldes abgeschaffen wurde vnd der
Newe aufgenomen Brobst desto sicherer vnd mit mererm der
Armen verfierten vndterthanen Nuz seinem Ambt abwarten mechte,
So hat doch das wenig wellen verfenglichen sein vnd ist auch
alberait baldt nach vnserm von der Herrschafft Veldes abziehen
der Vaschang vviderumben zur Pfarr vnd Predigambt fiirgebrochen,
also das der New Brobst dem Pfarr Amt one grosse gefar seines
leibs vnd lebens nit abwarten dorffen, dann der Vaschang hat von
der Crainerischen Landtschafft ain starkhen Ruggen, das Er auch
sein versprochen von der Pfarr abzug nicht gehalten.

VVas massen auch yeztgedachte Crainerische Landtschafft,
auch Herr Landtshaubtman selbs, vnser gephlegne Religionshand-
lung angenumen, auch wie wir Ime Herrn Landthaubtman vnd
ainer Ersamen Landtschafft desshalben fiir Antwurt zuegeschriben,
des haben E. hochf. G. aus No. 27, 28, 29, 30, 31 genedigist
zuuernemen.

Haben also, was vnd durch obbemelte Instruction genedigist
beuolchen gewesen, vnsers gehorsamisten verhoffens auf das treu-
lichist gehandelt vnd die Raittungen sambt dem Schloss Paw, ver-
leihung der Probstei, Abschaffung des verfierischen Prediganten
vnd was sich bey dem allem Zuegetragen vndterainist vnd mit-
einander one vorgebenliche versaumbung triben vnd bey dem, als
wir hiemit E. hochf. G. vnderthenigist Reueriert, verbleiben lassen,
piten E. hochf. G. wellen von vns vnser bewisne schuldige ge-
horsamiste Dienst zu gnaden vermerckhen vnd vns alzeit in gene-
digisten beuelch haben. Datum Brixen den 20. tag May, Irn 72. Jar.

E. hochf. G.

Vnderthenigiste vnd gehorsamiste Diener
Mathias Wertwein, Doctor vnd

Wolff Sell von Aichperg, Hofrichter.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 17
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Beilage X.
Erstes Intercessionsschreiben Kaiser Maximilians II. an den
Cardinal Christoph von Modrusch beziiglich der gegen Her-
bard von Auersperg verfiigten Aufkundigung der Veldeser

Hauptmannschaft.

«Hochwuerdiger Fiirst, freundtlicher lieber freundt!
Wiewol ich E. L. nit gern mit dem wenigsten importunieren

will, so kann ich doch in ista causa nit vmbgeen, dann mir her
henvart von Auersperg dermassen an der Graniz dient, dass ich
in pillich befurder; und mochte vielleicht aus unbefuegten bericht
beschehen sein, dass In E. L. entsetzen wolt, des er so lang inne-
gehabt hat. Dieweil er aber nit allein ein so vnd gemefner Christen-
heit wider den Erbfeind erspriessliche dienst leisten thuet, so ist
an E. L. mein ganz freundlich pitt vnd begern, E. L. wollen
bemelten Auersperg dieser meiner Intercession geniessen lassen,
wie Si dann weiter ex inclusiva suplicatione vernemen werden;
daran Sie mir dan ein sonders hohes und angenehmes gefallen
erzeigen werden. Versich mich auch gentzlich keines Abschlagens,
quia cetie est persona bene merita, in quantum ipsum semper agnosci.
Der gniidig Gott verleich E. L. alle gliicklich wo]fart. Geben Wien
den 24. January. Euer L. guetvvilliger Freund

Maximilian.»

Beilage XI.
Zvveites Intercessionsschreiben Kaiser Maximilians II. an den
Cardinal Christoph von Modrusch beziiglich der gegen Her-
bard von Auersperg verfiagten Aufkiindigung der Veldeser

Hauptmanns chaft.

Wir Maximilian etc. etc. Wir stellen in khainen zweyfl E. L.
sey vnnser aignen handt gethan vnd Intercession schreyben vmb
das E. L. den Edlen vnsern lieben getreuen Horwardten Freyherrn
von Aursperg, Lantshaubtmann in Crain, vnnsern Rath vnd obristen
der Crabatischen vnd windischen Granizen, der ver\valtung E. L.
angehorigen Herrschafft Veldes in Crain vnentsezt lassen wollen,
zuekhomen.
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Wenn wir dann solche Intercession ermelten von Aursperg
zu gnaden vnd allem guetem gemaint, Inmassen Er auch mit seinem
Kriegs erfarnen vnd Ritterlichen verhalten vil Ein merers vmb
vnns, vnnsere freundtliche geliebte gebriieder, vnnser hochloblich
Haus Osterreich vnd gannze Christenhait verdient, daher wir zum
liebsten gesehn, das E. L. Inne, wo nit von sein selbst, doch
vnsertwegen mit Gnaden wilfart hetten, zumal da \vir khaine vr-
sachen vvissen khiinden, welche E. L. zu solcher entsezung (die mit
sein von Aursperg nit geringen schimph, nachred vnd vngleicher
Aussdeuttung beschehen miiesse) bevvegeten.

Es hat vnns aber ermelter von Aursperg, welcher aigner
person alher zu vnns verraist, mit sonder bewegnus vnd besch\vertem
gemtiet gehorsamist erindert, wie Ime von E. L. so wol auch der-
selben Coadjutorn, Stathaltern vnd Rethen zu Brixen schrififtlich
vnd miindtlich abschlegiger beschaid vnd souil Verstandts eruolgt,
das angezogne E. L. abforderung allain der Religion halber be-
schehe, das auch E. L. dieselb herrschafft dem Jungen Lenkho
witsch einzugeben bewilligt haben.

Wiewol Ime nun hierynen nit vmb den gniess der Herr-
schafft, vngeacht das Er im Werkh sey seinen eltisten Sun zu ver-
heyraten vnd alda zu Veldes behausst zu machen, So beschvver
Ine doch des am maisten, das Ime solche E. L. vorhabende ent-
sezung gannz vnuerschuldt zu grossen seinem vnd der seinigen
vnglimphen, auch vber vilfeltige gehabte guete vertrosstung vnd
zuesag begegne vnd Ime hierynnen einer vorgezogen werden sollte
vmb dessen eltern, auch sein person, er vil ain pessers verdient
zu haben verhoffe. Neben dem er sich nit zu eryndern, das Er
in Religionsachen, yemals etvvas wider E. L. gethan, so hette es
auch der Religion halben die gelegenhait, das im gannzen Fiirssten-
thumb Crain khain Herrschafft were, da ein Innhaber weniger mit
der geystlichait zu thuen hette, alls in diser herrschafft, angesehen,
das khain ainiche Pfarr oder filialkhyrchen dem Innhaber der Herr-
schafft vndervvorffen, dann die pfarrkhirchen vnnder dem Schloss
nit zu der Herrschafft sondern zu der Thumbprobstey zu Rot-
mansdorf, vnd die Brobstey im See dem Capitl zu Brichsen zue-
gehorte, vnd von der Herrschafft allerdings abgesundert weren;
was auch solliche bayder Khirchen Geystliche obrigkhaiten in Re-
ligion Sachen anordnen vnd fiirnemen, daran hette \veder Er noch
die seinen bissher die wenigiste verhinderung gethan. Inmassen
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dann auch von dem durchlauchtigisten, hochgebornen Carln, Erz-
herzogen zu Oesterreich, vnsern freundtlich lieben Bruedern vnd
Fiirsten bey Im von Aursperg verordnet, das im gannzen Landt
seines gebiets khainem in Religionssachen getrungen, auch die
Landtstende zuegesagt, das khain schedliche verfiierische Secten
gestattet werden solle, daher Er zu scbliessen, er bey E. L. vngleich
eingeben were.

Wiewol wir nun E. L. hierinn \veder mass oder ordnung
geben, dieiveyl vnns aber die sachen darftir ansicht, alls seye etwo
E. L. zuuil berichtet vnnd gevvisslichen nit gemaint von yemanndts
anndern wegen Ime von Aursperg vnd desselben Eefrauen, khin-
dern vnd ansehenlichen befreundten, vber zuuor eigebne possess,
vilfeltige vertrosstung vnd one genuegsame vrsachen einen so gros-
sen vnglirnphen aufzuladen, so haben' wir aus dem sonder freundt-
lichen vnd genedigen vertrauen, so wir zu E. L. tragen, dann auch
dem von Aursperg zu gnaden vnd gueten, nit vmbgeen khiinden,
E. L. noch weytter mit vnnserer Intercession zuersuechen, hierauf
an dieselb ganz freundtlich vnd genediglich gesynnendt, Sy vvellen
vnns zu annemblichen gefallen, dem von Aursperg zu gnaden
vnd in ansehung desselben ehrlichen herkhomens, standts vnd
verdienste, auch sonderlich zu verhiettung seines vnglimphens vnd
Spotts die gefasste vngnedige naigung fallen lassen vnd Ir dem
Lenkhovvicz gethane zuesag, so sich allain auf den fall des von
Aursperg abtretung versteet vnd E. L. darmit \voll entschuldigt
seye, vviderumben aufheben, dann weyl es mit der Religion ob-
steende gelegenhait vnd ein Innhaber damit gar nichts zu thuen
hat, Er von Aursperg auch Imselben des vndterthenigen erbittens
vorthin wie bissher niemandts in Religionsachen zu tringen vil
weniger yemands anndern zu gestaten, noch ainiche schedliche
Secten nit zu leiden, sondern dissfals alles das zuuolziehen, so
vnnsers freundtlichen lieben Brueders Erzherzog Carls L., alls landts-
fiirst, verordnet vnnd beuolchen, so werde E. L. desto mer vrsach
haben, die sachen dabey wenden zu lassen, hiebey dann E. L. zu
gemtiet fassen vvellen, wo solche entsezung allain von der Religion
wegen beschehen solte, das es nit allain zwischen denen von
Aursperg vnd Lenkhowicz, die bayde dem vatterland wol dienen
khunden, alerlaj vnwillen vnd veindtschafft sonder auch unter den
Lanndstenden beschwer!ichs nachbedennkhen machen vnd mer zu
ainer weitleuffigkhait, alls gleicher ainigkhait dienen, daraus auch



Von Julius Wallner. 261

wol etwo eruolgen khiindte, weyl ein oder ander Religions Ver-
wanter derselben seiner Religion dissfals entgelten solte, das her-
vviderumben ainer dem anndern allerley nachteyl vnd wider\verttigs
wirdt erzaigen wellen, zu vvelliches Verhiiettung wir vnd Erzherzog
Carls, auch annderer Ftirsten L. L. dergleichen Siinderung vnd
fiirziehung bissher eingestellt vnd allain getrachtet haben, die
Lanndstende in schuldigem gehorsam vnd Cristenlicher lieb gegen
vns vnd Irem nechsten auch gleichen freundtlichen vnd aintrech-
tigen verstandt zuerhalten, wie es zwar dissorts des angrenzeten
hochbeschwerlichen Erbveinds halben die hochste notturfft eruor-
dert. Wellen vns allso zu E. L. genaigte wilferigkhait freundtlich
vnd genedigklich versehen, solchs auch von derselben mit sonderer
annemblichkhait vermerkhen vnd, \varinn wir nur khiinden, ander-
werts in freundtschafft, gnaden vnd allem gueten Erwidern, deren
wir one das freundtlich vnd genediglich wolgemaint. Geben in
vnnser Statt Wien, den Sechsvndzwainzigsten May anno im LXXIII.
Vnnserer Reiche des Roraischen im ailftten, des Hungerischen im
zehenden vnd des Behaimischen im funfvndzwainzigisten.

Maximilian.
Ad mandatum sac. Caes.

Mtis proprinm:

V. Jo. Bap. Weber. V. Vnuerzagt.

Beilage XII.

Herbard von Auersperg an Hans Thomas Freiherrn von
Spaur und Valor, Coadjutor des Stiftes Brixen.

Hochvrierdiger Fiirst, genediger Herr, E. G. sein Jederzeit
mein gehorsam vnd geflissen wilig Dienst peraidt. Derselben vnd
Meines genedigisten Herrn Cardinals verorntte Haubtleutt vnd
Ratte zu Brichsen Antvvortt schreiben hab ich heut dato Empfangen
vnd daraus Erstlich souil vernomen, dass S. F. G. den 3. tag Maj
Jetzo schier selbst persandlich zw Veldes sein wbllen, die Haubt-
manschafft vnd die ganz Herrschafft gegen Erlegung der darauf
habenten Suma von mir zw vbernemen vnd dieselb Meines gene-
digisten H. Cardinals Peuelch nach, dem Lengkcnvitsch Einzuant-
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worten, dariiber dan E. F. G. mich vermanen zugleich auf obbe-
stimbten tag daselbsthin zuerscheinen, damit In Allen desto pass
Ein Richtigkhait gemacht wirdet.

Zum Andern, so Erindern E. F. G. mich, dass Meines pe-
gerens der 10 m. fl. lehens halben von meinem genedigisten Herrn
peschaidt khomen ist, welche Ir hochf. G. vervviligt aus des Stiffts
Darlag mir acht thausendt gulden Reinisch gegen genuegsame
Versicherung auf 4 Jar lang dergestalt an ainich Interesse darzu-
leichen, das Ich alle Jar 2000 fl. abzalen solle.

Nachdem dan E. F. G. Eylendte antwortt begern, so Erinder
dieselb, das Ich acht, Ich werde auf obbemelten 3. tag May mit
verleichung Gotlicher gnath zu Veldes persandlich wol sein mogen
vnd Erfrey mich E. F. G. Ankhonnfft, verhof auch, dieselben werde
mir zugefallen gar gen Laibach khomen, da salde E. F. G. mit
Threuen aufs peste gediendt werden. Der 8000 fl. Darlehens halben,
da pedangkh Ich mich gegen E. F. G., das Sy miers haben erlangt,
wil auch darum gar gern genuegsame Versicherung thuen, dauon
dan die Aufrichtung vnd der peschluss zu Veldes sein mag. Das
alles hab E. F. G. Ich in Eyl bei aignen potten woln perichten
vndt thue mich derselben Jeder Zeitt ganz gehorsamblich peuelchen.

Datum Graz den 18. Aprilis 74. Jars.

E. F. G.
ganz dienstvviliger

Horvvart zw Auersperg,
* Landshaubtman in Crain.



Die arcMologische Karte von Krain.

Diese den «Mittheilungen» beigeheftete Karte, enthaltend
die prahistorischen und romischen Fundstellen in Krain, ver-
dankt ihre Entstehung der von der k. k. Centralcommission an
die Conservatoren ergangenen Aufforderung, einen Ausweis der
hierlandigen vorgeschichtlichen Bauwerke, Walle, Grabfel-
der u. s.' w. derselben zukotnmen zu lassen, um unter Nach-
weisung derlei historischer Denkmaler deren Schutz im Gesetz-
gebungs- oder Verordnungswege bei der Regierung anzubahnen.
In Ausfuhrung dieses Auftrages wurden somit die bisher be-
kannt gewordenen Fundorte, so viel dies \vegen Kiirze der
hiezu gegebenen Frist geschehen konnte, verzeicTinet und zur
bessern Veranschaulichung der damaligen Ansiedlungsgruppen
in beiliegende kartographische Uebersicht gebracht.

Es wird fur dieselbe daher weder die absolute Vollstandig-
keit noch die Unanfechtbarkeit der Zmveisung der einzelnen
Fundorte in gewisse Culturepochen in Anspruch genommen,
zumal wohl die meisten derlei historische Statten, deren Zahl
sich ob des in letzterer Zeit ervvachten Interesses fiir dieselben
taglich mehrt, in der Vorzeit und spater auch von den Romern
bevvohnt gewesen sein mochten und iiberhaupt nach dem
heutigen Stande dieser neuen Wissenschaft die Grenzen der
von ihr angenommenen Culturepochen noch einigermassen
verschwommen sind. Zu allem dem sind viele der hier an-
gefiihrten Fundorte auch noch gar nicht naher untersucht
und daher nur nach Massgabe einzelner Fundstiicke einer
vorlaufigen Einreihung unterzogen worden.
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Die Einheftung dieser Karte moge daher nicht als das
Werk einer abgeschlossenen Forschung angesehen, sondern
als zu dem Zwecke geschehen betrachtet werden, um mit
derselben zur gefalligen Mittheilung vorkommender neuer
derlei Funde und Aufdeckungen die Oeffentlichkeit anzueifern
und den Musealverein auf diese Weise in die Lage zu ver-
setzen, durch fortwahrende Vervollstandigung, Erganzung und
Berichtigung dieser Uebersicht die archaologischen Entdeckun-
gen und Forschungen im Lande stets in erwiinschter Evidenz
erhalten zu konnen.



11. Abhandlungen

natunvissenschaftlichen Inhaltes.



Beitrage zur Ornithologie Krains.
Aus Karl D e s c h m a n n s handschriftlichem Nachlass.

Uie altesten Nachrichten iiber das Vogelleben Krains
liegen im Laibacher Moorgrunde begraben. Bei Gelegenheit
der Aufdeckung der Pfahlbauten wurden auch verschiedene
Vogelknochen zutage befordert, vvelche uns erkennen lassen,
dass in dieser so ferne liegenden Zeit der Laibacher See von
verschiedenen Vogelarten bewohnt oder wenigstens zeitvveise
besucht wurde. Die nachtragliche Bestimmung dieses Knochen-
materiales ergab Reste vom H6ckerschwan (Cygnus olor), der
grauen Gans (Anser cinereus), des Pelikans {Pelicanus onocro-
tahis), des Cormorans oder Scharbe [Carbo cormoranus; Hu-
merus, Brustbein und Schadel), des Kranichs (Grus cinerea),
des Storches {Ciconia alba; Schienbein), des Polartauchers
[Coljmbus arcticus; Schienbein), der Schnatterente [Anas stre-
pera) und der Tafelente [Fnligula ferinci). Daher sammtlich
Arten aus der Ordnung der Sumpf- und Schwimmvogel. —•
Der erste Schriftsteller, welcher iiber die hierlandische Ornis
Nachrichten gab, war der krainische Chronist Johann Wei-
chard Breiherr v. Valvasor, und zwar in dem bekannten
Werke: «Die Ehre des Herzogthumes Krain». Laibach-
Niirnberg 1689.

Im II. Buch, p. 135 b, der Chronik Krains, bei der Be-
schreibung des Asslinger Bodens, wird eine schwarze Vogel-
art mit gelben Schnabeln, wie Amseln, envahnt, man nennt
sie Kronewetvogel oder Kramsvogel. Keine anderen Vogel
hat Valvasor daselbst ersehen konnen, obgleich er dreissigmal
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dadurch gereist. Es unterlicgt keinem Zvveifel, dass unterdiesen
Vogeln die Alpeadohle, Pyrrhocorax alpinus, gemeint ist.

Das 33., 34. und 35. Capitel des III. Buches seiner «Ehre
des Herzogthums Krain» ist der Vogelbeschreibung gewidmet,
und zwar den zahmen Vogeln, den Adlern, den Falken und
dann dem kleinen Gefliigel und den fremden Vogeln in Krain,
und endlich den Vogeln, so den ganzen Winter hindurch in
der Erde wohnen.

Ein Beweis dafiir, dass Valvasor oft nur vom Horen-
sagen, ohne nahere kritische Priifung, sein natunvissenschaft-
liches Materiale zu Papier brachte, findet sich an mehreren
Stellen vor.

Der Seidenschwanz \vird auf S. 448 b, III. Buch, nur mit
dem krainischen Namen Pegam, d. i. bohmische Vogel, be-
zeichnet, es heisst von ihm bloss, dass vielmals fremde kleine
Vogelein, Pegame, sich anher begeben.

Unmittelbar darauf wird der Seidenschvvanz abermals an-
gefiihrt: «Nicht weniger lasst sich hier zu Lande ein Geschlecht
kleiner, fremder Vogel sehen, des man die Todtenvogel nennet.»
Weiters heisst es im III. Buch, S. 449 £: • Desgleichen sind
im Jahre 1656 im Februar gevvaltig viel ungewohnte Vogel
ins Land geflogen, auch derselben viele gefangen, dieselben
waren etwas kleiner als die Kramsvogel, doch denselben
gleichfarbig, ausbenommen, dass die ausseren Spitzen der
Fliigel mit rothen, gelben und blauen Federlein geziert waren.
Ihr Name war niemanden bekannt.»

Diese letztere Notiz wiederholt sich im XV. Buche von
der Jahresgeschichte in Krain, wo mit Bezug auf ein Manu-
script Schonlebens des unzahlbaren Heeres unbekannter Vogel,
das im Februar 1656 daher geflogen kam, Ervvahnung gethan
wird. Man wusste sie nicht zu nennen, wohl aber zu essen;
man hat sie weder in vorigen noch in nachfolgenden Jahren
jemals gesehen.

Auch eine andere, dem Chronisten nicht bekannte Vogel-
art diirfte nicht schwer zu entrathseln sein.
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«Anno 1639 sind in Mayen viel tausend unbekanntc
schwarze Vogel ins Land geflogen, welche, nachdem sie sich
auf die Erden gesetzt, nicht wieder auffliegen konnten und
ohne Miihe gefangen wurden.» XV. Buch, p. 593 «.

Im III. Buche wird diese Notiz dahin erganzt, dass diese
Vogel so gross als wie Meerschwalben waren und auf Lai-
bach gekommen sind.

Der bezeichnete Vogel ist der Mauersegler, Cypselus
apus (Hudournik), eine Schwalbenart, die in Gebirgsgegenden
Krains vorkommt, jedoch in Laibach auch in den beiden
letzten Decennien sich im Friihjahre oder Sommer einzustellen
pflegt, namentlich wenn im Hochgebirge reichliche Schnee-
falle eintreten; sie umkreisen die Thiirme, und da sie sich
sehr ungeschickt fortbewegen, so sind sie in den Glocken-
raumen, wenn sie sich dort auf den Boden gesetzt haben,
nicht imstande, die Briistung der Thurmoffnungen zu erreichen,
um sich von dort dem Fluge zu iiberlassen, sie werden meist
von den Messnerjungen gefangen.

In dem 35. Capitel, behandelnd die Vogel, so den gan-
zcn Winter durch unter der Erde wohnen, interessiren uns
zunachst die auf Seite 450 angefiihrten Raseller Vogel, «es
sind dies Vogelein, fast noch kleiner als Zaunkoniglein, denen
man keinen andern Namen zu geben gewusst, als ,Rasseler
Vogel', weil namlich zu Rassel auf dem Karst und bei Wip-
pach solcher Vogelein es gar viele gibt. Diese Voglein gehen
zur Herbstzeit in die Locher, Ritzen und Spaltungen der Stein-
felsen, kommen dann auch von dannen nicht vor dem Friih-
Iing heraus».

Die Ortschaft «Rasseb> ist wohl identisch mit «Erzel»,
einer Localie im Wippacher Thale an den Karstabhangen,
gegeniiber dem Marktflecken Wippach. An den Ruinen des
alten Schlosses Wippach und sicherlich auch auf dem Fels-
gekliifte der uinliegenden Ortschaften pflegt sich nach den
ersten Schneefallen auf dem Nanos- und Cavn-Gebirge der
schone Mauerspecht einzustellen, den man nicht mit Unrecht
den Colibri der Alpen genannt hat. Ueberhaupt ist derselbe
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auch iu Krain ein Bewohner der Hochalpen, jedoch pflegt
er in den Niederungen zu iibervvintern. In ganz Oberkrain
kann man ihn an altem Mauervverk der Schlosser und Thiirme
des Winters beobachten, er stellt sich im Sagorer Thale ein,
flog eines Winters sogar in das Schulzimmer der Volksschule
in Gurkfeld; auf dem Laibacher Moore waren die Felswande
des Steinbruches bei Innergoritz ein beliebter Aufenthalt des-
selben, auch in Idria stellt er sich in den Wintermonaten bei
den dortigen Brennhiitten ein.

Zur Bezeichnung der Stationsplatze der Wandervogel bei
ihren Ziigen durch Krain in friiheren Zeiten ist die von Val-
vasor angefiihrte Thatsache beachtenswert, dass die Kraniche
allezeit zvvischen Laibach und Oberlaibach iiber Nacht bleiben.
Als ein probates Mittel, um den in der Form eines Keils
fliegendcn Zug der Kraniche in Unordnung zu bringen, fiihrt
Valvasor die Zauberformel der Bauernbuben und Hirtenknaben
an: «Ciče golobar, pol naprej, pol nazaj; varuj, da te vovk
ne vje; le okole, le okole, le okoleU Wenn es regnet oder
wenn starker Wind geht, so konnen sie Laibach bei Tage
nicht erreichen, sie fliegen niedrig, man ziindet vor der Stadt
Stroh an, wodurch sie ganz vervvirrt vverden und zur Erde
herniederfallen. Alsdann fangt man die Gefangenen mit den
Handen oder man schlagt sie tnit einem Priigel todt. III. Buch,
p. 449.

Das Anziinden von Strohfeuern in dem Gebirgssattel
des Birnbaumerwaldes ober Zoll und Podkraj, iiber welchen
der Zug der VVildganse stattfindet, war noch vor wenigen
Decennien bei dem dortigen Landvolk in Uebung, und ge-
langte mancher Karstbewohner zu einem guten Gansebraten.

Die Venvirrung der Zugvogel durch eine des Nachts
hell erleuchtete Gegend haben die Laibacher Gelegenheit in
jedem Jahre bei dem Friihjahrs- und Herbstzug der Wander-
vogel wahrzunehmen. Sie fliegen oft sehr niedrig tiber den
Alleen der Stadt, und es bedarf oft mehrerer Stunden, bis
diese nachtlichen Wanderer sich wieder sammeln und weiter-
ziehen.
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Im ornithologischen Journal des Baron Sigmund Zois
von 1796 wird vom Herbstzug der Kraniche im October jenes
Jahres bemerkt, dass Kraniche und Wildganse so friih und
so haufig waren, als sie es schon seit 30 Jahren nicht ge-
wesen sind, es sind Kraniche nach Hunderten erschossen und
gefangen worden.

Noch in den Dreissigerjahren dieses Jahrhundertes war
der Laibacher Morast ein beliebter Rastplatz der Kraniche,
wo sie durch langere Zeit zu vervveilen pflegten; eine sehr
beliebte Aesung bot denselben die auf dem damaligen Ur-
moore in grosser Ueppigkeit wuchernde Moosbeere, eine auf
den Moospolstern des Torfmooses wachsende Ericacee, deren
schone rothe Beeren, fast von Kirschengrosse, nach den
eingetretenen Herbstfrosten geniessbar werden. Die durch
Decennien fortgesetzte Umwandlung des Torfmoores in Wies-
und Grasland hat die Moosbeere auf einen sehr engen Ver-
breitungsbezirk in der Nahe des letzten Urmorastes bei Bevke
eingeschrankt, und sicherlich hangt auch dieser Umstand mit
der Thatsache zusammen, dass man schon seit Jahren von
dem Einfallen der Kraniche auf dem Laibacher Moore nichts
mehr vernimmt, iiberhaupt scheint diese Vogelart eine andere
Zugstrasse genommen zu haben.

Um aufValvasor wieder zuriickzukommen und zur Charak-
teristik der mangelhaften Kenntnisse desselben iiber manche
von ihm beschriebenen Vogel, von welchem Umstande wir
spater Gebrauch machen wollen, sei das im III. Buch, S. 448,
von ihm envahnte Grerach-Huhn oder die VVasserdrummel,
identisch mit der Rohrdommel (Ardca stellaris), erwahnt,
welche er als einen schwarzen Vogel beschreibt, wie eine
Krahe, auch derselben in der Grosse gleich.

Valvasors Mittheilungen aus der Naturgeschichte Krains
werden durch aberglaubische Beigaben in einer unangenelim
beriihrenden Weise getriibt. So z. B. spricht er sich bei der
Mare, dass die Spatzen in der Nahe des Schlosses Gallenegg
sich niemals auf den Hirsenackern der Herrschaft Gallenegg
am linken Media-Ufer einfindea, wahrend sie auf dem rechteu
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Ufer dem Landmann sehr umvillkommene Gaste sind, dahin
aus, dass dieser Schutz der herrschaftlichen Aecker durch
eine Hexe bevvirkt worden sei.

Einen grossen Ruf in der Welt haben die von Valvasor
im IV. Buch seiner Chronik, S. 684, envahnten blinden
schwarzen Enten des Zirknitzer Sees erlangt. Er schreibt
dariiber: «Gewaltig viel kleine schwarze Entlein, so dasWasser
aus den Ldchern Sekadulza, Vranja Jama und Oberch mit sich
herauswirft, beschwimmen gleichfalls diesen See, und konnen
anfangs, wenn sie allererst aus besagten Lochern hervor-
kommen, weder sehen noch fliegen, aber nachmals vergeht
ihnen die Blindheit und gewinnen sammt dem Gesicht auch
die Fertigkeit zum Fliegen. Sie sind trefflich feist, wiewohl
zu ihremUngliick; denn wenn sie herausfallen aus denLochern,
wartet man ihnen desto fleissiger auf den Dienst und schlagt
mit Stecken gar viele derselben zu Tode. Gestaltsam im
Jahre 1683 einer mit Namen Anshe Verbare ihrer iiber 300
todt geschmissen und drei Hefen voll Schmalzes daraus ge-
brannt. Sie kommen alsdann auch als Sekadulza, Vranja
Jama, Tresenc, Reschetto, Vodonos, Oberch und aus anderen
Lochern mehr die Fische in der Menge heraus.» Nach einer
Notiz auf S. 681, IV. Buch, willValvasor am 18. October 1685
bei einem ausgebrochenen heftigen Gewitter selbst gesehen
haben, wie aus der plotzlich wasserspeienden Vranja Jama
und Sekadulza auch die bewussten blinden Enten heraus-
gevvorfen worden seien.

Die Mare Valvasors iiber die blinden Enten in den
Grotten des Zirknitzer Sees scheint im Lande selbst wenig
Glauben gefunden zu haben.

Friihzeitig hat diesem Phantasiegebilde der gediegene
krainische Naturforscher, Hofkammerrath Franz Anton von
Steinberg in seiner im Jahre 1758 erschienenen Beschreibung
des Zirknitzer Sees den Garaus gemacht. Derselbe schreibt
auf S. 30 und 34 iiber die fraglichen blinden Enten Folgendes:
«Die Valvasor'schen schwarzen blinden Enten sind sonach
keine Enten, sondern Rohrhiihner, wahrscheinlich Fidica atra.
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slovenisch Liska. \vclche sich zur Mauserzeit in das Rohricht
und Felsengekliifte zuriickziehen, um von Verfolgungen thua-
lichst gesichert zu sein.

Trotz der erschopfenden Darlegung Steinbergs iiber die
Natur der blinden Enten hat sich der Glaube an dieselben
sogar unter den Gebildeten bis in unser Jahrhundert erhalten.

Als die Franzosen im Lande waren, interessirte sich
Marschall Marmont sehr fiir den Zirknitzer See, dem er einen
Besuch abstattete und dessen rathselhaftes Erscheinen und
Verschwindeu der Gewasser er ebenfalls zu erklaren versuchte.
Marmont schrieb hieriiber an den beriihmten franzosischen
Physiker Arago, welcher im «Annuaire des bureaux des
longitudes* fiir das Jahr 1834 sich ausfiihrlich iiber den Zirk-
nitzer See aussprach.1

Durch Arago's Autoritat kamen die von Steinberg vol-
lig discreditirten blinden Enten Valvasors abermals zu Ehren.
Die geschatzte Zeitschrift «Natur» vom Jahre 1864 besprach
abermals die blinden Enten Valvasors mit einigen Bemerkun-
gen, welche wohl nur dadurch erklarlich sind, dass man es
fiir unzulassig hielt, in den wissenschaftlichen Wert der Val-
vasor'schen Angaben, da sie auf eigener Autopsie beruhten,
ein Misstrauen zu setzen.

Diese vielleicht zu ausfiihrlich gehaltene Erwahnung der
blinden und federlosen Enten des Zirknitzer Sees ist ein Be-
weis, wie lrrthiimer in der Naturgeschichte, wenn sie auch
als solche bald nachgewiesen wurden, wenn sie von der Auto-
ritat gewisser Personlichkeiten getragen sind, sich durch Jahr-
hunderte foitpfianzen und zur Grundlage weiterer philosophi-
scher Speculationen genommea werden.

Stellen wir nun Valvasor und Steinberg als Mitarbeiter
an der naturwissenschaftlichen Erforschung des Landes in
eine Parallele, so muss derVergleich zu Ungunsten des ersteren
ausfallen. Steinberg, dem als Montanisten, als Mechaniker und
Physiker ein ausgezeichneter Ruf vorangieng, bewahrte sich

1 Sieh: Marscliall Marmonts Denkvvurdigkeiten, III. Bd., p. 371.

Mittheilungen dcs Musealvereines fiir Krain 1889. 1
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als Naturhistoriker. Seine Monographie des Zirknitzer Sees
ist ein Werk, dem wenige Schilderungen an die Seite gestellt
werden konnen, insbesondere aber die Schilderung des Vogel-
lebens und der Jagd auf dem genannten See ein Meisterstiick
in ihrer Art, und kann nur bedauert \verden, dass Steinberg
spaterhin kein Beobachter des Vogellebens dieser merkwi.irdi-
gen Localitat gefolgt ist, welche als eine Raststation der
Vogel bei ihren Wanderungen vom Siiden nach Norden und
umgekehrt, sowie auch in dem Treiben der dortigen Stand-
vogel kaum ihresgleichen finden diirfte.

Einige Jahre nach dem Erscheinen des Steinberg'schen
Werkes iiber Zirknitz gab Scopoli im Jahre 1768 in den ersten
Heften seiner in zwanglosen Heften als «.Annus historico natu-
ralis* herausgegebenen naturhistorischen Abhandlungen eine
Beschreibung der Vogel seines eigenen Museums nebst denen,
die er im kais. Thiergarten und im Museum des Grafen Franz
Hannibal Thurn zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, heraus.
Diese Zusammenstellung halt sich im wesentlichen an die
Linne'sche Anordnung der Vogel. Diese Zusammenstellung
bezieht sich nicht bloss auf die europaischen, sondern auch
auf die aussereuropaischen Vogel. Die in Krain vorkommenden
Vogel sind mit M. />., Musenm proprium, und mit dem betref-
fenden krainischen Namen bezeichnet.

VVichtig scheint mir die auf S. 21 unter Nr. 13 beschrie-
bene Strix sylvestris zu sein, sie diirfte die Strix uralensis sein;
vielleicht gehort hieher auch die unterNr. 14 beschriebene Strix
alba, die Scopoli aus Friaul erhalten hat. Den Merops apiaster
hatte Scopoli von Baron Brijido erhalten, den Singsclnvan
vom Zirknitzer See. S. 67 unter Nr. 83 \vird unter Berufung
auf die Steinberg'sche Abbildung der Entenjagd auf dem
Zirknitzer See, p. 138, t. 22, eine Anas subterranea beschrie-
ben, mit der Bemerkung: *Nidificat in subterraneis ad lacum
Zirchnicensem unde exnuit turmatim et a sole obcoecatae fusti-
bus occidentur.T Sigmund Zois bezeichnet sie in einer Rand-
bemerkung als Anas marila.

Auf S. 69 unter Nr. 87 erscheint eine Branta albifrons.
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Auf S. 70 unter Nr. 90 ein Mergus aethiops, wozu Zois
die Randbemerkung: M. Merganser, Savski potaplavz, Savshiza,
machte. Circa Labacum occisus nach Scopoli.

Auf S. 72 Mergns pannonicus wird von Zois als M.
bezeichnet, krainisch: Bjelič ta mali, wahrscheinlich das Weib-
chen von M. albcllus.

Auf S. 136 Turdus sazatilis, Steinrdthel, wird mit dem
Namen Slegur bezeichnet.

Im ganzen vverden 254 Vogelarten beschrieben, den
Abschluss bildet der Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus.

Besonders eingehend war jedoch auf diesem Gebiete die
Thatigkeit des bekannten Naturforschers Sigimind F^rih. v. Zois.
Die Lycealbibliothek verwahrt zwei Manuscripte in 40, in Leder
gebunden, Nr. \6j\a und 168/«, dieses beriihmten krainischen
Naturforschers, ausschliesslich ornithologischen Inhaltes, aus
denen zu ersehen ist, dass Zois auch als Beobachter der Vogel-
welt Krains eineo hervorragenden Platz unter den osterreichi-
schen Ornithologen einnimmt. Das eine dieser Manuscripte, mit
Bleifeder geschrieben, enthalt das System der heimischea Vo-
gel, nach Bechstein geordnet, mit den systematischen und Vul-
garnamen und vereinzelten Notizen tiber deren Vorkommen,
letztere sind wohl mehr sparlich. Es werden daselbst 280 Land-
und 182 Wasservogel aufgezahlt, zusammen 462 Arten.

Freyers Fauna enthalt deren 268; bei Zois ist eine grosse
Zahl von Varietaten und zweifelhaften Arten als selbstandige
Art angefiihrt, daher auch jene grosse Ziffer gegeniiber der
Freyer'schen erkliirlich ist.

Von den grosseren in diesem ersten Bande vorkommen-
den Notizen ist besonders jene, die den Vultnr fulvus betrifft,
besonders interessant, weil man daraus ersieht, dass Zois das
Vorkommen dieses Vogels in den Alpen gar nicbt kannte.
Eine kleine Falkenart wird von ihm mit dem slovenischen
Namen Skrika bezeichnet und einmal als Falco incertus und dann
zum Schlusse der Falconiden als F. ignotus bezeichnet. Freyer
flihrt ihn als Skrika unter Falco Aesalon, der Zwergfalke, an,
jedoch ist aus dem ornithologischen Tagebuche des Baron
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Zois zu ersehen, dass darunter nur der Rotbelfalke {Tinnun-
ctilus cenchris) gemeint sein kann. In dem ornithologischen
Journal fiihrt Zois dariiber Folgendes au: «Im Mai 1796 bis
Ende der ersten Woche waren die unbekannten kleinen Fal-
ken, die um die Mitte des April gekommen waren, schon
alle fortgestrichen. Einige alte Fischer nennen sie «Shkrike»
und loben ihr Wildpret, sie kommen ebenso unregelmassig
als Merops apiastcr, Ampelis garndus u. a. m., bleiben aber
nie langer als drei Wochen, sind aber dafiir ziemlich zahlreich
und nicht sehr scheu. Ich sah sie zum erstenmal Ende
April 1794 und schickte zwei Exemplare (in der Vermuthung
ein Mannchen und ein Weibchen) an den Domherrn v. Hohen-
warth nach Klagenfurt, fiir die kais. naturforschende Gesell-
schaft in Erfurt, erhielt aber bisher noch keine Nachricht.
Heuer hielten sich diese Vogel in Truppen von 20, 30 und
mehr am schwarzen Graben, am kleinen Graben, am Volar
und anderen Orten auf, wo Rindvieh geweidet vvurde, sie
flogen den ganzen Tag wie Schwalben, Bienenfresser u. dergl.,
die ihren Frass in der Luft suchen. Bei mehreren fand sich
der Kropf wirklich voll Miicken und Wasserinsecten, die ein
Entomolog leicht erkannt haben wiirde; bei einigen fand sich
aber auch rotliliches Fleisch ia kleinea Bisschen, dooh ohne
Spur von Federn. Das eine Geschlecht ist ganz dunkelmaus-
grau mit Fuchsroth an der Brust und Schenkeln, das andere
ist braungrau am Riicken, Kopf und Hals fuchsroth mit weiss,
der Unterleib mit rothlichgelb sparsam schattirt, Augenlider,
Wachsschnabel (nur die Spitze ausgenommen) und Fiisse
hochpomeranzenroth!»

Fiir Slavisten von Interesse ist die eine volle Quartseite
einnehmende Ausfiihrung des Zois iiber die krainischen Namen
der verschiedenen Adler-, Geier- und Falkenarten.

Beziiglich der von Scopoli angefiihrten vier Eulen : Strix
sylvesti'is, Strix alba, Strix noctua und Strix rufa bemerkt
Zois: Die vier Scopoli'schen Eulen habe ich noch einmal zu
sehen bekommen und zweifle sehr. VVeiters sagt er: Die
ganz schwarze Eule von Jarsche Hacquets war vermuthlich
eine zufallige Abanderung.

Ueber Lauius excubitor mit der Varietžit major wird be-
merkt, dass beide iiber den Winter jm Laade bleiben.
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Ueber Merops apiaster heisst es: Im Jahre 1795 haufig
bei Igg durch drei IVochen.

Ticrdus arundinaceus, die Rohrdrossel, wird als haufig
im Thiergarten angefiihrt.

Eine isabellgelbe Amsel \vird envahnt: Gefangen im
Mai 1796 vou Ldwengreif, sie starb im Herbstfrost und hatte
braunes Gefieder angesetzt.

Der einsame Spatz, Tttrdus solitarius, wird als in Litto-
rali non rara = Marotti-illyrice? angefiihrt.

Vom Ampelis garrulus, Seidenschwanz, heisst es: Er
kommt in acht oder zehn Jahren einmal, aber sehr zahlreich
ins Land.

Der Hortolan, Emberiza liorhdana (Vrtnik), wird als
haufig in Innerkrain angefiilirt.

Die Paarung des Hanflings, Fringilla canabina, mit dem
Weibchen des Canarienvogels nahm der Praparator Pragher
vor und erzielte vier junge Bastarde.

Alauda calandra, die Kalanderlerche, wird haufig auf
dem Karst angefiihrt; die Haubenlerche, Alauda cristata, in
Innerkrain.

Sylvia aruudinacca, der kleine Rohrspatz (Trstni muhar-
ček), am 30. Juni 1796 im Thiergarten bei Kaltenbiunn.

Sylvia ficedula (Figojedka) in Innerkrain.
Das Blaukehlchen, Sylvia snecica, so selten als der

Seidenschvvanz.
Bei Parus niger serica heisst es: Jesenica in der Wochein,

nach der altesten reinen Mundart.
Beim Ziegenmelker, Caprinmlgus etiropaeus, stehen die

krainischen Namen Mrovlinzhar und Podhujka.
Bei Haustaube und Fasan sind viele Varietaten angefiihrt.
Otis oedicnemus, der Triel, wird in Lustthal angefiihrt.
Beim Heideschnepf, Nmnenius arquata, heisst es: Briitet

hier, kommt zweimal.
Bei Nmnenius phaeopus, kleiner Heideschnepf, heisst es:

Briitet auch hier, kommt zweimal.
Vom Kibitz vvird angefiihrt: Kommt friih, briitet, geht

Ende Juni ab, einige bleiben bis in den Spatherbst.
Bei Charadrins himantopus, dem Stelzenlaufer, steht:

Durch die Moosjager 1777 und 1778, durch Ornaver 1790.
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Von Rallus aquaticns (Zapavosnik) wird angefuhrt:
Immer im Schilfe, briitet hier sehr haufig im Herbst. Rallus
pumilus briitet im Lande, haufig 1796 April.

Das zwei te Zois ' sche Heft ist viel reichhaltiger,
mit Tinte geschrieben. Es werden dort, mit Bleistift ge-
schrieben, 18 aufgcstellte Vogel vom Jahre 1798 angefiihrt,
darunter Scolopax limosa maspuber mit der Bemerkung: 8 ° april
in palude ad Crni graben 50 ad 60 simul visae — Velki dular.

Ferner kommt dort vor: Ein Elenclius avium in fari-
tarum in Museo proprio ab Aprili i/pč ad Febr. ifpj, color
in statu vitae, forma trachaeorutn. Es sind im ganzen bei
144 Exemplare, besonders die Wasservogel, gut vertreten,
die Enten und Taucherarten mit den knochernen praparirten
Erweiterungen der Luftrohren.

Von Mergiis albellus, die Nonne, 7 Exemplare in ver-
schiedenen Altersstadien nach Geschlechtsunterschieden, Zucht
im Thiergarten.

Ein anderes Verzeichnis ausgestopfter Vogel enthalt
Tauschexemplare pro amicis. 50 Stiick.

Unter der ersten Sammlung befindet sich auch ein Vidtur
barbatus? Missus ab amico Hohenwart in alpibus Greivenzen
Carinthice.

Josef Pragher der Jiingere, Bruder des Baumeisters Ignaz
Pragher, war der Ausstopfer des Zois, er contrahirte a 40 kr.
fiir jeden gut aufgestellten Vogel, gross oder klein. Den
21. Marz 1797 fiihrt Zois an: Hier fieng der Larm iiber die
Annaherung der franzosischen Armee, der Riickzug der Kaiser-
lichen und das Emigriren der Laibacher an, vvornach alle
Geschafte stocken blieben. Herr Pragher lief auch davon,
folglich wird kein Vogel mehr aufgestellt, auch in diesem
Monate keiner mehr eingebracht. Den 1. April riickten die
Franzosen bei dem schonsten VVetter und bald nach ihnen
verschiedene seltene Vogel mit Regen ein.

Die Flucht des Ausstopfers mochte Baron Zois als pas-
sionirten Sammler sehr empfindlich betroffen haben. Den
6. April sah der Schiffmann Mladenzh auf Široka mlaka 7 Stiick
Stelzenlaufer (Himantopus).

Den 2. Marz war heiteres Wetter beim Riickzug der
Armee, an diesem namlichen Tage fand sich Falco sJikrika
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ein. Ausfuhrliche Beschreibungen seltener Vogel mit den
Langenmassen der einzelnen Glieder werden geliefert.

Der Farbenwechsel der Vogel in den vcrschiedencn
Altersstufen interessirte den Zois sehr.

Er setzte einzelne Taucher und Enten zur Brut im Teiche
des Thiergartens aus.

Neben Anas clangula (Zgonc) bemerkt er Folgendes:
Dass die alten Krainer den Clangulam «Zgonc» genannt haben
und noch heute von ihm sagen : «Da tako trdo zleti, kakor da
bi s repetnicami zazgonilo« (weswegen sie um Lustthal auch
«kembel» genannt wird). ist ganz iibereinstimmend mit Aldro-
vandi: Clangula ob alarum clangorem.

Im October 1796 bemerkt Zois: «Heuer war die Gelegen-
heit beniitzt, den Teich im Thiergarten mit Lockenten und
Brutvogeln zu versehen, von der Einlage des Jahres 1794
waren noch iibrig: Mergus albellus masc, Clangula masc, die
unter drei braunkopfigen ein Weibchen fand und eine Brut
von 9 Jungen im August 1795 ausfuhrte, die heuer noch ins-
gesammt braunkopfig und grau waren. Drei Weibchea von
A. boschas, die 1795 und 179^ von fremden Mannchen be-
fruchtet, ihre Jungen gliicklich ausgebriitet haben, davon sind
Eiide August 26 Stiick geschossen \vorden. Alle diese Enten
sind befliigelt, des letzten Glieds des linken Fliigels beraubt.
Heuer sind nebstfolgende Enten, auch zwei Paar Schneeganse
eingelegt worden, wovoa aber drei Stiick Iiber die Ringmauer
weggeflogen und auf der Laibach bei Kaltenbrunn den Jagern
zur Beute wurden.

14 Boschas masc. = 10 fem.
16 Penelope » = 20 »
3 Clangula » = 1 2 braunkopfige; unbekannt

wie viel Weibchen,
2 Fuligula* * = 4 fem.
8 Ferina » = 9 »
2 Mergus albellus masc. = 6 »

45 masc. und 61 fem., zusammen 106.
Fremde Enten fanden sich taglich und hiiufig vor, aber

es setzten sich auch ein Paar Stockfalken, Falco palumbarius,
in dem Eichenwald fest und nahmen fleissig den Zehent.»
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Ueber den Entenfang auf dem Morast zu Ende des vorigen
Jahrhundertes findet sich eine interessante Notiz, welche mit den
Traditionen iibereinstimmt, welche sich iiber den einstigen Reich-
thum dieser Gegend bis in unsere Tage erhalten haben.

Im October 1796 schreibt Zois in seinem ornithologischen
Journal Folgendes: «Nach der Halfte des Monates kam der
Entenzug ziemlich haufig. Die Krakauer Fischer brachten
\vohl 30, 40, 50 Stiick lebendige Vogel jeden Morgen. Ein
Bauer zu Kozarje fieng in einer Nacht 220 Stiick, die er nach
Triest fiihrte — dies war heuer der starkste Fang. Ich er-
innere mich an Fange von 600 bis 700 Stiick in einer Nacht,
dazu gehorte nicht nur ein reicher Entenstrich (der nicht jeden
Herbst zutrifFt), sondern vorziiglich auch ein niedriger Wasser-
stand und finstere Nachte — bei mondlichten Nachten sehen
die Enten das Netz und bei grosserem Wasser, sobald nam-
lich die Laibach, der Iggbach u. s. w. austreten, ist der Spicl-
raum zu gross. Die Netze werden grosstentheils in die Win-
kel der Stromkriimmungen iiber die ganze Breite des Baches
auf Pfahle gespannt. Die Fischer liegen in ihren Kahnen im
Schilfe und gehen wohl oft die ganze Nacht herum, um
die weidenden Vogel aufzutreiben, bis der Strich cinmal in
die Netze fallt.

Anas boschas, pendope, ferina und clangtda waren, wie
gewohnlich, am haufigsten, A. clypeata, fusca, marila, strepera
und fuligula nur einzeln. Darnebst erschien A.spinosaf die
zuerst der Schiffmann Thomas Debelc, dann der alte Zherne
am Seefenster in Priprošica antraf.

Fiir die Sammlung von Materialien zur Vogelfauna Krains
war ferner durch die Griindung des krainischen Landesmuseums
ein wichtiger Behelf gewonnen; besonders thatig fiir die Ver-
mehrung der zoologischen Sammlungen war Friedricli Rudesch.
Die mit Beniitzung aller dieser Vorarbeiten von Heinricli Freyer
bearbeitete Fauna der VVirbelthiere Krains verdient die Beach-
tung aller jener vaterlandischen Kreise, die sich fiir die Lan-
deskunde interessiren. — Ein weiterer Beitrag zur Vogelkunde
Krains ist in den phaenologischen Publicationen des Adjunc-
ten der Centralanstalt fiir Meteorologie, Karl Fritsch, enthal-
ten. Die betreffenden Beobachtungen wurden diesem vom
Verfasser dieses Aufsatzes geliefert.



Mycologia Carniolica.
Ein Beitrag zur Pilzkunde des Alpenlandes.

Von W. Voss.

I.

IJie Pilzkunde ist in Krain vcrhaltnismassig friihzeitig
gepflegt worden. Dr. Joliann Anton Scofioli, welcher in den
Jahren 1754 bis 1769 zu Idria als Gewerkphysicus wirkte und
auf zahlreichen Wanderungen die Pflanzenvvelt des Landes
sowie der angrenzenden Gebiete des Kiistenlandes kennen
lernte, widmete den Pilzen in «Flora carniolica» (Editio secunda;
2 Tomi. — Vindobonae 1772) einen umfangreichen Abschnitt,
der die Seitcn 398 bis 496 des zweiten Bandes umfasst. —
Nach dem damaligen Stande der Pilzkunde sind es zumeist
Agariciaeen, Boleten und andere hohere Formen, die eine
eingehcnde Beriicksichtigung fandcn.

Auf Anregung des leider zu friih verstorbenen Dr. Hein-
ricli Wilhelm Reichardt gab ich vor mehreren Jahren eine
Zusammenstellung jener Arten und Formen, die Scopoli
kannte, heraus, um so eine Uebersicht dessen zu geben, was
zur zvveiten Halfte des vorigen Jahrhundertes von Pilzen aus
Krain bekannt war.' Mit Scopoli's Uebersiedelung nach Schem-
nitz in Ungarn trat Stillstand ein. — Nur noch Balthasar
Hacquet berichtet in «Plantae alpinae carniolicae« (Vindo-
bonae 1782) iiber einen bei Schwarzenberg und Merslarupa,

1 Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,
XXXI. Bd. (1881), p. 17.
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unweit Idria, gefundenen Pilz, welcher jedoch lange Zeit ver-
gessen und zweifelhaft blieb, bis durch einen gliicklichen Zufall
das Originalexemplar in den Sammlungen des krainischen
Landesmuseums aufgefunden wurde.a Die iibrigen Botaniker
Krains wendeten ihre Aufmerksamkeit den phanerogamen
Pflanzen, hochstens noch den Gefasskryptogamen zu.

Erst ia der zweiteti Halfte des laufenden Jahrhundertes
erwachte wieder das Interesse an den Pilzbildungen des Lan-
des, und man findet in den drei «Jahresheften des Vereines
des krainischen Landesmuseum» (Laibach, 1856 bis 1862) so-
wie in den »Mittheilungen des Musealvereines fiir Kraia»
(Laibach, 1866) von Karl Deschniann mehrere kurze Notizen
iiber hierlandische Pilze.

In den nachfolgenden Blattern habe ich nicht nur die
vorhandenen Nachrichten, sondern auch meine eigencn Auf-
zeichnungen iiber die Pilzflora des Landes zusammengefasst.
Die letzteren reichen zuriick bis zum Jahre 1874, und sie
wurden auf Excursioi:en in den verschiedensten Gegendcn
Krains gewonnen, wobei erklarlichervveise die Umgebungen
von Laibach und das oberkrainische Gcbirgsland besondere
Beriicksichtigung gefunden haben. — Von Zeit zu Zeit ver-
offentlichte ich in den »Verhandlungen der k. k. zoologisch-
botanischen Gesellschaft zu Wien» Berichte iiber die Fort-
schritte der Durchforschung des Landes in mykologischer
Hinsicht.3 Mittelst derselbeu vvurde auch die Aufmerksamkeit
ausvvartiger Mykologen auf die Pilzflora Krains gelenkt, und
es wuchs dadurch in recht erfreulicher Weise die Literatur
iiber hierlandische Pilzvorkommnisse.

Mit grossem Danke muss ich hier der weitgehenden
Unterstiitzung gedenken, die mir von Seite des hochvviirdigen
Herrn Simon Robic, Pfarradministrator zu Ulrichsberg bei Zirk-
lach, durch Zusendung getrockneter Pilze zutheil gevvorden

2 Oesteneichische botanische Zeitschrift, Jaiirg. 1882, p. 40.
3 Materialien zur PiUkunde Krains, I. —V. Jahrg. 1878, 1879, 1882,

1884, 1887. — Iin Texte citirt init: Mat. I.—V.



Von W. Voss. 283

ist; es wurde mir so die Gelegenheit geboteti, zahlreiche Funde
aus der genannten Gegend verzeichnen zu konnen. —• In
gleicher VVeise verdanke ich auch Hcrrn Joliann Sdiafer,
Pfarrer zu Grahovo bei Zirknitz, manch wertvolles Object.

In systematischer Hinsicht folgte ich im wesentlichcn
den neueren Arbeiten von Winter, Saccardo, Schroeter und
Re/im.* Bei Benennung der Arten hielt ich mich thunlichst
an das Prioritatsrccht. Jeder Art \vurde zuerst der Namc
des Autors, der sie beschrieb, beigesetzt, dann der Name jenes
Schriftstellers, von dem die gegenvvartig iibliche Gattungs-
bezeichnung herriihrt. Von Syaonymen wurden nur die noth-
wendigsten beigesetzt. Ausgeschlossea von dieser Arbeit sind
die zahlreichen Formen der Spalt- und Gahrungspilze (Schizo-
mycetes et Saccharomycetes), die ja iiberall angetroffen wer-
den, wo man sie sucht, und daher fiir den Charakter der
Pilzflora eines Gebietes wohl ohne Einfluss sind. — Billigung
diirfte es finden, dass den neu aufgestellten Arten die Original-
diagnose beigesetzt wurde; diejenigen aber, welche hier zuerst
beschrieben werden, sind durch den Druck hervorgehoben.
— Obwolil eine Beschreibung der iibrigen Arten nicht in der
Absicht des Verfassers lag — da ja jedem Mykologen eines
der genannten Werke ohnehin zur Verfugung steht — so
finden sich nur bei manchen Pilzen Bemerkungen liber ihr
hierlandisches Vorkommen, Auftreten und dergl. In jenen
Fallen, wo krainische Pilze durch Exsiccatenwerkes weitere
Verbreitung gefunden haben, ist dieses im Texte angegeben.

Laibach im Marz 1889.

J Dr. L. Rabenhorsts Kryptogamenflora Deutschlands, OesteiTeichs und
der Scliweiz. 2. Aufiage. I. Bd., 1. und 2. Abtli., bearbeitet von Dr. G. IVinter
(18S4—1887). 3. Abth., bearbeitet von Dr. H. Rehm (1887—1889).

Saccardo P. Sylloge Fungarum omnium hucusque cognitorum. Patavii
1882— 1889. et Addidamenta I. —IV.

Dr. F. Cohns Kryptogamenflora von Schlesien. 3. Bd. Pilze; bearbeitet
von Dr. J. Schroettr. 1885— 1888, Lief. I —IV.

5 Sieli Seite 285.
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a) Schriftenuerzeichnis zur Pilzflora Krains.

Deschmann Karl. Berichtet im <Z\veiten Jahresliefte des Vereines des kraini-
schen Landesmuseums« 185S, p. 76, iibev Geoglossum sphagnophilum
und Peziza sp., vvelche, auf Sphagneen wachsencl, im Laibacher Moore
vorkomtnen; im »Dritten Jahreshefte etc.» \vird mitgetheilt (p. 228),
dass Hydnum coralloides Scop. in Unterkrain beobachtet wurde.

— Ueber das massenliafte Auftreten des Schneescliiinniels (Lanosa nivalis)
in den Umgebungen von Laibach. Mittheilungen des Musealvereines in
Krain, i.Jalirg. (1866), p. 231.

— Clathrus cancellatus L. bei Laibach. Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan.
Gesellschaft in Wien, 28. Jabrg. (1878), S. B., p. 49.

— Ueber den Maischwamm (Agancus gambosus Fr.) und dessen Auftreten
in Krain. LaibacUer Wochenblatt 1885, 30. Mai.

Ettingshausen C. V. Die fossile Flora von Sagor in Krain. Denksckriften der
matb.-natunvissensch. Classe der kais. Afcademie der Wissenschaften in
\Vien. XXXII. Bd. (1872) und XXXVII. Bd. (1S77). Enthalt im I. Theile

die Diagnosen von vjer fossilen Filzen.

Hacquet B. Clathrus hydriensis. In «Piantae alpinae carniolicae», p. 11,
Tab. II, Fig. 5. Vindobonae 1782.

Vergleiche dariiber: Voss, Uebev Hacq«ets sClathrus hydriensis»
in Oesterr. botan. Zeitschr. 1882, p. 40 — 43.

Hartig R. Cercospora acerina nov. spec. aus Krain. — Untersuchungen aus
dem forstbotanisclien Institute zu Miinchen I.

Ein Referat, verfasst von Baron Thuemen «Die Pilzkrankheit der
Ahornkeimlingspflanzen* (indet man im »Centralblatt fiir das gesammte

Forstvvesen Oesterreichs«, 6. Jahrg. Wien 1880, Nr. 10.

Hohenbuhel-Heufler L. Sarcospliaeria macrocalyx Auersw. OesteiT. botan.

Zeitschr. 1871, Nr. 7. — Dieser Pilz wurde von Desclunann bei Laibach

gefunden.
Koernicke F. Neovossia Kcke. Ibid. 1879, p. 217.
Magnus P. Ueber Uromyces excavatus (D. C.) auf Eupborbia verrucosa.

Sitzungsb. d. Gesellscli. naturforsch. Freunde in Berlin. 1877, 20. Marz.
Niessl v. Mayendorf G. Sphaerella carniolica nov. spec. Oesterr. bofan. Zeit-

schrift 1875, p. 85.
— Drei neue Pyrenomyceten auf einein Pflanzchen. Ibid. 1881, p. 345 — 347.
— Z\vei neue Ascomyceten. Ibid. 1882, p. 40.

Pokorny A. Zur Flora subterranea der Karsttaohlen. In Dr. Schiniedls «Die
Grotten und Holilen von Adelsberg, Luegg, Planina nnd Laas».
Wien 1854, Textband, p. 223 — 229. — Ein kurzer Vorbericht findet
sich in den Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereines in Wien, 3. Jahrg. (1853),
S. B., p. 114— 116.

Scopoli J. A. Flora carniolica. Editio secunda. Vindobonae 1772. 2 Tomi in S°.
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Scopoli J. A. Piantae subterraneae descriptae et delineatae. In »Dissertationes ad
scientiam naturalem.* Pragae 1772, p, 84 — 120 und Tab. I — XLVI.
(Bespricht einige Pilzbildungen, die ira Bergwerke zu Idria beobachlet

uurden.)

Thuemen F . Ueber einen piahistorischen, aus den Pfahlbaustatten bei Laibach
stammenden Polyporus. VerUanill. il. k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in
VVien, XXIX. Bd. (1879), S. ]!., p. 52.

— Symbolae ad Floram niycologicam austriacam. I .—IV. Oesterr. botan.
Zeitschr., 1877 —1S79. — Entliiilt die Diagnosen raehrerer krainischer
Pilze.

— Vossia Tlmem. Eine neue Ustilagineen-Gatlung. Ibid. 1879, p. 18 — 20.
— Eine bisher nocli unbeschriebene pilzliclie Krankheit der Birnbiuime.

Wiener lamhvirtschaftliche Zeitung, 1879, p. 276.
— Dematium fructigenuin nov. spec. In «Fungi pomicolU, Wien 1879,

p. 133—134 und Taf. III., Fig. 4.
Voss W . MykologischesausKrain, I— XII. Oeslerr. botan.Zeits.chr., 1876— 1S79.

— Materialien zur Pilzkunde Krains, I. — V. — Verhandl. d. k. k. zoolog.-
botan. Gesellschaft in VVien. Jahrg. 1878, 1879, l 8 S 2 . l 8 8 4 . l 8 8 7 -
Mit vier Tafeln.

— Joannes Antonius Scopoli. Lebensbild eines Ssterreicliischen Naturfor-
schers und dessen Kenntnisse der Pilze Krains. Ibid. Jalirg. 1881,
p. 17 — S2-G

Welwitsch F. Zur geographischen Verbreitung der Pflanzen. Flora II. Bd.
Regensburg 1838, p. 431—433. (Zahlt auf Seite 432 die in der
Aflelsberger Grotte beobachteten Pilze, 10 an der Zalil, auf.)

b) Herbatien, in denen hierldndische Funde ausgegeben uiurden.

Kerner A. Flora exsiccata Austro-Hungarica a Museo bolanico Universitatis
Vindobonensis edita. — Centuria prinia 18S1. — Bisher ersckienen
20 Centurien. Sieh auch: Schedae ad Floram exsiccatam Austro-Hunga-
ricam a museo botanico universitatis Vincloboncnsis editam. Vindobonae
(Faesy, et Frick) 1881 —18S8.

Rabenhorst L. Fungi europaei et extraeuropaei exsiccali. Klotschii lieibarii
vivi niycologici continuatio. Edito nova, series secunda. Cuia Dr. G.VVinter.
Dresden. — Braclite von Centurie S (resp. 28), 1882, angefangen krai-
nisclie Pilze.

Rehm H. Ascomyceten. Regensburg. Von P'asciculus XV. (1S84) angefangen.—
Die Diagnosen dazu finden sieh in der Zeitschrift <Heilwigia» 1884— 1888.

Sydow P. Uredineen. Fasc. I. Berlin 1888.

ThuemenF. Mycotheca universalis. Bayreuth, dann Wien und Gorz. 1882 — 1884
(23 Centurien).

6 Einige kilrze.re AufsStze sind im Texte an Ort und Stelle angegeben.
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Systematische Uebersicht.

A. Ordnung: Hypodermii. Unterhautpilze.
I. Familie: Ustilagineae. Brandpilze.

II. » Protomycetes. Urpilze.
III. » Entomophthoreae. Insectentodter.

B. Ordnung: Phycomycetes. Alpenpilze.
I. Familie: Chrytrkliaceae. Chrytridiaceen.

II. » Mucorineae. Schimraelpilze.
III. 5 Saprolegniaceae. Wasserpilze.
IV. » Peronosporeae. FadenpHze.

C. Ordnung: Basidiomycetes. Basidienpilze.
I. Familie: Uredineae. Rostpilze.

II. » Tremellini. Zitterpilze (Gallertpilze).
III. •» Hymenomycetes. Hautpilze.
IV. » Gastromycetes. Bauchpilze.

D. Ordnung: Ascomycetes. Sclilauchpilze.
I. Familie: Gymnoasci. NacUte Schlauclipilze.

II. » Pyi'enomycetes. Kernpilze.
III. » Tuberaceae. Triiffelpilze.
IV. » Discomycetes. Scheibenpilze.
Anhang: Protosporenfriichte der Asoomyceten (Fungi imperfecti).

E. Ordnung: Myxomycetes. Schleiiiipilze.

A. Ordnung: Hypodermii Bary.

I. Familie: Ustilagineae. Brandpilze.7

i. Ustilago Persoon.
* Sporen mit glatter Mcmbrau.

I. Ust. longissima (Sowerby in Engl. Fung. T. 139 als Uredo)
Tulasne, Memoire sur les Ustilag. in Annales sc. nat.
III. Ser., VII. Vol., p. 76. Dieser Brandpilz bildet in den
Blattern der Glyceria-Arten lange, braune Streifen; die
Sporen sind anfanglich von def Oberhaut bedeckt und
vverden durch Reissen derselben frei. Er findet sich vom

7 SysteraatH: naclt Dr. G. \Vinter 1. c.
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Mai bis September und vvard im Florengebiete beob-
achtet an:

Glyceria fluitans R. Brown. In Graben bei Tivoli niichst Laibach.
— spectabilis M. et K. Hiiufig in den Abzugsgraben des Moor-

grundes; im Stadtwalde; bei Kaltenbrunn.

2. Ust. Ischaemi Fuckel, Symb. myc, p. 40. — In den Blii-
ten von:

Andropogon Ischaeraum L. uud den gesainvnten Bliitenstand zer-
storend. Selten, doch einmal reidilicher auf dem Laibacher Schloss-
berge im Sommer.

3. Ust. destruens (Schlechtendal in Flor. Berol. II., p. 130. als
Caeoma). J. Kiihn in Rabenhorsts Herb. myc. Ed. II., 400.
— In den Bliiten und Bliitenstielen von:

Panicuin niiliaceiim L. Der Hirsebrand, der auf Feldern bei Lai-
bach und Radmannsdorf (hier epidemisch im Seplember 1886) alljahr-
lich zu beobacliten ist, verwan<lelt den gesammlen Bliitenstand in ein
langes, von einer weissen, glanzenden Haut iiberzogenes Horngebilde.
Einigemale faml ich auch Pflanzen, wo nur einzelne Bliiten vom Brande
befallen waren, und gab eine Slcizze davon in Mat. II., Tab. nostra, Fig. 1.

4. Ust. Sorghi (Link in Linne Spec. plant. Ed. IV., Tom. VI.,
Pars. II., p. 86, als Sporisorium). Winter, Die Pilze,
p. 90. — Syn. Ust. Tulasnei J. Kiihn. In den Ovarien
von:

Sorghum vulgare Pers. Anfangs September im Garten der hiesigen
Lehrer-Bildungsanstalt. Da die Moorhirse in einigen Gegenden des Lan-
des (Tschernembl, Wippach) gebaut wird, so diirfte dieser Brand dort
wohl anzutreffen sein.
* Sporen mit kbrniger oder warziger Membran.

5. Ust. Segetum (Bulliard in Hist. d. Champ. Vol. L, p. 90,
als Reticularia). Winter, Die Pilze, p. 90. — Syn. Ust.
Carbo Tul. In den Fruchtknoten verschiedener cultivirter
und wilder Graser. Dieser Brand ist, wie iiberall, so auch
in Krain am verbreitetsten und schadlichsten; er wurde
bis nun beobachtet an:

Anhenatlierum elatius P. et B. Tivoli; Lees in Oberkrain.
Avena sativaL. Bei Laibacli; St.Veit; Zwischen\vassern; Lees; Ulrichs-

berg bei Zirldach ; bei Nesseltlial (Herb. Piemel).8

8 Sieh: Voss, «Reliquae Plemelianae» in Oe^terr. botan. Zeilschrift,
18S1, Nr. 9.
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Hordeum vulgarc L. Laibach ; Laase; Iggdorf; Kadinnnnsdorf; bei
Zivkmtz. (Herb. Plemel).

Triticum vulgare Vill. Ebenda und haufig.

6. Ust. bromivora. Fischer v. Waldheim, Beitrage zur Biologie
d. Ustilagineen in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot., B. VII. —
Exs. Thuemen, Mycotheca universalis I I I 6 . In den
Bliiten von:

BrOmus secalinus L. Im allgeineinen selten, doch einmal reichlich
auf einem Getreidefelde der liesitznng Kroisenegg bei Laibacli, \volier
die ausgegebenen Exemplare stammen. — Von S. Robič eingesendet von
Stranje bei Stein; Pristava ob Jauerburg (Herb. Plemel).

7. Ust. Caricis (Pers. in Synops. fung. p. 225 als Uredo)
Fuck. Fung. rhen., p. 249. — Syn. Ust. urceolorum et Mon-
tagnei Tul. In den Fruchtknoten verschiedener Seggen,
und zwar an:

Carex alba Scop. Fast haufig auf dem Grosskahlenberge bei Laibach.
— digitata Scop. Ebenda und auf l!evgwiesen bei St. Kathariua;

auf deni Veldeser Schlossberge.
Carex firina Uost. Alpe Belšica ob Jauerburg (Ilerb. Plemel).

— glauca Scop. Ebenda (Heib. Plemel); auf wiesigen Abhangen
bei St. Jakob ob Zwischenwassein.

Carex Hornschuchiana Hoppe. Auf dem Moorgnmde, und zwar
am Ufer der Laibach, bei Koslers Meierhof.

Carex montana L. An lichten \VaIdstellen des Grosskahlenberges.
— ornithopoOa Willd. Bergwiesen bei St. Jakob.
— pallescens L. Abhange des Rosenhacherberges.
— pilosa Scop. l!ei der Luegger Grolte in Innerkrain (Herb.

Plemel).
Rbynchospora alba Vabl. (Ust. Montagnei Tul.) Reicblich auf

Sumpfvviesen bei Kofses nadist Laibacb; Moorgrund bei 'Lauerza.

8. Ust. Vaillantii Tul. in M&noire sur les Ustil. p. 60, Tab. III.,
Fig. 15 — 19 (Ann. sc. nat. III. Ser., VII. Vol.) — In den
Antheren von:

Scilla bifolia L. Laibacber Schlossberg.
* Sporen rnir stachlicher Membrane.

9. Ust. neglecta Niessl, Rabenh. Fungi europaei 1200 et Hed-
\vigia 1868, p. 125. — Exs. Kerner, Flora exs. Austro-
Hungarica 1158. In den Ovarien von:

Setaria glauca P. de B. Brachen und Wegrander bei Laibach; Tivoli;
Kroisenegg.
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10. Ust. Maydis (De Candolle in Flore frang. VII., p. 77, als
Uredo). Tul. 1. c, p. 83.

Hiiufig in den weiblichen Bliiten, Blattscheiden und Stengeln, sel-
tener den mannlichen BHitenstand verunstaltend. Ira Gebiete verbreitet
und besonders im oberen Savethale haufig.
* Membran der Sporen mit Leisten bcsetzt.

11. Ust. violacea (Pers. in Tentamen disp. method., p. 57, als
Uredo). Tulasne. — Syn. Ust. antherarum Fries. In den
Staubbeuteln von:

Saponaria officinalis L. Laibach (botan. Garten); Veldes.
Silene inflata L. Auf Braclien bei Lees in Oberkrain.
Tunica Saxifraga Scop. An den felsigen Gehangen des Schloss-

berges und an Mauern in Veldes.

12. Ust. Scabiosae (Sow. inFung. T. 396, Fig. 2, als Farinaria).
— Syn. Ust. flosculorum Tul. In den Antheren von:

Knautia arvensis Coult. Ein hier ziemlich verbreiteter Brandpilz,
welcher die Bliiten kaum verandert und erst nach Zerreissen der Staub-
beutel cleutlich bemerkbar vvird. Laibacli; Zvvischemvassern; Lees; Veldes.

13. Ust. Succisae Magnus in Hedvvigia 1875, p. 17. — In den
Antheren von:

Succisa pratensis Monch. Auf Wiesen des Laibacher Stadtvvaldes
(Leg. A. Paulin). Mat. III. 3. — Von der vorigen Art duvch grossere und
farbtose Sporen unterschieden.

14. Ust. utriculosa (Nees ab Esenbeck in «System», p. 14,
T. 1, Fig. 6, als Caeoma). Tul. 1. c, p. 102. — In den
Ovarien von:

Polygonum lapathifolium L. Auf Brachen bei Utik naclist Laibach.
— mite Schrank. Strassengraben im Stadtwalde.
— Persicaria L. Bei Gurkfeld (Herbar V. Plemel).

15. Ust. Tragopogonis (Pers. in Syn. fung., p. 225, als Uredo
Tragopogi pratensis). Schroeter, Pilze Schlesiens, p. 274.
— Syn. Ust. receptaculorum Fries. Exs. Thuemen, Myco-
theca universalis 723. Im Bliitenboden von:

Tragopogon pratensis L. Meist nur vereinzelt, doch im Mai 1876
auf den Wiesen bei Tivoli raassenhaft erschienen.

2. Tilletia Tulasne.

1. T. Moliniae (Thuemen in Oesterr. botan. Zeitschr. 1879,
p. 18, als Vossia). Winter, Die Pilze etc, I. Bd., 1. Abth.,
p. 109. — Syn. Neovossia Moliniae Koernicke, Oesterr.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 19
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botan. Zeitschr. 1879, p. 217. Exs. Thuemen, Mycotheca
univ. 1216. Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica 353.
In den Ovarien von:

Molinia coerulea Monch, und zvvar auf jener Hiigelform , welche
Host M. altissima nannte. Auf dem Rosenbaclierberge bei Laibach all-
jiihrlick im October, doch nur an beschrankten Stellen (Roseneck).
Mat. II. 12, Fig. 2, 3.

Diese Art wird von Thuemen in folgender Weise gekennzeichnet:
Semina vel ovaria toto implectens, subdeforoians, angens, turgens, nigri-
ficans , demum disrumpens et protuberans; mycelii hyphis sporiferis
longis, tenuibus flexuovisve, hyalinis, apice non dissolutis, fulliculam
gelatinosam subduvabilera circa sporam maturara cum processo sublongu,
sursira sensim incrassato, cormoideo formans; sporis ellipsoideis vel
ovatis vel raro interdum clavulatis, utrinque augustato-rotundatis, raro
subacutatis, sordide fuscis, episporio tenui, obsolete punctulato, 10—30 JJL,
plerumque 24 long., 14—16 (J. crass. Species valde insignis.

Dr. O. Brefeld hat die Brandsporen zur Keimung gebracht und die
gleichen Resultate wie bei Tilletia erzielt. Die in der Diagnose erwabnte
Gallerthiille der Sporen bezeichnet wohl nur ein jiingeres Entvvtcklungs-
stadium, wie ja bei Ustilagineen und anderen Pilzen, z. B. Scliinzia cyperico]a
Magn., die jiingeren Sporen von gallertiger Membran umgeben sind, die
zur weiteren Ausbildung der Sporenmembran (durch Apposition) auf-
gebraucht wird. Doch scheint die Gallertliiille der Sporen von Tiiletia
Moliniae auch im reifen Zustande der Sporen nicht ganz zu verschwinden.

2. T. Tritici (Byerkander in Act. Suec. 1775, P- 326, als
Lycoperdon). Winter 1. c, p. 110. — Syn. T. Caries Tul.
In den Fruchtknoten von:

Triticum vulgare Vill. Der bekannte Schmier-, Stein- oder Ptink-
brand (die befallenen Aehren, besonders die zerriebene Sporenmasse,
lvich Haringslake riechend) ist im ganzen Gebiete verbreitet, ohne im
bedeutenden Grade schadlich z« sein. In der Umgebung Laibachs und
in Oberkrain sammelte ich wiederholt davon befallene Weizenpflanzen.

3. T. laevis Kiihn in Hedwigia 1875, p. g$. — Im Frucht-
knoten von:

Triticum vulgare Vill. Sowohl auf Sommer- als auf Winterweizen
erscheint dieser, ira Auftreten tler vorigen Art so ahnlicbe Brand, dessen
Sporen durch die glatte Membran von T. Tritici zu unterscheiden sind.
Auf Feldern bei Roseneck irn Juli 1878 epidemisch; bei Nesselthal
(Herb. Plemel). Koernicke hat die Beobacbtung gemacht, dass oft ein
Acker von T. laevis, der daranstossende von T. Tritici befallen wurde.
Aehnliches konnte ich auch in hiesiger Gegend wahrnelmien.
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3. Tolyposporium Woronin.

1. T. Junci (Schroeter in Brand- und Rostpilze Schlesiens,
p. 23, als Sorosporium) Woron. Cit. bei Schroeter, Pilze,
p. 276. — In den Ovarien von:

Juncus bufonius L. Bei Kioisenegg im September.

4. Sorosporium Rudolphi.

1. S. Saponariae Rudolphi in Linnaea IV., p. 116. — In
den Bliiten von:

Saponaria officinalis L. Eine hier seltene Brandart, die auf dem
Calvarienberge bei Idria beobachtet vvurde.

2. S. Lolii Thuem. Oesterr. botan. Zeitschr. 1879, p. 357. —
In den Ovarien von:

Lolium perenne L. Die Exeraplare, vvelche v. Thueraen untersuchte,
stammen aus dcr Laibacher Gegend; seitdem ist mir dieser Brand nicht
mehr untergekornmen.

S. ovariis implectens turgensve, massara atro-fuscam, pro ratione
duram, protrusam, vix pulveraceam efficiens; sporis plus minusve irregu-
lariter globosis vel ovoideis, episporio tenui, levi, sordide fuscidulis, in
glomerulis parvis, quinque-quinquedecim sporis, irregularibus conglobatis,
12 — 17 [j. diam.

3. S. Vossianum Thuem. Mycotheca univ. 1319 et Oesterr.
botan. Zeitschr. 1879, p. 357. — In den Fruchtknoten
von:

Molinia coerulea Monch. (M. altissiina Host.) Waldungen der Rosen-
bacherberge bei Laibach. October. Die Beschreibung des Pilzes lautet:
S. ovarium implectens deformansve, demum massas grumulosas, protrusas,
aterrimas, siccas formans; filamentis subgelatinosis, tenuibus, hyalinis,
flexuosis; glomerulis angulosis vel irregularibus, multisporis; sporis eximie
variis: angulosis, subglobosis, subpyriformibus, dilute fuscis, fere hoino-
genis, episporio subtenui, levi, 8-—10 IJL diam.

Nach G. Winter (Hedwigia 1880, p. 109) ist dieser Pilz keine Usti-
laginee, sondern 'ein Hyphomycet, der zu Stemphylium oder einer ver-
wandten Gattung zu bringen sei. Allerdings ist fttr diese Ansicht kein
Bevveis erbracht worden; zum mindesten ist es auffallig, dass dieser Pilz
nur die Ovarien befallt, wahrend Hyphomyceten meist die verschiedenen
Theile des Substrates bewohnen. Mat. II. 17, Fig. 4, 5.

1 9 *



2Q2 Mycologia Carniolica.

5. Schizonella Schroeter.

I. Sch. melanogramma (De Candolle in Flor. frang. VI., p. 75,
als Uredo). Schroeter, Pilze, p. 275. — Syn. Geminella
m. Magnus. G. foliicola Schroet. An den Blattern von:

Carex verna Vill. Auf dem Grosskahlenberge bei Laibach im Mai.
— digitata L. Anf dem Veldeser Schlossberge.

6. Entyloma De Bary.
* Arten mit Sporidien-Entuickelung oder Conidienbildung anf der lebenden Niihrpflanze.

1. E. Ranunculi (Bonorden in Handb. d. Mycologie, p. 43,
als Fusidium). Schroeter in Cohns Beitrage zur Biologie,
II. Bd., p. 368. — An den Blattern von:

Ranunculus acris L. Wiesen bei Laibach; Grosskahlenberg.
— Ficaria L. (E. Ficariae Thuem.). Bei Tivoli; auf dera Ulrichs-

berge.

2. E. serotinum, Schroet. l.c, p.437. — An denBlattern von:
Sympliytura officinale L. Laibacher Stadtwald. Die befallenen Hlatter

zeigen anfangs etwa zvvei Millimeter breite vveisse Blattflecken, die spiiter
braunlich werden. Zuletzt fallt die befailene Blattstelle aus.

Symphytum tuberosum L. Auf dem Ulrichsberge mit Uredo Sympliyti.

3. E. fuscum, Schroet. 1. c, p. 373. — An den Blattern von:
Papaver soinniferum L. Im Schlossgarten zu Jauerburg in Ober-

krain sehr haufig angetroffen.
* Aiten, bei denen Conidicn- oder Sporidien-Emvvickelung noch nicbt beobachtet wurde.

4. E. Calendulae (Oudemans in Materiaux p. 1. Flore myc.
d. 1. N^erlande II., p. 42, als Protomyces). De Bary,
Botan. Zeitschr. 1874. — An der Unterseite lebender
Blatter von:

Calendula officinalis L. In Garten Laibachs ziemlich haufig.
Hieracium murorum L. Rosenbacherberge.

5. E. Chrysoplenii, Schroeter 1. c, p. 372. —• An den Blat-
tern von:

Chrysopleniura alternifolium L. Auf dem Laibacher Schlossberge;
auf dem Ulrichsberge im Mai.

6. E. Picridis Rostrup in Fischer v. Waldheims «Zur Kennt-
nis der Entyloma-Arten», Nr. 2. (Bull. Soc. nat. de Mos-
cou 1877, II.) — Bildet braunliche Flecken an den Blat-
tern von:

Picris hieracioides L. Auf Brachen bei Laibach.
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7. E. Eryngii (Corda in Icon. Fung. III., p. 3, als Physo-
derma). De Bary, Botan. Zeitschr. 1874. — Syn. Proto-
myces E. Fuck. An den Blattern von:

Eryngium amethystinum L. Schuttplatze bei Brunndorf; Lauerza.
Mat. III. 10., woselbst die Nahrpflanze irrthiimlich veiv.eichnet wurde.

8. E. Corydalis De Bary, Botan. Zeitschr. 1874, p. 104. —
An den Blattern von:

Corvdalis cava Schvveigg. Auf dem Grosskahlenberge irn Mai.
Mat. II., 18.

9. E. microsporum (Unger in Exantheme d. Pflanzen, p. 343,
als Protomyces). Schroeter in Cohns Beitragen zur Bio-
logie, I. Bd., p. 368. — Syn. E. Ungerianum De Bary.
An den Blattern von:

Ranunculus repens L. Nicht selten auf Wiesen bei Laibach. Mat. I. 12.

10. E. Hottoniae Rostr. in Thuemen, Mycotheca univ. 2222.
— An den Blattern von:

Hottonia palustris L. In Siimpfen hei Kaltenbrunn im Juni, doch
selten.

7. Melanotaenium De Bary.

1. M. endogenum (Unger in Exanth., p. 341, als Protomyces).
De Bary, Botan. Zeitschr. 1874, p. 106. — In den Sten-
geln und Blattern von:

Galium Mollugo L. Im Laibacher Stadtwalde im August; nicht
haufig. Die befallenen Pflanzen verkiimmern; sie bleiben klein, ihre
Internodien sind verkiirzt und die Knoten verdickt. An diesen letzteren
Stellen finden si^h insbesondere die Sporenlager.

8. Schroeteria Winter.

1. Sch. Delastrina (Tul. in Ann. sc. nat., III. Ser., Vol.VII.,
p. 108, als Phecaphora). Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth.,
p. 117. •— Syn. Geminella D. Schroeter, Brand- und Rost-
pilze Schlesiens, p. 5 des Separat-Abd. aus Abh. der
Schlesisch. Gesell., naturvv. Abth., 1869. — In den Pla-
centen, Funiculis und Samenknospen von:

Veronica hederifolia L. Unter der Saat bei Stošce nachst Laibach
im Juni. Wird in Kerners Flora exs. ausgegeben.
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g. Urocystis Rabenhorst.
1. U. occulta (Wallroth in Flora crypt. Germ., II., p. 212,

als Erysibe). Rabenh. Fungi europ. 1790. — In den Hal-
men von:

Secale Cereale L. Auf Feldern bei Laibach, doch niclit haufig.

2. U. Colchici Schlechtendal in Linnaea L, p. 241. — In
den Blattern von:

Colchicum autumnale L. VViesen im Stadtwalde; Codelli'scher
Grund; Lustthal; Ulrichsberg bei Zirklach. Mai bis Juni.

3. U. Anemones (Pers. in Tent. disp. Method. Fung.. p. 56,
als Uredo). Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth., p. 123.
— Syn. U. pompholygodes Rabh. An den Blattern und
Blattstielen von:

Aconitum Lycoctonum L. Auf der «Črna prst» in der Wochein.
Anemone Hepatica L. Grosskahlenberg; Zvvischemvassern.

— nemorosa L. Wiesen im Stadtwalde; Ulrichsberg bei Zirklach.
— trifolia L. Kankerthal; Luschnizathal bei Zeyer.

Helleborus altifolius Hayne. Grosskahlenberg; Savethal bei Zwi-
scheflwassern; Uratathal; Ulrichsberg.

Helleborus viridis L. Kanker; Ulrichsberg; Jauerburg; Billichgraz.
Dieser Brandpilz erscheint im Mai und bildet an den Blattern und

Blattstielen blasenformige, mit einem schwarzen Sporenpulver eriiillte
Pusteln. Die Blattstiele und Blattflachen sind haufignnannigfaltig verkriimmt.

4. U. Violae (Sovv. Fung. T. 440 als Granularia). Fischer
v. Waldheim in Pringsheims Jahrb. f. wissensch. Botanik.
T. VII. — Auf:

Viola odorata L. Garten in Laibach.

10. Tuberculina Saccardo.
1. T. persicina (Ditmar in Sturms Flora, 3. Abth., II. Bd.,

p. 99, als Tubercularia). Saccardo, Fungi italici, Taf. 964.
— Syn. T. vinosa Sacc. Michelia I., p. 262. Cordalia
persicina Gobi. Ueber den Tubercularia persicina Ditm.
genannten Pilz. Petersburg 1885.

Parasitisch in Aecidium Tussilaginis Gm., docli auch sonst ira Ge-
webe der Blatter von Tussilago P"arfara L. Bei der Teufelsbriicke un-
weit Neumarktl im August mit Sclerotien-Entwicklung; bei Rothwein
in Oberkrain; in den Bechern des Aecidiuin Thesii Desv. auf Thesium
intermedium Schrad. und Th. montanum Ehrh.; Bergwiesen des Vini Vrh
bei Franzdorf.
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II. Familie: Protomycetes De Bary. Urpilze.

1. Protomyces Unger.

1. P. macrosporus Unger, Exanth. p. 343, T. VI., Fig. 34.
— Syn. Physoderma gibbosum Wallroth. An den Blat-
tern, besonders langs der Nerven und Blattstiele, von:

Aegopodium Podagraria L. Laibacli; Veldes; Lees.
Heracleum austriacum L. Auf der Alpe Golica (1650 Meter) ob

Assling.
Heracleum Sphondylium L. Laibacber Stadtwald.
Laserpitium latifolium L. Auf Bergvviesen zwischen St. Kathavina

und Grmada.
An allen diesen Nahrpflanzen bildet der Pik ziemlich grosse, blass-

gelbe Pusteln und verursacht haufig Verkriimmungen der befallenen Theile.

2. P. pachydermus Thuem. Hedwigia 1874, p. 98.— An den
Blattern, besonders langs der starkeren Blattrippen, von:

Aposeris foetida Lss. Bergwalder bei Vigaun iin August.
Taraxacum officinale Wigg. Bei Laibach niclit selten. Von dieser

Pflanze findet man zumeist die Blatt- und Bliitenstiele befallen und ver-
kriimmt. Auf Aposeris war diesei' Pilz friiher nicht bekannt; doch unter-
scheidet er sich ausserlich und in der Form der Sporen nicht von jenem
auf Taraxacum. Wie schon Magnus in Hedwigia 1874, P- ! I 3 u n ( ' rl4>
zeigte, ist P. pachydermus dem P. macrosporus nahe venvandt.

3. P. macularis Fuckel, Symb. myc, p. 75. — An der Ober-
seite der Blatter von:

Alisma Plantago L. Im Ju!i auf dem Hiigel «Kostajnovca» bei Bevke
naehst Oberlaibach.

4. P. filicinus Niessl in Rabenh. Fungi europaei 1659. •— An
den welkenden, sterilen Wedeln von:

Strutbiopteris germanica \Villd. Im October an der Strasse zvvischen
Eisnern und Zalilog in Oberkrain. Mat. IV. 4. Ein noch zweifelhafter Pilz,
welchen VVinter als Form zu Uredo Polypodii (Pers.) bringt, jedoch be-
merkt, dass er itber den Formenkreis dieser Uredo noch nicht ins klare
kommen konnte. (Die Pilze, [. Bd., 1. Abth., p. 253.) Ich habe daher den
urspriinglichen Namen belassen.

2. Physoderma Wallroth.

1. Ph. Menyanthis De Bary, Unters. iib. d. Brandpilze, p. 19.
— Im Herbste an den Blattern von:

Menyanthes trifoliata L. Im \Veiher bei Kroisenegg; an Sumpf-
stellen liings des «Ewigen Weges» bei Laibach; auf dem Moorgrunde.
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III. Familie: Entomophthoreae Brefeld. Insectentodter.

i. Empusa Cohn.

i. E. Muscae Cohn in Nova Acta Leopold. XXV., T. i,
Tab. i — I I . — Syn. Entomophthora Muscae Fresenius.

Dieser Parasit des Korpers der Stubenfliege bevvirkt die «FIiegen-
pest», vvelche sich im October zumeist einstellt. Die befallenen und ge-
todteten Thiere hangen mit ausgespreizten Gliedmassen und angesch\vol-
lenem Hinterleibe an Fensterscheiben, Mauern u. dgl. Die ausgeworfenen
Sporen bilden um die Thiere einen weissen Hof und iibertragen die
Krankheit auf gesunde Individuen. Ueberall haufig.

B. Ordnung: Phycomycetes De Bary.

I. Familie: Chytridiaceae De Bary. Chytridiaceen.

i. Synchytrium De Bary et Woronin.

1. S. Anemones Woron. Botan. Zeitschr. XXVI. — An den
Blattern und Blattstielen von:

Anemone neinorosa L. Uei Laibach (Stadt\vald) haufig iin Marz.
Mat. I. 146. Reichlich auf dem Ulrichsberge bei Zirklach im Mai.

Anemone ranunculoides L. Auf dem Ulrichsberge.

2. S. globosum. Schroeter in Cohns Beitrage z. Biologie,
I. Bd., p. 40. — An den Blattern und Stengeln von:

Calamintha alpina Lam. Auf dem Svidabhange und im Sattel des
Grosskahlenberges vom Mai bis Juni. In Mat. I., 147 gab ich eine ge-
naue Beschreibung dieses Pilzes.

3. S. Mercurialis Fuck. Symb. myc, p. 74. — Aa den Sten-
geln und Blattern von:

Meicuvialis perennis L. Sonnige Abhange bei Weissenfels in Ober-
krain.

Mercurialis annua L. Ulrichsberg bei Zirklach.

4. S. Taraxaci De Bary et Woron. Berichte der naturf. Ge-
sellschaft zu Freiburg. 3. Heft, p. 11. Exs. A. Kerner,
Flora exs. Austro-Hungarica 1982. — An den Blattern
von:

Taraxacum officinale Wigg. Mitunter sebr haufig auf Wiesen bei
Laibach; Stadtwald ; St. Katharina bei Zvvischemvassern; Mannsburg.
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5. S. aureum Schroet. in Cohns Beitrage zur Biologie, I. Bd.,
p. 36. — An den Blattern und Stengeln von:

Phnpinella Saxifraga L. Reichlich bei Kosses nachst Lsdbach.
Poterium Sanguisorba L. Grahovo bei Zirknitz.

6. S. Myosotidis Kiihn in Rabenh. Fungi europ. — Fortna:
Lithospermi Schroet. 1. c. I. Bd., p. 34—36. An:

Lithospermum arvense L. Unter der Saat bei Stošce nachst Laibach
im Mai.

II. Familie: Mucorineae Fries. Schimmelpilze.

1. Pilobolus Tode.

1. P. crystallinus Tode, Fungi Meckl. I. 41.
Rasenvveise auf Rinderkoth ; Weiden bei Lees in Oberkrain. Wurde

schon von Scopoli in Krain beobachtet.

2. Mucor Mich.

1. M. aspergillus Scop. Flor. carn. Ed. II., Tom. 2, p. 494.
— Syn. Aspergillus maximus Link. Sporodinia grandis
Link. Syzygites megalocarpus Ehrh.

Auf faulenden Agaricus-Arten (Scopoli); an faulenden Boletus-Arten
bei Unterrosenbach.

2. M. Mucedo L. Species plant. II. 1655.
Auf Brot, Friichten und dergl. sehr gemein.

3. M. stolonifer Ehrenberg, Sylvae mycol. berol., p. 13.
An faulenden Pflanzenstoffen nicht selten zu beobacbten.

III. Familie: Saprolegniaceae Kiitzing. Wasserpilze.

i. Saprolegnia Nees ab Esenbeck.

1. S. ferax Nees ab Esenb.
Auf dem Kiirper lebender Fische (Cyprinus aurantiacus L.) im

Tivoliparke bei Laibach beobachtet; an Tritonen im Sumpfe zu Kalten-
brunn. Die befallenen Thiere gehen infolge der Pilzkrankheit zugrunde.

2. Achlya Nees ab Esenb.

1. A. prolifera Nees ab Esenb.
Nicht selten an faulenden, im Wasser liegenden Fliegen.
Dieser Pilz ist nach den Untersuchungen von Harz (Conf. Leunis,

Synopsis der Pflanzenkunde. 3. Aufl., bearbeitet von Dr. A. B. Frank,
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III. Bd., p. 587) in den meisten Fallen clie Ursache der K r e b s e n p e s t .
Die Schwarmspoven der Achlya l>ewirken die Ansteckung der Thiere,
welche 12—18 Tage spater unfehlbar zugrunde gehen. Die Pilzschlauche
dringen gevvohnlich an der Unterseite des Hinterleibes ein, durchsetzen
die Muskel und iibrigen Gewebe der Thiere. Noch bei Lebzeiten des
Thieres erscheint ein reich verzweigtes Mycel mit Zoosporangien an der
Oberflache des Kdrpers, so dass dieser kurz vor dem Absterben mit
einem weissen Sammetiiberzuge bedeckt ist. In einigen ahnlichen Er-
krankungsfallen wurde ein Eingeweidewumi — Distoma — als Ursache
bezeichnet.

IV. Familie: Peronosporeae De Bary. Fadenpilze.0

1. Phytophthora De Bary.

1. Ph. infestans (Montagne in Mem. de 1'Inst. 1845, p. 313,
als Botrytis, nach Streinz, Nomenclator). Bary, Journal
of the Royal agr. Soc, Ser. II., Vol. XII., Part. I., No. 23.
— Syn. Peronospora infestans et devastatrix Caspari. An
den Blattern von:

Lycopersicum esculentum L. In Garten Laibachs nicht selten.
Solanum tuberosum L. Die allbekannte <Kartoffelkrankheit» her-

vonufend, die in den verscliiedenen Gegenden des Landes alljalirlich
in grosserem oder geringerem Gvade anzutreffen ist.

2. Plasmopara Schroeter.

1. Pl. pusilla (De Bary in Ann. sc. nat., Ser. IV., Tom. XX.,
als Peronospora). Schroeter, Pilze, p. 237. — An der
Unterseite der Blatter von:

Geranium pratense L. In Gebiischen bei Z\vischenwassern.
— sylvaticmn L. Auf der Hdhe der «Črna prst» in der Wochein

im August.

2. Pl. nivea (Unger in Exanth. d. Pflanzen, p. 171, als Bo-
trytis). Schroeter 1. c, p. 237. — Syn. Peronospora nivea
De Bary. An den Blattern verschiedener Umbellaten,
und zwar auf:

Aegopodium Podagraria L. Sehr gemein, z. B. Tivoli; Roseneck;
Schlossberg ; Grosskahlenberg; Lees; Veldes ; Weissenfels.

Angelica sylvestns L. Laibacli; Grahovo bei Zirknitz.

Systematik nach Dr. J. Scbroeter 1. c.
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Anthriscns sjrlvestris Hoffm. Biachen bei Laibach.
Hacquetia Epipactis D. C. Grosskahlenberg; altes Saveufer bei Stošce.
Pastinaca sativa L. Utik bei Laibach; Podnart.
Peucedanum austriaeuin Kch. Utik.
Pimpinella rnagna L. Wiesen bei Laibach; Veldes.

— saxifraga L. Stadtwald nnd Selo bei Laibach; Radmannsdorf.
Selinum Carvifoliuin L. Am Teichufer bei Kroisenegg.

3. Pl. Epilobii (Rabenh. in Fungi europ. 1747 als Perono-
spora). Schroeter 1. c, p. 238. — An den Blattern von:

Epilobium palustre L. In Wassergraben bei Utik.

4. Pl. pygmea (Unger in Botan. Zeitschr. 1847, p. 315, als
Peronospora). Schroeter 1. c , p. 239. — An den Blattern
von:

Anemone Hepatica L. Im Fohremvaldchen bei Josefsthal.
— nemorosa L. Bei Laibach liaufig, z. B. Stadtwald.
— trifolia L. In den "VValdungen des Grosskahlenbeiges; im

Savethal bei Zwischenwassern von Mai-Juni.
Helleborus viridis L. An den beiden frilher genannten Orten; an

der Bergstrasse von Franzdorf nach Pokaische; bei Billichgraz.

5. Pl. densa (Rabenh. in Herb. myc, Ed. L, 1572, als Pe-
ronospora). Schroeter 1. c, p. 239. — An den Blattern
von:

Euphrasia officinalis L. Stadtwaldwiesen bei Laibach.
Rhinanthus Alectorolophus Poll. Auf Wiesen bei Oberrosenbach haufig.

— minor Ehrh. Auf Wiesen bei Laibach.

3. Bremia Regel.
1.) B. Lactucae Regel, Botan. Zeitschr. 1843, p. 665, T. 3,

Fig. B. — Syn. Peronospora gangliformis De Bary. An
den Blattern von:

Carduus Acanthouies L. Schutthalden bei Weissenfels.
Centaurea Jacea L. Haufig auf Wiesen bei Laibach.
Cirsiura arvense Scop. Auf Schutthalden im Stadtwalde.

— Ianceolatum Scop. Weissenfels; Wurzen.
Lactuca sativa L. Gemiisegarten in Laibach; Lees.
Lappa major Gartn. Sonneggerstrasse bei Laibach; Gottschee.
Lapsana communis L. Haufig iu Gebiischen bei Laibach.
Leontodon hastilis Koch. var. glabratus. Wiesen bei Laibach.
Senecio aquaticus Huds. Sumpfwiesen bei Franzdorf.
Sonchus asper Vill. Auf Schutthalden bei Laibach geraein.

— oleraceus L. Ebenso.
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4. Peronospora Corda.

1. P. calotheca De Bary in Rabenh. Herb. myc., Ed. II.,
673. — An den Blattern von:

Asperula odorata L. An lichten Waldstellen des Vini Vrh bei
Franzdorf.

Galium Aparines L. Rosenbacherbei'g bei Laibach.
— Mollugo L. Auf Wiesen bei Laibach; Lees.
— sylvaticum L. Reichlich an den Abhangen des Hirtenberges

ob Zvvischenwassern mit Puccinia Valantiae Pers.

2. P. Myosotidis De Bary in Rabenh. Fungi europ. 572. —
An der Unterseite der Blatter von:

Lithospermuin arvense L. Auf Feldern zvvischen Stephansdorf und
Kaltenbrunn.

Myosotis intermedia Lk. Bei Laibach unter der Saat.

3. P. Viciae (Berkeley in Journ. of Hort. Soc. London I. als
Botrytis) De Bary. — An den Blattern von:

Orobus tuberosus L, Haufig an feuchten Waldstellen bei Roseneck.
Pisum salivum L. In Garten Laibachs; Weissenfe!s; Lees.
Vicia sativa L. Felder bei Laibach; Sonnegg.

4. P. Alsinearum Caspary, Acta Berol. 1855, p. 332. — An
den Blattern von:

Cevastium triviale Lk. Auf dem Schlossberge bei Laibach; bei Tivoli.
Cerastium triviale var. hirsutura. Aecker bei Ježica.
Stellaria media L. Bei Lees in Oberkrain.

5. P. Chlorae De Bary in Rabenh. Fungi europ. 1590. —
An den Blattern von:

Chlora perfoliata L. Ini Savebett bei Gurkfeld, neben den Ruinen
von Noviodunum. Leg. Val. Plemel.

Var.Erythraeae DeBary,Rabenh. Fungi europ. 1664.— An:
Erythraea Centaureuin L. Im Savethal ober Zvvischemvassern.

6. P. Gentianae Rostrup, Mykologiske Notister fra en Rejse
i Sverige i Sommeren 1882 (Ofvers. af K. Vet. Akad.
Forhandl. 1883, Nr. 4, p. 39. Stockholm). — An den
Blattern von:

Gentiana Amarella L. Auf Schutthalden im hinteren Loiblthale.

7. P. Dianthi De Bary. Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XX. —
An der Unterseite der Blatter von:

Agrostemma Githago L. Unter der Saat auf Feldern bei Laibach.
Silene inflata Sui. Wiesen bei Lees in Oberkrain.
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8. P. pulveracea Fuck. Symb. myc, p. 6j. — An der Unter-
seite der Blatter von:

Ilelleborus altifolius Hayne. Abhange des Hirtenberges; in den
Waldungen des Vini Vrh; auf Alpenvviesen bei Jauerburg und Lengen-
feld; im Kankerthale und auf der «Crna prst» in der Wochein.

9. P. Arenariae (Berk. in Journ. of Hort. Soc. London I. als
Botrytis). Schroeter. — An den Blattern von:

Moehringia trinervia Clairv. Abhiinge des Rosenbacherberges gegen
Schischka.

10. P. parasitica (Pers. in Obs. myc. I., p. g6, als Botrytis).
De Bary, Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XX. — An den
Stengeln und Blattern der Cruciferen; bis nun beobachtet
auf:

Alliaria officinalis Andrz. In Gebuschen bei Kaltenbrunn,
Arabis Thalianum L. Auf dem Laibacher Schlossberge stellemveise.
Biscutella laevigata L. Auf Wiesen um Lees mit Cystopus camlidus;

im Savethal bei Zwischenwassern. Juli bis September.
Brassica Rapa Koch. Tivoli bei Laibacb.
Capsella Bursa pastoris L. Allgemein und liaufig mit Cystopus

candidus.
Cardamine parviflora L. Wiesen bei Roseneck; Stadtwald.

— pratensis L. Ebenda.
Dentaria enneaphyllos L. Waldungen an der Nordseite des Gross-

kahlenberges; selten.
Lepidium Draba L. An Strassengraben bei Laibach.
Lunaria rediviva L. In der obern «Bekel» (sprich: Beku) bei

Franzdorf.
Nasturtium oflicinale R. Bv. An Siiinpfen bei Kaltenbrunn.
Raphanus Rhaphanistrum L. Im botan. Garten zu Laibach.
Sisymbrium officinale Scop. Schutthalden bei Laibach und Lees.
Thlaspi perfoliatum L. Bei Karnervellach (Leg. Val. Plemel); LaibacTi.

11. P. Corydalis De Bary in Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XX.
— An den Blattern von:

Corydalis Cava Schweigg. Grosskahlenberg bei Laibach; selten.
Mat. II. 92.

12. P. Ficariae Tulasne, Compt. rend. hebd. d. Seances de
FAcad. des Sciences. 1854, 26. Janv. Cit. bei Schroeter.
— An den Blattern von:

Ranunculus acris L. Auf Wiesen im Stadt\va!de haufig.
— auricomus L. Laibacber Schlossberg.
— bulbosus L. Ebenda und bet Tivoli.
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Ranunculus Ficaria I*. Auf dem Laibacher Schlossberge; auf dem
Ulrichsberge bei Zirklacli.

Ranunculus repens L. Ebenda und bei Tivoli.

13. P. arborescens (Berk. in Journ. of Hort. Soc. London I.
als Botrytis) De Bary 1. c. — An beiden Blattflachen
und den Stengeln von:

Papaver somniferum L. Im botan. Garten zu Laibacli.

14. P. Violae De Bary 1. c. — An den Blattern von:
Viola tricolor L. a. arvensis. Selten iiuf Aeckem bei Laibach.

15. P. conglomerata Fuck. Symb. myc, p. 68. — An den
Blattern von:

Geranium pusillum L. Auf Feldern bei Laibach.
G. Phaeum L. Zvvischen Veldes und Retschitz; bei Kranjska Do-

lina (ca. 1200 m) im August.

16. P. Trifoliorum De Bary 1. c. — Exs. Kerner, Flora exs.
Austro-Hungarica 1583 (auf Cytisus). An den Blattern von :

Cytisus Laburnum L. Auf Samlingen in einem Handelsgarten Lai-
bachs selir haufig.

Medicago lupulina L. Auf vviisten Platzen bei Laibach nicht selten.
— sativa L. Meist haufig auf dem Schlossberge.

Melilotus officinalis L. Ebenda.

Trifolinm pratense L. Allgemein verbreitet.
— repens L. Auf Wiesen bei Roseneck.

17. P. Vallerianellae Fuck. Symb. myc, p. 96. — An den
Stengeln und Blattern von:

Valleriana dentata Poll. Auf Brachfeldern bei Kaltenbrunn.

18. P. violacea Berk. Outl. of brit. Fungol., p. 349. — An
den Bliiten von:

Knautia arvensis Coult. Auf Wiesen bei Kroisenegg; Lees.

19. P. leptosperma Bary 1. c, p. 50. — An den Blattern von:
Tanacetum vulgare L. Im Hrastnicathale bei Bisclioflack.

20. P. Radii De Bary 1. c, p. 29. — An den Bliiten von:
Chrysanthemum inodorum L. Auf Schutthalden an der Save.

21. P. Phyteumatis Fuck. Symb. myc, p. 70. — An den
Blattern von:

Phyteuma Michelii Bert. Auf Wiesen bei Tivoli; Lees.

22. P. Linariae Fuck. Symb. myc, p. 70. — An den Blattern
von:

Linaria vulgaris Mill. Auf Schutthalclen ira Kankerthale bei Krainburg.
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23. P. grisea Unger, Botan. Zeitschr. 1847, p. 315. — An
den Blattern von:

Veronica Beccabunga L. Bei Untevrosenbach nicht selten.
—• serpillifolia L. In den \Valdungen bei Tivoli.
— verna L. Stellenweise auf Feldern bei Laibacb.

24. P. Lamii A. Braun, Botan. Zeitschr. 1857, p. 94. — An
den Blattern von:

Lamium maculatum L. Auf Schuttplatzen bei Laibach.
purpureum L. Ebenda.

25. P. effusa (Grev. in Flora Edinburgh. 1824 als Botrytis.
Cit. Schroeter) De Bary 1. c, p. 16. — An den Blattern
von:

Chenopodium album L. Felder bei Laibach und Lustthal.
— Bonus Henricus L. Bei Krainburg.
— urbicum L. Auf Schutthalden bei Laibach gemein.

Polygonum aviculare L. Bei Laibach nicht selten.

26. P. viticola De Bary 1. c, p. 40. — Exs. Kerner, Flora
exs. Austro - Hungarica 1581. — An der Unterseite der
Blatter von:

Vitis vinifera L. Icli beobachtete diesen schadlichen, aus Amerika
eingeschleppten Parasiten im September 1880 in einem VVeingarten auf
dem Rosenbacherberge bei Laibach, wodurch dessen Auftreten in Oester-
reich zuerst festgestellt vvinde. (Vergleiche: Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan.
Gesellschaft in Wien 1880, S. B. p. 42. — Hedvvigia 1880, p. 171. —
— Oesterr. botan. Zeitschr. 1880, Nr. 11, 12.) Hierauf wurde der Pilz
aus den Weinbergen bei Rudolfswert durch A. Ogulin (September 18S1)
eingesendet, wo er in grosser Ausdehnung erschienen war. Inzvvischen
verbreitete sich diese Rebenkrankheit auch iiber Oberkrain, \vo ich sie
in Podwein, Veldes, Lees (hier an Vitis laciniosa L.) und Vigaun beob-
achtete.

27. P. Hyoscyami De Bary 1. c. — An den Blattern von:
Hyoscyamus niger L. An der Strasse von Lees nach Veldes im

Herbste.

28. P. sordida Berk. in Ann. & Mag. of Nat. Hist., III. Ser.,
Vol. II., p. 449. — An den Blattern von:

Scrophularia nodosa L. In Wassergraben bei Roseneck.

29. P. alta Fuck., Symb. myc, p. 71. — Haufig an der Unter-
seite der Blatter von:

Plantago major L. Bei Laibach; Sonnegg; Mannsburg; Zvvischen-
vvtissern; l^admannsdorf; Lees; Veldes.
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30. P. Schachtii Fuck., Symb myc., p. 71. — In weit aus-
gebreiteten Rasen an den Blattern von:

Beta vulgaris L. Auf dem Laibacher Felde, wo ilie Runkelriibe im
grossen gebaut wird.

31. P. Rumicis Corda, Icon. L, p. 20, T. V., Fig. 273. — An
den Blattern von:

Rumex Acetosa L. Bei Stošce niichst Laibach; selten.

5. Cystopus Leveille.

1. C. candidus (Pers. in Syn. fung. 223 als Uredo). Lev. in
Orbigni Dictionnaire, T. XII., p. 787. — Findet sich an
allen oberirdischen Theilen zahlreicher Cruciferen und
besonders haufig an Capsella Bursa pastoris, an welcher
Pflanze oft die mannigfaltigsten Verkriimmungen des Sten-
gels und Auftreibungen der Friichte veranlasst werden.
Im Gebiete beobachtet an:

Arabis hirsuta Scop. An sonnigen Gehangen bei Zwischenwassern.
Brassica oleracea L. Kiichengarten bei Laibach; Tazen.

— Rapa L. Auf Wiesen bei Tivoli niichst Laibacli.
Biscutella laevigata L. Auf Wiesen bei Lees.
Capsella Bursa pastoris L. Allgemein verbreitet.
Cardatnine parviflora L. Wiesen bei Tivoli; Stadtwald.

— pratensis L. Ebenda.
— sylvatica L. Bei Jauerburg in Oberkrain (Leg. V. Plemel).

Erysimum cheiranthoides L. Bei Radmannsdorf (V. Plemel).
Hesperis matronalis L. In Garten und auf Schutt bei Laibach.
Nastustium Arinoracia Neil. Itn botan. Garten.

— palustre DC. Bei Kaltenbrunn.
— sylvestre Br. An Bachen bei Tivoli haufig.

Raphanus Raphanistrum L. Im botan. Garten; bei Lees.
— sativus L. (3, hortensis. Im botan. Garten.

Rapistrum rugosum (L. sub Myagro). Auf Feldern bei Illyrisch-
Feistritz. (Nach Exemplaren, die in Kerners Fiora exc. Austro-Hun-
garica 73 liegen.)

Sinapis arvensis L. Haufig auf Brachen bei Laibach.
Sisymbrium officinale Scop. Ebenda.

2. C. Portulacae (DC. in Flor. frang. II. 88 und VI. 68 als
Uredo). Lev. 1. c. — An der Oberseite der Blatter von:

Purtulaca sativa Haw. Im botan. Garten zn Laibach.
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3. C. Bliti (Biv-Bern. in Stirp. sicul. III., p. 11, als Uredo).
Lev. 1. c. — Sehr haufig an der Unterseite der Blatter von:

Amaranthus retroflexus L. Auf wiisten Platzen bei Laibacli; Veldes.

4. C. cubicus (Strauss in Ann.Wetterav. II., p. 86, als Uredo).
Lev. 1. c. — Haufig an den Blattern und Stengeln von:

Centaurea coriacea W. et K. Auf Wiesen bei Veldes.
Centaurea Scabiosa L. Auf Wiesen bei Laibach nicht selten.
Tragopogon porrifolius L. Im botan. Garten.

— pratensis L. Auf Wiesen bei Laibach haufig.

5. C. spinulosus De Bary in Rabenh. Fungi europ. 479. —
An den Blattern von:

Cirsium arvense Scop. Auf Wiesen im Stadtvvalde nicht selten.
— oleraceum Scop. Bei Laibach sehr haufig.
— rivulare Lk. Auf Wiesen bei Tivoli.

Serratula tinctoria L. Am Fusse des Golovc bei Kvoisenegg.

C. Ordnung: Basidiomycetes De Bary.

I. F a m i l i e : U r e d i n e a e T u l . R o s t p i l z e . 1 0

a) Gruppe: Pucciniei Schroeter.

Teleutosporen ein- oder zweizellig; jede Zelle mit
einem Keimporus.

1. Uromyces Link.

0) L e p t o u r o m y c e s . Nur Teleutosporen bekannt,
die in dichten Polstern stehen und nach der Reife auf
der lebenden Nahrpflanze sofort keimen.

1. U. pallidus Niessl «Beitrage zur Kenntnis der Pilze« in
den Verhandlungen d. naturf. Vereines zu Briinn, X. Bd.,
p. 164, T. III., Fig. 12. — An der Unterseite lebender
Blatter von:

Cytisus hirsutus L. Auf dem Schlossberge in Veldes vom Juli bis
October, jedoch selten.

(1) Microuromyces . Nur Teleutosporen bekannt,
welche in pulverigen Polstern stehen und erst spat nach
ihrer Reife und nach Absterben der Nahrpflanze keimen.

10 Systematik tlieils nach Dr. J. Schroeter, theils nach Dr. Winter.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 20
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* Membran der Sporen glatt.

2. U. Ficariae (Schumacher in Enum. Plant. Saell., p. 232,
als Uredo). — An beiden Blattflachen und an den Blatt-
stielen von:

Ranunculus Ficaria L. Besonders reichlicli im April auf dem Lai-
bacher Schlossberge. An devselben Pllanze ist auch ein Aecidium an-
zutreffen, ofter an den von Uromyces befallenen Blattern; dieses Aecidium
gehtirt zu Uromyces Poae.

3. U. Ornithogali Lev. in Ann. sc. nat, Ser. III., T. VII.,
p. 371. — An den Blattern von:

Gagea arvensis Schult. Auf dem Laibacher Schlossberge ira Mai.
•— lutea Schult. Ebenda, doch selten; auf dem Grosskahlen-

berge im Mai (U. Gageae Beck).

4. U. Croci Passerini in Rabenh. Fungi europ. 2078. Exs.
Kemer, Fiora exc. Austro - Hungarica 1567. — An den
Blattern von:

Crocus vernus Wulf. Findet sicli alljahrlich und haufig zur Zeit,
\vo die Friichte der Nahrpflanze schon halb entvviokelt sind (Mai), anf
den niederliegenden, abgewelkten Blattern in den Waldungen bei Tivoli.
Dieser Pilz \vird auch zu Uromyces Erythronii gezogen, obgleich die
Zusammengehorigkeit, so viel mir bekannt, noch nicht ervviesen ist.

5. U. Phyteumatum (DC. in Flor. frang. II., p. 225, als Puc-
cinia). Unger. — An der Unterseite der Blatter von:

Phy(euma Spicatum L. An vviesigen Abljiingen bei St. Jakob ob
Zwi«chenwSssern im Juni. Aecidium Phyteumatis Ung., weiches auf der
gleichen Nahrpflanze auftritt, habe ich nie beobaclitet.
* Membran der Sporen mit strich- oder warzenformigen Verdickungen.

6. U. scuteliatus (Schrank in Flor. Bav. II., p. 631, als Lyco-
perdon). — An den Blattern von:

Euphorbia Cyparissias L. Bei Laibach; Zwischenwassern; Lees;
Veldes und iiberhaupt selir gemein.

Euphorbia Helioscopia L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklacli."

y) Hemiuromyces . Uredo- und Teleutosporen be-
kannt, die auf derselben Nahrpflanze gebildet werden.

11 Manchuml findet man zvvischen den Teieutosporen einzelne ver-

kiimmerte Uredosporen init fsrb!oser, feinstacliliger Membran (Schroeter 1. c ,

P- 313)-
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* Membran der Teleutosporen glatt.

7. U. Veratri (DC. in Lamark et Poiret Encycl. meth. bot,
T. VIII., p. 224, als Uredo). — An der Unterseite der
Blatter von:

Veratrum album L. Auf Wiesen bei Weissenfels in Oberkrain; auf
dera Berge Slivnica bei Zirknitz; Korošica-Graben bei Ulrichsberg.

8. U. Rumicis (Schum. in Enum. plant. Saell. II., p. 231, als
Uredo). — Nicht selten an den Blattern von:

Rumex crispus L. Am Laibach-Ufer bei Kaltenbrunn.
— maximus L. An Wassergraben bei Dobrova nachst Laibach.
— obtusifolius L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.

9. U. alpinus Schroeter, Pilze, p. 307. — An den Blattern von:
Rumex alpinus L. Bei Alpenhiilten in der Wochein; im oberen

Koroški Graben des Loiblthales.
* Membran der Teleutosporen punktirt, gestreift oder warzig.

10. U. punctatus Schroeter, Die Brand- und Rostpilze Schle-
siens, p. 10 des S.-A. — An den Blattern von:

Astragalus glycyphyllos L. Auf Schutthalden bei Krainburg ; sehr
reichlich auf dem Schlossberge zu Veldes.

11. U. striatus Schroeter, Brand- und Rostpilze Schlesiens,
p. 11. — An den Blattern von:

Lotus corniculatus L. Bei Lees in Oberkrain; Grahovo bei Zirknitz.
— — var. ciliatus. Steinige Wiesen des Ilovcawaldes.

Medicago sativa L. Felder bei Laibach; Radmannsdorf; Grahovo.
— lupulina L. Auf Wiesen bei Veldes.

Trifolium agvarium L. Wiesen bei Laibach ; Ulrichsberg bei Zirklacli.

12. U. Genistae (Pers.) Fuck. Symb. myc, p. 63, pr. p. —
• An den Blattern von:

Cytisus alpinus L. Grosskahlenberg; bei der Ruine Wallenburg
nachst Radmannsdorf; sehr reichlich im hintern Loiblthale; auf detn
Ulrichsberge.

Cytisus Laburnum L. Rosenbach beiLaibach; Tivoli; Ulrichsberg.
— nigricans L. Waldrander beiLaibach; Ulrichsberg; Veldes.

Genista nervata Kit. Bei Landstrass in Uuterkrain. (K. Deschmann.)
— sagittalis L. Ortenegg bei Reifnitz; Hiigel bei Radmannsdorf.
— tinctoria L. Bei Laibach; Feistritz in der Wochein; Gra-

hovo bei Zirknitz; Ulrichsberg.

13. U. Anthyllidis (Grev. in Smith «The englishFlora«, V. Bd.,
p. 383, als Uredo). — Uredo- und Teleutosporen an den
Blattern von:
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Anthyllis Vulneraria L. Vekles in Oberkrain.
Lupinus albus L. Laibach : Botan. Garten (nur Uredo: diese wurde

ausgegeben in Thuemen : Mycotheca univ. S42).

14. U. Alchemillae (Pers. in Synop., p. 215, als Uredo). —
Syn. Trachyspora Alchemillae Fuckel. An den Blattern
von:

Akhemilla vulgaris L. Auf dem Luknaboden im Vratathale bei
Moistrana.

d) Uromycops i s . Aecidien und Teleutosporen;
ohne Uredobildung.
• Teleutosporen mit glatter Membran.

15. U. Behenis (DC. in Flor. frang. VI., p. 63, als Uredo) Unger.
•— Aecidien (Aecidium Behenis D. C.) und Teleutosporen
an den Blattern von:

Silene inflata L. Beide Fruchtformen gleichzeitig, im Juli an der
Nordseite des Grosskahlenberges.

16. U. Scrophulariae (DC. in Flor. frang. VI., p. 92, als Aecidium)
Berkeley et Broome. — Cit. bei Schroeter, Pilze, p. 310.
Aecidien (A. Scrophulariae Link) noch nicht beobachtet;
die Teleutosporen an den Blattern und Stengeln von:

Scrophularia aquatica L. Auf dera Moorgrunde bei Brunndorf.
— nodosa L. Auf dem Calvarienberge und in Strug bei Idria;

bei Lancovo nachst Radmannsdorf.

17. U. Cacaliae (DC. als Puccinia) Unger, Einfluss des Bo-
dens, p. 216. Hohenbiihel-Heufler, Oesterr. botan. Zeit-
schrift 1870, p. 65. — An den Blattern von:

Adenostvles albifrons Reichb. lm Koroški Graben des Loiblthales.
(Nur Aecidien = Aecidium Cacaliae Thuemen.) Beide Fruchtformen an:

Adenostyles alpina Bluff. et Fingerb. Haufig im August bei den
Alpenhiitten unter der *Crna prst» in der Wochein.

18. U. minor Schroeter, Pilze, p. 310. — Aecidien und Te-
leutosporen an den Blattern von:

Trifolium montanum L. St. Jakob ober Zvvischenvvassern; Hiigel bei
Veldes; Bergwiesen bei Zirklach (nad Jagodicem) im Juli; auf dem
Fviedrichsstein bei Gottschee.

19. U. Lycoctoni (Kalchbrenner im Verzeichn. d. Zipser
Schvvamme, Nr. 900, als Uredo). — Syn. U. Aconiti Fuck.
Symb. myc, p. 61. Beide Fruchtformen an:
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Aconitura Lycoctonum L. In den lioheren Alpenthalern Krains,
z. B. langs des Anstieges zur «Crna prst» in der Wochein nicht selten; bei
Stein; auf dem Friedrichsstein bei Gottschee; am alten Save-Ufer bei
Stošce naclist Laibach.

20. U. excavatus (DC. in Flor. frang. II., p. 227, als Uredo).
Magnus, Sitzungsberichte d. Gesellsch. naturf. Freunde zu
Berlin. 20. Marz 1877. Exs. Thuemen, Mycotheca univer-
salis 840. •— Aecidien und Teleutosporen an den Blat-
tern von:

Euphorbia verrucosa L. Im Laibacfaer Stadtwalde gemein; im Save-
thale bei Zwischenwassern. Die Aecidien, welchen Spermogonim voran-
gehen, sind meist im April entvvickelt; zwischen diesen oder an aecidien-
freien Pflanzen erscheinen im Mai die Teleutosporen.12

* Membran der Teleutosporen gestreift oder warzig.

21. U. Erythronii (DC. in Flor. frang. VI., p. 6j, als Uredo)
Passerini. — Exs. Thuemen, Mycotheca univ. 825; Ker-
ner, Flora exs. Austro-Hungarica 377 (in beiden Samm-
lungen: Aecidium Erythronii DC.) — An den Blattern
von:

Erythronium dens canis L. In den Umgebungen Laibachs: wie Rosen-
bacherberge, Schlossberg und Golovc sehr gemein. Die Aecidien von
April bis Mai, Teleutosporen von Mai bis Juni.

22. U. Liliacearum Unger, Einfluss d. Bodens auf die Verthei-
lung der Gewachse 1836, p. 216. •— An:

Fritillaria Meleagris L. (U. Fritillariae Thuem.) Beide Fruchtformen
von Mai bis Juni im Laibaclier Stadtvvalde gemein. Sie wurden aus-
gegeben in Thuemens Mycotheca 553, 728 und Kerners Flora exc. Austro-
Hungarica 1567.

Lilium bulbiferum L. Bei Weissenfels in Oberkrain. (Nur Teleuto-
sporen.)

Lilium carniolicum Brnh. Beide Fruchtformen bei St. Jakob (circa
850 Meter) ober Zwischenwassern durch mehrere Jahre im Juni beob-
achtet; Teleutosporen allein auf den Wiesen, genannt Jagodičeve senožeti,
am Abhange der Kreuzer-Alpe (S. Robič).

Dr. VVinter vereinigt in der zvveiten Auflage von Rabenhorsts Krypto-
gamenflora die beiden voranstehenden Rostpilze zu einer Art. Ich finde

1 2 Uromyces excavatus unterscheidet sich durch ganz g l a t t e s Epi-
spor der Teleutosporen von U. scutellatus Lev. auf Euphorbia Cyparissias,
bei welcher das Epispor stark vorspringende k u r z e , l e i s t e n f o r m i g e , un-
r e g e l m a s s i g e V e r d i c k u n g e n besitzt.
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jedocli zvvisehen den Aecidien auf Erythroniiun und jenen auf Fritillaria
(A. Fritillariae Duby), sowie Liliurn carniolicum mancherlei Unterschiede.
Reife Fruchtbecher von Aecidium Erythronii haben eine kurzcyl in-
d r i s c h e Form und w e i t e , offene Miindungen, die mit z a r t e n
w e i s s e n Z a h n c h e n v e r s e h e n sind. Sie bewohnen selten die Blatt-
stiele und sind an den Blattern zu a u s g e d e h n t e n Gruppen vereinigt,
die gewohnlich eine elliptische Fonn besitzen. Die Aecidien auf Fri-
tillaria und Lilium carniolicum hingegen s i n d puste l fč i rmig und
offnen sich mit e inem k l e i n e n S c h e i t e l l o c h e , das einen un-
r e g e l m a s s i g z e r r i s s e n e n Rand erkennen lasst. Sie stehen ferner
in k l e i n e n Gruppen, die von vvenigen Fruchtbechern gebildet werden,
und bevvohnen vorziiglich die Schafte ihrer Nahrpflanzen.

s) Euuromyces . Aecidien, Uredo- und Teleuto-
sporen bekannt.
* Autoecische Arten.

Sammtliche Fruchtformen werden auf derselben Nahr-
species gebildet.

23. U. Fabae (Pers. in Romer Neues Magazin I., p. 93, als
Uredo). Schroeter, Pilze, p. 299. — Syn. U. Orobi, Viciae,
Lathyri Fuckel. Aecidium Orobi tuberosi Pers.

1. Sammtliche Fruchtformen an:
Orobus tuberosus L. Wa'desrander bei Laibach; bei Zirknitz.

— verniis L, Atif dem Schlossberge bei Veldes; auf dem Vini
Vrh ob Franzdorf; auf dem Ulrichsberge bei Zirklauh.

Vicia Sepium L. Bei Lees und Weissenfels in Oberkrain; auf dem
Ulrichsberge; iin Stadtwalde bei Laibach.

2. Uredo- und Teleutosporen allein an:
Orobus niger L. Auf dera Friedrichsstein bei Gottschee; auf Kamna

Gorica bei Zirknitz.

Orobus luteus L. Auf detn Ulrichsberge bei Zirklach (Uredo).
Vicia Cracca L. Auf Wiesen bei Roseneck nachst Laibach.

— Faba L. Bei Weissenfels; zvvischen Lees und Radmannsdorf
haufig; auf dem Ulriclisberge.

Vicia serratifolia Jacq. Im botanischen Garten zu Laibach.
— tenuifolia Roth. Auf Kamna Gorica bei Zirknitz.

24. U. Trifolii (Hedwig f. in De la Mark et De Condolle,
Flore frang., T. II., als Puccinia. Conf. Schroeter, Pilze,
p. 301).
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1. Sammtliche Fruchtformen an:
Trifolimn repens L. Auf dem Sclilossberge beiLaibacli; bei Rosen-

eck; an der Save bei Tschernutscli; bei Radmannsdorf und Veldes in
Oberkrain.

2. Uredo- und Teleutosporen allein an:
Trifolium pratense L. Bei Laibach nicht selten; anf deni Ulrichs-

berge; bei Grahovo nšichst Zirknitz.

25. U. Cytisi (De Candolle, Flore frang., T. VI., p. 63, als
Uredo). Schroeter, Hedwigia 1878, p. 62. — Syn. Aeci-
dium Cytisi Voss, Oesterr. botan. Zeitschr. 1885, p. 422.

1. Sammtliche Fruchtformen an:
Cytisus hirsutus L. Auf dem Schlossberge bei Veldes. Spermo-

gonien und Aecidien meist Ende Juli; bald darauf entstehen Uredo-
sporen, und Ende September oder im October sind reichlich Teleuto-
sporen zu finden.

2. Uredo- und Teleutosporen allein an:
Cytisus capitatus Jacq. Auf dem Uranšica-Berge bei Laibach; auf

dem Ulrichsberge und bei Scheraunitz nachst Zirknitz.
A n m e r k u n g . In den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botani-

schen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1883, Sitzungsberichte, p. 6, be-
richtet L. Arnhart iiber die Auffindung des Aecidiums zu Uromyces
Genistae tinctoriae (Pers.), welches er auf einem Cytisus in einem Eichen-
walde bei Pettau in Steiermark mit vvenigen Teleutosporen beobachtet
hatte. Leider lasst die Mittheilung nicht ersehen, auf welcher Cytisus-
Art dieses Aecidium gefunden \vurde.

26. U. Phaseoli (Persoon in Usteri, Annalen d. Botanik, XV.,
p. 17, als Uredo). Winter, Die Pilze, p. 157.

1. Das Aecidium (A. Phaseolorum Wallr.) wurde im
Gebiete noch nicht gefunden.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Phaseolus vulgaris L. Auf Feldern bei Laibach im September, doch

nicht haufig.

27. U. Valerianae (Schumacher in Enum. Plant. Saell. II.,
p. 233, als Uredo). Fuckel, Symbolae mycol., p. 63. —
Syn. Aecidium Valerianearum Duby.

1. Sammtliche Fruchtformen an:
Valeriana dioica L. In feuchten Schluchten der Rosenbacherberge.

— tripteris L. An den Abhangen des Hirtenberges bei Zwischen-
vvassern; auf dem Schlossberge bei Veldes.
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2. Uredo- und Teleutosporen allein an:
Valeriana officinalis L. Im Savethale bei Zwischenwassern.

— sambucifolia Mik. Im Laibacher Stadtwalde und auf der
«Crna prsts in der Wochein.

Valeriana exaltata Mik. Bei Grahovo naehst Zirknitz.

3. Aecidium allein an:
Valeviana sasatilis L. Auf Felsen ira Vratathale bei Moistrana; vor

St. Anna im Loiblthale. Juni.

28. U. Polygoni (Persoon in Dispositio meth., p. 39, als Puc-
cinia) Fuckel, Symb. myc, p. 64. — Syn. Aecidium Avi-
cularie Kunze. An den Blattern und Stengeln von:

Polygonum Aviculare L. Bei Laibach sehr geinein; bei Lees und
Veldes; iin Korošica-Graben bei Stein. Das Aecidiuro, \velches ganzjunge
Pflanzchen befallt, ist selten.

29. U. Acetosae Schroeter in Rabenhorst, Fungi europ. 2080.
— An den Blattern von:

Rumex Acetosa L. Auf GrasplaUen bei Laibach ; Tersein bei Manns-
burg; auf dem Ulrichsberge; bei Veldes. Die Aecidien sind seltener als
die Uredo- und Teleutosporen; der Pilz bevvirkt eine lebhaft rothe
Fleckung der befallenen Blatter.

30. U. Geranii (De Candolle in Synop. plant., p. 47, alsUredo).
Otth und Wartmann, Schweizer Kryptogamen 401. —
Syn. Aecidium Geranii DC. — Uromyces puccinoides
Rabenh.

1. Sammtliche Fruchtformen an:
Geranium nodosum L. In den Waldungen des Vini Vrh bei Franz-

dorf; Strmec bei Zirknitz.

2. Uredo- und Teleutosporen allein an:
Geranium colurabinum L. Auf Schutt bei Sagor und bei Veldes.

pyrenaicum L. Bei Radmannsdorf in Oberkrain.

3. Aecidien allein an:
Geranium conf. dissectum L. Auf dem Grosskahlenberge bei Laibach.

31. U. Silenes (Schlechtendal in Flora berol. II., p. 128, als
Caeoma). Fuckel, Symbolae myc, p. 61. — Syn. Uredo
inaequialta Lasch. Bisher nur Teleutosporen an den Blat-
tern von:

Silene nutans L. Auf dem Uranšica-Berge bei Laibach; auf Wiesen
bei Veldes in Oberkrain; auf dera Ulrichsberge bei Zirklacb. Mat. IV. 14.
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Die Teleutosporenlager stehen liautig in Ringen und sind frtthzeitig
nackt; dadurch leicht von den Telentosporenlagern des Uromyces Behenis
zu unterscheiden.
•* Heteroecische Arten.

Die Aecidien werden auf einer andern Nahrspecies
gebildet als die Uredo- und Teleutosporen.

32. U. Dactylis Otth, Mittheilungen d. naturf. Gesellsch. in
Bern 1861, p. 85.

1. Aecidien (Aecidium Ranunculi acris Pers.) an den
Blattern von:

Ranunculus acris L. Auf Wiesen bei Lees in Oberkrain.
— bulbosus L. Auf dem Laibacher Sclilossberge haufig.
— repens L. Nicht selten anf Wiesen bei Laibach.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Dactylis glomerata L. Im Laibacher Stadtwalde; bei Kaltenbrunn.

33. U. Poae Rabenhorst, Unio itin. 1866, Nr. 38. — Exs.
Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica 777'. (Aecidium.)

r. Aecidien (Aeddium Ficariae Pers.) an den Blattern
von:

Ranunculus Ficaria L. Gemein an Grasplatzen bei Laibach.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern und
Halmen von:

Poa trivialis L. Meist an denselben Stellen wie die Aecidien, doch
einige Wochen spater.

34. U. Pisi (Persoon in Usteri, Annalen d. Botanik XV., p. 17,
als Uredo). De Bary, Annales sc. nat, Ser. IV., Tom. XX.

1. Aecidien (Aecidium Cyparissias DC.) an den Blat-
tern von:

Euphorbia Cyparissias L. Sehr haufig bei Roseneck ; im Stadtwalde;
auf dem Grosskahlenberge; in der Išca-Schlucht; bei Zwischenwassern,
Lees und Veldes.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Pisum sativura L. Auf Feldern bei Laibach; im botan. Garlen.

— saccharatum Host. In einem Garttn zu Stein (S. Robič).
Lathyrus pratensis L. (Uromyces Lathyri Fnckel.) An .sonnigen

.Stellen des Savethales bei Ješca; auf der «Mala planinaa in den Steiner
Alpen.



3 14 Mycologia Carniolica.

2. Puccinia Persoon.

a) L e p t o p u c c i n i a . Nur Teleutosporen werden ge-
bildet, welche in halbkugeligen, festen Polstern stehen,
fest der Oberhaut anhaften und sofort keimen.

1. P. grisea (Strauss in Wetter. Ann. II., p. 107, als Uredo).
— Syn. P. Globulariae DC. An den Blattern von:

Giobularia vulgaris L. Auf dem Krimberge bei Laibach.

2. P. Glechomatis DC. Encycl.VIIL, p. 245.— An derUnter-
seite lebender Blatter von:

Glechoma hederacea L. Stellemveise auf Wiesen bei Laibach;
Ulrichsberg bei Zirklach.

3. P. Teucrii Fuck. Symb. myc, p. 56. — An den Blattern
von:

Teucrium Chamaedrys L. Itn Loiblthale bei Neumarktl; an den
Ufern des Veldeser Sees; im Vratathale beim Peričnik.

4. P. Salviae Unger, Ueber den Einfluss des Bodens auf die
Vertheilung der Gewachse, p. 218. — An den Blattern
von:

Salvia glutinosa L. Grosskahlenberg; Krim; Hirtenberg; bei Vigaun;
Uhichsberg bei Zirklach; im Rekagraben.

5. P. Veronicarum DC. Flore frang. II., p. 594.
a) F r a g i l i p e s Koernicke, Hedwigia 1877, p. 1.
Sporenlager friih nackt und pulverig; Sporenstiele hin-

fallig. — Auf:
Paederota Ageria L. An den Nagelflue-Felsen des Savethales bei

Zwischenwassern; Mautschitsch und Podnart; im Vratathale beim Perič-
nik; <Črna prst» in der \Vochein; Alpe Krvavec am Eingange in den
Korošica-Graben bei Stein; Wilder See bei Idria. — Puccinia Veronica-
rum auf Paederota Ageria wurde zuerst in Krain beobachtet und aus-
gegeben in Thuemens Mycotheca univ. 2142; Rabenhorst: Fungi euro-
paei 3109.

Veronica latifolia L. (V. urlicaefolia Jacq.) Veldeser Schlossberg;
Rothweinerfall bei Asp; Poklukaschlucht bei Goriach; Rekagraben bei
Zirklach; Ilovcawald bei Radmannsdorf.

fi) P e r s i s t e n s Koernicke 1. c.
Sporenlager polsterformig, compact; Sporenstiele blei-

bend. — Auf:
Veronica latifolia L. Im Hrastnicathale bei Bischoflack.
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6. P. Asteris Duby, Botan. Gall. II., p. 88S. — Syn. P. Mille-
folii Fuck. Exs. Sydow, Uredineen 13. (Auf Achillea.)
An den Blattern von:

Aster Amellus L. Auf Felsen in der Kanker bei Krainburg.
Achillea Millefolium L. Zwischen Seebacli und Wocheiner-Vellach

im September.

7. P. Valantiae Pers. Obs. myc. II., p. 25 , 1.6, Fig. 4. —
An den Blattern von:

Galium Cruciata Scop. Unterrosenbach bei Laibach; Laase.
— sylvaticum L. Auf dem Grosskahlen- und Hirtenberge.
-— vernum Scop. Bei Moistrana in Oberkrain; Poženek bei

Zirklach.

8. P. Circaeae Pers. Disp. method., p. 39. — An den Blat-
tern von:

Circaea alpina L. Sela bei Stein. (Leg. J. Schafer.)
— intermedia Ehrh. Im Selzachthale bei Lack; Poklukaschluclit

bei Goriach.
Circaea lutetiana L. In Strug bei Idria; Ulrichsberg bei Zirklach.

9. P. Malvacearum Montagne in Gay, Historia fiscia y poli-
tica de Chile, VIII. Bd., p. 43. — An der Unterseite der
Blatter von:

Althaea rosea L. Laibach; Gottschee; Grahovo bei Zirknitz; Veldes.
Malva rotundifolia h, Ulrichsberg bei Zirklach.

— sylvestris L. Auf Schuttplatzen bei Laibach ; Vigaun ; Ulrichs-
berg. — Der ^lalvenrost, \veleher aus Amerika nach Europa verschleppt
wurde, ist in Krain 1876 beobachtet worden. (Oesterr. botan. Zeit-
schrift 1877, p. 297.) Dr. Magnus zeigte, dass dieser Fund als der erste
in Oesterreich anzusehen ist. (Hedwigia 1877, p. 145.)

10. P. Arenariae (Schum. in Enum. Plant. Saell. II., p. 232,
als Uredo). Schroeter, Pilze, p. 345. — An den Biattern
von:

Malachium aquaticum Fr. Laibacher Stadtwald.
Moehringia muscosa L. Auf Felsen bei Franzdorf; Straža bei Veldes.

— trinervia Clairv. Bei Oberschischka nachst Laibach.
Stellaria media Vill. Rosenbacherberge; Krainburg; Veldes. Mat.

1.7°; ii- 54-

a) Micropuccinia . Nur Teleutosporen werden ge-
bildet, die in pulverigen Rasen stehen, leicht von ihren
Stielen abfallen und nach langerer Ruhezeit keimen.
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11. P. Schroeteri Passerini in Nouvo Giorn. bot. ital. VII.,
P- 255. — Exs. Thuemen, Mycotheca universalis 2231.
A. Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica 1966. An den
Blattern von:

Narcissus poeticus L. Im Juni nicht selten auf der \Viese im Sattel
des Grosskahlenberges.

12. P. LojkajanaThuem.,Oesterr. botan. Zeitschr. 1876, p. 183.
Mycotheca universalis 548. — An den Blattern von:

Ornithogalum umbellatum L. In Garten Laibachs zur Bliitezeit der
Nahrpflanze. — Den Puccinia-Sporen gehen Spermogonien voran. — Sie
unterscheidet sich von P. Liliaceanim, die auf der gleichen Nahrpflanze
vorkommt, hier aber auf derselben noch nicht beobachtet wurde, vor-
ziiglich durch die warzige Membran der dunkelbraunen Sporen.

13. P. asarina Kunze, Kunze und Schmidt: «Mycol. Hefte» L,
p. 70. •— Syn. P. Asari Link. — An den Blattern von:

Asartim europaeum L. Išca-Schlucht zwischen Krirn nnd Mokritz;
Friedrichsstein bei Gottschee.

14. P. Betonicae DC. Flore frang. VI., p. 61.— An den grund-
standigen Blattern von:

Betonica officinalis L. Stadtwaldwiesen bei Laibach; Wiesen liings
des «Ewigen Weges» ; botan. Garten.

15. P. Vossii Koernicke in sched. Winter, Die Pilze, I. Bd.,
1. Abth., p. 173. — Auf den Blattern von:

Stachys recta L. Auf der \Viese beim Codelli'schen Grunde niichst
Laibach im August. Sie ist wohl selten, doch beobachtete icli sie durcli
mehrere Jahre. Die Beschreibung bei Winter lautet: vSporenlagei' iiber
die ganze Blattflache dicht stehend vertheilt oder in der Umgebung der
dickeren Blattnerven concentrirt, Bleichung und Gelbfarbung der Blatter
hervorrufend, klein, friihzeitig nackt, von der zersprengten Epiderinis
schusselartig umgeben, braun. Sporen elliptiscli, seltener oblong, in der
Mitte schwach eingeschniirt, am Grunde abgerundet, am Scheitel schwach
kappenformig verdickt, glatt, braun, 20 — 35 JJ. lang, 17 — 24 ;J. dick.»
Nach Scliroeter ist dieser Pilz von P. Betonicae nicht verschieden.

16. P. Virgaureae (DC. in Synop. plant, Nr. 821, als Xyloma).
Libert, Crypt. Ard. exs., Nr. 393. — An der Unterseite
grundstandiger Blatter von:

Solidago Virga aurea L. Im «Strug» bei Idria; Ortenegger Wald
bei Reifnitz; sehr reichlich auf dem Friedrichsstein bei Gottschee, August
bis September.
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17. P. Aegopodii (Schum. in Enum. Plant. Saell. II., p. 233,
als Uredo). Link in Linnč, Spec. plant. cura Willdenowii,
T. VI., Pars. II., p. 101. — An den Blattem und Blatt-
stielen von:

Aegopodium Podagraria L. Im Sommer sehr gemein; Stadt\vald
bei Laibach ; Lustthal; Grosskahlenberg; Veldes; Ulrichsberg.

Astrantia major L. (L. Astrantiae Kalchb.) Im Juni am alten Save-
ufer bei Stošce; Grosskahlenberg.

Malabaila Golaka (Hacquet) Kerner. An der Nordseite der Grmada
bei Billichgraz, circa 750 Meter. Anfangs Juni recht haufig.

Die Anwesenheit des Rostes auf dieser N a b r p f l a n z e verrath sich
an den Blattern durch pustelformige, gelb gefarbte Erliabenheiten,. in
deren Hdhlung an der Blattunterseite die ungemein zahlreichen, dunkel-
biaun gefarbten Sporen sitzen. An den Stengeln bildet das Pilzlager
dicke, mehrere Centimeter lange Schwielen, und die Sporen werden hier
von Resten der zersprengten Epidermis bedeckt. Verkriimmungen der
Blattflacbe sind haufig zu beobachten, bingegen seltener solche an den
sehr kraftigen Blattsdelen. Die Sporen stiinmen in Gestalt und Grosse
mit jenen auf Aegopodium Podagraria, die auch in der Nachbarschaft
auffindlich waren, gut iiberein und sitzen auf einem farblosen, binfalligen
Stiele, der etwa die Lange der Spore besitzt. — P. Aegopodii auf Mala-
baila ist im Gebiete sonst noch nicht gefunden worden; an Orten, vvo die
Wirtspflanze oft recht haufig ist, suchte ich sie vergeblicb. Uebrigens wurde
dieses Vorkommen, wie niir Dr. P. Dietel freundlichst uiittheilte, friiher
nur von Massalonge (Uredineae Veronenses, p. 35) envahnt, der diese
Puccinia aa der genannten Pflanze auf dem Monte Bolca beobachtete.
(Malabaila Golaka [Hacq.] Kerner = M. Hacquetii Tsch.) Sie vvird in
A. Kerners Flora exs. ausgegeben werden.

18. P. Thalictri Chevallier, Flor. Paris. L, p. 417. — An den
Blattern von:

Thalictrum flavum L. Alpemviesen bei Wocheiner-Feistiitz im August.
Mat. II. 53.

y) Hemipuccinia . Uredo- und Teleutosporen
bekannt; bei einigen Spermogonien (Brachypuccinia).
* Auf monocotyledonischen Njihrpflanzen wachsend.

19. P. Baryi (Berk. et Br. in Notices of british Fungi Nr. 755
als Epitea). — Syn. P. linearis (Rob.) Desm. P. Brachy-
podii Otth. An den Blattern von:

Brachypodium sylvaticum P. et B. Haufig in den VValdungen der
Rosenbacherberge bei Laibach. •
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20. P. Anthoxanthi Fuck. Symb. myc. II., Nachtrag, p. 15. —
An den Blattern von:

Anthoxanthum odoratum L. Auf Wiesen bei Laibach. Mat. I. 48.

21. P. Cesatii Schroeter in Cohns Beitrage z. Biologie, III. Bd.,
p. 70. — An den Blattern von:

Andropogon Ischaeinum L. Auf Wiesen bei Vekles; bisher nur in
der Uredoform (Uredo Andropogonis Ces.); Scheraunitz bei Zirknitz; auf
steinigen Ilalden bei Toško-Seio nachst Laibach (ca. 530 Meter) im No-
vember.

22. P. Maydis Carradori in Giorn. di Fiscia etc. del Brugna-
telli 1815, VIII. Vol. — Zumeist an der Oberseite der
Blatter von:

Zea Mays L. Wiesen in Stephansdorf bei Laibach; Lees in Ober-
krain; Ulrichsberg. Von August bis September und ofter sehr reichlich.

23. P. Vulpiniae Schroeter in Rabenh. Fungi europ. 1886. —
An den Blattern von:

Carex vulpina L. Auf feuchten Wiesen im Stadtwalde nicht selten.

24. P. dioicae Magnus, Tageblatt des Naturf.-Vereines z. Miin-
chen 1877, p. 200. — An den Blattern und Halmen von:

Carex dioica L. Stadtwaldwiesen ; Lustthal.

25. P. oblongata (Link in Obs. II., p. 27, als Caeoma). — Syn.
P. Luzulae. An den Blattern von:

Luzula pilosa Willd. Rosenbacherberge bei Laibach; Friedrichs-
stein bei Gottschee. Die Uredo erscheint im Herbste auf rothlichen
Flecken und Streifen. Die Teleutosporen finden sich an den iibervvinterten,
diirr gewordenen Blattern.

Luzula campestris DC. Uredo im August auf dem Ulrichsberge bei
Zirklach.

26. P. Veratri Niessl, Verh. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch.
in Wien 1859, p. 177. — Uredosporen und Teleutosporen
an den Blattern von:

Veratruin album L. «Crna prst» in der Wochein; Weissenfels.

27. P. Allii (DC. in Flore frang. VI., p. 156, als Xyloma.
Conf. Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth., p. 184). Rudolphi
in Linnaea IV., p. 392. — Syn. Uredo alliorum DC. An
den Schaften von:

Allium oleraceum L.' Laibacher botan. Garten.
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28. P. Iridis (DC. in Encyclop. VIII., p. 224, als Uredo). —
Uredo im August, Teleutosporen im October an den
Blattern von:

Iris germanica L. Botan. Garten zu Laibach.

* Auf dicotyledonischen Nahrpflanzen vvachsend.

29. P. Polygoni Pers. Syn. Fung. 227. — Syn. P. Polygoni
amphibii et Polygoni Convolvuli DC. Conf. Schroeter,
Pilze, p. 336. An den Blattern von:

Polygonum amphibium L. var. terrestre. Prulawiese bei Laibach.
— Convolvulus L. Hecken bei Tivoli; Roseneck; Ulrichsberg;

Veldes.

30. P. Bistorte DC. Flore frang. VI. 61. — An den Blattern
von:

Polygonutn viviparum L. Nicht selten auf hoheren Alpenwiesen,
z. B. bei Feistritz in der VVochein; Jauerburger und Asslinger Gereuth;
bei Lengenfeld; Vižence bei Zirklach.

31. P. Acetosae (Schumacher in Enum. Flor. Saell. II., p. 231,
als Uredo). Koernicke, Fung. stylosporiferus. — An den
Blattern von:

Rumex Acetosa L. Bei Vašek nachst Zirklach.
— Acetosella L. Im Rekagraben bei Zirklach. Nach Schroeter

ist an der ersten Nahrpflanze in Schlesien die Teleutosporenform sehr
selten, an der zweiten fast nie zu finden. Aehnlich scheint es auch hier
zu sein. Uredo stachelig.

32. P. Vincae (DC. in Flore frang.VI. 70 alsUredo). Castagne,
Observat. s. 1. Ured. I., p. 21. — An den Blattern von:

Vinca minor L. Nagelflue-Felsen an der Save bei Zwischenwassern.
Anfangs Mai sind die Blatter reichlich mit Spermogonien bedeckt und
zu Ende dieses Monats mit Uredoraschen. Im Juni oder Juli durch-
brechen die Teleutosporen die Epidermis.

33. P. Stachydis DC. Flore frang. II., p. 595. — Uredo- und
Teleutosporen in gesonderten Raschen an:

Stachys recta L. Auf der Insel im Veldeser See, Mitte August. —
Die braungefarbten Uredoraschen finden sich an der Unterseite der Blatt-
flache ; die schwarzen Teleutosporenraschen theiis an den Blattern, theils
am Stengel der Nahrpflanzen. Eine iin Gebiete seltene Art.

34. P. Asperulae Fuck. Symb. myc., p. 56. — Uredo- und
Teleutosporen an den Stengeln und Blattern von:

Asperula cynanchica L. Sonnige Platze bei Lees, Ende Juli; Straža
bei Veldes.
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35. P. suaveolens (Pers. in Obs. myc. II., p. 24, als Uredo).
Rostrup, Syn. P. obtegens Tul. — An den Blattern von:

Cirsium arvense Scop. Bei Laibach selir gemein; bei Karnervellach
(im Herb. Plemel). — Iui Mai erscheinen die stark nach Honig rieclien-
den, gelb gefarbten Spennogonien, hierauf die iiber die ganze Blattflache
zerstreaten Uredoraschen, denen Teleutosporen beigemengt sind. Im
September entvvickeln sich Teleutosporen in besonderen Raschen (secun-
dare Teleutosporen).

Cirsium setosura M. B. Grahovo bei Zirknitz.

36. P. Tanaceti DC. Flore frang. II., p. 222. Exs. Kerner,
Flora exs. Austro-Hungarica 1967 (auf Tanacetum C). —
An den Blattern von:

Artemisia AbsinthiumL. GemusegartenaufdeinLaibacherSchlossberge.
Tanacetum Corymbosum Schultz. Auf A]penwiesen bei Woclieiner-

Feistritz; bei St. Peter ober Vigaun; anf Wiesen oberlialb Jagodic und
bei der Ainbrosiuskirclie nachst Ulrichsberg ira Juli.

37. P. Oreoselini (Strauss in Wetter. Ann. II., p. 97, als Uredo).
Fuck. Symb. myc, p. 52. — An den Blattern und Sten-
geln von:

Peucedanum Oreoselinum Monch. Im Savethal bei Stošce; auf
Alpemviesen der VVochein; Hiigel Stražfi bei Veldes.

Die zuerst sich bildendeu \Vintersporen finden sich in grossen, lang-
gestreckten Polstern und verursachen mannigfaltige Verkiiimmungen der
Stengel und Blatter; die spater gebildeten \Vintersporen hingegen sind
zu kleinen Raschen vereint auf der Unterseite der Biatter angeordnet.
(Vergleiche: P. Magnus, Sitzungsberichte der Gesellschaft naturf. Freunde
zu Berlin 1877.) Dieser Pilz wurde ausgegeben in Kerners Flora exs.
Austro-Hungarica 371.

38. P. bullata (Pers. in Obs. myc. I., p. 98, als Uredo). Schroe-
ter, Pilze, p. 335. — Syn. P. Aethusae Mart. P. Apii
Corda. — An den Blattern von:

Aethusa Cvnapium L. var. elatior. Auf dem Laibacher Schlossberge.
Apiuin graveolens L. In GemiisegSrten nicht selten.
Peucedanum Cervaria Cuss. Auf dem Grosskalilenberge.
Thysselinum palustre Hnffm. Feuchte Schlucliten der Rosenbacher-

berge bei Laibach.

39. P. Cerasi (Berenger in Atti d. Congr. di Milano 1884,
p. 475, als Mycogone). CordainKlotzsch, Herb. myc. 1592.
— Uredo- (U. Castagnei Rav.) und Teleutosporen an den
Blattern von:

Prunus Cerasus L. Bei Oberrosenbach iin October.
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Die Vegetation des Mycels verursacht zahlreiche viereckige, gelb-
rdthliclie Blattecke, die sich spiiter braunen und die Erkrankung des
Baumes schon von weitem kenntlich machen. Der Pilz ist eine siideuro-
paische Art, welche bei Laibach \vohl eine Nordgrenze der Verbreitung
finden diirfte.

40. P. Prunorum Link in Linne Spec. plant. c. Willdenow VI. 2.,
p. 82. — Syn. Puccinia discolor Fuck. Uromyces Pruno-
rum Fuck. Haufig an der Unterseite der Blatter von:

Prunus domestica L. BeiLaibach; Stephansdorf; Lees; Ulriclisberg.
— spinosa L. Auf dem Grosskahlenberge.

d) Pucciniopsis . Aeddien und Teleutosporen wer-
den gebildet. Uredo-Entwicklung unterdriickt.

41. P. Liliacearum Duby, Botan. Gallicum II., p. 891. —-
Forma: spermogonifera J. Kiihn. Aecidien noch nicht
beobachtet. Spermogonien mit den Te l eu to spo ren
an den Stengeln von:

Ornithogalum pjrrenaicuin L. Auf dem Grosskahlenberge bei Lai-
bach im Mai und Juni.

42. P. Passerinii Schroeter, Neue Pilzarten, im Bericht iib. d.
Thatigkeit d. botan. Sect. d. Schles. Gesellsch., Jahrg. 1875,
p. 37. — Aecidien (Aecidium Thesii Desv.) und Teleuto-
sporen gleichzeitig an den Blattern von:

Thesium montanum Ehrh. An Gebiischen bei Goriach in Oberkrain
im August. Diese bisher nur aus Italien (Panna) bekannte Art unter-
scheidet sich von P. Thesii Chaill. durch leicht ablosliche, kurz gestielte
Teleutosporen, deren Membran mit kleinen, halbkugeligen VVarzen dicht
bedeckt ist. Uredo fehlt.

43. P. carniolica Voss, Oesterr. botan. Zeitschr. 1885, p. 420.
— Exs. A. Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica 1961.
Aecidien (Aecidium Peucedani Voss) und Teleutosporen
an den Blattern und Blattstielen von :

Peucedanurn Scliottii Bess. Auf Felsen des Veldeser Schlossberges
vom Juli bis October ziemlich haufig. Am angegebenen Orte gab ich
folgende Beschreibung der durch raehrere Jalire beobachteten Frucht-
formen des Pilzes:

I. Aecidium Peucedani milii. — Ae. pseudoperidiis plerumque hypo-
phyllis, sparsis, minutis, ore albo lacerato, disco luteo. — Sporis plus
minusve globosis , ellipsoideis vel polygonis, episporio levi, intiis luteis,
20 ii. diam., vel 24—26 long. 15 lat.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889. 21
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III. P. acervulis pulvinatus, liypopliyl!is, etiam in petiolo lnngitudi-
naliter dispositis, epidermide longe tectis, nigris, nitidis. — Sporis irregu-
laribus, aut cuneatis, aut clavatis ,' aut oblongis, aut polyedns, vertice
truncatis, rotundatis vel apiculatis, incrassatis, medio paululo constrictis,
basi in pedicello augustatis, episporio levi, fuscis; 49— 53 long. (sine
pedicello), 20—24 lat. (loc. sup.).

Anfangs Mai findet man an den Blattern der Nahrpflanze \venige
Spermogonien von gelblicher Farbe. Gegen Ende des Monats sind die
ersten Aecidienbecber ausgebildet, und etwa im August bildet das Myue!
Teleutosporen. Die Bildung der Aecidienbecher nnd der Teleutosporen-
polster dauert sodann bis /.um Spatherbste fort.

Nicht nur die Aecidienfrucht und das ganzliche Fehlen der Uredo-
sporen, sondern auch die Beschaftenheit der Teleutospore unterscheide!
Puceinia carniolica von den anderen, auf Schinnbliitleni lebenden Puccinia-
Arten, namentlich von P. bullata und F. Oreoselini. Mat. V. 176, c. ic.

44. P. fusca Relhan, Flora catabrigiensis 1793. Conf. Schroeter,
Pilze, p. 343. — Syn. P. Anemones Pers. Aecidien (Aeci-
dium Anemones Gmel., A. leucospermum DC.) undTeleuto-
sporen an den Blattern von:

Aneraone neinorosa L. Rosenbacherberge und Jantschberg bei
Laibach gemein; Ulrichsberg bei Zirklach. Die Fruchtformen sind ge-
wohnlich auf getrennte Individuen der Nahrpflanze vertheilt, die meist
nicht zur Bliite gelangen und auffallend verlangert sind. Aecidien fanden
sich auch einmal an den Bltitenblattern des VVindrosehen.

Anemone trifolia L. An der nordlichen Abdaclmng des Hiigels
<Straža» bei Veldes iui Mai; gleiclifalls in beiden Fruchtfonnen.

45. P. Tragopogonis Corda, Icon. V. 50, T. 2, Fig. 11. —
Aecidien (A. Tragopogi Pers.) und Teleutosporen an den
Blattern von:

Tragopogon pratense L. Auf Wiesen bei Laibach vom Mai bis
Juni nicht selten. Vor den Aecidien erscheinen reichlicli Spermogonien,
welche die ganze Blattflache bedecken. Aucli auf dieser Nahrpfianze
werden nusnahmsweise Uredosporen gebildet.

Tragopogon major Jacq. Auf dem Ulrichsberge in beiden Fruclit-
formen.

e) Eupucc in ia . Aecidien, Uredo- und Tel*euto-
sporen bekannt.
* Autoecische Arten.

Sammtliche Fruchtformen werden auf derselben Nahr-
species gebildet.
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46. P. Porri (Sowerby in Engl. Fungi, Taf. 411, als Uredo).
Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth., p. 200. — Syn. Uredo
ambiguus De Candolle, Flore frang. VI., p. 64. Uromyces
ambiguus Fuckel, Symb. myc., p. 64. Puccinia mixta
Fuckel, 1. c, p. 58. Puccinia mixta Fuckel var. simplex
Koernicke.

1. Aecidien nicht beobachtet.
2. Uredo- und Teleutosporen in gesonderten Raschen

an Stengeln und Blattern von:
Allium carinatum L. Laibach: Ilort. bot.; auf dem Grosskahlen-

berge; auf dem Schlossberge bei Veldes. Die Uredorascben sind roth
und werden, wie die meist gleicbzeitig vorkommetiden, schvarz gefarbten
Teleutosporen, lange von der Oberhaut bedeckt.

Allium Schoenoprnsum L. In Kiicbengiirten bei Laibach nicht selten.
— Scorodoprasum L. Auf Aeckern bei Veldes; bei Schloss

Weissenstein in Unterkrain von Karl Deschmann gefunden.

A n m e i k u n g . In den TeleutosporenRasen dieses Pilzes findet
man nicht selten, besonders auf Alliuin carinatum, nebst den zweizelligen
Teleutosporen auch zahlreiche e i n z e l l i g e (Mesosporen, Fuckels). Diese
Form nannte Fuckel Puccinia mixta. In den Teleutospoien-Rasen auf
Alliuin Scorodoprasmn kommen nur einzellige Teleutosporen vor; auf
diese Form ist Uromyces arabiguus (DC.) Fuck. begriindet. Bei Allium
Schoenoprasuui findet sicli auch haufig diese Ausbildungsweise des Pilzes,
und darauf griindet sicb: Puccinia mixta Fuckel, var. simplex Koernicke.

47. P. Primulae (De Candolle in Flore frang. VI., p. 68, als
Uredo). Greville, Flor. Edingh., p. 432. — Syn. Aecidium
Primula De Candolle. Sammtliche Fruchtformen an der
Unterseite der Blatter von:

Primula acaulis Jacq. Auf dem Vogelsberge bei Idria; itn Reka-
graben bei Zirklach (liier nur Uredo- und Teleutosporen).

48. P. obtusa Schroeter, Brand- und Rostpilze Schlesiens,
p. 13. Sonderabdruck aus «Abhandl. der Schlesischen
Gesellschaft f. vaterl. Cultur«, Jahrgang 1869. — Die drei
Fruchtformen an den Blattern von:

Salvia verticillala L. Auf dem Grosskahlenberge bei Laibach; im
Rekagraben bei Zirklach; am Ufer des Vekleser Sees. Aecidien ira Juni,
Uredo- und Teleutosporen im August und September. Grabovo bei
Zirknitz, Mat. I. 43.

I
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49. P. Menthae Pers. Syn. fung., p. 227. — Syn. Aecidium
Menthae DC. Uredo Menthae Pers. P. Calaminthae Fuck.
P. Clinopodii DC. Exs. Kerner, Flora exs. Austro-Hun-
garica 1980. (Uredo auf Satureja montana L. mit Dar-
luca Filum Cast.)

1. Aecidien an den Blattern von:
Calamintha grandiflora Monch. Auf dem Wege von Franzdorf n.ich

Pokojiše.

2. Uredo- und Teleutosporen an:
Calarnintha grandiflora Monch. Ebenda und bei Jauerburg.

— Nepeta Clairv. Auf der Slivnica bei Zirknitz; Ulrichsberg.
— officinalis Hausm. Grosskahlenberg; Ulrichsberg.

Clinopodium vulgare L. Rosenbacherberge bei Laibach; Ulriclis-
berg; Scheraunitz und Striuec bei Zirknitz.

Mentha aquatica L. Dobrova bei Laibach; Martinjak bei Zhknitz.
— arvensis L. Scliutthalden bei Laibacli; Ulrichsberg; Grahovo.
— hirsuta L. Bei Zwischenwassern.
— sylvestris L. Gradašca-Thal bei Laibach; Veldes; \Veissen-

fels; Rekagraben bei Zirklach; Grahovo.
Origanum vulgare L. Auf dem Ulrichsberge im September.
Satureja montana L. Zwischen Neuming und Witnach i. d. Wochein.

— pygmea Sieb. (Uredo.) Strmec bei Zirknitz.

50. P. Convolvuli (Strauss in Wettei\ Annal. II., 96 als Uredo).
Castagne, Catal. plant. d. environs de Marseille, Aix 1845
et Suppl. 1850. — Syn. Uromyces Calystegiae (De Bary)
Fuck. Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:

Convolvulus (Calystegia) Sepium L. An Hecken bet Laibach wali-
rend des Sommers nicht selten. In «Oesterr. botan. Zeitschr.» 1878,
Nr. 12, und «Materialien» I. 37 liabe ich, gestiitzt auf genaue Betrach-
tung der Vegetation des Pilzes, den Zusainmenhang von Uroniyces
Calystegiae mit Puccinia Convolvuli dargelegt und die Sporen des ersteren
als «Mesosporer.» cles letzteren erklart. Dr. Winter hat sich dieser An-
schauung auch angeschlossen in der zweiten Auflage von Rabenhorsts
Kryptogamenflora, I. Bd., 1. Abth., p. 205.

51. P. Gentianae Link, Spec. Coniomycet. II., p. 73. — Aeci-
dien, die iiberhaupt erst vor kurzer Zeit durch Winter
(1. c, p. 206) im Oberengadin aufgefunden wurden, nicht
beobachtet; Uredo- und Teleutosporen an den Blattern
von:
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Gentiana Cnidala L. In Oberkrain im Herhste nicht selten ; so in
der \Vochein; Dragathal bei Vigaun; im Koroški Graben des Loiblthales;
Ulrichsberg bei Zirklach.

Gentiana Pneumonanthe L. Feuchte Wiesen bei St. Veit nachst
Laibach (leg. K. Deschmann).

52. P. Prenanthis (Pers.) Fuck. Symb. myc., p. 55. — Syn.
P. Chondrillae Corda; P. maculosa Koernicke; Aecidium
Prenanthis Schum.; A. Lactucae Opiz. Exs. Rabenhorst,
Fungi europ. 3118 (Aecidium auf Doronicum austriacum).
Kerner, Flora exs. Austro - Hungarica 1167 (auf Pre-
nanthis). Sammtliche drei Fruchtformen an den Blattern
von:

Doronicum austriacum Jacq. Kroisenegg bei Laibach.
Lactuca muralis Dou. Rosenbach; Krimberg; Slivnica bei ZirUnitz.
Prenanthis purpurea I.. Sehr haufig auf dem Rosenbacherberge

bei Laibach; Ulrichsberg bei Zirklach.

53. P. Lampsanae (Schultz.) Fuck. Symb. myc., p. 53. —
Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:

Lampsana communis L. Laibacher Schlossberg; Kalkfelsen bei
Franzdorf; Grahovo; Zirklach.

Crepis paludosa Monch. Golovc-Abhang bei Kroisenegg.
— biennis L. Wiesen bei Laibach, besonders im Stadtwalde liaufig.
— incarnata Tausch. Laurentiusberg bei Billichgraz.

Dr. Schroeter beschreibt (Pilze, p. 319) eine Puccinia Crepidis; z.11
dieser gehoren die Rostpilze auf den beiden letztgenannten Nahipflanzeu
nicht, da ilire Aecidien in kveisformigen, grosseren oder kleineren Grup-
pen stehen. Die Aecidien der Puccinia Crepidis werden beschrieben:
•Aecidien entfernt stehend, gleichmassig iiber die ganze Blattunterseite
und meist iiber alle Blatter einer Nahipflanze vertheilt.s

54. P. flosculosorum (Albertini und Schweinitz in Conspect.,
p. 123, als Uredo). Winter, Die Pilze, p. 206. — Syn.
P. Centaureae Mart.; P. Hieracii Mart.; P. Cirsii Lasch.;
P. Bardanae Corda; P. Compositarum Schlechtendal.

1. Sammtliche Fruchtformen wurden beobachtet an:
Centaurea Jacea L. Grosskahlenberg; Roseneck; Ulrichsberg.

— Scabiosa L. Bei Veldes in Oberkrain; Ulrichsberg.
Cirsium Erysithales Scop. Im «Bekel» bei Franzdorf; «Crna prst»;

Straža bei Veldes; beim Rothweinerfall.
Cirsium oleraceuin Scop. Laibacb; Stadtvvald; Roseneck; Lustthal;

Ulrichsberg; Grahovo.
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Cirsium palustre Scop. Feuchte Wiesen bei Unterrosenbach.
Serratula tinctoria L. Utik und Dobrova bei Laibach; auf der

Slivnica bei Zirknitz.

2. Nur Uredo- und Teleutosporen fanden sich an:
Centaurea nigrescens Willd. var. vvochiniensis. Rosenbacli.

— paniculata L, Grosskahlenberg; Veldes.
— coriacea \V. et K. Auf Wiesen bei Lees in Oberkrain.
— axillaris Willd. Ebenda. (Etwa zu Puccinia montana Fuck.

gehorig.)
Carlina vulgaris L. Auf dem Utikerberg bei Laibach.
Carduus acanthoides L. Auf dem Moorgrunde bei Lauerza.
Cichorium Intybus L. Ješca bei Laibach; Veldes; Ulrichsberg.
Cirsium lanceolatura Scop. Lauerza bei Laibach; \Vochein; Grahovo.

— eriophorum Scop. Auf Bergwiesen ober Assling und Wur-
zen ; Veldes.

Hieraciuin murorum L. Auf dein Rosenbacherberg bei Laibach;
Veldes.

Hieracium sabaudum L. Rosenbacherberg; Rekagraben bei Zirklach.
HypochoerisraaculataScop. AufBergvriesen derStražabei Veldesbaufig.
Leontodon autuumalis L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
Hypocboeris hispidus L. Auf der Straža bei Veldes im August.
Lappa major L. Bei Laibach; an der Strasse nach Sonnegg.

— minor DC. Bei St. Georgen nachst Krainburg im Septem-
ber. (S. Robič.)

Picris hieracioides L. Ulrichsberg.
Taraxacum officinalis Wigg. Bei Laibach haufig; Ulrichsberg; Veldes.

55. P. Epilobii DC. Flore frang. VI., p. 61. — Syn. Aeddium
et Uredo Epilobii DC. Pucc. pulverulenta Greville.
Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:

Epilobium hirsutum L. Grahovo bei Zirknitz.

56. P. Galiorum Link, Spec. II., p. j6.
1. Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:
Galium Mollugo L. Rosenbacher- »nd Sclilossberg bei Laibach; Lees.

— verum L. Bei Unterrosenbach nicht selten.

2. Uredo- und Teleutosporen allein an:
Galium aristatum L. Auf dem Jauernik bei Zirknitz (Herbar Dol-

liner); Bergwalder bei Vigaun in Oberkrain.
Galium aparine Schott. Auf dem Ulrichsberge im September.

— Cruciata Scop. Grahovo bei Zirknitz.
— sylvestre Poll. var. alpinum Gaud. Beim Ursprung des Jauer-

burgerbaches im Barentlial ob Jauerburg (circa iooo Meter).
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57. P. Adoxae Hed\vig fil. bei DC. Flore frang. II., p. 220.
— Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:

Adoxn Moschatellina L. Ist eine der haufigsten Puccinien des Lai-
bacher Schlossberges; das Aecidium albescens Grev. ist recht selten und
wurde nur bei Bischoflack und im Kočna-Sattel ob Assling gefunderi.

58. P. Pimpinellae Link, Spec. II., p. JJ. — Syn. Puccinia
Chaerophylli Purton; P. Myrrhis Schweiniz; P. reticulata
De Bary; Aecidium Pimpinellae Kirchner.

1. Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:
Pimpinella magna L. Auf dera Krimberge bei Laibach.

— Saxifraga L. Schloss- und Rosenbacherberg; Grosskahlen-
berg; Veldes; Rekagraben bei Zirklach.

2. Nur Uredo- und Teleutosporen an:
Anthriscus sylvestiis L. Ulrichsberg; Grahovo bei Zirknitz.
Chaerophyllum atireum L. Laib.icher botanischer Garten; Lees in

Oberkrain.
Chaerophyllum sp. Bei St. Leonardi ob Ulrichsberg (ca. 802 Meter).
Myrrhis odorata Scop. Im botan. Garten zu Laibach.

59. P. Saniculae Greville, Flor. Edin., p. 431. — Aecidien
nicht beobachtet. Uredo- und Teleutosporen an den
Blattern von:

Sanicula europaea L. Bergvvalder bei Vigaun in Oberkrain; im
Rekagraben bei Zirklach.

60. P. Violae (Schum. in Enum. Plant. Saell. II., p. 224, als
Aecidium) DC. Flore frang. VI. 62.

1. Sammtliche Fruchtformen an den Blattern von:
Viola canina L. Bei Rosenbach nicht selten; Ulrichsberg.

— odorata L. Laibacher Schlossberg; Grosskahlenberg.

2. Nur Uredo- und Teleutosporen an:
Viola hirta L. Dobrova bei Laibach; Zwischenwassern.

— Martii Doll. var. alba. Auf dem Krimberge.
— persicifolia Roth. var. elatior. Laibacher botan. Garten.
— Riviniana Rchb. Ulrichsberg bei Zirklach.

** Heteroecische Arten.

Aecidien und die sie begleitenden Spermogonien auf
einer anderen Nahrspecies als die Uredo- und Teleuto-
sporen.

a) Uredosporen roth gefarbt und ohne Paraphysen.
61. Puc. Graminis Pers. Disp. method., p. 39.
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1. Aecidien (Aecidium Berberidis Gmelin) an den Blat-
tern von:

Berberis vulgaris L. Bei Laibach gemein; Lusttlial; Gamling; Gross-
kalilenberg; Jantschberg; Zvvischenvvassern; Veldes; Weissenfels. An den
Friichten der Nahrpflanze (var. fructicolum Lasch) auf dem Wege vun
Zwischenwassern nach St. Katharina.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern und
Stengeln von:

Avena sativa L. Felder bei Laibach.
Agrostis stolonifera L. Auf Wiesen bei Tivoli.

— vulgaris With. Golovcberg; Grosskahlenberg.
Aira caespitosa L. Grosskahlenberg; Ulrichsberg; Scherannitz bei

Zirknitz.
Brachypodium pinnatum Bv. (non P. Baryi). Wiesen bei Lees.
Calamagrostis Halleriana DC. Save-Auen bei Laibach.

— montana Host. In Strug bei Idria.
Dactylis glomerata L. Ueberall gemein.
Hordeum vulgare L. Auf Feldern bei Laibach.

— jubatum. Grahovo bei Zirknitz.
Loliura temulentum L. Save-Ufer bei Laibach (nachst Ješca'1.
Poa compressa L. (non P. Poarum). Im Kankerthale bei Krainburg.

— nemoralis L. Bei Jauerburg neben der Quelle «Stvrtnik»
(Herb. Plemel).

Secale Cereale L. Felder bei Laibach; Lees; Radmannsdotf.
Triticum repens L. Allgemein bei Laibach; Grahovo.

— vulgaris L. Felder bei Laibach; Lees.

62. P. coronata Corda, Icon. I., p. 6, T. II., Fig. 46.
1. Aeddien (A. Rhamni Gmel.) an den Blattern von:
Rhamnus Frangula L. Auf dem Rosenbacherberge bei Laibach liaufig.

— cathartica L. Bei Laibach; Lees; Radmannsdorf.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern und
Halmen von:

Arrhenatherum elatius M. B. Laibacher Schlossberg.
Andropogon Ischaemum L. Ebenda.
Avena sativa L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
Festuca gigantea Vill. Ebenda mit P. graminis.

— elatior L. An Wiesenrandern bei Veldes in Oberkrain.
Holcus lanatus L. Wiesen bei Laibach; Lauerza.
Lolium perenne L. VViesen bei Laibach gemein.
Poa nemoralis L. (non P. Poarum). Bei Tivoli naehst Laibacb.

— trivialis L. Ebenda,
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63. V. sessilis Schneider in Schroeter, Brand- und Rostpilze
Schlesiens, p. 19. — Das Aecidium auf Allium ursinum L.
(A. Allii ursini Pers.) scheint in Krain zu fehlen. Uredo-
und Teleutosporen an den Blattern und Halmen von:

Phalaris arundinacea L. Utik und Kaltenbrunn bei Laibach.

b) Uredosporen roth, mit Paraphysen.
64. P. Rubigo-vera (DC. in Flore frang. VI., p. 83, als Uredo).

Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth., p. 217. - Syn. P.
striaeformis Westd.; P. straminis Fuck.

1. Aecidien nach den Versuchen De Bary's auf An-
chusa officinalis und Lycopsis arvensis L. Diese Aecidien
wurden in Krain nicht aufgefunden. Die Zusammen-
gehorigkeit der Aecidien anderer Boragineen zu dieser
Puccinia ist nicht nachgewiesen; jene auf Pulmonaria
und Symphytum erscheinen hier so sporadisch, dass
ich sie an anderer Stelle verzeichnet habe. — Sieh iibri-
gens meine Notiz bei P. straminis in Mat. I.

2. Uredo- und Teleutosporen auf zahlreichen Grasern.
So an:

Avena flavescens L. \Viesen bei Tivoli und Stadtwald.
Bromus arvensis L. Ebenda.

— mollis L. Ebenda.
— secalinus L. Unter der Saat bei Rosenbach und Veldes.
— sterilis L. Auf Feldern des Schlossberges.

Festuca elatior L. VViesen bei Laibach.
— sylvatica Vill. Auf dem Ulrichsberge.

Hordeum vulgare L. Auf Aeckern bei Laibach haufig.
Secale Cereale L. Ebenda.
Triticum repens L. Bei Selo; Stadtwald.

— turgiduin L. Laibach, botan. Garten.
— vulgare L. Auf Aeckern bei Laibach.

65. P. Rubigo-vera (DC.) var. simplex Koernicke, Land- und
Forstw.-Zeitung 1865, Nr. 50. — Syn. P. Hordei Fuck.;
P. anomala Rostrup. Auf den Blattern von:

Hordeum murinum L. Auf Brachen bei Laibach.
— vulgaris L. Felder bei Laibach; auf dem Ulrichsberge im

September.

66. P. Poarum Nielsen, Bot. Tidsskrift, 3. Reihe, II. Bd.,. p. 26.
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1. Aecidien (A. Tussilaginis Gmel.) an den Blattern
von:

Tussilago Farfara L. Im Gebiete selir gemein.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Hahneu von:
Poa compressa L. Kroisenegg bei Laibach.

— nemoralis L. Auf dem Rosenbacherberge.

c) Uredosporen braun.
67. P. Molinae Tul. Ann. sc. nat., IV. Ser., II. Vol., p. 141.

1. Aecidien (Aecidium Orchidearum Desm.). Bis nun
nicht beobachtet.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Molinia altissima Host. Auf dem Rosenbacberberge bei Laibach selten.

68. P. Sesleriae Reichardt, Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan.
Gesellsch. in Wien, Jahrg. 1877, p. 842.

1. Aecidien (Aecidium Rhamni Gmel. pr. p.) an den
Blattern von:

Rhamnus saxatilis Ja.cq. Auf dem Laibacher Felde bei Josefsthal;
Grosskahlenberg; Jauerburg; Ilovcavvald.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Sesleria varia Wettst. An den Nagelflue-Felsen des Savethales bei

Zwischenwassern; Veldes; Jauerburg.

69. P. Phragmitis (Schum. in Enum. Plant. Saell. II., p. 231,
als Uredo). Koernicke, Hedwigia 1876, p. 179.

1. Aeddien (Aecidium Rumicis Schlechtd.) an den
Blattern von:

Rumex crispus L. Feuchte Wiesen bei Kaltenbrunn.
— obtusifolius L. Stadtvvald.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern und
Halmen von:

Phragmitis communis Trin. Stadtvvald; Kaltenbrunn; Grahovo bei
Zirknitz. Diese Art tritt gevvohnlich mit der folgenden gesellig auf. ist
jedoch durch die grdsseren, dick-polsterformigen Rasen der Teleuto-
sporen leicht kenntlich; der Uredoform fehlen Paraphysen, die bei jener
der folgenden Art reichlich beigemengt sind.

70. P. Magnusiana Koernicke, Hedwigia 1876, p. 179.
1. Aecidien noch nicht ganz sichergestellt. Nach

Schroeter ein solches, das dem Aecidium Rumicis ganz
gleich gebaut ist; nach Plovvright hingegen ein Aecidium
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auf Ranunculus repens und von dem zu Uromyces Dac-
tylis gehorigen nicht unterscheidbar.

2.) Uredo- und Teleutosporen an den Blattern und
Halmen von:

Phragmites communLs Trin. Sumpfstellen des Laibacher Moores;
am Fusse des Krimberges; I.ol;e bei Slein (leg. Schafer).

71. P. Caricis (Schum. in Enum. Plant. Saell. II., p. 231, als
Uredo). Rebentisch, Flora neom., p. 356. — Syn. P. cari-
cina DC.; P. striola Link.

1. Aecidien (Aecidium Urticae) an den Stengeln und
Blattern von:

Urtica dioica L. Hei Laibach nicht selten.

2. Uredo- und Teleutosporen an dea Blattern von:
Carex acuta L. Stadtwaldwiesen; Lustthal.

— digitata L. Zeyer bei Zwischenwassern.
— hirta L. Eisenbahndamme bei Laibach; neben Urtica dioica

mit veralteten Aecidien.
Carex montana L. Bergwieseta bei Nesselthal in Unterkrain (Her-

barium Plemelianum); Schlossberg bei Veldes.
Carex paniculata L. An Bachen bei Lustthal nachst Laibacli.

— pilosaScop. Laibach.Schlossberg; Morasthiigel «Aussei'-Goritz».

72. P. silvatica Schroet. in Cohns Beitrage zur Biologie der
Pflanzen, III. Bd., p. 68.

1. Aecidien (Aecidium Taraxaci Kunze et Schmidt)
an den Blattern von:

Taraxacum officinale Wigg. Auf VViesen bei Laibach nicht selten.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Carex brizoicies A. Teichufer bei Kroisenegg; Ka'tenbrunn.

— praecox Jacq. Grosskahlenberg.

b) Gruppe: Phragmidiei Schroeter.

Teleutosporen drei- bis vielzellig, Membran mit einer
oder vier Keimsporen.

3. Triphragmium Link.
1. T. Ulmariae (Schum. in Enum. plant. Saell. II., p. 227,

als Uredo). Link in Linne, Spec. plant. VI. 2, p. 84. —
Syn. Uredo Ulmariae. Uredo- und Teleutosporen an den
Blattern von:

Spiraea Ulmaria L. Stadtwaldwiesen; Lustlhal. Uredo im Mai,
Teleutosporen iin September.
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4. Phragmidium Link.

ct) Phragmidiopsis. Aecidien und Teleutosporen
bekannt. Uredo fehlt.

1. Phr. carbonarium (Schlechtend. in Linnaea I., p. 237, als
Xenodochus). Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth., p. 227.
— Aecidien und Teleutosporen an den Stengeln und
Blattern von:

Sanguisorba ofticinalis L. Grahovo bei Zirknitz.

(3) Euphragmidium. Aecidien, Uredo- und Teleuto-
sporen bekannt, welche sich stets auf der gleichen Nahr-
species ausbilden.

2. Phr. fusiforme Schroeter, Brand- und Rostpilze, p. 24. —
In allen drei Fruchtformen an den Blattern und Friich-
ten von:

Rosa alpina L. Hirtenberg bei Zwischenwassern ; Krimberg; Fried-
richsstein bei Gottscbee.

Die Aecidien (Caema) bilden an den Blattern, besonders an deren
Stielen, Iange, miniumrothe Schwielen oder rundliche Haufchen; auch
an den unreifen Friichten finden sie sich in ausgedehnten Polstern. Ihre
Sporen hangen, zu kurzen Ketten vereint, zusammen. Teleutosporen meist
11 — I2zellig.

3. Phr. subcorticium (Schrank in Hoppes «Botan. Taschenb.»
1793, p. 68, als Lycoperdon). Winter, Die Pilze 1. c,
p. 228. — Alle drei Fruchtformen an Rosa centifolia;
Uredo- und Teleutosporen an:

Rosa repens Wib. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
— arvensis Huds. Auf dem Ulrichsberge im Augijst.
— canina L. Ebenda; bei Laibach nicht selten.
— centifolia L. Laibach; Vigaun in -Oberkrain; Grahovo.

Die Aecidien, die meist im Juni auftreten, bilden an den Blattem

kleine, an den Blattstielen und Zweigen grosse und weit ausgedehnte
Polster von orangerother Farbe mit sparlichen Parapbysen. Die Uredn-
sporen entstehen auf den Biattunterseiten nnd stehen in kleinen, oFter zu-
sammenfliessenden Raschen, die keine Paraphjsen enthalten. Spater treten
zwischen den Uredorasen die schvvaržen lockeren Rasen der Teleuto-
sporen auf, die einen langen, unten verdickten Stiel haben und
4 — gzellig sind.

4. Phr. Fragariastri (DC. in Encycl. VII., p. 55, als Pucdnia).
Schroeter, Pilze, p. 351. — Syn. Phr. granulatum et
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brevipes Fuck. Aecidien, Uredo- und Teleutosporen an
den Blattern von:

Potentiila carniolica Kern. Laurenziberg bei Billichgraz.
— Fragariastrum Ehrli. Laibach: Botan. Garten.

Poterium Sanguisorba L. Hiigel «Babna Gora» bei Laibach; Uranšica-
Berg; Veldes; Ulriclisberg.

5. Phr. Potentillae (Pers. in Synops., p. 229, als Puccinia).
Winter 1. c, p. 229. — Syn. Phr. obtusum Schmidt et
Kunze. An den Blattern von:

Potentilla avgentea L. Auf dem Schlossberge bei Laibach.
— verna L. Scheraunitz bei Zirknitz; auf dem Ulrichsberge

bei Zirklach.

6. Phr. Tormentillae Fuck. Symb. myc, p. 46. — In allen
Fruchtformen an den Stengeln und Blattern von:

Potentilla Tormentilla L. Rosenbacher- und Uranšica-Berg bei Lai-
bach; Ulrichsberg bei Zirklach; Zirknitz.

7. Phr. Rubi (Pers. in Dispos., p. 38, als Puccinia). Winter
1. c, p. 230. — Exs. Kerner, Flora exs. Austro - Hunga-
rica 361 (auf R. bifrons). Aecidien, Uredo- und Teleuto-
sporen an:

Rubus bifrons Vest. Schloss- und Rosenbacherberg bei Laibach;
Kriinberg.

Rubus caesius L. Grahovo bei Zirknitz.
Rubus saxatilis L. Išca-Schlucht bei Brunndorf. Die Teleutosporen

diesei- Art sind 3 — 8 (meist 5 — 6) zellig, warzig, ara Scheitel mit warzen-
oder kegelformiger, blasser Spitze versehen. Der Stiel lang und an der
Basis stark verdickt.

8. Phr. violaceum (Schultz in Prod. Florae Starg., p. 457,
als Pucdnia). Winter 1. c, p. 231. — Syn. Phr. asperum
Wallroth; Uredo vepris Roberge. Die drei Frucht-
formen an:

Rubus fruticosus L. Schlossberg bei Laibach; Lees in Oberkrain;
auf dem Ravnik bei Toško-Selo (circa 567 Meter) haufig im October.
Die Teleutosporen dieser Art sind 3 —-5 (meist 4) zellig, der Stiel langer
als bei der vorigen Art und weniger stark verdickt. Die Sporenraschen,
welche bei Phr. Rubi klein sind und gewohnlich zusaininenfliessen, sind
hier dick-polsterfdrmig und gewohnlich isolirt.

9. Ph. Rubi Idaei (Pers. Obs. myc. II., p. 24, als Uredo).
Winter 1. c., p. 231. — Syn. Phr. intermedium Eysen-
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hardt; Phr. effusum Auerswald. Aecidien nicht gesehen;
Uredo- und Teleutosporen an:

Rubus Idaeus L. Rothvveinerfall bei Veldes; Mala planina ob
St. Leonardi bei Zirklach; Stnnec bei Zirknitz.

c) Gruppe: Endophyllei Schroeter.
Teleutosporen 7.11 Ketten verbunden, deren einzelne

Zellen leicht trennbar sind. Die Sporenlager gleichen
ganzlich den Aecidien der Puccinien; jede einzelne Spore
keimt nach Art der Teleutosporen und bildet ein Pro-
mycel, welches Sporidien abschniirt.

5. Endophyllum Leveillč.

1'. E. Sempervivi (Albertini et Schweinitz inConspect., p. 126,
als Uredo). — Syn. E. Persoonii Lev. An den Blattern
von:

Seinpervivum sp. Laibacher botan. Garten.
2. E. Euphorbiae (Pers. in Synops. fung. 221 als Aecidium

pr. p.). — An den Blattern von:
Eupliorbia amygdaloides L. Auf dem Grosskahlenberge bei Laibacb.

d) Gruppe: Gymnosporangiei Schroeter.
Teleutosporen von weiten Gallerthiillen umgeben,

\velche zusammenfliessen, so dass die Sporen zu einem
gallertartigen Fruchtkorper vereinigt sind.

6. Gymnosporangium Hedw. fil.

1. G. clavariaeforme (Jacquin in Collectanea ad botanicam etc.
II., p. 174, als Tremella). Rees, Die Rostpilze der deut-
schen Coniferen, Halle 1869.

1. Aecidien (Aecidium laceratum Sow., A. Oxyacan-
thae Pers., Roestelia carpophila Bagnis) an den Blattern
von:

Crataegus Oxyacantha L. Freudenthal bei Oberlaibach; St. Katha-
rina ob Zvvisclienwassern; Veldes. — An den Friichten von:

Crataegus nionogvna Jacq. Vorberge bei Zwischenwassern.
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2. Teleutosporen an den Aesten von:
Juniperus eonmiunis L. Siidabbang des Hirtenberges ob Zwischen-

wassern; Ulrichsberg bei Zirklach; Gottschee; zvvischen Laserbach unil
Soderschitz sehr reichlieb.

2. G. juniperinum (L. in Spec. Pknt, p. 1625, als Tremella).
Winter, Die Pilze, 1. c, p. 234. — Syn. Tremella conica DC.;
T. auriformis Hoffm.; Gym. conicum Reess.

1. Aecidien (Aeddium cornutum Gmel.) an den Blat-
tern von:

Aronia rotundifolia Pers. Grossl<alilenberg vind Krim bei Laibach;
Straža bei Veldes; Solzno bei Zirknitz.

Sorbus aucuparia L. Laibach ; Lees; Veldes; Slivnica bei Zirknitz.
— torminalis Crantz. In Garten Laibachs.

2. Teleutosporen an den Aesten von:
Juniperus tommunis L. Grosskahlenberg; Ulrichsberg bei Zirklach.

3. G. Sabinae (Dicksons in Fasc. plant. crypt. Brittaniae I.,
p. 14, als Tremella). Winter 1. c, p. 232. — Syn. Gymno-
sporangium fuscum Oerstedt.

1. Aecidien (Roestelia cancellata Rebentisch) an den
Blattern von:

IJyrus communis L. Garten in Laibacli; Veldes.

2. Teleutosporen an den Aesten von:
Juniperus Sabina L. Im Gebiete noch nicht beobachtet.

e) Gruppe: Melampsorei Schroeter.
Teleutosporen zu flachen, krustenformigen Lagern

oder diinnen Saulchen vereinigt. Jede Teleutosporenzelle
mit einem Keimporus.

7. Melampsora Castagne.
1. M. betulina (Pers. in Synops., p. 219, als Uredo). Tul.

Ann. sc. nat. 1854. — Uredo- und Teleutosporen an den
Blattern von:

Betula alba L. Rosenbacherberg bei Laibach; Veldes; Vigaun;
Ulrichsberg.

Belula pubescens Ehrh. Moorgrnnd bei Črna Vas.

2. M. populnea (Pers. in Obs. myc. II., p. 25, als Sclerotium).
Kerner, Schedae ad floram exs. Austro-Hungaricam 357.
— Syn. M. populina Cast; Uredo longicapsula DC.;
U. farinosa Schultz. Exs. Kerner, Flora exs. Austro-Hun-

I
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garica 357. (Auf Populus balsamifera L.) Uredo- und
Teleutosporen an den Blattern von:

Populus balsamifera L. Am Laibach-Ufer bei Stephansdorf.
— nigra L. Laibach : Tivoli; Stadtvvald; Moorgrund; Uranšica.
— pyramida!is Rotz. Alleen bei Laibach.

3. M. Tremulae Tul. Ann. sc. nat. IV., Ser. 2., p. 95. —
Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Populus Tremula L. Bei Laibach haufig; Rekagraben und Ulrichs-
berg bei Zirklach; Slivnica bei Zirknitz.

4. M. salicina Leveille, Annales d. sciences nat. Bot. 1847,
VIII., p. 375. — Uredo- und Teleutosporen an den Blat-
tern von:

Salix alba L. Tivoli und Stadtwald bei Laibach nicht selten.
— Caprea L. . Tivoli; Ufer des Veldeser Sees; Grahovo bei

Zirknitz.
Salix cinerea L. Moorgrund bei Lauerza.

— glabra Scop. Im Martulikgraben bei Kronau. (Uredo.)
— grandifolia Ser. Laibach: Botan. Garten. (Uredo.)
— incana Schrank. Kaltenbrunn bei Laibach; Grahovo.
— Jacquinii Host. Alpe Grintovec. (Uredo.)
— nigricans Fr. An Bachen bei Vigaun in Oberkrain.
— purpurea L. Tivoli bei Laibach.

A n m e r k u n g . Unterscheidet man nach den Uredosporen, rait von
Thuemen 13 und Schroeter, so wiirden die Roste auf Salix, Caprea, cine-
rea, glabra, grandifolia zu Melampsora farinosa (Pers.) Schroeter, jene
auf den iibrigen Weidenarten hingegen zn M. epitea (Kunze und Schmidt)
Thuemen zu stellen sein. Jedoch mir scheinen die Unterschiede nicht
so constant; auch stehen die Beschreibungen bei den genannten Schrift-
stellern nicht in Uebereinstimmung.

5. M. Carpini (Nees in «System», p. 16, als Caeoma) Fuck.
Enum. Fung. Nass. Nr. 26. — Uredo- und Teleutosporen
an den Blattern von:

Carpinus Betulus L. Hecken bei Laibach. Uie Uredo findet sich
gewohnlich im September; die VVintersporen trifft man im darauf folgen-
den Fruhjahre an den ganz abgewelkten Blattern in Forni kleiner, braun-
schwarzer Krusten; Ulrichsberg.

6. M. Euphorbiae (Schubert in Ficihus Flor. Dresd. als Rhy-
tisma). Castagne, Catalogue de plantes des environs de

1:1 Thuemen, Melampsora salicina, der Weidenrost. Mittli. a. d. forstl,
Versucliswesen Oesterreichs. II. Bd., 1. Heft (1879).
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Marseille L, p. 205, Tab. 5. — Syn. M. Helioscopiae Wint.
Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Euphorbia amygdaloides L. Auf dem Kiimberg bei Oberiggdorf;
Slivnica bei Zirknitz; Vašek bei Zirklach.

Euphorbia angulata Jacq. Bei Zvvischenvvassern in Oberkrain.
— Cyparissias L. Oberrosenbach; Neumarktl; Grahovo bei

Zirknitz.

Euphorbia Esula L. Auf \Vie.sen bei Lees und Krainburg.
— exigua L. Scheraunitz bei Zirknitz.
— helioscopia L. Selten bei Laibach; Graliovo.
— Peplis L. Auf dem Ulrichsberge im Herbste (Uredo- und

Teleutosporen).
Euphorbia stricta L. Aecker bei Dobrova; Rotlnveinerfall.

— verrucosa Lam. Stadtwalil; Savethal bei Zwischenwassern.

7. M. Euphorbiae ducis Otth, Conf. Magnus P. Bemerkungen
zu der von Dietel auf Euphorbia dulcis Jacq. entdeckten
Melampsore. Hedwigia 1889, 1. Heft, p. 27 — 29. —
Syn. M. congregata Diet. Uredo- und Teleutosporen an
den Blattern von:

Kuphorbia carniolica Jacq. In Sclihichten der Rosenbaeherberge
bei Laibach; auf dem Ulrichsberge; sehr liaufig auf dem Friedrichsstein
bei Gottschee.

Euphorbia dulcis Jacq. Beim RottnveinerfaU bei Veldes; Strmec
bei Zirknitz.

8. M. Ariae (Schleicher in Catal. omnium plant. in Helv.
sponte nasc. als Uredo). Fuck. Symb. myc., p. 45. —
Syn. M. pallida Rost; M. Sorbi Winter. Exs. Thuemen,
Mycotheca univ. 2150; Kerner, Flora exs. Austro-Hun-
garica 356 (beide auf Spiraea). Uredo- und Teleutosporen
auf den Blattern von:

Sorbus aucuparia Crantz. Rosenbacherberge bei Laibach.
•—• torminalis Crantz. Utik bei Laibach.

Spiraea Aruncus L. In den Waldungen der Rosenbacherberge.

9. M. Lini (Pers. in Synop., p. 206, als Uredo). Tul. Ann.
sc. nat. 1854, II. — Uredo- und Teleutosporen an den
Blattern und Stengeln von:

Linum catharticum L. Bei Laibach nicht selten; Uranšica-Berg;
Lees; Radmannsdorf; Veldes; Insel Otok bei Zirknitz.

Liimm narbonense L. Bergwieseu des «Vini Vrh» bei Franzdorf.
— usitatissimum L. Bischoflack ; Weissenfels; Ravne bei Zirklach.

Mtttheilungen dea Musealvereines fiir Krain 1889. 2 2



338 Mycologia Caniiolica.

10. M. Hypericorum (DC. in Flore frang. VI., p. 81, als Uredo).
Schroeter, Brand- und Rostpilze Schlesiens, p. 26, —
Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Hypericum hirsutum L. Auf dem Grosskahlenberge.
— perforatum L. Ulrichsberg bei Zirklach.
— quadrangulum L. Kroisenegg. Mat. II. 83.

8. Melampsorella Schroeter.

1. M. Cerastii (Pers. in Synops., p. 219, als Uredo). Schroet.,
Pilze, p. 366. •— Syn. M. Caryophyllacearum Schroet.;
Melampsora Cerastii Wint. Uredo- und Teleutosporen
an den Blattern von:

Cerastium triviale L. Im Sattel zwischen Grmada und Utošec
(750 Meter); auf dem Ulrichsberge im Juni.

Stellaria nemorum L. Ulrichsberg.

9. Pucciniastrum Otth.

1. P. pustulata (Pers. in Synops., p. 219, als Uredo). Otth,
Mittheilungen d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1861 , p. 72.
— Syn. Phragmopsora Epilobii Magnus; Melampsora
E. Fuckel. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern
und Stengeln von:

Epilobium augustifolium L. Auf dem Laibacher Moore.
— Dodonaei Vill. a. vulgare. Bahndamme in Oberkrain.
— montanum L. Laibacher botan. Garten.
— palustre L. Im Kankerthale bei Krainburg.
— roseum Schreb. Bei Veldes.

2. P. Circaeae (Schum. in Enum. Plant. Saell., p. 228, als
Uredo). — Syn. Melampsora C. Wint. Uredo- und Teleuto-
sporen an den Blattern von:

Circaea intermedia Ehili. Iiu Selzachthal bei Bischoflack.
— lutetiana L. Rosenbacherberge bei Laibach.
— alpina L. Bei Vašek (S. Robič).

10. Thecopsora Magnus.

1. Th. Vacciniorum (Link als Uredo) Mag. 1. c. — Syn.
Thecopsora Myrtillina Karsten; Melampsora Vaccinii Wint.
Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
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Vaccinium Myrtillus L. Rnsenbiieherberge bei Lnibach; Radmanns-
dorf; auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.

Vaccinium Vilis Iilaea L. Ufer der Weissenfelser Seen.

2. Th. Galii (Link in Linne, Spec. plant. VI. 2, p. 21, als
Caeoma). — Syn. Melampsora guttata Schroet.; M. Galii
Wint. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Galiura Mollugn L. Laibacher Stadt\vald.
— verum L. Auf VViesen bei Veldes.

3. Th. Padi (Kunze und Schmidt in Exsicc. 187 als Uredo).
— Syn. Th. areolata Magnus; Melampsora a. Fries;
M. Padi Wint.; Pucciniastrum a. Otth. Uredo- und Teleuto-
sporen an den Blattern von:

Prunus Padus L. Tivoli bei Laibach; Stadtwald; Lees in Oberkrain.

11. Calyptospora J. Kiihn.

1. C. Goeppertiana J. Kiihn, Hedwigia 1869, p. 81. — Aeci-
dien (Aecidium columnare Alb. et Schw.) auf den Nadeln
von Pinus Picea L. wurden bis nun niclit beobachtet.
Teleutosporen an den Stengeln von:

Vaccinium Vitis Idaea L. Planicathal bei Ratschach; ira Walde
z\vischen Podnart und Bhkendorf; Koroški Graben des Loibltbales; bei
Kranjska dolina ob Goriach (ca. 1300 Meter). Die Sporenlager be-
wirken bedeutende Verliingening und Verdickung der Stengel. Dieselben
sind anfanglich lebhaft braun und blassen spater ab.

12. Coleosporium Leveille.

aj E u c o l e o s p o r i u m . Aecidien, Uredo-undTeleuto-
sporen bekannt.

1. C. Senecionis (Pers. in Synop., p. 218, als Uredo) Lčv. —
1. Aecidien (Aecidium Pini Gmel.; Peridermium Pini

Link; Per. oblongisporium Fuck.) an den Nadeln und der
Rinde von:

Pinus sylvestris L. Rosenbacherberg und Golovc bei Laibach.

2. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Senecio Fuchsii Gmel. Krimberg; Kankerthal; Graliovo.

— Jacquinianus Rchb. Golovc; Grosskahlenberg.
— Jacobaea L. Auf dem Ulrichsberge im Septeraber.
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$) Hemicoleospor ium. Uredo-und Teleutosporen
bekannt.

2. C. Sonchi (Pers. in Synop., p. 217, als Uredo) Lčv. —
Syn. Uredo Petasitis DC.; U. Inulae Kunze; U. Tussi-
laginis Pers. Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Adenostyles alpina Blufl". et Fingerh. Alpenthaler bei VVeissenfels;
Poklukaschlucht bei Goriach; Kreuzer-Alpe; Kankerthal; Loiblthal bei
St. Anna; Krimberg.

Aposens foetkla Less. Josefsthal bei Laibach; Golovc; Vigaun.
Conyza squarrosa L. Auf dem Ulrichsberge im Septeinber. (Teleuto-

sporen.)
Inula hirta L. Veliki hrib bei Veldes; Solzno bei Zirknitz.
Petasites niveus Baumg. Wochein; Idria.

— officinalis Monch. Išca-Schlucht; Rosenbacherberge; massen-
haft zvrischen Althammer und Studorf in der Wochein.

Sonchus arvensis L. Oberrosenbach; Stadtwald; Lees; Ulrichsbevg;
Grahovo bei Zirkriitz.

Sonchus asper Vill. Stadtwald; Tivoli; Grahovo.
— oleraceus L. Ulrichsberg bei Zirklach.

Tussilago Farfara L. Bei Laibach gemein; Išca-Schlucht; Veldes;
Rothwein; Ulrichsberg; Grahovo. (Haufig in Gesellschaft mit Aecidium
Tussilaginis.) Mat. I. 87; II. 59; III. 36.

3. C. Campanulae (Pers. in Synop., p. 217, als Uredo) L6v.
Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Campanula glomerata L. Auf der Slivnica bei Zirknitz.
— latifolia L. Bet Vekles in Oberkrain.
— linifolia Lam. Bei Vašek nachst Ulriclisberg im Sejitember.
— patula L. Auf dem Ulrichsberge im Juni.
— rapunculoides L. Bei Laibach; Zwischenwassern; Ulrichs-

berg; Grahovo.
Campanula Scheuchzerii Vill. Am Seebache bei Weissenfels; bei

Kranjska dolina (ca. 1200 Meter) ob Goriach im August.
Campanula Trachelium L. Lustthal bei Laibach; Išca-Schlucht;

Roth.weinerfall; Ulriclisberg; Grahovo.
Phyteuma Miclielii Brt. Auf den Billicligrazerbergen bei Laibach;

Uhichsberg. (Ph. betonicaefolium Vilt.)
Phyteuma orbiculare L. Auf Wiesen bei Veldes.

—- spicatum L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
Specularia Speculuin DC. Bei Laibacli sehr gemein; bei Zirklach.

4. C. Euphrasiae (Schum. in Enum. plant. Saell. II., p. 230,
als Uredo). Winter, Die Pilze, I. Bd., 1. Abth., p. 246.
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— Syn. C. Rhinanthacearum Lev. Uredo- und Teleuto-
sporen an den Blattern von:

Euphrasia carniolica Kern. Vorberge des Stol; Loiblthal.
— lulea L. Auf Weiden bei Lees und Veldes.
— Odontides L. Laibacber Stadtvvuld; Save-Au bei Lees; Ul-

riclisberg.
Euplirasia pralensis Fr. Stadtwald; Ulrichsberg; Grahovo.

— Rostkoviana Havne. Wiesen bei Lees; Veldes.
— stricta Host. Auf Wiesen bei Lees.

Melampyrum arvense L. Bei Laibacb nicht selten; Salloch.
— nemorosum L. Rosenbacherberge; Uranšica; sehr haufig auf

dem Veldeser Schlossberg; Ulrichsberg; Grahovo.
Melampyrum sylvaticum L. Ufer des Veldeser Sees; Pokluka.
Rhinantlms Alectorolophus Poll. Laibadi; Felder bei Oberrosen-

bach und Kaltenbrunn; auf ciem Ulrichsberge bei Zirklach.
Rbinantus augustifolius Rchb. Auf der Slivnica bei Zirknitz.

— major Ehrh. Wiesen bei Lustthal; Zwischenwassern; Lees;
Ulrichsberg; Kankerthal bei Krainburg.

— minor Ehrh. Auf Wiesen bei Laibach und Gamling.

13. Chrysomyxa Unger.
1. Ch. aibida J. Kiihn, Botan. Centralblatt 1883, Nr. 44.

Rabenhorst-Winter, Fungi europ. 3015. — Uredo- und
Teleutosporen an den Blattern von:

Rubus fruticoms L. In den VValdungen der Rosenbacherberge.

2. Ch. Rhododendri (DC. in Flore frang. VI., pag. 86, als
Uredo). Winter, Die Pilze etc., I. Bd., 1. Abth., p. 250.
Exs. A. Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica 1969 (Aeci-
dium). — Aecidien (Aecidium abietinum Alb. et Schw.)
an den Nadeln von:

Abies excelsa DC. Im Gebiete nicht selten. Katharinathal bei
Neumarktl; Vorberge des Stol; oberer Martulikgraben bei Kronau; an
den felsigen Gehangen des Peričnik-Falles sovvie an anderen Stellen des
Vratathales; zwischen Wocheiner-Vellach und Neuraing.

Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:
Rhododendron lursutuin L. Išca-Schlucht bei Laibach; Weissenfels;

Jauerburg; Vorberge des Stol; auf der MežakJa bei Moistrana; Košuta
in den Steiner-Alpen; Kankerthal; Martulikgiabeu bei Kronau; Koroški
Graben des Loiblthales; in der «BekeW bei Franzdorf; im Walde vor
Kranjska dolina ob Goriach in ca. iooo Meter Hohe.

Rhododendron intermedium Tausch. Auf der Mežakla bei Moistrana.
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14. Cronartium Fries.

1. C. asclepiadeum (VVilldenovv in Funks Crypt. Gew. ed I.
145 als Erineum). Fries, Obs. I. 220. — Syn. Cr. gentia-
neum Thuem.; Uredo Vincetoxici DC. Exs. Thuemen,
Mycotheca univ. 1150. Kerner, Flora exs. Austro-Hun-
garica 1172 (beide auf Gentiana). Uredo- und Teleuto-
sporen an den Blattern von:

Cynanchum Vincetoxicum R. Br. Gros.skahlenberg bei Laibach;
Kankerthal; Veldeser Schlossberg; Ilovca; Loiblthal; auf dem Ulrichs-
berge.

Gentiana asclepiadea L. Bei Laibach sehr baufig; Moschnaclienvald
liei Radmannsdorf; Bergvvalder bei Vigaun in Oberkrain; Predvor bei
Zirklach.

2. C. flaccidum (Alb. et Schw. in Conspect., p. 31, als Sphaeria).
Winter, Die Pilze, 1. c., p. 236. — Syn. Cr. Paeoniae
(Castagne). Exs. A. Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica
1970 (auf Paeonia tenuifolia und P. officinalis; Ieg. Paulin).
Uredo- und Teleutosporen an den Blattern von:

Paeonia officinalis L. Laibacher botan. Garten.
— tenuifolia L. Ebenda.

A n h a n g.

Isolirte Uredo, Caeoma- und Aecidienformen.

1. Uredo Pers.

1. U. Agrimoniae (DC.) Schroeter. — Syn. Coleosporium
ochraceum Bonorden. An den Blattern von:

Agrimonia Eupatoria L. Sittichdorf bei Zirklach; Ulrichsberg.

2. U. alpestris Schroeter im 53. Jahrb. d. Schles. Gesellsch.
1875, p. 117. — An der Unterseite der Blatter von:

Viola biflora L. An den Ufern des «Wilden-See» bei Idria.

3. U. Polypodii (Pers. in Synops., p. 217, als Uredo). —•
Syn. Caeoma Filicum Link. — An den Wedeln von:

Cystopteris fragilis Bernh. I?ei Veldes; Goriach; Jauerburg; Vrata-
thal; «Crna prst» in der Wochein; bei Pukaische ob Franzdorf.
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4. U. Scolopendri (Fuck. in Symb. myc, 2. Nachtrag, p. 19,
als Ascospora). — An den Wedeln von:

Scolopendrium ofticinarum Sow. Auf dem Schlossberge zu Laibach.

5. U. Pyrolae (Gmel. in Linne, Syst. nat. II., p. 1473, als
Aecidium) Pers. — An den Blattern von:

Pyroia uniflora L. Im Vratathale bei Moistrana.
— secunda L. Bei Kranjska dolina (ca. 1200 Meter) ob Goriach

iin August.

6. U. Symphyti DC. Encyclop. VIII., p. 232. — An den
Blattern von:

Symphytum officinale L. Im Stadtwalde bei Laibach.
— tuberosum L. Auf dem Ulrichsberge im Mai.

2. Caeoma Tul.

1. C. Alliorum Link. — An der Unterseite der Blatter von:
Allium ursinum L. Laibach: Tivoli; botan. Garten; Rothweinerthal

bei Veldes; im Lušnica-Tliale bei Zeyer hinter Knapovže.

2. C. Betonicae Voss nov. spec.
C. acervulis hypophyllis, gregariis, rotundatis, ellipticis vel irregu-

laris, saepe confluentibus, applanatis, aurantiacis, in foliorum pagina
superiore raacnlam fuscani formans. Sporae valde irregularibus, polygonis,
oblongis, ellipticis vel pyriformis, sed semper plus minusve compressis,
aurantiacis, 17 — 30 [j. long., II — 20 [j. crass., episporio subcrasso,
granuloso, hyalino.

Carniolia superior: Vižence prope Zirklach in Betonicae Jacquini
Gren. et Godr. (B. Alopecuros Jaccj. non L.) foliis vivis. Aug. 1887, leg.
S. Robič. Uredo Betonicae Str. est Puccinia B. DC.

Die Sporenlager dieses bisher unbekannten Rostes stehen an der
Blattunterseite in rundlichen, elliptischen oder unregelmassigen und ofter
zusammenfliessenden Raschen; sie sind flach, zumeist langs der Blatt-
rippen geordnet, lebhaft orange gefarbt und \verden von den Resten der
zersprengten Epidermis schiisselartig umgeben. Die Felir vevschiedenartig
geformten Sporen sind abgerundet polygonal, langlich, elliptisch oder
birnfdmiig und hangen reihenweise zusammen. Das Epispor ist dick,
farblos und ivarzig; der Sporeninhalt orangegelb. Paraphysen sind nicht
vorhanden.

Bezuglich des Namens der Nahrpflanze wolle man vergleidien:
A. Kerner, Schedae ad floram exsiccatam Anstio-Hnngaricam III., p. 99.
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3. C. Galanthi (Unger in Exantheme, p. 88 etc, als Uredo)
Schroeter, Brand- und Rostpilze, p. 30. — Exs. Thuemen,
Mycotheca universalis 951. An dea Blattern von:

Galanthus nivalis L. Am Gradašca-Ufet" im I.aibacher Stadtvvalde.

4. C. Ari Rudolphi, Linnaea IV., p. 512. — An der Unter-
seite der Blatter von:

Arum maculatum L. Im Laibacher Stadtvvalde.

5. C. Mercurialis (Pers. in Synops., p. 214, als Uredo). —
An den Blattern von:

Mercurialis perennis L. Grosskahlenberg; Bekelschlucht bei Kranzdorf.

6. C. Evonymi (Gmel. in Linne, Syst. Nat. II., p. 1473, als
Aecidium) Schroeter. — Syn. Uredo E. Martius. An den
Blattern von:

Evonymus europaeus L. Im Stadtvvalde bei Laibacb.

3. Aecidium Pers.

1. A. Convallariae Schum. Enum. Plant. Saell. II., p. 224. —
An der Unterseite der Blatter von:

Convallaria multiflora L. Im Stadtwalde undKaltenbrunn beiLaibach.
Paris cjuadrifolia L. Laibacher Stadhvald.

2. A. elatinum Alb. et Sch\v. Conspectus, p. 241. — An
den Nadeln von:

Abies pectinata DC. Rosenbacherberge bei Laibach; Vorberge der
«Crna prst» in der Wochein; Koroški Graben des Loiblthales ; Friedrichs-
stein bei Gottschee. Das Mycel des Pilzes ist ausdauernd und bewirkt
jene auffalHgen Bildungen an der NVeisstanne, die als «Hexenbesen» be-
zeicbnet werden.

3. A. Thesii Desvaux in Journ. botan. II., p. 311. — An der
Unterseite der Blatter von:

Thesium intermedium Schrd. Auf Bergvviesen des «Vini Vrhs bei
Franzdorf.

Thesium mantanum Ebrh. Ebenda und im Sattel zwischen Grmada
und Utošec ,'ca. 750 Meter) bei Billicbgraz. Da auf Thesium zwei Pucci-
nien vorkommen, P. Thesii und P. Passerinii, so Tiabe ich die Aecidien
in Ermangelung der Culturversuche bierher gestellt.

4. A. Pedicularis Liboschitz, Mem. de Moscou V., p. 76. —
An den Blattern und Stengeln von:

Pedicularis palustris L. Auf Sumpfwiesen bei Laibach und Franzdorf.
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5. A. Leucanthemi DC. Flore fran$. VI., p. 94. — An den
Blattern vou:

Clirysanthemum Leucanthemum I.. Auf dem Grosskahlenberge bei
Laibach; auf dem Ulriclisberge im Juni.

6. A. Bellidiastri Ung. Exantheme, p. 109. — An den Blat-
tern von:

Bellidiastrum Michelii Cass. In der Išca-Scblucht.

7. A. Compositarum Martius, Flor. Erlang., p. 314. — An
den Blattern von:

Aposeris foetida Lss. Bei Kroisenegg und Oberrosenbach (aus-
gegeben in A. Kerner, Flora exs. Austro-Hungariea 776); Ulrichsberg.

Petasites albus Gartn. Save-Ufer in der \Vocliein ; Veldes.

8. A. Asperifolii Pers. Observ.I., p.97. — An denBlattern von:
Pulmonaria styriaca Kern. Im Hrastnicathal bei Bischoflack selten.
Syinpbytum tuberosum L. Lušnica-Thal bei Zeyer; nuf tlem «Vini

Vrh» bei Franzdorf.

9. A. Rhamni Gmel. in Linne, Syst. Nat. II., p. 1472. —
An den Blattern, seltener an den Friichten von:

Rhainnus carniolicus Kern. Išca-Schlucht beiLaibach; «Črna prst»
in der \Vochein; iin oberen Kankertbale; Barenthal (Medvedji dol) ob
Jauerburg; Ulrichsberg beiZirklach; im Koroški Graben des Loiblthales.

10. A. Periclymeni Schum. Enum. Plant. Saell II., p. 225. •—•
An den Blattern von:

Lonicera Xylosteum L. Im Kankerthaie bei Krainburg; auf dem
Schlossberge bei Veldes.

11. A. penicillatum (Miiller in Flora danica T. 839 als Lyco-
perdon). — Syn. A. laceratum DC. pr. p.; A. Mali Schum.
An den Blattern von:

Cydonia vulgaris L. Garten in Veldes.
Pyrus Malus L. Laibacher botan. Garten.

— — var. sylvestris. Rosenbacherberg bei. Laibach.
Sorbus Aria Crantz. Grosskahlenberg; Lees; Veldes; auf der

Slivnica bei Zirknitz.

12. A. Actaeae (Opiz) Wallroth, Flora brypt. Germ. II., p. 252.
— Auf den Blattern von:

Actaea spicata L. In den Waldungen des «Vini Vrh».

13. A. Aconiti Napelli (DC. in Flore frang. VI., p. 97). —
An den Blattern von:

Aconitum Napellus I.. Im Juli auf der »Velika planina« bei Stein.
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14. A. Aquilegiae Persoon, Icon. pict. rar. fung. IV.. p. 58. —
An den Blattern. \vohl auch an den Blattstielen von :

Aquilegia Bauhini Schott. Bei der Ambrosiuskivche ob Ulrichsberg.
— nigricans Baumg. Iin Savethale bei Laibach, besonders am

Fusse des Grosskahlenberges; iin Mai.
Aquilegia vulgaris I,. Auf dem Ulrichsberge iiu Juni.H

15. A. Calthae Greville, Flor. Edingb., p. 446. — An den
Blattern von:

Caltha palustris I,. Selten in den Waldungen der Rosenbacherberge.

16. A.Thalictri Grev.Crypt.scot., T. IV. — An den Blattern
von :

Thalictrmn Jacquinianum Koch. Auf Wiesen bei St. Jakob ob
Zwischenwassern.

17. A. Clematidis DC. Flore frang. II., p. 232. — An den
Blattern von:

Clematis recta L. Auf dem Grosskahlenberge bei Laibach.
— Vitalba L. Weissenfels in Okerkrain; bei Gurkfeld. (Leg.

Karl Deschmann.)

Riickblicke auf die Brand-, Faden- und Rost-
pilze Krains.

1. Unter den in Krain beobachteten B r a n d p i l z e n
(Ustilagineae) erregten die an dem schonen Herbst-
grase der Schieferberge Laibachs: Molinia coerulea
Monch (M. altissima Host.) vorkommenden und friiher
unbekannten Parasiten besonderes Interesse. Der eine
der beiden Brandpilze wurde sogar zum Typus einer
besonderen Gattung, welche Ustilago mit Tilletia ver-
bindet, von den Mykologen v. Thuemcn und Koernicke
erhoben, Winter hingegen \vill in demselben nur eine
neue Art der Gattung Tilletia erkennen. Ustilago Caricis
(Pers.) wurde auf Carex Hornschuchiana Hoppe und

1 4 Aquilegia Bauhini Schott erhielt ich ron Herrn S. Robič als Aqu.
alpina L. Aquilegia nigricans Batimg. ist gleich A. Haenkeana Koch oder
A. Sternbergiana Rchb., welche beide Synonyma sind. Conf A. Kerner, Schedae
ad floram exs. Austro-Hungaricain III. (1883), p. 79.
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C. pallescens L. getroffen, womit neue Nahrpflanzen zu-
gewachsen sind.IS Ebenso durch Tunica Saxifraga Scop.,
deren Staubbeutel Ustilago violacea (Pers.) zerstort.

Von den verwandten Protomyces-Arten befallt:
Protomyces macrusporus (Ung.) auch Heracleum austriacum L. und

Laserpitium latifolium L.
Protoroyces pachydermus Thuem., Aposeris foetida Less.

2. Das Studium der hierlandischen Fadenp i l ze (Perono-
sporeae) ergab zunachst die Amvesenheit des sehr schad-
lichen Rebenpilzes: Peronospora viticola Bary, welcher
vor kurzer Zeit aus Amerika nach Europa verschleppt
worden ist.la In Oesterreich vvar dieses der erste Fund;
doch bald mehrten sich die Nachrichten, dass der «falsche
Rebenmehlthau» auch in den Nachbarlandern aufgefunden
wurde. In Krain verbreitete sich derselbe iiber Unter-
krain, das Wippacherthal und Oberkrain, wo die Rebe
wohl nur als Wandverkleiduug gezogen wird. An neuen
Nahrpflanzen wurde beobachtet:

Plasmopara nivea (Ung.) auf Haccjuetia Epipactis DC.
— pygmea (Ung.) auf Anemone trifolia L. und Helleborus

vividis L.
Peronospora pulveracea Fuck auf Helleborus altifolius Hayne.

— parasitica (Pers.) auf Biscutella laevigata L. und Dentaria
enneaphyllos L.

Peronospora Phyteumatis Fuck. auf Phyteuma Micheiii Brt.
Cystopus canciidus (Pers.j auf Biscutelia laevigata L. und Myagruui

rugosum L.
Cystopus cubicus (Strauss) auf Tragopugon porrifolius L.

•— spinulosus Bary auf Serratula tinctoria L.
Mit Ausnahme der vorletzten Art \vurden alle iibrigen im freien

Lande gefunden.

3. Bei dem Umstande, dass in den letzten Decennien die
Roste (Uredineae) von Seite der Mykologen mit beson-
derer Vorliebe auf ihre Lebenserscheinungen gepriift

15 Manche der im Nachfolgenden verzeichneten Nahrpflanzen sind schon
in Winters \Verk verzeichnet worden.

16 E. Planchon: Le mildew ou faux oidium americain dans des vignobles
de France. Comptes rendus Tom. LXXXIX (1878) p. boo.
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wurden, infolge dessen auch viele neue Arten und Fonnen
bekannt geworden sind, ist es erklarlich, dass die in
Krain beobachteten Pilze dieser Familie weniger Neues
boten. Die Aufstellung ncuer Arten schien nur in einigen
Fallen geboten, und zvvar bei Puccinia Vossii Koern. auf
Stachys recta L., bei Puccinia carniolica mihi, die in zwei
Fruchtformen an Peucedanum Schottii Bess. angetroffen
wurde, und bei einem Roste auf Betonica Jacquini Gren.
et Godr., den ich Caeoma Betonicae nannte. Sodann
wurde auf Cytisus hirsutus L. ein Aecidium entdeckt;
von Dr. P. Magnus in Berlin eingehender iiber Uromyces
excavatus (DC.) berichtet und endlich der Zusammenhang
des Uromyces Calystegiae Bary mit Puccinia Convolvuli
(Strauss) aufgeklart.

Die Roste zahlreicher hierlandischer Pflanzen konnten
ohne besonderen Zwang bei schon bekannten Arten
untergebracht werden; allein dadurch ervveiterte sich um
ein Erkleckliches die Zahl neuer Wirte, aus welcher nur
Folgende — zur Charakteristik der hiesigen Rostpilzflora
— anzufiihren waren.x"

Urouiyces Croci Pass. auf Crocus vernus Wulf. III.
— Geriistae (Pers.) auf Genista nervata Kit. III.
— Liliacearum Ung. auf Lilium carniolicum Brhn. I. III.
— Fabae (Pers.) auf Vicia serratifolia L.
— Valerianae (Schum.) auf Valeriana sambucifolia Mik. III.

— exaltata Mik. III.
— saxatilis L. I.

— Geranii (DC.) auf Geranium ncdusum L. I. II. III.
Puccinia Veronicarum DC. auf Paederota Ageria L.

— ScUroeteri Pais. auf Nareissus poeticus L.
— Liliacearum Duby auf Ornilhogalum pyrenaieum L.
— Menthae Pers. auf Calamintha grandiflora Mčinch. I. II, III.

Satuieja montana L. II. III.
— pygmea Sieb. II.

— Prenanthis (Pers.) auf Doronicum austriacum Jacq. I. II. III.
— Lapsanae (Schum.) auf Crepis incarnata Tausch. I. II. III.
— Oraminis Pers. auf Calamagrostis Halleriana DC. III.

I. = Aecidien, II. = Uredo, III. = Teleutosporen.
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Puccinia Sesleriae Reichh. auf Sesleria varia (Jacq) Wettst.is

Phragmidium Fragariastri (DC.) auf Potentilla carniolica Keiner.
Melampsora salicina Lev. auf Salix Jacquinii Host. II. und Salix

grandifolia Sei*. II.
Melampsora Euphorbiae dulcis Otth auf Euphorbia carniolica Jacq. II. III.

— Ariae (Schleich.) auf Spiraea Aruncus L. II. III.

— Lini (Pers.) auf Linum narbonense L. II.

Coleosporiura Sonchi (Pers.) auf Aposeris foetida Less. II. III. und
Conyza squarrosa L. II. III.

Chrysornyxa Rhododendri (DC.) auf Rhododendron intermedium
Tauscli. II.

Cronartium flaccidum Mart. auf Paeonia tenuifolia L. (Hort. botan.)
Aecidium Cauipositaruin Mart. auf Aposeris foetida Less.

— Asperifolii Pers. auf Pulmonaria styriaca Kerner.
— Rhamni Groel. auf Rhamnus carniolicus Kerner.
— Aquilegiae Pers. auf Acjuilegia nigricans Baumg.
— Cytisi mihi auf Cytisus hirsutus L.

Einige der genannten sowie mehrere andere Rostpilze
erinnern jedenfalls aa die Pilzflora Italiens. Ich meine
Puccinia flosculosorum (Alb. et Schw.) auf Centaurea
nigrescens, die vorher nur aus Venetien und Parma be-
kannt gewesen ist. Pucc. Passerinii Schroet. auf Thesium
montanum ist gleichfalls zuerst in Parma entdeckt wor-
den. Pucc. Schroeteri Pass. (auf Narcissus sp. von Florenz)
ward hier auf Narcissus poeticus L., Uromyces Croci
Pass. (an C. biflorus im Parmensischen) an C. vernus Wulf.
gefunden. Pucc. Aegopodii sammelte vor Jahren Massa-
longo im Veronesischen auf Malabaila Golaka (Hacq.) =
= M. Hacquetii Tausch.; auch diese Form kommt in
Krain vor. Pucc. Cerasi (Berenger) scheint bei Laibach
den nordlichsten Punkt zu erreichen.

In ahnlicher Weise, wie Peronospora viticola auf ihrer
Wanderung nach Oesterreich zuerst in Krain beobachtet
wurde, so ist auch der in Ausbreitung begriffene c h i 1 e n -
sische Malvenros t : Puccinia Malvacearum Mont, in
dieser Provinz zum erstenmale nachgewiesen worden.

18 Sesleria coerulea Ard.
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Gerne hatte ich die Artenzahl der hier besprochenen
Familien mit jener der angrenzenden Lander verglichen.
Da jedoch die Pilzflora des Kiistenlandes, jene von Kroa-
tien und Karnten noch nicht bekannt ist, die Steiermarks
durch Dr. IVettstein erst ihre Bearbeitung findet, so war
dieses nicht moglich. Vergleicht man hingegen die hiesige
Flora mit der von Niederosterreich, die doch seit Jahren
von Pilzkennern fleissig studirt wurde, so ergeben sich
folgende Zahlen:

Niederosterreich hat: Krain besitzt:

Ustilagineae 37, 35 Arten,
Protomycetes 2, 5 ••
Peronosporeae 36, 43 »
Uredineae 164, 175 »

Diesem Vergleiche liegt zu Grunde: Dr. Giinther Beck,
Uebersicht der bisher bekannten Kryptogamen Nieder-
osterreichs. Wien 1887.

(Fortsetzung folgt.)



Das Mineralvorkommen von Littai in Krain.
Von W. Voss.

Verfolgt man das Savethal von Laibach gegen Stein-
briick, so wird es stetig enger, um hinter Sava die bekannte
Schlucht zu bilden, deren Steihvande von triasischen Gebilden
— dolomitische Kalke und "VVerfnerschiefer — aufgebaut sind.
Vor dieser Enge liegt das anmuthige Thal von Littai, dessen
siidliches Gehange von einem 450 Meter hohen Bergriicken
— dem Sitariuz — gebildet wird. An der siidlichen Ab-
dachung dieses Bergriickens, ia der Gegend von Zaverstnik,
und an dessen ostlicher Fortsetzung bei Jesse sind vielfach
Spuren alter Bergbaue bemerkt worden.

Der Bergvverksbetrieb von Littai reicht jedenfalls weit
zuriick; in neuerer Zeit lasst er sich bis in das XVI. Jahr-
hundert verfolgen. Ein Denkstein ia der Kirche zu St. Martin
ziert das Grab des Bergmeisters Cliristof' Brukerschmied, und er
enthalt nebst den Symbolen des Bergbaues die Jahreszahl 1537
eingemeisselt.

Jedenfalls war Littai zu dieser Zeit ein Hauptpunkt
bergmannischer Thatigkeit und Sitz einer Oberbehorde, etwa
wie Obervellach in Karnten. Hier wie dort hatte der Metall-
bergbau in jener Zeit seinen Hohepunkt erreicht. Infolge des
Patentes vom Jahre 1550, welcb.es die Protestanten zur Aus-
wanderung zwang, anderte sich mit einem Schlage die Sach-
lage. Die montanistische Thatigkeit erlahmte und horte end-
lich ganz auf. Ja sogar das ganze Werk kam in Vergessenheit,
und Valvasor konnte in seiner «Ehre des Herzogthumes Krain»
nur berichten:
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«Der Sittariauiz aber oberhalb Lithay an der Sau, hat
wenig Geholtzes nunmehr, sintemalen er sehr ausgehackt und
der Berg schier nackt und entblosst liegt. So hat er auch
weder Aecker und Felder. Vorzeiten hat man daselbst ein
Bergwerk gebaut, wie man solches noch wohl erkennt. Was
es aber fiir eines eigentlich gevvesen, steht leichter zu ver-
muthen als untrtiglich zu wissen. Ich vermeine, man habe
Bley-Ertz daraus gegraben, soviel man aus den Halmen kann
abnehmen und urtheilen. Sonst findet man bisvveilen unter
diesem Berge einiges Quecksilber; daraus zu schliessen, es
miisse da auch ein Quecksilber-Ertz seyn.»

Ueber Antrag des Landeshauptmannes von Krain, Cor-
binian Graf von Saurau, erstattete der kaiserliche Bergmeister
Antoti Haubtmann einenBericht ddto. Laibach 17. August 1740,
vvelcher 16 verschiedene Punkte dieses Gebietes genau be-
schreibt als Statten des Bergbaubetriebes der Alten. Er be-
rechnet ferner die Kosten eines neuen Baues, ertheilt den
Rath, denselben aufzunehmen und eine Gevverkschaft zu griinden.
Ob dieser Vorschlag zur Durchfiihrung kam, ist unbekannt;
nur so viel weiss man, dass die «Gewerkschaft am Savestrome»,
Inhaberin der Kohlemverke Sagor, zu Zaverstnik ein Blei-
bergvverk mit wcchselndem Erfolge bis 1860 betrieb.

In Littai begann Bergdirector J. Strobl anno 1873 die
Schiirfung; im Jahre 1875 gieng das Unternehmen ia die Hand
des Bergwerksbesitzers C. IVehrhan (und Consorten) iiber,
welcher 1878 die Griindung der jetzigen «Gevverkschaft Littai*
veranlasste.

Ueber die geognostischen und montanistischen. Verhalt-
nisse von Littai hat Bergrath E. Riedl eine eingehende Studie
veroffentlicht, die im 34. Jahrgange (1886) der <Oesterreichischen
Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen» erschien und der die
obigen historischen Angaben entnommen wurden.

Als Haupterz ist Galeni t (Bleiglanz) anzusehen; mit
diesem brechen einerseits Zinnober, anderseits Zinkerze
(Zinkblende und Smithsonit) ein. Besonderes Interesse jedoch
kniipft sich an dieses Erzlager dadurch, dass die Erze von
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einer Reihe begleitender Mineralc durchsetzt sind, wodurch
Littai in mineralogischer Hinsicht fiir Krain eine ganz her-
vorragende Bedeutung besitzt. Auf diese Minerale wollte ich
Ihre Aufmerksamkeit lenken.

Der Bleiglanz von Littai tritt in derben Massen,
grob- oder feinkornig, selten fast dicht als sogenannter Stein-
mannit auf. Der Gehalt an Blei betragt bis 78 °/0. Die Glanze
sind et\vas silberhaltig (o~O2 °/0). Krystallisirter Galenit \vurde
erst in jiingster Zeit gefunden; er tritt in der VViirfelform auf.
Ein recht hiibsches Vorkommen ist jenes des «irisirenden
Galeni ts» , das heisst: eines Bleiglanzes mit Anlauffarben.
Der bunt angelaufene Galenit fand sich haufig in den ehemals
wasserreichen Abbauen, wo er sich unter Einvvirkung der
Luft und der Feuchtigkeit gebildet hat. Gegenwartig findet
er sich nur ausserst selten.

Die Hiitte Littai hat versuchsweise aus ihrem und aus
Oberkrainer Galenit Silber ausgeschmolzen und zur Erinnerung
an den ersten Silberblick Denkmiinzen aus dem erzeugten
Edelmetalle pragen lassen. Die Vorderseite der Miinze zeigt
im Hintergrunde den Erzberg «Sitariuz», iiber dessen Gipfel
die Sonne strahlend steht. Am Fusse des Berges breitet sich
zur Linken Littai aus; zur Rechten sieht man die Ge\verks-
gebaude, einen vorbeifahrenden Eisenbahnzug und das Draht-
seil, womit die Erze von der Grube zur Hiitte gebracht werden.
Am Bergeshang sind die Symbole des Saturns, des Mercurs
und der Luna zu sehen, hinweisend auf die eingebetteten
Metalle: Blei, Quecksilber und Silber. Die Riickseite zeigt,
eingerahmt von Eichen- und Lindenlaub, die Inschrift: Zur
Erinnerung an den ersten Silberblick der Hiitte Littai. 6. No
vember 1886. Segen des krainischen Bergbaues.

Das zunachst wichtigste Erz, der Zinnober, findet sich
zumeist eingesprengt und mit Pyrit oder Markasit gemengt,
theils als Stahlerz in Bandern bis zu 3 cm Machtigkeit, in
Nestern oder als Anflug. Krystallisirter Zinnober ist selten,
dann aber in schonen, an sich seltenen Krystallformen. Ein
Stiick mit dcutlichen Krystallen erlaubte ich mir vorzulegen.

Miltheilungen des Musealvereines fiir Krain 1889 23
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Ein anderes Stiick befindet sich gegenwartig an der Berg-
akademie zu Leoben; eia flachenreicher Prachtkrystall von
tafelformiger Gestalt, sehr rein, etwa 3 cm lang, 20« breit
und nicht ganz 1 cm hoch — eingeschlossen in einem Hohl-
raume des vveissen Kalksteines vom Berge Sitariuz. Mit Zin-
nober sovvohl als auch in Kliiften und Rissen des Sandsteines
tritt metall isches Quecksilber in grosseren oder kleineren
Tropfen auf.

Der Sphaleri t oder die Zinkblende tritt im Han-
genden, bald im Liegenden des Erzlagers in Bandern von
2—3 cm Machtigkeit mit dunkelbrauner oder sclnvarzer Farbe
auf. Als Seltenheit findet sich krystallisirte Blende in braunen,
sehr verzogenen Krystallen, deren Spaltungsflachen lebhaft
glanzen.

Sodann ware des Vorkommens der Eisenerze zu ge-
denken. Haufig findet sich der Limoni t oder Braun-
eisenerz in den hoheren Horizonten als sogenannter »eisenier
Hut». Dieses Mineral erscheint sehr mannigfaltig, zeigt alle
Grade der Festigkeit und Compactheit, vom ausgesprochenen
braunen Glaskopf bis zu dem licht gefarbten, erdigen
O c h e r.

Man trifift blattrigen Limonit, stalaktitische Aggregate,
feine Ueberziige. zarte Nadeln, lockere, porose Massen — so-
genanntes Sumpferz — oder Stiicke mit holziger Structur.
Man vermuthet, dass die Limonite zumeist aus Pyriten oder
Sideriten entstanden sind. Mit Riicksicht auf diese Bildungs-
weise ist der Mangel von Pseudomorphosen des Limonits
etwas auffallig. In den tieferen Lagen erscheint Haemat i t
oder Rothe i senerz in derben Massen (mit 45 — 50 °/0 fo)
oder, allerdings selten, in feinschuppigen, stahlgrauen Blattchen
als Eisenglimmer. In ahnlicher Weise, in regellosen Massen
oder in diinnen Bandern, findet sich Siderit .

Das schonste Mineralvorkommen des Bergbaues ist der
Cerussit oder dasWeissbleierz (Bleicarbonat). Wahre Pracht-
krystalle und Stufcn \vurden gewonnen und zieren sovvohl in-
landische als auch auslandische Cabinete. Die Krystallc sitzen
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meist auf Bleiglanz oder Brauneisenstein auf. Es sind ent\veder
Einzelkrystalle oder Zvvillinge und Drillinge.

Ein ausgezeichnetes Stiick, vvelches ich der Giite des
verstorbenen Directors Eichelter verdanke, konnte ich vor-
legen. Auf Brauneisenstein ist eine Schar plattenformiger
Einzelkrystalle vertheilt; sie sind farblos oder weiss, und an
ihnen iibervviegt das Brachypinacoid, die Flachen von m P . °o P
und m P oo oder Brachypinacoid mit co P und o P. Gleich-
zeitig sind Zwillinge nach der Ebene co P oo und ein Anglesit-
Krystall zu sehen. — Uebrigens kommt der Cerussit noch
in einer anderen Zwillings-Ausbildung vor, deren Grundgestalt
die Combination: co P & • P • °° P • =° P ~3 ist, und wo die Indi-
viduen zu sogenannten Wendezwi l l ingen, sternformig ge-
ordnet, verbunden sind. Ganz ahnliche Krystalle sind von Pfi-
bram bekannt. Am haufigsten sind biindelformige Aggregate
von schneeweisser Farbe mit Diamantglanz auf Galenit, Baryt
oder Haematit aufgevvachscn. Oefter sind die Krystalle von
Eisenoxydhydrat gelblich gefarbt. manchmal von Nadeln des
Limonits durchwachsen.

Weit seltener als Cerussit ist das B l e i p h o s p h a t oder
Pyromorpb. i t , welches farblos oder in zwei Varietjiten als
Braunble ierz und Gri inbleierz vorkommt. Das Braun-
bleierz findet sich meist auf den oder neben detv Cerussiten
in Combinationen von °o P mit o P . — In denselben Kry-
stallformen tritt auch das Griinbleierz — jedoch sehr selten —
auf; die Unterlage ist Bleiglanz. (Dieses Stiick befindet sich
in der naturhistorischen Sammlung der hiesigen k. k. Lehrer-
bildungsanstalt.)

Auch A n g l e s i t (Bleispath oder Bleivitriol) gehort zu
den Raritaten. Die Krystalle des letzteren sind saulenformig
(man erkennt oo p. o P und m P oč), wasserhell oder grau
gefarbt.

Schwefeleisen kommt in Littai als P y r i t und Marka-
sit vor. Der Pyrit oder Eisenkies tritt ziemlich regellos auf.
Man findet ihn derb, z. B. gemengt mit Zinnober oder kry-
stallisirt in Hexaedern und Pentagondodekaedern, welche in
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Siderit eingeschlossen sind. Die Hexaeder sind klein, doch
vollkommen ausgebildet; die Kantenlange betragt 2.—4 min,
die Flachen zeigen mitunter Combinations-Streifung. Es liegen
mir auch Bruchstiicke von Krystallen vor, die das Pentagon-
dodekaeder gut erkennen lassen; auch hier sind die Flachen
gestreift.

Seltener als Pyrit ist Kupfe rk ies . Das Vorkommen
ist ein derbes; die Stiicke sind haufig bunt angelaufen und
werden von Braun- oder Rotheisenerz begleitet.

Neben diesem Minerale findet sich auch Bornit oder
Buntkupfererz, wohl nicht haufig, doch in schonen, ange-
laufenen Stiicken mit Galenit oder Haematit.

Andere kupferhaltige Minerale sind Covellin oder
Kupferindig, Malachi t und Azuri t . Das erstere tritt in
erdigen, dunkelblau gefarbten Aggregaten auf; Malachit findet
sich als Anflug oder in faserigen, strahligen Aggregaten,
Azurit meist erdig. Manche Malachite bildeten sich aus kupfer-
haltigen Fahlerzen, die als Bournoni t [Pb Cu Sb £3) unter-
geordnet, in derben Aggregaten auftreten.

Der weitaus wichtigste Begleiter der Erze, das Mineral,
vvelches nach Riedl das ganze Erzvorkommen kennzeichnet,
ist der Bary t oder Schvverspath. — In der Regel findet
er sich derb, selten sind Krystalle. v. Zepharovich berichtet
in «Lotos» 1880 iiber schneeweisse Krystalle dieses Minerals,
die gewohnlich nur die Flachen der Spaltungsgestalt (P ^ ,
00 P (̂ ) zeigen und mit Limonit auftreten. — Ausser dieseu
Flachen findet man noch '/'2 ^ 06. °° P. °° Pža und P . —
Uebrigens kommt der Schwerspath auch in fast farblosen,
ziemlich ansehnlichen Krystallen vor, \voran die Flachen 00 P,
IHP~EK, m P 00 und o P auftreten. In einzelnen Fallen sind
die Barytkrystalle durch impragnirten Zinaober roth gefarbt.
Die Machtigkeit der derben Baryte ist sehr verschieden, sie
steigt bis 5 m. Im grossen Durchschnitte ist 1 m anzunehmen.

Mit B a r y t in gut ausgebildeten Krystallen tr i t tBerg-
ki 'ys ta l l auf; er bildet auch Drusen auf Haematit. Endlich
findet sich zu Littai noch A r a g o 11 i t, Calcit und An th ra -
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cit oder Kohlenblende. Das erstere Mineral bildet auf Sand-
steinen und Schiefer zarte, weisse Biischel, letzteres kommt
in unbedeutenden Nestern und Schniiren vor.

Ordnet man diese Vorkommnisse in systematischer Be-
ziehung, so ergibt sich folgende

U e b e r s i c h t .

A. Metal le . i. Quecksilber.

a) Sulfidische E. 2. Pyrit, 3. Markasit, 4. Kupfer-
kies, 5. Covellin, 6. Bornit, 7. Galenit, 8. Bour-
nonit, 9. Zinnober, 10. Zinkblende.

B. Erze. b) Oxydische E. 11. Haematit, 12. Limonit.

c) Salinische E. 13. Siderit, 14. Malachit, 15. Azu-
rit, 16. Galmei, 17. Cerussit, 18. Pyromorphit,
19. Anglesit.

C. Geolithe. 20. Quarz (Bergkrystall).

D. Haloide. 21. Baryt, 22. Aragonit, 23. Calcit.

E. Kohlen. 24. Anthracit.



c.

Bericht iiber das krainische
Landesmuseum.



Zur Geschichte des krainischen Landesmuseums.
Aus dem »Fiihrer durch das krainisclie Landesmuseum Rudoltinuia in Laibach»,

verfasst von Karl Deschraann.

Als sich im zweiten Decennium dieses Jahrhundertes in
Oesterreich ein reger Eifer flir die Gritndung von Provinzial-
museen kundgab, befassten sich auch die Stande Krains mit dieser
Angelegenheit, sie beschlossen im Landtage am 5. October 1821
iiber Vortrag des Ftirstbischofes von Laibach, Augustin Gruber,
vvelcher zugleich Standisch-Verordneter war, die Errichtung einer
solchen Landesanstalt. Der diesfalls ergangene Aufruf des Landes-
gouvemeurs und Prasidenten der Stande, Camillo Freiherrn von
Schmidburg, vom 15. Februar 1823, vvorin die Aufgabe des ins
Leben zu rufenden Landesmuseums nach den verschiedenen Rich-
tungen der Landeskunde, der Forderung des Ackerbaues und der
Gewerbe, der Kunst und Wissenschaft genau bezeichnet war, rief
in allen Kreisen der Bevolkerung Krains einen lebhaften VVetteifer
hervor, durch Geldbetrage, durch Ueberlassung wertvoller Samm-
lungen und durch Spenden einzelner historischer Kunstobjecte der
ergangenen Aufforderung zu entsprechen.

Zu diesem Z\vecke wurde von Kaiser Franz I. iiber Ansuchen
des Landesguberniums die Bevvilligung ertheilt, das Mineraliencabinet
des beriihmten Sigmund Freiherrn von Zois aus dessen Nachlasse
auf dffentliche Kosten zu Nutzen des Landes anzukaufen.

Anfanglich nahm die krainische Landwirtschaftsgesellschaft
die fiir das Museum bestimmten Natur- und Kunstobjecte in Empfang ;
erst mit der Bestellung eines eigenen Curatoriums, an dessen Spitze
der unermudliche, fiir alles Vaterlandische begeisterte Patriot Franz
Graf Hohemvart, Prasident der genannten Gesellschaft, welcher selbst
ein eifriger Sammler war, stand, sowie mit der Ernennung des verdienst-
vollen krainischen Naturforschers Heinrich Freyer als Custos der
Anstalt, schritteii die Vorarbeiten zur Aufstellung der vorhandenen
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Sammlungen rasch vonvarts, so dass am 4. October 1831 die
feierliche Eroffnung des Landesmiuseums mit der im grossen eben-
erdigen Saale im Lycealgebaude aufgestellten Zois'schen Mineralien-
samrnlung stattfinden konnte, womit der Gruudstein fiir die vveitere
Entwickelung der Anstalt gelegt worden ist. Im Jahre 1832 kamen
die an jenen Saal anstossenden ebenerdigen Localitaten fiir die
\veiteren Sammlungen hinzu, und wurden im Jahre 1842 durch
die Umgestaltung der ehemaligen Gymnasialkapelle in der Vorder-
fronte des ersten Stockvverkes des Lycealgebaudes zwei grdssere
Raume fiir die zoologischen Sammlungen gewonnen.

Zur Aufbringung der erforderlichen Geldmittel \vurde unter
standischer Leitung ein «Verein des krainischen Landesmuseums*
gegriindet, vvelcher nach erfolgter Allerhochsten Genehmigung seiner
Statuten vom 25. Juni 1839 die erste Versammlung am 18. December
des namlichen Jahres abhielt. Ein bedeutendes Legat von 3000 fl.
war der Anstalt durch dea leider zu friih verstorbenen Gonner
und unverdrossenen Sammler Friedrich Rudesch in seinem Testa-
mente voni 30. Juni 1836 zugedacht worden.

Einen glanzenden Beleg der rastlosen Thatigkeit des Curators
Grafen Hohenvvart, seiner erfolgreichen mannigfachen Anregungen
zur Vermehrung der Musealsammlungen bilden dessen wiederholte
Aufrufe und die von ihm verfassten Verzeichnisse der eingegangenen
Geschenke in den damaligen Zeitschriften «Illyrisches Blatt> und
«Carniolia»; dieselben fullen ein Ehrenblatt in der Geschichte der
Opfervvilligkeit der Bewohner Krains aus, \venn es sich um ein
gemeinniitziges Unternehmen handelt. Den wesentlichsten Antheil
an der Bereicherung der Sammlungen haben —- um nur einige an-
zufiihren — genommen: Graf Hohemvart reiche Conchyliensammlung
und Archivalien, Fiirstbischof Anton Alois Wolf wertvolle Miinzen,
Biirgermeister J. N. Hradecky Alterthiimer, der Casinoverein romische
Alterthiimer, Dr. Josef Repeschitz reichhaltige romische Miinzsamm-
lung, Dr. Jakob Supan Slavica, Apotheker Dr. Wagner Zoologisches,
Ferd. Schmidt Conchylien und Insecten, Dr. Sigmund Graf und
Gymnasialprafect Hladnik Herbarien, Bischof Friedrich Baraga
ethnographische Sammlung aus Nordamerika u. a. m.

Graf Hohemvart fand sich im Jahre 1843 durch sein hohes
Alter von 73 Jahren veranlasst, die durch mehr als ein Decennium
ruhmvoll versehene Stelle als Curator der Anstalt und als Vorstand
des Musealvereines niederzulegen.
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Ein neues Curatoriura, gebildet aus den Herren \Volfgang
Leopold Freiherr von Lichtenberg, Domdechant Urban Jerin und
Ferdinand Graf Aichelburg, leitete weiterhin die Angelegenheiten des
Landesmuseums, welche vom Jahre 1851 das Mitglied der Standisch-
Verordnetenstelle Anton Freiherr Codelli von Fahnenfeld bis zu seiner
Ernennung als Landeshauptmann von Krain im Jahre 1861 be-
sorgte, von welchem Zeitpunkte an das Museum als Landesanstalt
in die Verwaltung des krainischen Landesausschusses tibergieng.

Durch die im Jahre 1843 erfolgte Grilndung des historischen
Vereines fur die innerosterreichischen Lander Steiermark, Karnten
und Krain, aus \velchem im Jahre 1846 der selbstandige historische
Verein fiir Krain hervorgieng, war ein neuer Vereinigungspunkt fiir
die Sammlung historischer vaterlandischer Materialien und ftir deren
wissenschaftliche Bearbeitung entstanden. Auch der Musealverein
erhielt durch die mit Allerhdchster Entschliessung vom 25. Marz
1865 genehmigte Statutenanderung eine von der Verordnetenstelle
unabhangige Stellung, insbesondere lag ihm die naturvvissenschaft-
liche Pflege der Landeskunde und die Vermehrung der Museal-
sammlungen ob.

Nach dem im Jahre 1852 erfolgten Uebertritte des durch
zvvei volle Decennien an der Anstalt wirkenden, in allen Richtungen
der Landeskunde eifrigst thatigen Musealcustos Heinrich Freyer an
das «stadtische Museum» in Triest wurde seine Stelle dem jetzigen
Musealcustos Karl Deschmann verliehen.

Schon die Stande Krains trachteten seinerzeit, das Landes-
museum in einem eigenen Gebaude unterzubringen; zu diesem
Zwecke war ihnen das standische Schloss Unterthurn zur Verfugung
gestanden, allein sie sahen hievon ab, indem es ihnen nicht angezeigt
erschien, Sammlungen, die zunachst von der studierenden Jugend
beniitzt werden sollten, an einem von den Lehranstalten entlegenen
Orte unterzubringen. Auch Franz Graf Hohenvvart beabsichtigte,
die Enveiterung des Museums in der ganzen Lange der Vorder-
fronte im ersten Stockwerke des Lycealgebaudes durchzufiihren,
welches Project jedoch wegen der von Jahr zu Jahr an Ausdehnung
zunehmenden, im Lycealgebaude untergebrachten Staats-Lehranstalten
fallen gelassen iverden musste.

Eine erfolgreiche Anregung fur den Neubau eines eigenen
Musealgebaudes gaben die iiberraschenden Pfahlbautenfunde im
Laibacher Moore im Jahre 1875 u n ^ die seit dem Jahre 1878
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begonnenen und mittelst grossmiithiger Unterstiitzungen der kraini-
schen Sparcasse bis zum heutigen Tage fortgesetzten Aufdeckungen
der vorromischen und romischen Graberstatten im Lande. Das
reichhaltige, hiedurch zutage geforderte vorgeschichtliche Materiale
gelangte bei der Ende Juli 1879 in Laibach abgehaltenen Ver-
sammlung der osterreichischen Anthropologen und Urgeschichts-
forscher zur verdienten Wiirdigung. Ein so bedeutender, von Jahr
zu Jahr sich mehrender Zuwachs an Alterthiimern aus der Urzeit
des Landes erheischte neue und entprechendere Aufstellungsraume,
um' sowohl den Fachmannern als auch dem grossen Publicum zu-
ganglich gemacht zu vverden.

Hiezu geniigten jedoch die Mittel des Musealfondes nicht.
Um noch einen weiteren Baufond aus dem Verkaufe des der Land-
schaft gehdrigen, mit der Servitut der unentgeltlichen Beniitzung
durch die Studienanstalten des Staates belasteten Lycealgebaudes
zustande zu bringen, wurde der Landesausschuss mit dem iiber
Antrag des Abgeordneten Karl Luckmann gefassten Landtags-
beschlusse vora i3.Juli 1880 beauftragt, die beziiglich der Beniitzung
des Laibacher Lycealgebaudes fiir staatliche Unterrichtsz\vecke be-
stehenden Rechtsverhaltnisse einer Priifung zu unterziehen und
eventuell einen Verkauf dieses Gebaudes an den Staat oder sonst
eine bessere Verwertung desselben ins Auge zu fassen. Es wurde
diesfalls vora Landesausschusse ein Kaufpreis von 50.000 fl. beim
hohen Unterrichtsministerium in Antrag gebracht.

Indes wurde vom Musealcustos Karl Deschraann ein Bau-
programm fur ein neu zu erbauendes Landesmuseum ent\vorfen
und vom k. k. Ministerial-Ingenieur VVilhelm Resori in Wien ein
vorlaufiger Plan nebst summarischem Kostenvoranschlag fiir ein
solches Gebaude geliefert.

Auf Grund dieses Entwurfes ergriff die krainische Sparcasse
die hochherzige Initiative flir den Neubau des Landesmuseums, in-
dem anlasslich der am 10. Mai 1881 stattgehabten Vermahlung Sr.
k. k. Hoheit des Kronprinzen Rudolf mit der k. belgischen Prinzessin
Stefanie die am 3. Mai 1881 einberufene Generalversammlung des
Sparcassevereines iiber Vortrag des Sparcasse - Curators Dr. Josef
Suppan den Beschluss fasste, «fur den Fall, als das Land Krain
langstens bis zum 10. Mai 1890 zum Baue eines eigenen Museal-
gebaudes schreiten und mit dem Baue thatsachlich beginnen sollte,
und in der Anhoffnung, dass die Allerhochste Genehmigung ange-
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strebt werde, der Anstalt die Benennung «Rudolfinum» beilegen
zu diirfen, die Halfte der mit dem Ankaufe des Bauplatzes und
der Ausflihrung des Gebaudes sovvie der inneren Einrichtung ver-
bundenen Kosten mit dem Gesammthdchstbetrage von 100.000 fl.
aus ihrem Reservefonde beizutragen, jedoch unter der weiteren
Bedingung, dass in diesem Neubaue auch Raumlichkeiten zur
Unterbringung eines gewerblichen Museums, und zwar in einem
den vorraussichtlichen hiesigen Bedlirfnissen entsprechenden Aus-
masse — namlich aus z\vei Piecen, einem grosseren Saale und
einem kleineren Arbeitszimmer, bestehend — geschaften vverden,
und die Sparcasse sich ausdriicklich ihre Zustimmung betreffs der
Wahl des Bauplatzes vorbehalt>.

Der krainische Landtag nahm mit dem Sitzungsbeschlusse
vom 19. October 1881 dieses munificente Anerbieten an und be-
\villigte fiir den noch weiters aufzubringenden Baufond, unter An-
hoffung einer Beitragsleistung der Stadtgemeinde Laibach und eines
Ertragnisses der bei Privaten und Corporationen einzuleitenden
Sammlungen, die Vervvendung des Erloses aus dem Verkaufe des
Lycealgebaudes, dann den Musealfond im Nominalbetrage von
39.919 fl., ferner einen Maximalbetrag von 30.000 fl. aus dem
Landesfonde. Gleichzeitig beschloss der Landtag iiber Antrag des
Barons Otto Apfaltrern, zur Erinnerung an den 27. December 1282,
an vvelchem Tage Konig Rudolf von Habsburg auf dem Reichstage
zu Augsburg seine Sohne Albrecht und Rudolf mit den erledigten
Herzogthiimern Steiermark, Karnten, Krain und der \vindischen
Mark belehnte, und des infolge dieses Staatsactes bereits 6oojah-
rigen Verbandes Krains mit dem Stammhause Habsburg die Sacular-
feier dieser Zugehdrigkeit Krains in wiirdiger Weise zu begehen
und als bleibendes Denkmal dieser Landesfeier den mit dem Namen
des durchlauchtigsten Kronprinzen zu verherrlichenden Musealbau
aufzufiihren.

Am 22. Mai 1882 ist der diesfalls nach Wien entsendeten
Landesdeputation die huldvollste kaiserliche Zusage der Theilnahme
Sr. Majestat an der vorgehabten Landesfeier mit dem Vorbehalte
der nachtraglichen Feststellung der Zeit ihrer Begehung und die
weitere Zustimmung ertheilt vvorden, dass das zu erbauende Landes-
museum «Rudolfinum» benannt werden diirfe.

Mit den Vorarbeiten der VVahl des Bauplatzes und der Fest-
stellung des Bauplanes wurde ein eigenes Comite betraut, bestehend
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aus den Herren Karl Deschmann, I .andesausschussbeisitzer
und Musealcustos, Leopold Biirger, Sparcasse-Vicedirector und
Handelsmann, Johann Resori, k. k. Tabakhauptfabriks - Inspector,-
Albert Samassa, k. k. Hofglockengiesser, Adolf Wagner, Stadt-
ingenieur, und Franz VVitschl, landschaftlicher Ingenieur. Als der
geeigneteste Bauplatz fiir das auch in architektonischer Beziehung
reichlicher auszustattende neue Museum wurde der Baugrund der
krainischen Baugesellschaft \vestlich von dem neuen Sparcasse-
gebaude gegen die LaUermannsallee zu angekauft. Das obige Co-
mitč kam auch sonst seiner Aufgabe rechtzeitig nach, so dass mit
der Begebung der Arbeiten auf Grund der vom Baumeister der
krainischen Baugesellschaft Willielm '1'reo gelieferten Plane vorge-
gangen und mit der Grundaushebung am 18. Juni 1883 begonnen
vverden konnte. Die hochste Auszeichnung wurde diesem Baue da-
durch zutheil, dass Seine Majestat bei Begehung der Landesjubel-
feier der Vereinigung Krains rait dem Hause Habsburg am I4ten
Juli 18S3 die Grundsteinlegung vorzunehmen geruhten.

Die mit dem k. k. Unterrichtsministerium eingeleiteten Ver-
handlungen wegen Verkaufes des Lycealgebaudes hatten eiu Anbot
der Unterrichtsverwaltung von 40.000 fl. zur Folge, vvelches vom
Landtage in der Session des Jahres 1882 angenommen wurde. Die
bei Corporationen und Privaten eingeleiteten Sammlungen hatten
folgendes Ergebnis: Otto Baron Apfaltrern 100 fl., Rudolf Baron
Apfaltrem 150 fl., Graf Attems 50 fl., Ottomar Bamberg 50 fl.,
Krainische Baugesellschaft 100 fl., Karl Deschmann 100 fl., Ludvvig
Ritter von Gutmansthal- Benvenutti 500 fl., Krainische Handels-
und Ge\verbekammer 200 fl., Martin Hotschewar 300 fl., Stadt-
gemeinde Idria 100 fl., Stadtgemeinde Laibach 5000 fl., Leykam-
Josefsthaler Papierfabrik 200 fl., Karl Luckmann 200 fl., Josef
Ritter von Pagliaruzzi 10 fl., Johann Pauer 5 fl., Canonicus Ritter
von Premerstein 10 fl., Simon Robič 1 fl., Kohlengewerkschaft
Sagor 50 fl., Antoii Samassa 50 fl., Dr. Robert von Schrey 50 fl.,
Josef Baron Schvvegel 50 fl., Dr. Josef Sterbenz 4 fl., Josefine Ter-
pinz 200 fl., Anton Thoman in Triest 200 fl., Gustav Graf Thurn
200 fl., Matthaus Treun Notenrente per 100 fl., realisirt um
80 fl. 46 kr., Leopold Tschuk 30 fl., Johann Žlogar i fl., ein Un-
genannter 2 fl.; zusammen 8273 fl. 46 kr.

Die auf diese Weise zustande gekommene Vermehrung des
Baufondes war noch immer nicht geniigend, um die ursprilnglich
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nicht vorgesehenen Mehrkosten des Baues zu decken, indem der
aufgefiihrte Monumentalbau entsprechend ausgestattet und das spater
in die Souterrainraume eingedrungene Grundvvasser nach einem
vom landschaftlichen Ingenieur J. V. Hrasky entivorfenen Plane
mittelst Drainirung und eigener Canalisirung abgeleitet werden
musste. Zur Deckung der anerlaufenen Mehrkosten \vurde in der
Landtagssession 1885 noch ein letzter Zuschuss von 10.000 fl. aus
dem Landesfonde ftir die Beendigung des Baues be\villigt, und hat
die krainische Sparcasse noch einen weitern Beitrag von 30.000 fl.
geleistet.

Der Bau wurde im Jahre 1885 im wesentlichen beendet,
so dass schon im Herbste mit der Uebersiedelung der Sammlungen
aus dem Lycealgebaude vorgegangen \verden konnte; in den beiden
folgenden Jahren wurde die meist neue innere Einrichtung fertig
gemacht nach den Zeichnungen des landschaftlichen Ingenieurs
J. V. Hrasky. IJie Neuaufstellung der Sammlungen nahm eine ]an-
gere Zeit in Anspruch, als anfangs dafiir in Aussicht genommen
war, weil in der Zwischenzeit neue Zmvachse stattgefunden haben
uud namentlich infolge der Auflosung des historischen Vereines
fiir Krain ira Jahre 1885 alle seine Sammlungen, darunter dessen
reichhaltige Bibliothek, an das Landesmuseum tibergiengen und
das Musealarchiv durch die im Jahre 1887 erfolgte Einverleibung
des Vicedom- und des standischen Archives eine bedeutende Be-
reicherung erhielt.

Infolge Verwendung des Musealfondes fiir den Neubau sind
die Mittel flir die Instandhaltung des Museuras untl fiir die Ver-
mehrung der Samnilungen erschopft worden, auch in dieser Rich-
tung wurde seit dem Jahre 1882 durch den Landtag in hoch-
herziger \Veise dadurch vorgesorgt, dass der Landesfond die
Deckung des jahrlichen Bedeckungsabganges iibernahm. Fiir die Zu-
kunft wurde jedoch dera Landesmuseum der selbstandige Bestand
durch die zugefallene Erbschaft nach dem am 8. Marz 1885 in
Laibach verstorbenen Herrn Victor Smole gesichert, indem dieser
edle Patriot das Rudolfinum zum alleinigen Erben seines bedeu-
tenden, bloss durch den Fruchtgenuss auf Lebzeiten seiner Schwester
Balbina Smol̂  beschrankten Vermogens einsetzte. Dasselbe belauft
sich nach dem Aus\veise der Landesbuchhaltung vom Jahre 1888,
einbeziiglich der Schatzungswerte der vom Museum iibernommenen
Kunstsammlungen des Verstorbenen, auf 100.918 fl. Der krainische
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Landtag ehrte das Andenken an diesen in den Annalen Krains
unerreicht dastehenden Macen dadurch, dass er die von ihm ge-
erbten Kunstsammlungen in einem fiir immenvahrende Zeiten als
Smole-Zimmer reservirten Locale aufstellen liess und dasselbe mit
dem vom heimischen Maler Georg Subic gemalten lebensgrossen
Bilde des edlen Testators zierte.

Bei dem Ankaufe des Baugrundes fiir das Museum wurde
vom Landesausschusse und von der krainischen Sparcasse nicht
bloss der fiir die Verbauung und fiir Gartenanlagen an der Nord-,
VVest- und Siidseite des Gebaudes benothigte Platz ins Auge gefasst,
sondern auch die Anlage eines offentlichen Platzes vor dem Rudol-
finum beabsichtigt und zu diesem Zvvecke der vor der Hauptfronte
des Gebaudes gelegene Rest der Bauparcelle nebst dem jenseits
der Triesterstrasse befindlichen, an das neue Sparcassegebaude
angrenzenden AViesenflecke der Stadtgemeinde Laibach fiir ob-
gedachten Z\veck tiberlassen; letztere hat auch einen Theil des von
ihr iibernommenen Terrains, namlich die westlich von der Triester-
strasse gelegene Parcelle bis zur Vorderfronte des Museums, auf
ihre Kosten mit hjibschen Gartenanlagen ausgestattet.

Das Museuras-Gebaade.
Das Rudolfinum ist im Stile der italienischen Hochrenaissance

ausgeflihrt. Der Grundriss des Gebaudes ist ein langliches Viereck
mit machtigem Risalite und mit einem lichten und luftigen Hofe,
zu dem die Einfahrt an der vvestlichen Fronte gegeniiber der
Lattennannsallee sich befindet. Die gegen die Triesterstrasse ge-
richtete, mit einer Freitreppe versehene Hauptfronte und die mit
einem grossen Einfahrtsthore in den Hof versehene Westfronte an
der neuangelegten Lastenstrasse messen je 60-2 ;;/ Lange, die beiden
Seitenfronten gegentiber der verlangerten Knaftlstrasse in Nord und
der projectirten Casinostrasse in Siid je 43-5 5 m. Die Hohe des
Gebaudes, von der Kellersohle gemessen, betragt 20 m. Der Hof-
raum im Innern des geschlossenen Ciebaudes ist 31 m lang und
1575 m breit. Am Mittelrisalit der Vorderfronte befindet sich im
ersten Stock ein mit jonischen Saulen versehener Balkon, die Attika
ist mit den allegorischen Figuren der Carniolia und des Muthes,
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beide das Wappen Krains haltend, nebst zwei zur Seite befind-
lichen Greifen geschmuckt. Diese plastischen Darstellungen nebst
den vor dem Hauptportale stehenden Statuen der Arbeit, der Natur-
geschichte, der Geschichte und des Kunstgewerbes wurden von der
Wiener Bildhauer-Genossenschaft aus Breitenbrunner Sandstein ge-
liefert. Ober der Attika erhebt sich ein geschmackvoll ausgefuhrtes
Mansarddach mit schon ausgefuhrtem Kunstgitter, Von der dortigen
Plattform geniesst man eine herrliche Rundschau auf die Stadt
Laibach sammt Umgebung. An den Oberlichten der drei Eingangs-
thore sind in kunstvoller Schmiedearbeit aus der Werkstatte des
Schlossermeisters Albin Achtschin in schoner Ausfuhrung angebracht
in der Mitte das Wappen des Landes: der krainische Adler, rechts
das Emblem der krainischen . Sparcasse: die Biene, und links das
Stadtwappen Laibachs: der Thurm mit dem Lindvvurm. Im Ve-
stibul wurden rechts und links vom Eingange zwei Gedenktafeln
mit den auf diesen Monumentalbau beziiglichen Daten angebracht,
die eine vom Lande Krain, die andere von der krainischen Sparcasse.

Auf dem Plafond des Vestibuls befindet sich ein grosses
Oelgemalde des heimischen Malers Johann Šubic, Professors an
der Gevverbeschule in Kaiserslautern, darstellend die thronende
Carniolia, welcher die Kunst und die Wissenschaft huldigen. An
den Hohlkehlen der vier Wande wurden in Medaillonform die
Bildnisse vier beriihmter Krainer vom Bruder des friiher genannten
Kiinstlers, Georg Subic, gemalt, und zwar gegeniiber dem Portale
der Chronist Valvasor, Verfasser der «Ehre des Herzogthums
Krairu, links von demselben der erste krainische Dichter Valentin
Vodnik, rechts der beriihmte Mineralog und Montanist Sigmund
Freiherr von Zois, ober dem Mittelthore ist das Portrat des be-
riihmten Staatsmannes Sigmund von Herberstein, eines geborenen
Krainers, in diesem findet die Geschichtsforschung und Ethno-
graphie einen \viirdigen Vertreter.

In dem Hochparterre fiihren die 63 m hohen und 3'5 m
breiten Corridore, mit Pflasterung aus Nabresinaer Kalk, zu den
verschiedenen Sammlungen, und zwar rechts zu den Gestein-
sammlungen in zwei Localitaten fiir die geognostische und mon-
tanistische Abtheilung, an die sich ein Mineraliensaal anschliesst,
das daneben in der nordwestlichen Ecke befindliche Zimmer ist
ein Reservelocal flir temporare Ausstellungen. Langs dem links-
seitigen Corridore befinden sich der Bibliothekssaal mit dem Lese-
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zimmer, zugleich Vortragssaal, daneben die Kanzlei des Custos,
dann der Archivsaal; die an diesen sich anschliessenden beiden
Raume der siidwestlichen Ecke sind fiir die Ausstellung der in
die Landesgeschichte einschlagigen Gegenstande bestimmt, welche
auch fiir ein grosseres Publicum von lnteresse sind, als: alte Ur-
kunden, Drticke, VVappen, Karten, Bilder u. s. w.

Zu den Sammlungssalen im ersten Stockvverke fiihrt die
Treppe des imponirend angelegten Stiegenhauses, an den beiden
Pilastern des Stiegenabsatzes stehen zwei massive Candelaber aus
Goldbronze, ein Geschenk des Hofglockengiessers Albert Samassa
in Laibach. Die Decke des Stiegenhauses schmiicken die vier vom
krainischen Maler Georg Subic in Paris gemalten allegorischen
Figuren der Naturgeschichte, der Kunst, der Geschichte und der
Alterthumskunde mit reichen Verzierungen in Stucco und mit
Arabeskenmalerei, letztere vom heimischen Maler Karl Lipouschek
ausgefiihrt. In dem ersten Stockwerke gelangt nian durch die
Mittelthtir ober der Treppe in den Pfahlbautensaal, aus welchem
drei Glasthiiren auf den Balkon ober dem Portale fiihren. An
diesen Saal schliessen sich nach links die Localitaten mit anti-
quarischen, ethnographischen, Kunst- und gewerblichen Sammlungen
an, und bildet in dieser Richtung der grosse Ge\verbesaal an der
Westfrome des Gebaudes den Abschluss. Vom Pfahlbautensaal
nach rechts erstrecken sich die Raume fur die zoologischen Samm-
lungen, und zwar zunachst der Conchyliensaal, dann ein Eckzimraer
mit Kasten fiir Vogel und Fische, weiterhin ist in der Siidfronte
der Saal der ornithologischen Sammlung, das letzte Zimmer in Siid-
west ist zumeist fiir Sammlungen aus dera Pflanzenreiche bestimmt.
Ein fur den allgeraeinen Besuch nicht geoffnetes anstossendes
Zimmer enthalt die Herbarien, deren Einsicht und Studium gegen
Anmeldung beim Custos stattfindet. Zunachst dem Herbarienzimmer
befindet sich eine zvveite Kanzlei mit besonderem Eingang.

Ausser dem obervvahnten Eingange in den PfahJbautensaal
fiihren die mit farbigem Terrazzopflaster versehenen, 6-3 m hohen
lichten Corridore, bei deren Anlage auch auf ihre Beniitzung fiir
temporare Ausstellungen Bedacht genommen wurde, zu fiinf be-
sonderen Eingangen in die einzelnen Abtheilungen, und z\var in
den Conchyliensaal, in die botanische Abtheilung, zur Kanzlei, be-
ziehungsvveise ins Herbarienzimmer, in den Gewerbesaal und in
die culturhistorischen Samtnlungen.



Aus Karl Deschmanns «Fiilirer durch das krain. Landesmuseum» 3 7 1

Vom ersten Stockvverke gelangt man auch auf einer Hinter-
treppe nachst der Kanzlei zum riickwartigen Eingange ins Museum,
in der hohen Einfahrt befindet sich eine Nische mit der vom hei-
mischen Kiinstler Gangl, Schiiler der Akademie der bildenden
Kiinste in Wien, ausgefuhrten bronzirten Gipsstatue des vater-
landischen Dichters Valentin Vodnik.

In dem Souterrain, zu dem die Treppe gegeniiber dem
Hauptportale fuhrt, ist ebenfalls ein Local fiir den Besuch des
Publicums eingerichtet, namlich die mittlere grosse Kammer an der
Siidfronte des Gebaudes mit den schweren steinernen Sarkophagen
aus dem einstigen Emona und mit romischen Meilensteinen.

Die Gartenanlagen um das Gebaude, wovon drei Felsgruppen
an der Nordseite den Cultur- und Alpenpflanzen dienen, sind
durch ein vpn der krainischen Industriegesellschaft geliefertes Eisen-
gitter gegen die nachsten Strassen abgeschlossen.

Sammtliche Arbeiten bei diesem Baue vvurden, mit Ausnahme
der statutarischen Ausschmiickung des Gebaudes, von heimischen
Gevverbsleuten und Handvverkern geliefert.

Es nahmen daran Antheil: Die krainische Baugesellschaft
Erd-, Maurer-, Bildhauer-, Cementguss-Arbeiten und Eisenlieferungen;
Gustav Tonnies Zimmermannsarbeiten und Steinmetzlieferungen;
Heinrich Korn Schieferdeckerarbeiten; Felix Nolli Spenglerarbeiten;
das Consortium der Bautischler: Vincenz Hansel, Krimmer, Petrin,
Novak, Dogan, Tautscher, Pletschnik, Widmayr, Kraschouz und
Regali, lieferte die Bautischlerarbeiten, von den beiden ersteren
riihren die neuen Kasten her, die Depositorien in der Bibliothek
und im Archiv lieferte die Firma Tonnies, die eichenen Leisten-
boden Franz Kotnik in Oberlaibach; A. Achtschin, Pilko und Mar-
tintschitsch die Schlosserarbeiten; Adolf Eberl die Anstreicher-
arbeiten (derselbe besorgte den Anstrich der I^ingangsthiire zum
grossen Gewerbesaal auf eigene Kosten); Peregrin Kajzel die Ver-
glasung; J. Geba die Telegraphenleitung und die Blitzableiter;
Albert Samassa die Montirung des Hausbrunnens; August Drelse
die Thonofen, darunter einen der beiden schonen Oefen im Ge-
werbesaale auf eigene Kosten; Karl Lipouschek die Zimmermaler-
und Decorationsarbeit.

Wegen der feierlichen Eroffnung des Rudolfinums wurde in
der Landtagssitzung am 30. November 1887 beschlossen, anlasslich
der Jubilaumsfeier der ^ojahrigen Regierung Sr. Majestat des Kaisers
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Franz Josef I. dieselbe im Jahre 1888 vorzunehmen und hiezu
Se. k. k. Hoheit den Kronprinzen und hochdessen Gemahlin, Kron-
prinzessin Stefanie, einzuladen. Zum grossen Bedauern des Land-
tages vvurde demselben in der Sitzung am 21. September 1888
bekanntgegeben, dass Se. k. k. Hoheit nicht in der Lage sind,
mit der Frau Kronprinzessin der Einladung nachkommen zu konnen.
Sohin wurde das Rudolfinum den 2. December 1888, als dem
Gedenktage des Regierungsantrittes Sr. Majestat, in feierlicher Weise
unter allgemeiner Theilnahme durch den Landeshauptmann Dr. Josef
Poklukar eroffnet.



D.
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Karl Deschmann
Ritter des osterr. kais. Ordens der eisernen Krone III. Cl., Custos
des krainischen Landesmuseums, Landtagsabgeordneter, Mitglied des
Landesausschusses, k. k. Conservator, Ehrenmitglied der Societa
Adriatica in Triest, correspondirendes Mitglied der geologischen
Reichsanstalt, der zoologisch-botanischen Gesellschaft, der Central-
anstalt ftir Meteorologie, der naturhistorischen Gesellschaft in Frank-
furt, Obmann des Museal- und Alpenvereines in Krain, Ehrenburger

von Goitschee, Neumarkti etc.

Als dieser vielverdiente Mann voriges Jahr den kraini-
schen Musealverein nach mehrjabrigem Schlummer wieder zur
Thatigkeit weckte, mag es ihm wohl nicht in den Sinn gekom-
men sein, dass dessen erstes Jahrbuch schon seinen eigenen
Nekrolog bringen werde. Scbien doch weder sein Alter noch
seine korperliche Riistigkeit. am allervvenigsten aber seine un-
gebrochene geistige Arbeitskraft darnach angethan, um seinen
so baldigen Heimgang befiirchten zu lassen.

Der Verlust, den die VVissenschaft in ihren Beziehungen
auf Krain durch diesen Tod erlitt, ist kein geringer, ja in
mancher Hinsicht geradezu unersetzbar. Galt doch der Ver-
storbene vermoge seiner geistigen Veranlagung, seiner reichen
Erfahrung und vollkommenen Vertrautheit mit allen Verhalt-
nissen des Landes seit Jahren als eine Art lebende Encyklo-
padie seines Heimatlandes.

Nicht nur ein D i c h t e r voll tiefer Empfindung und
kraftiger Schilderungsgabe, war er auch M i n e r a l o g , Geo-
1 o g, insbesondere aber B o t a n i k e r. Es gibt kaum eine
Gegend oder einen Berg im Lande, iiber deren Lagerung,



376 NeUrolojj iiber Karl Deschmann.

keine seltencre Gesteinsart, iiber deren Fundort er nicht Aus-
kunft zu ertheilen vvusste, keine Pflanze, deren Standort oder
Bliitezeit er nicht gekannt und die er nicht in seinetn Her-
barium vertreten gehabt hatte. Welches Ansehen er in der
Welt auf diesem Gebiete genoss, kann daraus entnommen
werden, dass zwei Pflanzenspecies (ficus und patasites) nach
seincm Namen benannt wurden.

Mit nicht geringerem Interesse lauschte er dem Leben
der T h i e r w e l t ; er beobachtete dcn Zug der Vogel, besuchte
seltenere Sorten in ihren Nestern zur Brutzeit, spiirte ihnen
nach an den Blattern der Baume, in den Bliiten der Pflanzen,
in Erdschachten, ja sogar am Fisch- und VVildpretmarkte re-
gistrirte er deren Ausbeute. Ihm entgieng keine neue Wind-
richtung, er merkte sich vor jede Witterungsanderung, beob-
achtete den Gang der Gestirne und durchstreifte Berge und
Thaler des Landes, Naturschatze suchend, sie sammelnd und
sich labend an ihrer Grosse, Fiille und Schonheit.

Aber nicht nur im fortvvahrenden Contacte mit dem
Schalten und VValtea der Natur, sondern auch an der Erfor-
schung langst vergangener Ereignisse des Laudes und dessen
•Bevvohner, von den ersten Spuren ihrer Ansiedlung bis auf
den heutigen Tag, \var er durch Aufdeckung von Fundstellen
und Culturresten der Vorzeit fortan und allerorts thatig. Er
war der beste Kenner p r a h i s t o r i s c h e r Ausg rabungen ,
ein fertiger Entzifferer romischer Inschriftsteine und geiibter
Leser mittelalterlicher Urkunden und Incunabeln. Er liebte
sein Volk, aus dem er hervorgegangen, innig und selbstlos,
beobachtete seine Sitten und Gebrauche, sein Thun und Las-
sen, lauschte seinen Sagen und Gesangen, und alles, was
er sah und horte, verwertete er getreu zur Erweiterung der
Landeskunde und fiir die Wissenschaft iiberhaupt, als deren
erster Vertreter in Krain er in der gelehrten Welt seit Jahren
allerorts galt. .

Karl Deschmann \var am 3. Janner 1821 in Idria ge-
boren. Sein Vater war bei der dortigen Bezirksobrigkeit Actuar,
starb aber schon im Jahre 1824, infolge dessen dana seine



Von Anton Globočnik. 377

Familio nach Laibach iibersiedelte. Hier kam er in die Ob-
sorge seines Onkels, des Handelsmannes und Patrioten Mi-
chael Deschmann, der ihn nach Salzburg in die Studien
schickte. Als im Jahre 1835 auch dieser mit Tode abgicng,
kehrte Deschmann nach Laibach zuruck, trat in das Gym-
nasium und hielt allda im Jahre 1837 als der erste in der
Rethorik (Sexta) nach damaliger Uebung bei der feierlichen
Pramien-Vertheilung die lateinische Rcde mit einer so emi-
nenten Meisterschaft, dass er alle Zuhorer, unter denselben
auch den Schreiber dieser Zeilen, zur Begeisterung hinriss.
Im Jahre 1839 gieng er nach Wien zu den medicinischen
Studien, die er aber im Jahre 1840 mit den juridischeu ver-
tauschte.

Anfangs April 1848 hatte er nach zuriickgelegten drei
juridischen Kigorosen das letzte ablegen sollen. Die diesem
Termine vorangegangenen Marztage und der infolge dessen
an der Universitat voriibergehend eingetretene Stillstand ver-
hinderte jedoch dies, und so kam es, dass Deschmann spater,
von der Bewegung der Zeit nach anderer Richtung ergriffen,
nicht mehr dazu kam, sich der Promotion zu unterziehen.

Nach Laibach Ende Mai 1848 zuriickgekehrt, betheiligte
er sich an der commissionellen slovenischen Uebersetzung des
allgem. biirgerl. Gesetzbuches, des slovenischen W6rterbuches
und vielseitig auch an der deutschen und slovenischen Tages-
literatur, \vorin er nach dem Abgehen Cigale's nach Wien
im Jahre 1849 die Redaction der Zeitschrift «Slovenija» ganz
iibernahm.

In den Jahren 1851 und 1852 versah er als Supplent
das Lehramt der Naturgeschichte und Mathematik und bis zum
Jahre 1856 auch jenes der Landvvirtschaft am hiesigen Gymna-
sium. Nach dem Abgange Freyers nach Triest \vurde er im
Jahre 1852 mit der Custoss te l le am Landes-Museum be-
traut, welche er bis zu seinem Tode versah. In dieser Stellung
fiihlte er sich so ganz in seinem Element, mitten unter den
Werken der schaffenden Natur und den Denkmalern der Vor-
zeit. Im Jahre 1855 frischte er den im Jahre 1839 errichteten
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Musealvere in durch Veranstaltung von monatlichen Zu-
sammenkiinften und Vortragen vvieder auf und sorgte fiir
die Herausgabe der Vereins Jahrbiicher, welche unter seiner
Redaction in den nachfolgenden Jahren 1856, 1858, 1862 und
1866 erschienen.

Mit dem Wiedererwachen des constitutionellen Lebens im
Jahre 1861 erlitt nun allerdings diese seine \vissenschaftliche
Thatigkeit dadurch eine empfindliche Einbusse, dass er, durch
das allseitige Vertrauen des Landes zur werkthatigen Bethei-
ligung an demselben berufen, auf das politische Feld ab-
gelenkt wurde.

Obwohl als Reichs- und Land tagsabgeordne ter
und insbesondere als Mitglied des Landesausschusses inten-
siv und dauernd in Anspruch genommen, betheiligte er sich
doch fortan unentwegt an den Bestrebungen des Museal-
vereines, des historiscben Vereines und der juristischen Ge-
sellschaft, bis diese schliesslich, von den immer hoher gehenden
politischen Wogen iiberflutet, gegen Ende der Sechziger-
jahre eingiengen. In noch hoherem Masse vvar Deschmanns
Thatigkeit in den darauf folgenden Jahren von der Anfor-
derung, die das offentliche Leben an ihn stellte, absorbirt,
als ihm nebst seinem Reichsraths- und Landtags-Mandate und
der Landesausschuss-Stelle noch das Bi i rgermeis te ramt in
Laibach aufgebiirdet wurde. Aber auch alles dies hinderte
ihn nicht, seinen Lieblingsstudien obzuliegen; er arbeitete,
fortan mit gelehrten Gesellschaften im miindlichen und schrift-
lichen Verkehre, unverdrossen an der Vermehrung der ihm an-
vertrauten Musealschatze, wozu sich ihm in der Aufdeckung der
Pfahlbauten am Laibacher Moore im Jabre 1S75 eine gar
seltene Gelegenheit darbot. Mit ganzer Kraft und Ausdauer
warf er sich nun auf dieses neue Gebiet und leitete, durch zahl-
reiche interessante Funde noch mehr angeeifert, allerorts im
Lande die Suche nach ahnlichen vorgeschichtlichen Cultur-
spuren und Grabstatten ein. Die Erfolge dieser Nachforschungen
sind nun in den Musealraumen in einer Fiille aufgehauft,
deren sich nur wenige Museen riihmen konnen und die



Von Anton Globočnik. 379

dieser unsercr Landesanstalt nahezu einen VVeltruf bcgriin-
deten.

So seltenen und vielen Schatzen auch entsprechende
Raumlichkeiten zu beschaffen, war von nun an sein Streben
und Sehnen, und wirklich, es dauerte nicht lange, so ent-
stand durch die Opfervvilligkeit des Landes, der krainischen
Sparcasse und des Patrioten Smole eine der wunderbaren
Sammlungen wiirdige Aufbewahrungs-Statte, das « R u d o l -
finum», der Stadt eine Zierde und ihren Schopfern zur
Ehre.

Mit diesen Erfolgen schien aber auch seine Lebens-
aufgabe vom Schicksale als gelost bestimmt gevvesen zu sein,
denn schon bei der feierlichen Eroffnung dieser Anstalt am
2. December 1888, obwohl noch kurz vorher gesund und
kraftig, sah er so angegriffen aus, dass allgemein die Befiirch-
tung um ihn rege wurde. Dies mag er wohl auch selbst ge-
fiihlt haben, denn ernst und gehoben, ja geradezu wehmuthig
klangen seine Worte, als er in schonen classischen Reden in
beiden Landessprachen, die anwesende Jugend apostrophirend,
die Schonheit seiner Heimat und ihre unermesslichen Natur-
šchatze begeistert hervorhob und unter Berufung auf die \Vorte
des vaterlandischen Dichters Vodnik zur Pflege der VVissen-
schaft, zur unermiideten Arbeit und wahren, edlen Vater-
landsliebe aufforderte.

Nach diesem Tage, welcher wohl einer der schonsten
seines vtelbevvegteu Lebens gewescn sein mochte, erfreute er
nur noch einmal, am 29. Janner 1. J. bei der Monatsversamm-
lung des Musealvereines, die Mitglieder derselben mit einem
Vortrage, dessen Inhalt aber auch nur mehr einen innerlichen
Riickblick und sein baldiges Scheiden anzudeuteu schien,
indem er die Thatigkeit seines Lebensvorbildes Sigmund Frei-
herrn v. Zois mit tiefbewegten VVorten auseinandersetzte und
sein Andenken verherrlichte. Und wirklich, schon tagsdarauf
legte er sich, und nach wenigen Wochen der Krankheit, am
II. Marz 1. J., trat das beklagenswerte Ereignis seines
Todes ein.



Nekrolog tiber Karl Desclimann.

Sein Leichenbegangnis war eiae grossartige Kuadgebung
seitens der hervorragendsten Gesellschaftskreise der Stadt und
des Landes. Die meisten Zeitschriften brachten ihm ehren-
volle Nachrufe, Telegramme aus Triest, Wien, Klagenfurt.
Villach, Salzburg. Steyr, Semmering, Briirm. Prag. Erfurt,
Hannover und Meiningen driicktea das allseitige Beileid aus,
und ein Hiigel von Kranzen auf seinem Grabe, die seine zahl-
reichen Verehrer * gespendet, brachte die allgemeine hohe
Wertschatzung des Heimgegangenen zum lebendigen Ausdruck.

Deschmann war von seltenen geistigen Fahigkeiten, hatte
ein Riesengedjichtnis, war von gediegenem Urtheile und ein
ehrlicher, offener Charakter. Zwar anscheinend stok und ab-
stossend, war er doch voll Freundlichkeit und Entgegenkom-
men, wenn man sich in wissenschaftlichen Angelegenheiten
an ihn wendete, in denen er jedermann, ob Gesinnungsgenosse
oder Gegner, in ausserordentlicher Weise geistig anzuregen
verstand.

Ueberzeugt, dass die geistige und materielle Wohlfahrt
seines Heimatlandes allein nur in der Aneignung der Wissen-
schaft und der fortschrittlichen Bildung erreichbar sei, weihte
er auch all seine po l i t i sche Thatigkeit zur bestmoglichen
Erreichung dieses Zieles. Ob er aber hiebei wegen des von ihm
vielfach nicht beachteten Umstandes, dass seinem Volke vor-
erst das hiezu erforderliche Mittel entsprechend zu beschaffen
sei, zumal dessen Entlehnung bei einem nachbarlichen Cultur-
volke wohl einzelnen Bevorzugten, nicht aber der ganzen
Nation moglich ist — fortan die zum angestrebten Ziele ftih-

1 Musealverein, Frauen-Ortsgruppe des deutscben Schulvereines, Phil-
harmonische Gesellschaft, Ferialverbindung «Carniola», Deutscher Schulverein,
Curie der Grossgrundbesitzer, Stadt Gottschee, die deutsch-liberalen Landtags-
abgeordueten, die deutsche Linke der Abgeordneten, der deutscbe Turnverein
in Laibach, Gemeinde Neumarktl, krain. Landesausschuss, Casino-Verein, die
deutsch-liberale Partei, der Alpenverein, krain. Sparcasse, Graf Auersperg, die
Freiherren Otto und Rudolf Apfallrern, Schvvegel und Lichtenberg, Dr. Kalten-
egger, Dr. Suppan, Dr. Schaffer, Dr. Schrey, Bamberg, Karl Luckmann, Mahr,
Bayr, Mulej, Rumbuldt.
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renden Wege auch eingehalten habe — die Beurtheilung des-
sen moge einer spateren, zu den Idealen der alle Rassen
und Classen gleich umfassenden allgemeinen Wohlfahrt der
Menschheit herangereiften Zeit iiberlassen bleiben.

Deschmanns l i t e r a r i s c h e g e i s t i g e P r o d u c t e sind
zerstreut in den verschiedenen periodischen Schriften, z. B.
Laibacher Zeitung, Carniolia, Illyrisches Blatt, Novice, Slo-
venija, Krainische Blatter, Museal-Jahrbucher, Mittheilungen
des historischen Vereines, Laibacher Tag- und Wochenblatt,
und in den Schriften der geologischen Reichsanstalt, der
Centralcommission fiir historische Denkmaler, der anthropolo-
gischen Gesellschaft, der Akademie der Wissenschaften u. s. w.,
in welcher Hinsicht wir, um einige derselben zu erwahnen,
folgende Abhandlungen in aller Kiirze in Erinnerung bringen :
Seine Jugendgedichte in slovenischer und deutscher Sprache,
die Abhandlungen iiber Vodnik, Miklošič, Anastasius Griins
krainische Volkslieder, iiber Alpenpflanzen, das Klima und
die einstigen Gletscher in Krain, die Naturgeschichte des
Laibacher Moores, Billichgrazer Dolomitberge, die Tauben-
grotten, den Billichfang, Hohenmessungen, die Noten ohne
Text gegen Professor Rechfeld, Laibacher Pfahlbauten, Grab-
statten in Zirknitz, die prahistorischen Ansiedlungen in St. Mi-
chael, Watsch und Nassenfuss, die Beschreibung der beriihmten
Situla, die Hiigelgraber in Roviše und Weisskirchen, die romi-
schen Funde in Drnovo, gallische Miinzen von Oberlaibach,
romische Sarge in Laibach, Fiihrer durch das Rudolfinum und
die prahistorische und romische Geschichte des Landes Krain
fiir das Werk «Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild».

F r i e d e s e i n e m A n d e n k e n !

Anton Globočnik.
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