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I. Chronik des Vereines.

Uie Vereinsthatigkeit war, so wie in den beiden Vorjahren
eine unausgesetzt riihrige und vorsorgende; es wurden Monats-
vortrage abgehalten, Abhandlungen fiir die Mittheilungen ver-
anlasst und beschafft, der Mitgliederstand sowie auch dic
Anzahl der wissenschaftlichen Korperschaften, mit denen der
Verein in Schriftentauschverkehr trat, erweitert.

Diese Bemiihungen fanden die kraftigste Unterstiitzung
seitens der hohen Korperschaften und anderer grossmiithiger
Forderer der Vereinsinteressen durch Zuwendung von Sub-
ventionen, und zwar von Seite des hohen krainischen Land-
tages mit 400 fl., der krainischen Sparcasse mit 250 fl.. des
hohen k. k. Cultus- und Unterrichtsministeriums mit 200 fl.,
Sr. Excellenz des Laibacher Fiirstbischofs Dr. Jakob Missia
mit 60 fl., des Industriellen Ottomar Bamberg mit 50 fl.,
wofiir allen hochdenselben hiemit der warmste Dank aus-
gesprochen wird.

Die Vereinsstatuten erhielten bei der Generalversammlung
am 24. Juni 1890 in einigen Bestimmungen eine Aenderung,
die auch von der hohen Regierung ihre Genehmigung erhielt.
Auf Grund derselben wird nun im Jahre 1891 nach abgelau-
fenem Triennium die Neuvvahl des Ausschusses stattfinden.

Der Cassastand des Vereines ist ein befriedigender.
Solcher ist aus dem hier folgenden Rechnungs-Abschlusse
mit Ende 1890 zu entnehmen; und hat sich seither im gleichen
Niveau erhalten, so dass der abtretende Ausschuss dem neu-
gewahlten noch einen Ueberschuss zu iibergeben in der Lage
sein diirfte.

Die von den verschiedenen wissenschaftlichen Vereinen
erhaltenen Tauschexemplare wurden dem loblichen Landes-
ausschusse fiir die Musealbibliothek im Rudolfinum abgetreten.

Mittheilungen des Musealvereines ftir Krain 1891.



II. Rechnungsabschluss des Musealvereines fiir Krain
fiir die Zeit vom i. Janner bis Ende December 1890.

Post-
Nr.

Einnahmen Betrag
fl. I kr.

Post-
Nr.

Ausgaben Betrag
kr.

1 Cassarest vom Vorjahre
2 Mitgliederbeitrage
3 Diplomtaxen
4 Subventionen, und zwar:

a) vom hohen krain. Landtage .
b) von der lobl. krain. Sparcasse

Sonstige Beitrage:
a) Spende Sr. Excell. Fiirstbischof

Dr. Jakob Missia
b) von Herrn Ottomar Bamberg
c) Sonstige (fiir 1 Exemplar des

I. Jahresb. und i Einband)

32
482

400
250

66
64

I

60
50

Summe

Laibach am 31. December 1890.

1280

70

Herausgabe der Mittheilungen 1889:
a) den Rest auf die Buchdrucker-

kosten und Buchbinderarbeiten
pro 1889 fl. 134'30

b) Honorare pro 1890 » 330' —

Dienerslohnung bis Ende 1890 .
Kanzlei - Erfordernisse
Porto-Auslagen

a) Ankauf von Diplomblanketten
fl. 50- —

b) Sonstige »12-25

Verbliebener Cassarest mit 3 1. De-
cember 1890

464
29

2

50

62

672

30

5°
55l/2

25

°47.
Summe . . . 1 2 8 0

Johann Robida
Rechnungsftihrer.



III. Verzeichnis
der mit dem krainischen Musealvereine im

Schriftentauschverkehre stehenden Korperschaften
und Vereine.

Aachen: Geschichtsverein.
Agram: »Viestnik«, hrvatsko arkeologičko družtvo.
Bamberg: Naturforschende Gesellschaft.
Basel: Historisch-antiquarische Gesellschaft.
Bayreuth : Historischer Verein flir Oberfranken.
Berlin: Kgl. Akademie der Wissenschaften.

Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.
Verein fiir Geschichte der Mark Brandenburg.
Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Bonn: Naturhistorischer Verein.
Brandenburg a. H.: Historischer Verein.
Braunschweig: Verein flir Naturvvissenschaften.
Bregenz: Museumsverein ftir Vorarlberg.
Breslau: Schlesische Geseilschaft fiir vaterlandische Cultur.
Briinn: Hislorisch - statistische Section der malirisch - schlesischen

Ackerbaugesellschaft.
Naturforschender Verein.

Budapest: Kgl. ungarische Akademie der VVissenschaften.
Kgl. ungarische geologische Gesellschaft.

Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Darmstadt: Historischer Verein fiir das Grossherzogthum Hessen.
Dorpat: Gelehrte esthnische Gesellschaft.
Dresden: Kgl. sachsischer Alterthumsverein.

Naturwissenschaftlicher Verein «Isis».
Eisenberg (Sachsen-Altenburg): Geschichts- und alterthumsforschen-

der Verein.
Eisleben: Verein fur Geschichte und Alterthiimer der Grafschaft

Mansfeld.



IV Verzeichnis der rait dem krainischen Musealvereine

Fellin (Livland): Literarische Gesellschaft.
Frankfurt a. M.'- Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde.

Senkenbergische naturforsch. Gesellschaft.
Freiburg i. B.: Gesellschaft zur Beforderung der Geschichts-, Alter-

thums- und Volkskunde.
Friedrichshafen: Verein fiir Geschichte des Bodensees.
Giessen: Oberhessischer Geschichtsverein.
Gorlitz: Oberlausitzische Gesellschaft der VVissenschaften.
Gottingen: Kgl. Gesellschaft der VVissenschaften.
Graz: K. k. Gartenbaugesellschaft.

Historischer Verein flir Steiermark.
Natunvissenschaftlicher Verein fur Steiermark.
Landesmuseumsverein Joanneum.

Greifsvvald: Gesellschaft fiir pommerische Geschichte und Alter-
thumskunde.

Giistrovv: Verein fiir Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
Halle a. S.: K. Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher.

Thuringisch-sacbsischer Verein fiir Erforschung des
vaterlandischen Alterthums.

Hamburg: Verein fiir haraburgische Geschichte.
Verein fiir natur\vissenschaftliche Unterhaltung.

Hannover: Historischer Verein fvir Niedersachsen.
Heidelberg: Naturhistorisch-medicinischer Verein.
Hermannstadt: Verein ftir siebenbtirgische Landeskunde.
Hohenleuben: Voigtlandischer Alterthumsverein.
Innsbruck: Museum Ferdinandeum.

Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein.
Kiel: Gesellschaft fiir Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte.
Klagenfurt: Geschichtsverein.

Naturhistorisches Landesmuseum.
Konigsberg: Alterthumsgesellschaft «Prussia».
Krakau: Kgl. Akademie der Wissenschaften.
Laibach: Matica Slovenska.
Leipzig: Kgl. sachsische Gesellschaft der Wissenschaften.
Leisnig (Konigreich Sachsen): Geschichts- und Alterthumsvereiu.
Lemberg: Ossolinskisches National-Institut.
Leyden: Niederlandische Gesellschaft der Wissenschaften.
Linz: Museum Francisco-Carolinum.

Verein fur Naturkunde.



im Schriftentauschverkehre stehenden Korperschaften und Vereine. V

Liibeck: Verein fiir Geschichte und Alterthiiraer.
Moskau: Socičtč impčriale des Naturalistes.
Miinchen: Alterthumsverein.

Historischer Verein flir Oberbaiern.
Munster: Westfalischer Provinzialverein fur Wissenschaft undKunst.
Nurnberg: Germanisches Nationalmuseum.

Verein fiir Geschichte der Stadt.
Naturhistorische Gesellschaft.

Odessa: Neurussische naturforschende Gesellschaft.
Oldenburg: Landesverein fur Landeskunde.
Posen: Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen.
Prag: Kgl. bohmische Gesellschaft der Wissenscbaften.

Museum Regni Bohoemiae.
Naturvvissenschaftlicher Verein «Lotos».

Raigern: Redaction der Studien und Mittheilungen aus dem
Benedictiner- und Cistercienser-Orden.

Regensburg: Historischer Verein flir Oberpfalz und Regensburg.
Naturvvissenschaftlicher Verein.

Riga: Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-
provinzen Russlands.

Roveredo: Museo civico.
Salzburg: Museum Carolino-Augusteum.

Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde.
Schwerin: Verein ftir mecklenburgische Geschichte und Alterthums-

kunde.
Sigmaringen: Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde in

Hohenzollern.
Spalato: Archaologisches Museum.
Špeier: Historischer Verein fiir die Pfalz.
Stockholm: Kongl. Vitterh. Historie och Antiquitets Akademien.
Temesvar: Siidungarischer naturwissenschaftlicher Verein.
Trencsin: Naturwissenschaftlicher Verein des Trencsiner Comitates.
Trient: Museo comunale.
Triest: Museo civico di Storia naturale.
Wernigerode: Harzverein flir Geschichte.
Wien : Kaiserliche Akademie der VVissenschaften.

K. u. k. Hofmuseen.
K. k. Centralcommission fiir Erforschung und Erhaltung

der Kunst- und historischen Denkmale.

1



VI Verzeichnis der mit dem krainischen Musealvereine etc.

Wien : K. k. statistische Centralcommission.
K. k. geologische Reichsanstalt.
Abtheilung fiir Kriegsgeschichte im k. u. k. Kriegsarchive.
K. k. geographische Gesellschaft.
K. k. osterreichisches Museum fiir Kunst und Industrie.
Verein fur Landeskunde in Niederosterreich.
Alterthumsverein.
Numismatischer Verein.
VVissenschaftlicher Club.
Gesellschaft fur Geschichte des Protestantismus in Oester-

reich.
Deutscher und osterreichischer Alpenverein.
Archaologisch-epigraphisches Seminar.
Akademischer Verein deutscher Historiker.

Wiesbaden: Verein fiir Nassau'sche Alterthumskunde.
^Afiirzburg: Historischer Verein fiir Unterfranken und Aschaflen-

burg.
Ziirich: Gesellschaft fiir vaterlandische Alterthiimer.

Naturforschende Gesellschaft.



IV. Mitgliederverzeichnis.
Ehrenmitglieder:

Dr. Hyrtl Josef, k. u. k. Hofrath, wirkliches Mitglied der kais. Aka-
demie der Wissenschaften, em. k. k. Universitats-Professor, Ritter
hoher Orden etc. etc, in Perchtoldsdorf bei Wien.

Dr. Ettingshausen Constantin, Freiherr v., k. k. Regierungsrath, corre-
spondirendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften,
k. k. Universitats-Professor, Ritter hoher Orden etc. etc, in Graz.

Dr. Schroer Karl Julius, Ehrenbtirger der Stadt Gottschee, k. k. Pro-
fessor an der technischen Hochschule etc. etc, in Wien.

Correspondirende Mitglieder:

D.r. Elze Theodor, Hofrath etc. etc, in Venedig.
Dr. Wretschko Mathias, Ritter v., Ritter des Ordens der eisernen

Krone III. Classe, k. k. Landesschulinspector etc. etc, in Wien.
Dr. Luschin v. Ebengreuth Arnold, Ritter v., k. k. Universitats-Pro-

fessor, Conservator der k. k. Centralcommission fiir Kunst- und
historische Denkmale etc. etc, in Graz.

Wirkliche Mitglieder:

Andrian Felix, k. k. Hauptmann.
Apfaltrern Otto, Freiherr von,

Besitzer des Ordens d. eisernen
Krone II. Classe, k. u. k. wirk-
licher Kammerer, Gutsbesitzer,

' Mitglied des osterrei.chischen
Reichsraths - Herrenhauses, in
Kreuz bei Stein.

Apfaltrern Rudolf, Freiherr von
Grtinhof, Freithurn, Oeden-
graz, Krupp etc, in Griinhof
bei Littai.

Apih Josef, Oberrealschul - Pro-
fessor in Neutitschein (Mahren).

Archaologisches Institut, kaiserlich-
deutsches in Rom.

Bamberg- Ottomar, Buchhandler
und Buchdruckereibesitzer.

Beckh - IVidmanstetter Leopold v.,
k. u. k. Hauptmann a. D., in
Marburg.

Benda Johann, Schulleiter an der
deutschen Schulvereins - Kna-
benschule.



VIII Mitgliederverzeichnis.

Bezirks-Lehrerbibliothek in Gurk-
feld.

Bezirks-Lehrerbibliothek der Um-
gebung Laibach.

Binder Josef Julius, Dr. der Philo-
sophie, k. k. Oberrealschul-Pro-
fessor.

Bock Etnil, Dr. der Medicin.
Borštner Vincenz, k. k. Gymnasial-

Professor.
Čebašek Andreas, Dr. der Theo-

logie, Pralat, Canonicus etc.
Derčar Martin, Pfarrer in Preska.
Detela Otto, Ritter des Franz-

Josefs - Ordens, Gutsbesitzer,
Landesausschussbeisitzer.

Dolenz Victor, stud. phil. in Wien.
Dovgan Anton, Siidbahnbeamter

in Triest.
Duffe Johann, erster stadtischer

Ingenieur.
Flis Johann, Canonicus, Bezirks-

Dechant und Dompfarrer.
Foderl Johann, Hausbesitzer und

Backermeister.
Fux Franz, kaiserl. Rath, Dr. der

Medicin, Prirnararzt.
Gartenauer Htinrich, Dr. der

Philosophie, k. k. Gymnasial-
Professor.

Globočnik Anton, Edler von,
k. k. Regierungsrath im Ruhest.,
k. k. Conservator fiir Kunst-
und historische Denkmale in
Krain, Ritter des Franz-Josefs-
Ordens.

Gogola Ivan, k. k. Notar und
Hausbesitzer.

Goričnik Franz, Kaufmann.

Grasselli Peter, Ritter des Ordens
der eisernen Krone III. Classe,
Landtagsabgeordneter, Biirger-
meister der Landeshauptstadt
Laibach.

Gratzy Oskar, Dr. der Philosophie,
k. k. Gymnasial-Professor.

K. k. Gymnasial-Bibliothek.
Hafner Jakob, Lehrer im Institute

VValdherr.
Hanusch Jaromir, zweiter stadt.

Ingenieur.
Hocevar Josef, Canonicus in Ru-

dolfswert.
Ritter v. Hoffmann August, k. k.

Hauptmann.
Hrasky Ivan Vladimir, Landes-

Ingenieur.
Hribar Ivan, General-Repraseiv

tant der Bank «Slavia», Land-
tagsabgeordneter etc.

Hribar Karl, Buchdruckereibe-
sitzer in Cilli.

Hubad Josef, k. k. Gymnasial-
Professor.

TUner Franz, Dr. der Medicin,
Stadtpolizei-Arzt.

Janeiic Johann, Dr., Professor
der Theologie.

Jarc Franz, Pfarrer in Neudegg.
Jeretin Martin, k. k Bezirks-

Secretar.
Junonrics Rudolf, Dr., k. k. Real-

schul-Director.
Kalan Andreas, Domvicar.
Kanz Josef, Privatier.

Kapler Josef, Dr. der Medidn,
k. k. Bezirksarzt.



Mitgliederverzeichnis. IX

Kaspret Anton, k. k. Gymnasial-
Professor.

Kdnig Rudolf, Restaurateur.
Kersnik Janko, k. k. Notar, Land-

tagsabgeordneter und Guts-
besitzer in Egg ob Podpeč.

Keesbacher Friedrich, Dr. der
Medicin, k. k. Landes - Medi-
cinalrath, Ritter des Franz-
Josefs-Ordens etc.

Klein Anton, Landtagsabgeord-
neter u. Buchdruckereibesitzer.

Klinar Anton, landschaftlicher
Ingenieur.

Klun Karl, Canonicus, Reichs-
raths - und Landtagsabgeord-
neter.

Koblar Anton, Seelsorger, Archi-
var des krain. Landesmuseums.

Kobler Johann, kgl. Ministerial-
rath in Fiume.

Kočevar Franz, k. k. Landes-
gerichts-Prasident, Ritter des
Leopolds-Ordens etc.

Kolar Mathias, Domvicar.
Kominek Alois, Giiterinspector in

Wien.
Kos Franz, Dr., k. k. Professor

in Gorz.
Kosler Johann sen., Grossgrund-

besitzer.
Kosler Johann junior, Hausbe-

sitzer etc.
Kosler Josef, Dr. der Rechte,

Fabriksbesitzer.
Krenner Max, commerc. Leiter

der krain. Baugesellschaft.
Kriinikar Kaspar, Handelsmann

in Mottnig.

Kulavic Johann, Canonicus und
Director d. f. b.Priesterseminars.

Lavrenčič Ivan, Cooperator in
Krainburg.

LederhasLuduiig, k.k. Gymnasial-
Lehrer.

Lesar Josef, Dr., Professor der
Theologie.

Levec Franz, k. k. Realschul-Pro-
fessor und k. k. Bezirksschul-
Inspector.

Liechtenberg Leopold, Freiherr v ,
Landtagsabgeordneter, Gross-
grundbesitzer etc.

Linhart IVilhehn, k. k. Professor.
Luckmann Josef, Prasident der

krainischen Sparcasse etc.
Luckmann Karl, Ritter des Franz-

Josefs - Ordens, Land tagsabge-
ordneter und Director der
krain. Industriegesellschaft.

Mali Anton, Cooperator in Oblak.
Mdtzler Jodok, k. k. Professor in

Gottschee.
Mencinger Johann, Dr. der Rechte,

Advocat in Gurkfeld.
Missia Jakob, Doctor der Theo-

logie, Excellenz, Seiner kais.
und kgl. Apostolischen Majestat
geheimer Rath, Furstbischof
von Laibach etc. etc.

Mosche Alfons, Dr. der Rechte,
Advocat.

Mullner Alfons, k. k. Professor,
Custos des krainischen Landes-
museums.

Murnik Johann, Ritter des Franz-
Josefs - Ordens, kaiserl. Rath,
Landesausschussbeisitzer etc.



Mitgliederverzeichnis.

Obergfiill Josef, k. k. Professor
in Gottschee.

Oberrealschule, k. k.
Oblak Johann, Cooperator.
Orožen Franz, k. k. Professor an

der k.k. Lehrerbildungsanstalt.
Paulin Alfons, k. k. Gymnasial-

Professor.
Petelin Martin, k. k. Gymnasial-

Lehrer.
Pfeifer Josef, landschaftl. Secretar.
Pintar Lucas, k. k. Gymnasial-

Professor in Rudolfswert.
Plantan Johann, k. k. Notar in

Radmannsdorf.
Pleteršnik Max, k. k. Gymnasial-

Professor.
Poč Martln, Pfarrer in Watsch.
Poklukar Josef, Dr. der Rechte,

Reichsrathsabgeordneter und
Landeshauptmann in Krain
etc. (f 17. Marz 1891.)

Pokoren Franz, Cooperator in
St. Marein in Unterkrain.

Povše Franz, Reichsraths- und
Landtagsabgeordneter, Schul-
director a. D.

Pregl Fried., Horer der Medicin.
Prossinagg Rob.. Dr. der Medicin.
Račič Josef, Dr. der Rechte, k. k.

Oberfinanzrath und Finanz-
Procurator.

Rahne Joh.,\.. k. Notar in Senožeče.
Robič Simon, Pfarradministrator

am Ulrichsberg bei Zirklach.
Robida Joh., Magistrats-Official.
Roschiltz-Rothschutz Emil, Baron,

Gutsbesitzer in Smerek bei
Weixelburg.

Russ Nikolaus, Besitzer des sil-
bernen Verdienstkreuzes.

Rutar Simon, k. k. Gymnasial-
Professor, k. k. Conservator fur
Kunst- und historische Denk-
male in Krain.

Samassa Albert, Besitzer des gol-
denen Verdienstkreuzes mit der
Krone und des goldenen Ver-
dienstkreuzes, k. k. Hofglocken-
giesser und Maschinenfabrikant.

Samassa Max, Privatier.
Schaffer Adolf, Dr. der Rechte,

Landesausschussbeisitzer.
Scheyer Moriz, Forstmeister in

Ratschach in Unterkrain.
Schmidt Julius, Turnlehrer.
Schdnberger Markmart, Freiherr

von, k. k. Bezirkscommissar.
Schollmayr Heinrich Ethbin, Ober-

forster in Schneeberg.
Schoppl von Sonivmalden Anton,

Ritter von, Ur. der Rechte,
Advocat.

Schrey Edler v. Redehuerth Robert,
Dr. der Rechte, Advocat.

Schulz Ferd., Museal-Praparator.
Schtvegel Josef, Freiherr von, Ex-

cellenz, Besitzer des kais. osterr.
Ordens der eisernen Krone
I. und III. Classe, des konigl.
ung. St. Stephan-Ordensetc. etc,
Seiner kais. und konigl. Apo-
stolischen Majestat geheimer
Rath, Sectionschef des Mini-
steriums des Aeussern i. R.,
Reichsraths - und Landtags-
abgeordneter, Gutsbesitzer etc.
inGorjach bei Veldes, in Wien



Mitgliederverzeichnis. XI

Seidl Ferdinand, k. k. Realschul-
Professor in Gorz.

Senekovič Aiidreas, k. k. Gymnasial-
Director.

Sima Johann, k. k. Uebungsschul-
Lehrer.

Smolej Jakob, k. k. Landesschul-
Inspector i. R.

Smrekar Jos., Prof. der Theologie.
Souvan Fr. Xav., Grosshandler.
Stare Josef, Dr. der Rechte, k. k.

Finanz-Procuraturs-Adjunct.
Stussiner Josef, k. k. Postofficial.
Suppan Josef, Dr. der Rechte,

Hof- und Gerichtsadvocat, Di-
rector der krain. Sparcasse.

Suppanz Barth., Dr. der Rechte,
k. k. Notar.

Svetina Johann, Dr. der Philo-
sophie, k. k. Gymnasial-Prof.

Sivatek Josef, Uhrmacher.
Safer Johan?i, Pfarrer in Grahovo

(Innerkrain).
Sarabon Mauritius, Domvicar.
Savnik Karl, Apotheker in Krain-

, b u r s -
Skofic Franz, Dr. der Rechte, k. k.

Bezirksrichter in Bischoflack.
Sorn Josef, k. k. Gymnasial-Lehrer.
Subic Johann, Director an der

k. k. Gewerbeschule.
Suklje Franz, k. k. Gymnasial-Pro-

fessor, Reichsraths- und Land-
tagsabgeordneter etc, in Wien.

Suman Josef, k. k. Landesschul-
Inspector.

Susteršič Ivan, Dr. der Rechte.
Tavčar Alois, k. k. Gymnasial-

Lehrer.

Tavčar Ivan, Dr., Landtagsab-
geordneter, Advocat.

Tratnik Leopold, Giirtlermeister.
Trček Michael, Cooperator.
Urbas Anton, Canonicus.
Urbas Leopold, k. k. Hiittenver-

walter in Idria.
Valenta Alois, Dr. der Medicin

und Chirurgie, k. k. Regierungs-
rath, Professor der Geburtshilfe
u. Sanitatsrath, Spitalsdirector.

Velkoverh Johann, k. k. Oberlieu-
tenant i. R., Realitatenbesitzer.

VokFrans, Dr. der Rechte, k. k.
Notar, Venvalter der D. R. O.
Commende.

Voss IVilhelm, k. k. Realschul-
Professor.

Vošnjak Josef, Dr. der Medicin,
Primararzt, Landesausschuss-
beisitzer.

IValdherr Josef, Dr., Inhaber und
Vorsteher einer Privat-Lehr-
und Erziehungs-Anstalt.

IVallner Julius, k. k. Gymnasial-
Professor.

IVolsegger Peter, k. k. Professor
in Gottschee.

IVurner Josef, Dr. der Medicin,
k. k. Regimentsarzt i. R., in
Landstrass.

IVurzbach Alfons, Freiherr von,
Landtagsabgeordneter, Gross-
grundbesitzer etc.

Zamida Mathias, Landesrath.
Ziegler Franz, k. k. Baurath.
Zupan Thomas, Consistorialrath

und k. k. Gymnasial-Professor,
Director d. Colleg. Aloysianum.



XII Bisheriger Vereinsansschuss.

Zupančič IVilibald, k. k. Pro-
fessor.

Zakelj Friedrich, k. k. Gymnasial-
Professor.

Zeleznikar Ivan, Redacteur
Zlogar Anton, Straf haus-Curat.
Zumer And., Volksschul-Director

u. k. k. Bezirks-Schulinspector.

Durch den Tod verlor der Verein im Jahre 1890/1 nachfol-
gende Mitglieder:

Alois IValdherr, Haus- und Institutsbesitzer in Laibach.
Franz Kotnik, Fabriks- und Realitatenbesitzer in Verd.
Dr. Josef Poklukar, Landeshauptmann etc. etc., in Laibach.

Ehre ihren Andenken!

V. Bishenger Vereinsausschuss.

Obmann:

Anton von Globočnik, k. k. Regierungsrath und Conser-
vator.

Ausschussmitglieder:

Johann Flis, Dompfarrer etc.;
Anton Kaspret, k. k. Professor;
Anton Koblar, Seelsorger und Museal-Archivar;
Alfons Paulin, k. k. Professor;
Simon Rutar, k. k. Professor;
Wilhelm Voss, k. k. Professor;
Johann Robida, Magistratsofficial, Rechnungsfiihrer.



VI. Gegenstande, iiber welche bei den abgehal-
tenen Monatsversammlungen Vortrage gehalten

wurden.

Erste Monatsversammlung am 3. Mai 1890.

Herr B. Pečnik aus Gurkfeld hielt in slovenischer Sprache
einen Vortrag iiber die von ihm gemachten archaologischen
Ausgrabungen in Krain. Von der Thatsache ausgehend. dass
in der vorromischen Zeit die gesammte Bevolkerung Krains
einer Nationalitat angehorte, besprach der Vortragende das
Vorkommen der Hiigelgraber, die Art und Weise der Leichen-
bestattung und die Graberfunde in den verschiedenen Theilen
des Landes. Besonders dicht besiedelt waren, wie die zahl-
reichen Graber beweisen, Watsch, St. Margarethen, Nassen-
fuss, Drnovo und Križja Vas, wo Hiigelgraber von betrachtlicher
Ausdehnung und Hohe auf ein wohlhabendes und machtiges
Volk schliessen lassen. Eine auffallende Erscheinung. welche
wohl mit dem Gange der Eroberung durch die Romer zusam-
menhangt, ist, dass in Unterkrain in Grabern einer bestimmten
Periode keine romischen Miinzen vorkommen. wahrend man
solche in Innerkrain in Grabern derselben Zeit findet. Der
Vortragende kam auch auf die Lage der Stadt Emona zu
sprechen und bemerkte, dass man im heutigen Igg nur vor-
r o m i s c h e , in Laibach aber nur romische Mauern findet.
Am ausfuhrlichsten sprach er iiber die von den Romern be-
griindete Stadt Neviodunum(Drnovo). die am Kreuzungspunkte
vvichtiger Verkehrsstrassen lag. Sie hatte Bader mit Mosaik-
boden, eine 11.200 Schritt lange Wasserleitung und viele
schon angelegte Grabkapellen. Vorgewiesene Abbildungen und
archaologische Karten veranschaulichten das Vorgetragene.
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Zvveite Monatsversammlung am 27. November i8go.

Herr Professor W. Voss berichtete iiber die wissenschaft-
liche Arbeit Dr. F r iedr ich Kinke l ins : «Eine geologische
Studienreise durch Oesterreich-Ungarn», die in den Berichten
der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frank-
furt a. M. fiir das Jahr 1890 erschienen ist und welche sich
eingehend mit krainischen Verhaltnissen beschaftiget. So vor-
ziiglich mit den petrefactenreichen obereocanen Schichten
des Poljšica-Grabens bei Kropp und mit der Lagerstatte der
fossilen Schneckenart Pleurotomaria Gerveisii bei Unterfeld,
Oberfeld und Ivandol nachst St. Bartholoma in Unterkrain.
Von dieser Scbnecke war bisher der Mandsaum unbekannt,
daher ihre Stellung zu Pleurotomaria zvveifelhaft. Herrn Kin-
kerlin gelang es, fast vollstandige Gehause zu erhalten und
infolge dessen das Fossil mit Sicherheit zur Gattung Perei-
ra ia zu bringen. Von Interesse ist die geographische Verbrei-
tung dieser Gattung. Sie wurde bei Barcelona und Lissabon
entdeckt, hierauf in Unterkraiti und zuletzt im siidlichen Theile
des Bakonyerwaldes bei Herend aufgefunden.

Hierauf sprach der Vortragende iiber die allmahliche Aus-
bildung des Gesichtssinnes der Thiere und schilderte ein-
gehender das zusammengesetzte Auge der Insecten. Ueber die
Beschaffenheit des Bildes im Insectenauge sowie iiber die
Sehscharfe und Sehtiefe dieser Thiere hatte man nur unklare
Vorstellungen, bis es in der k. k. Versuchsanstalt fiir Repro-
ductionswesen in Wien gelang, das Bild im Insectenauge, und
zwar beim Leuchtkafer, zu photographiren. Diese Photographie,
vvelche die naturhistorische Sammlung der hiesigen Oberreal-
schule der Giite des Herrn Regierungsrathes Prof. Dr. Alois
Valenta , Spitalsdirector in Laibach, verdankt, wurde vor-
gevviesen.

Zum Schlusse erorterte Prof. Voss Bau und Lebensweise
eines neuen Kryptogams der hiesigen Flora aus der Classe
der Pilze. Dasselbe gehort zu den Kernpilzen und entvvickelt
sich im Herbste an den welkenden Blattern von Gentiana



Monatsversaramlungen. X V

Pneumonanthe, dieselben erst gelb, dann roth und zuletzt schwarz
farbend. Dieser Pilz wurde als: Sphaerella Deschmannii be-
schrieben (sieh diese Mittheilungen. Aufsatze naturkund-
lichen Inhaltes, Seite 8). Ein anderer neuer Pilz ist Puccinia
carniolica Voss, welcher die Blatter von Peucedarium Schottii
Bss. bewohnt und dessen Sporen den Anwesenden im Mikro-
skope vorgevviesen werden.

Dritte Monatsversammlung am 2g. Janner 1891.

Den Vortrag hielt Herr Professor Julius IVallner iiber
den «Laibacher Stadthaushalt vor 300 Jahren*. Von der Er-
fahrung ausgehend, dass auch auf dem Gebiete der Geschichts
forschung Zahlen sprechen, wahlte der Vortragende die Rechen-
biicher, die Einnahme- und Ausgabejournale der Stadtverwal-
tung, beziehungsweise des Magistrates Laibach, wie sie aus
dem Jahre 1590 und 1591 vorliegen, zum Gegenstande seiner
Mittheilungen. Die Organisation des damaligen Vervvaltungs-
korpers, dessen Theilung in den inneren und ausseren Rath
beleuchtend und den Geldwert jener Zeit mit dem heutigen
in Vergleich stellend, verbreitete sich Professor Wallner iiber
die Einnahmen, welche der Magistrat erzielte. Das Ertragnis
der stadtischen Ziegelhiitten. der Stadtvvaldungen, der stad-
tischen Miihle, der fiinf Jahrmarkte, die Einnahmen, welche
fiir das Spital-, Burg-, Kloster-, Vicedom-, Deutsche und
das Karlstadter oder Altenmarkt-Thor bestellte Zollwachter
abfiihrten, und vieles andere noch gelangte zur Darlegung.
Die festen Einbanddeckel der vorgevviesenen Rechenbiicher aus
dem Laibacher Magistrats-Archiv zeigen mittelhochdeutsche
Scbriftstellen und einer sogar noch altere Aufschreibungen.

Vierte Monatsversammlung am 26. Februar 1891.

Herr Professor Hubad sprach iiber das Thema: «Drama-
tisches und Aesthetisches vom Grintovec und aus dem Kanker-
thale». In der Einleitung schilderte der Vortragende den Vor-
zug des Naturgenusses vor dem Kunstgenusse und betonte,
dass die Natur dramatisch sei, weil sie sich immer in Be-
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wegung befindet, und asthetisch, weil sie Empfindung in der
Sinnesanschauung hervorruft. Sodann erklarte er den Reich-
thum der organischen Erscheinungen am Grintovec und im
Kankerthale, den geologischen und physiologischen Charakter
derselben sowie die herrliche Aussicht vom Grintovec, dieses
Bergriesen. von welchem aus man sogar den Schneeberg und
die Raxalpe im Norden, das kroatisch-slavonische Grenzgebirge
im Osten, die Zacken der bosnischen Bergspitzen, die Ple-
šivica, die kleina Kapela und den Monte Maggiore im Siiden
und das karntnerisch-venetianische Gebirge sowie die west-
lichen Eisberge in den hohen Tauern erblickt. Als unver-
gesslich ftir jedes gefiihlvolle Herz stellte der Vortragende
die Eindriicke dar. vvelche der Anblick eines Sonnenaufganges
auf der Grintovec-Spitze bei vollig reinem Himmel in der
empfindenden Seele weckt.

Schliesslich schilderte er das abwechslungsreiche Thier-
und Pflanzenleben am Grintovec und unterstiitzte seine Aus-
fiihrungen durch Demonstration der wichtigeren Spedes der
schonen Alpenflora.



Kunstgeschichtliches aus Unterkrain.
Von Konrad Crnologar.

Unser Heimatland ist keineswegs so arm an kunst-
gescliichtlichen Denkmalen, wie man es bei oberflachlicher
Betrachtung anzunehmen geneigt ist. Allerdings sind die
kunstvollsten VVerke erst in der ersten Halfte des XVIII. Jahr-
hundertes entstanden, wie die hervorragendsten kirchlichen
und vveltlichen Bauten zu Laibach. dennoch sind viele. wenn
auch zum Theil an sich selbst weniger bedeutende, doch fiir
die Entvvickelung der Kunst in Krain vvertvolle romanische
und gothische Kirchenbauten in Mengevorhanden. Freilich
hat man bei uns zur Erforschung derselben bis jetzt viel zu
wenig gethan.

An bevveglichen Kunstwerken aus romanischer und gothi-
scher Zeit ist wenig auf uns gekommen, theils weil dieselben
aus einem leicht zerstorbaren Materiale hergestellt waren, theils
hat der rege Glaubenseifer zur Zeit der Gegenreformation die
friiheren. der neuen Geschmacksrichtung wenig entsprechen-
den Kircheneinrichtungsstiicke entfernt. DieBauten sind jedoch
grdsstentheils geblieben, aber wenige unverandert, so dass bei
den meisten recht schwer fallt oder selbst unmoglich ist ihre
urspriingliche Gestalt festzustellen. Man findet am haufigsten
polygone Chore mit noch erhaltenem gothischen Gevvolbe,
aber auch ebendeckige oder modern gewolbte Schiffe mit meist
viereckigen Fenstern. Man darf nicht alsogleich annehmen,
das Schiff sei deswegen jiinger, als der gothische Chor. Unter
etwa dreissig Kirchen mit gothischen Choren fand ich nur
eine, bei welcher das Schiff urspriinglich schon gewolbt war

Mittheihingen des Musealvereines fiir Krain 1891. X
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(zu Gora bei St. Marein). und selbst bei diesem ist das altc
gothische Gewolbe zerstort und durch ein modernes ersetzt
worden. Die Schifife hatten meistens ebene Decken. theils
aus Kostenersparnis, theils aus dem Grunde. vveil die Seiten-
mauern derselben eine bedeutende Hdhe haben miissten, um
ein gehorig hohes Gewolbe errichten zu konnen. Daher findet
man bei den Schiffen nur selten Strebepfeiler. Auch der
engere Chor hat dieselben nicht, da die niederen, aber ver-
haltnismassig ziemlich starken Umfassungsmauern den Druck
des ohnehin nicht schweren Gevvolbes aushalten konnen.

Ich will nun einige von mir untersuchten kirchlichen
Rauten in Kiirze beschreiben, wobei ich freilich vvegen Rauin-
mangels die naheren Details weglassen muss. Ich habe die-
selben theils auf eigene Kosten , theils mittels der von der
k. k. Centralcommission fiir Kunst- und historische Denkmale
bevvilligten Reisesubvention einer genaueren Untersuchung
unterzogen. Vielleicht wird diese gedrangte Darstellung auch
weitere Kreise interessiren.

I. Sittich.

Die Cisterze Sittich, das alteste und reichste Kloster iu
Krain, hat auch die grosste und merkwurdigste Kirche aus
romanischer Zeit. Das Aeussere wie das Innere derselben
ist zwar so griindlich im XVII. Jahrhunderte verandert vvorden.
dass ihre urspriingliche Gestalt bei oberflachlicher Betrachtung
nicht zu erkennen ist, desvvegen ist bis jetzt fast allgemeiu
angenommen worden, die Sitticher Klosterkirche sei erst im
Jahre 1625 durch den Abt Jakob Reinprecht neu aufgefiihrt
worden. Man ist durch Valvasor zu dieser Aonahme verleitet
vrorden, da er bei der Beschreibung dieses Klosters bemerkt,'
Abt Jakob habe dem Kloster die Gestalt gegeben welche
dasselbe z.u Valvasors Zeiten hatte. Unter anderen haben

1 Valvasor VIII. p. 701: »Dieser hat die Abtey unH Kloster, \vie sie
noch jetzo zu sehen, erbauet.»
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Dimitz" und Hitzinger3 iiber diese Klosterkirche berichtet.
doch keiner von den beiden ist unter dem Kirchendache ge-
wesen, wo man nicht weniger als fiinfzehn ganz und fiinf zum
Theil erhaltene rundbogige Fenster der rornanischen Basilika
findet. Die Kirche war eine ausserst niichterne. dreischiffige,
flachdeckige . Pfeilerbasilika mit Querschifif, Chorquadrat und
Nebenchoren und Oberlicht (Lichtgaden). hatte urspriinglich
keinen Thurm und hochstens einen Dachreiter. Das Aeussere
war meistens aus Tuffquadern ohne Verputz. Zur Zeit der
Gothik bekam der Chor an der Stelle der Apsis den poly-
gonen gothischen Chorschluss uad vvahrscheinlich auch gothi-
sches Gewolbe anstatt des alten romanischen. Ueber die
Vierung erbaute man den jetzigen, iiber neun Meter breiten
Thurm in der Form eines riesigen, achteckigen Dachreiters
mit acht hohen gothischen Schalloffnungen. Man sieht dass
man die strengen Bestimmungen, vvelche den Cisterciensern
nur einen Dachreiter und nur leichte Glocken erlaubten, nicht
vollig iiber den Haufen warf. sondera geschickt zu umgehen
wusste, indem man dem neuen Thurme, dessen sich keine
Domkirche zu schamen hatte, die traditionelle Form eines
Dachreiters gab. Da die alten Vierungsgurten fiir ein so
grosses Gevvicht zu sclvvvach schienen, errichtete man iiber
denselben vier starke Spitzbogengurten aus keilfdrmigen Tufif-
quadern, welche die ganze Last tragen. Dea Spitzbogea
vvahlte man aus technischen Riicksichten, da ein solcher
weniger auseinander treibt, wie ein Rundbogen, ein nach-
ahmungswiirdiger Kunstgriff aus der Zeit, wo das construc-
tive Wesen des Spitzbogens wobl gevviirdigt wurde. Zu der-
selben Zeit entstand auch der fruhgothische Kreuzgang mit
eigenthiimlichen Kreuzgevvolben und einigen schonen Schluss-
steinen. Bis zum Anfang des XVII. Jahrhundertes blieben die
Schiffe unverandert, und erst Abt Jakob liess um 1623
das Gewolbe in der ganzen Kirche aufrichten, einen neuen

* BlStter aus Krain.
:' Koledar l8bo, im Aufsatze «Virida». Dieser bemerkt, die Kirche

habe theilvveise noch romanische Formen.
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geraumigen Orgelchor, die Aloisi - Kapelle und eine kleine
Sacristei neu herstellen. Da die romanischen Fenster des
Lichtgadens durch das neu aufgefiihrte Gewolbe verdeckt
wurden, brachte man alle drei Schiffe unter ein Dach. Breite
und hohe Fenster wurden neu ausgebrochen und die Kirche
von aussen wie von innen so umformt, dass sie nicht mehr
zu erkennen war. Die Kircheneinrichtung ist. die Oelgemalde
ausgenommen, ohne Kunstwert. Unter den dreizehn Grab-
denkmalen hat nur das des Abtes Jakob mit der lebensgrossen
Gestalt desselben wegen feiner Ausfuhrung und schoner Ver-
haltnisse einen bedeutenderen Wert. Es ist dies jedoch nicht
sein Grab-, sondern eher ein Ehrendenkmal mit lateinischen
Versen. Sein eigentlicb.es Grabdenkmal ist die Gruftplatte in
der Aloisi-Kapelle, wo sein Todesdatum richtig angegeben ist.
und welche Inschrift Dr. Wladimir Milkowicz 4 ubersehen hat.

Neben der Kirche sind auch das Refectorium, der Pra-
latensaal und die Pralatenwohnung einer Besichtigung wert.
Die Stuccaturen im Eingangsthurme. das jiingste Gericht und
die Leiden Christi etc. darstellend, liess Jakob Reinprecht im
Jahre 1620 ausfiihren.

Interessant ist eine kleine viereckige Halle mit romani-
schen Fenstern und Thiiren und fast bis zur Unkenntlichkeit
zerstorte Fresken an der Aussenwand. Dieser kleine Bau
scheint eine Kapelle gewesen zu sein, von welcher die Apsis
fehlt. Jetzt dient sie als Kuhstall.

II. St. Marein.

Der Sitticher Kirche theilvveise verwandt ist die urspriing.
lich romanische, spater gothisirte Pfarrkirche zu St. Marein
unter Laibach. Diese vvar anfangs eine dreischiffige, eben-
erdige Basilika mit Lichtgaden, Chorquadrat, ohne Querschiff
und Thurm. Es scheint, dass man eine fiinfschiffige Kirche
bauen wollte. Spater bekam die Kirche an der VVestfront den

4 Sieh Milkovvicz: eKloster in Krain.»
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viereckigen Thurm, die Seitenschiffe wurden neben denselben
verlangert. das Chorquadrat vvurde auch etwas verlangert und
mit drei Seiten des Achteckes geschlossen. Die ganze Kirche
bekam gothisches Kreuzgevvolbe, iiber welchem man noch
verputzte Wande und allerdings stark veranderte Lichtgaden-
fenster sieht. Alle drei Schiffe kamen unter ein gemeinschaft-
liches Dach.5 Das gothische Gewolbe war daran schuld. dass
diese Kirche bisher als gothisch galt. Das Aeussere war nicht
verputzt. In der Barockzeit wurden der Kirche zwei qua-
dratische, mit fensterlosen Kuppeln gevvolbte Kapellen und
die Sacristei 8 hinzugebaut und die Fenster modernisirt. Spater
wurde der .Thurm7 um ein Stockvverk erhoht, die Westfront
bekam eine barocke Fagade und das Presbyterium ein neues
Gewolbe, um einen stattlicheren Hochaltar aufrichten zu
konnen. Stefan Šubic, der Vater der beriihmten Briider Šubic.
schmuckte im Jahre 1863 das Presbyterium mit guten Wand-
gemalden.

III. St. Veit bei Sittich.

Die Pfarrkirche zu St. Veit, vermuthlich noch alter als
die zu Sittich, hatte ein flachdeckiges, breites SchifF, welches
vom jetzigen Sangerchore bis zu den Sacristei - Eingangen
reichte, mit drei sehr engen, stark ausgepragten, rundbogig
geschlossenen romanischen Fenstern jederseits, von denen
jene der Nordvvand unter dem Dache noch theilvveise sicht-
bar sind, wie auch eine jetzt vermauerte rundbogige Thiir in
der Siidvvand. Diese Kirche scheint mehr gegliedert gewesen,
als die Sitticher. Zwei einfache achteckige Steinpfeiler unter
dem Orgelchore und eine Granitsaule neben dem einst frei-
stehenden Thurme mit reich verziertem romanischen Capital
sind noch erhalten. Im Jahre 1625 wurde das Schiff bis zum
Thurme verlangert und gevvolbt, im Jahre 1797 wurde das

5 Die Strebepfeiler sind erst spater, als man die Kirche wblbte, hinzu-
gefiigt worden.

6 Laut Jahreszahl 1776.
7 Nach miindlicher Ueberlieferung 1784.
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jetzige Presbyterium sammt den beiden Sakristeien aufgefiihrt
und im Jahre 1820 der Thurm, der sich geneigt hatte und
einzusturzen drohte, mit Quadern unterbaut.

IV. Gorenja Draga.

Das kleine Kirchlein ist eine Filiale der Pfarre Weixel-
burg, an der Reichsstrasse gelegen. Sie hat eine kleine, noch
gut erhaltene halbrunde Apsis mit einem kleinen romanischen
Fenster und gut erhaltenem romanischen Kranzgesims mit
romanischem Zahnschnitt. Das oblonge Schiff hat moderni-
sirte Fenster und anstatt der friiheren Holzdecke ein neues
Gevvolbe. Ein Theil des romanischen Kranzgesimses am Schiffe
ist noch erhalten! Eine gleiche Apsis hntte auch die Filial-
kirche St. Rochi bei St. Veit bis zum Jahre 1842.

Man findet daher in einem Umkreise von etwa einer
Stunde vier interessante romanische Bauten, zu Sittich, St. Veit
und Gorenja Draga. Daraus geHt hervor, dass die romani-
schen Bauten im Lande doch nicht so ausserst selten vvaien,
wie man bisher vielfach anzuaehmen pflegte. Erst bei einer
systematischen Durchforschung des ganzen Landes konnte
man ein klares Bild iiber die Verbreitung des romanischen
Stiles in Krain gewinnen. Merkvviirdig ist, dass die Thiirme,
welche entschieden aus gothischer oder selbst Renaissancezeit
stammen, nach Art der romanischen gebaut wurden. Auch
der Kirchthurm zu Honigstein ist romanisch. Von diesem
werde ich spater schreiben.

Bei den romanischen Bauten habe ich langer venveilt,
da diese bis jetzt wenig bekannt waren. Nun will ich einige
gothische Kirchen in Kiirze beschreiben.

V. Treffen.

Ein bedeutendes VVerk ist die gothische Pfarrkirche zu
Treffen. Diese ist dreischiffig. Die Schiffe sind gleich hoch
und fast gleich breit, durch drei Spitzbogengurten jederseits
voneinander geschieden. Die Schiffe hatten ebene Decken,
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das jetzige rundbogige Kreuzgevvolbe ist erst in der Mitte
des XVII. Jahrhundertes errichtet worden. Die ursprunglichen
gothischen Fenster mit geometrischem Masswerk sind moder-
nisirt vvorden. Ferner besitzt die Kirche gothisches Massvverk
im Thurme, zwei profilirte Portale und zopfigen Chor aus
dem Ende des vorigen Jahrhundertes. Die Kirche wurde heuer
geschmackvoll restaurirt. Daselbst befinden sich auch mehrere
alte, aber sehr verwischte Grabmale. Interessant ist der obere
Theil eines romischen Grabsteines mit drei lebensgrossen, gut
erhaltenen Brustbildern in Relief.

VI. Honigstein.

Die einschiffige Pfarrkirche besitzt romanischen Thurm
und rundbogige. profilirte Portale. Besonders geschmackvoll
ist der lange gothische Chor mit Kreuzgewolben. In den drei
Fenstern des Chorschlusses zeigt sich schones geometrisches
Masswerk. Das muthmasslich noch aus romanischer oder
gothischer Zeit stammende Schiff wurde spat eingewolbt.

VII. Rudolfsvvert.

Merkvviirdig ist die Capitelskirche. Grossartig ist der friih-
gothische Chor mit recht einfachem Kreuzgewolbe und Strebe-
pfeilern. Die gleichgrosse Krypta hat gratiges Spitzbogen-
gewolbe, welches auf acht achteckigen Pfeilern ruht. Es scheint,
man wollte eine grossartige Kirche bauen, aber die Mittel
versiegten. nachdem der Chor und die Sacristei fertig waren.
Das Schiff ist enger als der Chor und gegen 200 nach Norden
geneigt, und auch viel niedriger. Es hatte ursprtinglich eine
ebene Holzdecke mit polychromirten Wanden und keine Ka-
pellen, welche man erst spater durch im Innern aufgefiihrte
Mauern gewann und dann die W6lbung errichtete. Der Thurm
stand urspriinglich einsam und sollte einst Wachthurm ge-
wesen sein. Da er ausser der Achse des Chores stand. musste
man das Schiff gegen Norden neigen, um an den Thurm zu
stossen. Beachtenswert sind mehrere Grabdenkmale. Auch
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einige Oelgemalde sind wertvoll. Der Hochaltar besitzt ein
Blatt von Tintoretto.s

Die Franciscanerkirche hat im Chore Spitzbogenfenster
und Kreuzgewolbe mit drei schonen Schlussteinen. Das Schiff
hat ein Tonnengewolbe aus spaterer Zeit. Wahrscheinlich hatte
das Schiff urspriinglich eine ebene Decke. Iin Kloster sind
hie und da spitzbogige Wolbungen.

Interessant ist die Kapelle des heiligen Grabes beim
Schlosse Stauden (Grm) mit steinernen Reliefs, das Leiden
Christi darstellend. Schade, dass das Dach sehr schlecht und
theilvveise zerfallen ist. Wenn keine Abhilfe geschieht, wird
die Kapelle bald zur Ruine werden.

Im Schlosse Stauden befinden sich im Thurmzimmer
geschmackvolle Stuccaturen und Fresken am Plafond, jedoch
ziemlich beschadigt.

VIII. St. Martin bei Littai.

Die Pfarrkirche zu St. Martin ist ein wunderlich zusam-
mengewiirfeltes Bauvverk. An derselben ist fiinf- oder sechs-
mal gebaut worden. Das schonste ist der gothische Chor
mit spatgothischem Rautengewolbe, zierlicben Schlussteinen
und Wanddiensten mit verzierten Capitalen. Die urspriinglich
spitzbogigen Fenster sind theils zugebaut, theils modernisirt.
Zwei spatgothische Portale sind profilirt. Das Schiff, vvelches
einmal verlangert war, hatte urspriinglich eine flache Decke.
Das jetzige Gewolbe stammt aus neuerer Zeit. Der Thurm
ist spater hinzugebaut worden. Die beiden polygon geschlos-
senen Seitenkapellen sind spater hinzugekommen. Die grossere
nordliche Kapelle hatte gothische Fenster, welche aber jetzt
theils zugebaut, theils modernisirt sind. Die siidliche Kapelle
stammt aus der Renaissancezeit, hat aber, wie die noidliche,
spatgothisch.es Gewolbe ohne Rippen. Die altere siidliche
Sacristei hat gratiges Spitzbogengewolbe. Die nordliche ist
viel jiinger. Interessant sind vier Grabsteine, drei mit dem

8 Valvasor XI. p. 486.
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Bilde des Verstorbenen in etwa drei Viertel-Lebensgrosse,
alle aus dem XVI. Jahrhunderte. Eines ist das Bild des Eras-
mus von Wagensberg (1522), das zweite des Erasmus von
Liechtenberg zu Radlstein (1566), das dritte des Meisters
Herrschmid mit detn Spruche: «Grves got das edel perkwerch»
von 1537. (Dieser war entweder Eigenthiimer oder Verwalter
des nahen Bleibergiverkes.) Der vierte minder schone Grab-
stein des Jorg Smvck. «Vikaren dieses Gotteshauses» (1533),
hat ein eigenthumlich.es Bild der Mutter Gottes in Flachrelief.
Im Dachreiter hangt eine Glocke ohne Inschrift mit Relief-
bildern von Hunden und VValdgethier im Friese unter der
Krone.

IX.
Ich will nun einige kleinere, doch nicht vveniger bedeu-

tende gothische Bauten erwahnen.
Die Filialkirche zu Muljava, Pfarre St. Veit bei Sittich,

hat nicht nur ein gothisches Kreuzgewdlbe im Chore und in
der Sacristei und gothisches Masswerk, sondern auch das
urspriinglich flachdeckige und bemalte, spater modern ein-
gewolbte Schiff war gothisch, denn ein spitzbogiges Fenster
ist noch unter dem Dache erhalten. Die theils ornamen-
talen, theils figuralen Gemalde im Chore sind in letzterer Zeit
ubertiincht worden. Ein reich geschnitztes VVerk ist der Hoch-
altar mit vielen Sculpturen vom Jahre 1674, ein Werk des
Bildhauers Barth. Plumenberger aus Laibach. Johann Jakob
Monhardt und sein Mitarbeiter AntonSchermautsch ausWeixel-
burg haben in demselben Jahre den Altar vergoldet und bemalt.

Die Filialkirche Heil. Geist zu Vrhe, Pfarre Obergurk,
hat spatgothischen Chor mit fein ausgefiihrten und geschmack-
voll verzierten Schlussteinen, als Consolen dienen gut aus-
geftihrte Menschenkopfe. Das spatgothische Portal mit Esels-
riicken ist sorgfaltig gearbeitet. Ober demselben ist eine
Steintafel mit deni Gekreuzigten und zwei auf spatgothischen,
laubverzierten Consolen stehende weibliche Gestalten, von
welchen eine den Rosenkranz (unter dem Kreuze!) betet, in
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drei Viertel Relief. Gevvand und das Lendentuch ist meister-
haft ausgefiihrt. schlechter sind jedoch die Nackttheile. Im
Thurme ist eine Glocke mit gothischer Inschrift vom Jahre 1592.

Die kleine Kirche zu Nova Vas. Pfarre Weixelburg, hat
einen niedlichen gothischen Chor mit Kreuzwolbung und einem
noch ganz erhaltenen ungetheilten gothischen Fenster. Die
iibrigen Spitzbogenfenster sind zugemauert. Der Altar vom
Jahre 1747 ist aus schwarzem Marmor im Barockstile schon
ausgefiihrt und hat drei steinerne Heiligenstatuen. von denen
besondeis die beiden kleineren fein gearbeitet sind.

Die Kirche zu Pristava. Pfarre St. Veit, steht an der
Stelle des nun vollstandig zerstorten Schlosses der Herzogin
Viridis (7 ca. 1414). Sie hat im Chore spatgothisches Stern-
gewolbe und zwei noch vollstandig erhaltene gothische Fenster
mit Masswerk. Das Schiff hat einfaches Spitzbogenportale,
ebene Decke und ein flachspitzbogiges Fenster. Das Gewolbe
des Chores hat noch seine urspriingliche streng constructive
Polychromirung, die wahrlich mustergiltig zu nennen ist.

Die Kirche zu Sela, Pfarre Weixelburg. hat im Chore
gothisches Kreuzgewolbe. Die Fenster sind verandert.

Die Stadtkirche zu Weixelburg hat im Chore spatgothi-
sches Netzgewolbe. verzierte Schlussteine und phantastisch
gestaltete Consolen. Die Fenster sind theils vermauert, theils
modernisirt. Das Schiff" hatte ebene Decken. Die Kirclie
stand nach einer Urkunde im dortigen Stadtarchive schon im
Jahre 1507. 1767 wurde das Schiff modern gewolbt und er-
weitert, indem man den alten. breiten Thurm. welcher den
Weixelburgern vvahrscheinlich auch als «Lug ins Land» diente.
zum Schiffe hinzuzog und einen neuen Thurm an der Siid-
seite auffiihrte.

Interessant ist auch der kleine gothische Chor der Heiligen-
geist-Kirche zu Dedni Dol bei Weixelburg mit dem angebauten
heil. Grabe. Der Chor war noch vor etvva zehn Jahren mit
figuralen und ornamentalen Fresken geschmiickt. leider sind
dieselben iibertiincht worden. In einem Fenster ist noch
schones Masswerk z.u sehen.
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Unter den mit den Resten eines Tabors umgebenen
Kirchen zu Primskovo sind zvvei gothisch. Die Pfarrkirche
ist stark verandert, hat jedoch vier schon verzierte Dienste
und vermauerte Spitzbogenfenster im Chore und iiber einem
Eingange zwei alte Sculpturen aus Stein, Christus darstellend.
Die gut erhaltene, aber zu ausserst profanen Zvvecken dienende
Petrikapelle hat gothische Sterngewolbe mit Resten von Wand-
malereien und sehr enge Spitzbogenfenster ohne Massvverk.
An der dritten, modern umgestalteten Kirche des heil. Nikolaus
sind am Aeusseren stark beschadigte Freskeu.

Eine der bedeutendsten Filialkirchen ist zu Gora bei
St. Marein. Der kleine Chor hat gothisches Kreuzgevvolbe
mit zugemauerten gothischen Fenstern. DasSchiffhat modernes
Tonnengewolbe, iiber vvelchem man noch Spuren des einstigen
gothischen Gewolbes findet. Das Schiff hat zwei gothische.
geschmackvoll profilirte Spitzbogenportale aus der besseren
Zeit der Gothik. Der spater hinzugebaute Thurm hat in der
Glockenstube Steine mit altem, mit Fresken geschmiicktem
Verputz.

Die Filialkirche zu Lanišče bei St Marein hat gothisches
Kreuzge\volbe im polygonen Chore, Spuren gothischer, aber
vermauerter Fenster und gothisches Portale. Am Aeusseren
sind mehrere Steinsculpturen, anscheinend noch aus der roma-
nischen Zeit. Im Thurme ist eine langezogene Glocke mit
gothischer Inschrift. Beachtensvvert ist ein gut erhaltenes
Freskobild des heil. Christoph an der Siidseite.

Man sieht daher schon aus diesea vvenigen Skizzen, wie
reich unser Heimatland an alterthiimlichen. elirwiirdigen Bau-
denkmalen ist. Die ebenen Decken und oft urspriinglich frei-
stehenden Thiirme lassen vermuthen, dass wenigstens in der
aquilejer Diocese die Baukunst von Italien aus beeinflusst war.
Systematisch durchgefuhrte Forschungen diirften noch man-
ches ans Tageslicht bringen.

Schliesslich erwahne ich auch eines figurenreichen Oel-
gemaldes, den heil. Johannes von Nepomuk darstellend, in
der Kirche zu Spodnja Draga, Pfarre Sittich. Es ist ein Werk
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des bis jetzt nur dem Namen nach bekannten Laibacher Malers
J. M. Reinwald vom Jahre 1731. Eine so sinnvolle Composition
und so feine Ausfiihrung wiirde kaum jemand einem Laibacher
Maler. der iiberdies in eben diesem Jabre die Kunst mit dem
Amte eines stadtischen Brotkammerers vertauschte, zutrauen.
Und vvenn dieses Gemalde auch nur eine Copie ware, so steht
es doch immer noch hoch iiber eine bloss handvverksmassige
Arbeit.



Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom Jahre 1574.
Ein Beitrag zur Kenntnis der volkswirtschaftlichen, nationalen und
politischen Verhaltnisse von Gottschee bis zur definitiven Ervver-

bung des Landchens durch die Auersperge.

Von Prol. Peter VVolsegger.

(Schluss.)

Folgt hernach das Ambt Riegkh.

Riekh (damals auch Rieg) 14 gancze Hueben (jede Partei)
7» Huebe = 2 Tagp. 1 '/2 Wissm.

Laser, * hat ain Suppgrundtl tragt 1 Fiieder) Hey — Walthe
— Tschine Wittib und Erben — Laser — desVeitl Sun — Khossler
— Khossler — Khocherli — Jurman — Haberlin Wittib und
Erben — Schuesster — Zape Ambtman und Lux — Rauch —
Schuester — Schuesster — Schwaiger — Plesche — Laser —
Weber — Rauch — Khoseli — Rauch — Speckhs VVittib und
Erben und Peitler — Augustin — Peittler — Hass — Ploy:
82'/» Sch. Hirsch 1 Hfkm. Ayr 8, Hiienner 2, Harreissten 5,
Weingelt 3 kr., Robat 1 Tag. Fiir das dritte Huen 1 Schilling.
Neben dem vorbeschriebnen Tag Robat fiir jede '/2 Huebe 5 Samb
Holcz auf das Schloss Fridrichstain. Unndtersassen: Schneider —
Schneider — des Paulln Sun — Tschine — Schmid — Loi •—
Kacherli — Speckh — Kossler 8 kr., Handtrobat 3 Tag — Lux
8 kr., weil er hieuor 7s Hueben in dem Dorf Rieckh hat, ist er
vom Undtersass die Robat zulaisten nit schuldig.

* Die Taufnamen Her hier verzeichneten Unterthanen vrorden, vveil
noch heute lanciesiiblich, der Kttrze halber weggelassen.
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Gottenitz (damals auch Gettenitz) 12 gancze Hueben
(jede Partei) 7» Huebe = 2 Tagp. i1/. W.

Mihitsch, hat ain Suppnicza, tregt 4 Fiiederl Hey. — Khramer
— Mihitsch — Khraus — Lackhners Wittib und Erben — Sirge
— Paar — Mihitsch — Schwarsching — Widmer und Sirge —
Grensch — Grennsch — Sackhe — Egkher — Mihitsch — Mi-
hitsch — Sirgen Wittib und Erben — Gris — Kramer — Mihitsch
— Mihitsch — Turgg — des Mathe Sun — des Mathe Sun:
99 Sch. VVaicz 2 M., Haber 3 M. und 1 Simperle, Hirsch 2 M.
und 1 Simperle, Ayr 8, Huenner 2, Harreissten 20, Weingelt 3 kr.
Filr das dritte Huen gibt jeder 1 Schilling. Jede halbe Huebe
fiiert fiir die Robat 5 Samb Holcz auf das Schloss Fridrichstain,
und sein schuldig neben solchem yeder noch 1 Tag Handtrobath
zuthuen. — Speckh dient von 1 Ackher 24 Sch. — Undtersassen:
Speckh — Speckh — Paar — Huetter — Sirge — Schmid —
Lackhner — Weber — Khnauss — Griss — des Ambtmanns
Sun: 8 kr., Handtrobath 5 Tag.

Kotschen ^d. auch Gotschen) 5 gancze Hueben (jede
Partei) '/? Huebe = 2 Tagp. u. 1 Wissm.

Schwarsching, hat ain Suppgriindtl tregt 1 Fueder Hey. —
Schwarsching — \Volf — Neukhan und Huetter — Schwaiger —
Veittls Sun Erben — Annderkhol und Veittls Sun Erben — Wolf
und Sirger — Annderkholl und Wolff — Annderkholl und Meisl:
22V2 Sch. VVeingelt 3 kr. Ist yeder 2 Tag Robat auf das Schloss
Fridrichstain zulaisten schuldig. Undtersassen: VVolf — Annder-
kholl — Schvvarsching: 8 ki\, Handtrobath 4 Tag.

Moss, s ganncze Hueben (jede Partei) '/•• Huebe —
2 Tagp. und 1 VVissm.

Paar, tregt ungeuerlich das Suppgriiutl, das er hat '/2 Fuederl
Hev — des Clementen Sun, Wittib und Erben — Mihitsch —
Pradtgesell — des Ambross Sun — Tunckhe — Khacze -- Neick-
han — Pradtgesells Wittib und Erben — Khacze: 2 2'/2 Sch. Wein-
gelt 3 kr., Robat 2 Tag. Undtersassen: Kacze — des Ambross
Sun — VVobmer: 8 kr., Handtrobat 4 Tag.

Hanndlern 5 gancze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe =
2 Tagp. und 1 VVissm.

Widmair, hat 1 Suppnicza, tregt i Schober Waicz — des
Gregoren Sun Wittib und Erben — des Hannssen Sun — Schwaiger



Von Prof. Peter Wolsegger. [ c

— des Gregorn Sun und des Andre Sun (haben i gancze Huebe
und dienen das Doppelte) — Gode — des Andre Sun — Schwaiger
— des Steffan Sun — Rinser, Schwaiger und des Steffan Sun —
des Gregorn Sun und Gode: 22V2 Sch., VVeingelt 3 kr., Robat
1 Tag. Undter&assen: des Hannssen Sun — Gode: 8 kr., Hand-
robath 4 Tag.

Hindterperg, 10 gancze Hueben (jede Fartei) V2 Huebe
= 2 Tagpau und 1V2 Wissmad.

VVecz, hat ein Suppgriindtl, tregt 2 oder 3 Fuederl Hey. —
Ftirstl — Lasar und VVecz — des Casparn Sun — \Vuetrich —
Meisl — bLhe.seli — Meisl und Durrer •— Laser — des Gregorn
Sun — des Mathe Sun — VViietrich und des Paulln Sun Wittil>
und Erben — Khain — Piirstl — Hofer — Tschiene und Zegoli
— Zegoli und Thschinkhl — Neukhan — Plesche — Wecz Wittib
und Erben: 86 Sch. Hirsch i Hfkm. Ayr 8, Huenner 2, Wein-
gelt 3 kr., Robath 2 Tag, geben fiir das dritte Huen jeder 1 Sch.
Muessen in 2 Tagen, da Sy die Robat thuen zu Fridrichstain das
Khraut pauen und Abschlagen. Undtersassen: Khain — Wietrich
— Schmid — Huetter: 8 kr., Handt Robath 4 Tag.

Hirschgrueben 1 gancze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe
= 2 Tagpau imd 1 '/2 \Vissm.

Maurer — Meisl: 36 Sch., Hirsch 1 Hfkm. Ayr 8, Huenner 2,
Weingelt 3 kr., Robat 2 Tag. Flir das dritte Huen yeder 1 Sch.
Muessen auch in den 2 Tagen das Khraut pauen und wieder ab-
schlagen.

Steltzendorf (damals schon Stalzern) 6 ganncze Hueben
(jede Partei) '/„ H. - , 2 T., 1 '/2 W.

Plesche hat ain Suppgriindtl, tregt 2 Fueder Grass — Suppan
— VVuetrich — Schmid — Plesche — Huetter — Jagaus —
Prachler — Tscherne Erben — Tscherne — Jagaus — Plesche:
52V4 Sch. Weingelt 3 kr., Robat 2 Tag. — Pleche dient auch
von 1 Gartten 12 Sch. — Muessen die 2 Tag Robath geen Frid-
richstain in das Schloss thuen und dieselben mit Pauung der Rueben
verrichten. •-•• Undtersassen: VViietrich — Schmid: <S kr., Handt-
robat 4 Tag.

Homerau (jetzt Mrauen) 6 gancze Hueben (jede Partei)
'/„ H. = 1 '/0 Tagp., 1 '/•- Wissm.

Tschne, hat 1 Suppgriindtl tregt i'/s Fuederl Hey — Plesche,
des Merthen Sun und Lenncz Wittib und Erben — des Petern
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Sun Wittib und Erben und Peter Sun — Witine —• Tscherne —
Lux und Lennczen Sun — des Leonhardts Sun — Schwaiger
und Ničl Plesche und Huetter — des Mathe Sun — Lippe und
Wittine: 30 Sch. Weingelt 3 kr. Robat 1 Tag. Verbringen iren
Tag Robath mit Deckhen. Von 1 ganczen Hueben muessen sy
10 Samb Holcz auf das Schloss Fridrichstain tragen.

Suchenrait (jetzt Suchenreuther) 1 gancze Hueben (jede
Partei) '/2 Hueben = i'/a T., 1V2 W.

Wittine — Huetter und Jacoben Sun: 24 Sch. Weingelt 3 kr.,
Holcz auf Fridrichstain 5 Samb, Robat 3 Tag.

Presn (jetzt Prdse) 31/., H. (jed. P.) '/• H. = 1 Tag.,
'/s Wissm.

Mouerin hat ain Suppgriindtl, tregt 1 Fueder Hey — Tscherne
•— Mouerin und Pleschen VVittib und Erben — IJeidtler — des
Michln Sun — Wietrich — des Michln Sun: 21 Sch. VVeingelt
3 kr., Holcz 5 Samb, Robat 1 Tag. Muessen ire Samb Holcz
auf das Schloss Fridrichstain fiieren.

Presul 1 Huebe (jede Part.) '/* H. = 2 Tagp. u. '/2 Wissm.
Schmid — des Mathe Sun und Khrabats Wittib und Erben:

19 Sch. Hirsch 1 Hfkm. Huen '/2, Harreissten 5, VVeingelt 3 kr.,
Holcz 5 Samb. Ftieren ire Samb Holcz auf das Schloss Fridrich-
stain und ist yeder schuldig 1 Tag Handt Robat zulaisten.

Ober Tieffenpach, 2 Hueben (jede Partei) '/2 Huebe
= 1 '/2 Tagp. 1 % Wissm.

Stamphl, hat khain Suppgriindtl — Simon Piiczl — des
Mathe Sun — Tscherne und Lucas Sturmb: 19 Sch., Weingelt
3 kr. Holcz 5 Samb. — Egkher von 1 Tratten daselbst 12 Sch.
Fiieren das Holcz auf Fridrichstain. Ist yeder daneben 1 Tag
Handt Robat zuuerrichten schuldig.

Nieder Tieffenpach 6 ganncz Hueben (jede Partei)
7« Huebe = 1% Tagp. 1V2 Heym.

Ostermann, das Suppgriindtl, so er hat tregt 1 Burden Hey.
•— Rauch — Plesche — Huetter — Meisl — des Hannse Sun
— des Maie Sun — Starapfls Wittib und Erben — Osterman —
Schuesster — Tscherne — Werle und Osterman: 19 Sch. Hirsch
F M. Huen '/4, Harreissten 5, Holcz 5 Samb, Weingelt 3 kr. —
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Mer dient Plesche von i Miill 12 Sch. — Khuenncz von 1 Ackher
daselbst 12 Sch. Mues yeder seine 5 Samb Holcz auf das Schloss
Fridrichstain flieren. Und Handt Robath thuet yeder daneben
1 Tag.

Inlauf, 4 gancze Hueben. Die halbe Huebe = 1 '/2 Tagp.
und 1 '/2 Wissm.

Kheseli '/» Huebe: 26 Sch. Weinge1t 3 kr. Holcz 5 Samb,
hat khain Suppgietl. — Rauch und Meisl 1 ganncz Huebe: 52 Sch.
VVeingelt 6 ki\, Holcz 10 Samb — des Leonhardt Sun und Goseli,
Vs Huebe: 26 Sch. Weingelt 3 kr., Holz 5 Sarab. Schweiger
Vs Huebe: 26 Sch. Weingelt 3 kr., Holz 5 Sarab — Michl und
des Anndre Siin, 1 ganncze Huebe: 52 Sch. Weingelt 6 kr., Hol/.
10 Sam. — Stampfels Wittib und Erben '/•> Huebe: 26 Sch., Wein-
gelt 3 kr., Holcz 5 Samb. Ist yeder seine Samb Holcz auf das
Schloss Fridrichstain zutragen schuldig. Handtrobath ist auch yeder
von '/2 Hueben schuldig zulaisten 1 Tag.

OberWetzenpach, 2 gancze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe
= 1 Tagp. und '/* VVissm.

Maye Steffan Erben, hat in disem Dorf, vveil es dem Ambt
Rieckh eingeleibt, khain aignen Suppan. — Schvvaiger und Veitl
des Paulln Sun — Schvvaiger — Plesche: 19 Sch. Weingelt 3 kr.,
Robat 1 Tag. Dise Undterthanen sein das Schloss Fridrichstain
soofft es von Nothen zupessern schuldig.

Nieder Wetzenpach 3 ganncz Hueben, jede halbe Huebe
= 1 Tagp. u. '/•> Heym.

Schuesster 1 gancze Huebe: 38 Sch. Weingelt 6 kr., Holz
10 Samb, hat khain Suppgietl. — Kacherli — Nfeisl — Khramer
— des Thoman Sun (haben jeder) '/2 Huebe: 19 Sch. Weingelt
3 kr., Holcz e, Samb. Muessen aucli ire Samb Holcz auf das
Schloss tragen und yede halbe Hueben ist Handt Robath zulaisten
schuldig 1 Tag.

Plesch i ganncze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe =
1 Tagp. und 1 VVissm.

1'lesche Erben — des Simon Sun: 19 Sch., \Veingelt 3 kr.,
Holz 5 Samb, Robat 1 Tag. Fieren das Holcz auch auf Frid-
richstain.

Mittheilungen tles Musealvereines fiir Krain 1891. 3
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Morobitz, 6 Hueben (jede Partei) '/2 Huebe = 1 Tagp.
und 1 Wissm.

Schneiders gelassne Wittib anjezo Lasars Suppan Hausfravv
und ire Kiinder, hat ein Suppgietl gibt 1 Buerden Hey. — Rein-
schall — Stampfl — Rauch — Tscherne — des Barthlme Sun
— Stampfl — Krabat — Kramer — Kristanitsch (hat 1 ganze
Hueben, dient doppelt) — Stampfl: 45 Sch. Weingelt 3 kr., Holz
5 Samb, Robat 1 Tag. Mer dient Stampfl von 1 Tratten 10 Sch.
Muessen auch die Holczfueren auf das Schloss Fridrichstain
fiieren. Undtersassen: Stampfl — Jafer: 8 kr., Handtrobath 4 Tag.

Eben, 3 ganncze Hueben (jede Partei) '/•; Huebe =
1 Tagp. und 1 Wissm.

des Simons Sun und Zopeis VVittib und Erben, hat ain Fleckhl
bei der Supp. tregt 1 Biirdl Hey. — Krobat — Schwaiger —
Meisl Wittib und Erben — Peitler — Kuencz: 19 Sch. \Veingelt
3 kr., Holcz 5 Samb. Das Holcz oder ire Sambfart tragen sy
auf das Schloss Fridrichstain. Jede halbe Huebe thuet 1 Tag Robat.

Beim Prun (Brunn bei Masern) 1 ganncze Huebe (jede
Partei) '/•, H. = 72 Tagp., '/» W.

Gastl Wittib und Erben — des Ambrossen Sun: 24 Sch.
VVeingelt 3 kr., Robat 1 Tag. Fiieren das Holcz auch auf das

Massern, 6 ganncze Hueben (jede Partei) '/» Huebe =
1 '/•.> Tagp. und 1 \Vissmad.

Lusar, sein Suppgrindtl tregt Hey 1 Biirden — Stampfl —
des Barthlme Suns — Stampfl — Lusar — Lusar und Stampfer
— des Ambrossen Sun — des Gregors Sun — des Jacoben Sun
— Khreen — Paars VVittib und Erben — Dulczer: 82 Sch. Hirsch
1 Hfkm. Ayr 8, Huenner 2, Holcz 5 Samb, Weingelt 3 kr., Robat
1 Tag. — Fiir das dritte Huen gibt yeder 1 Sch. Das Holcz
miiessen sy, wie anndere auf das Schloss fueren. Undtersassen:
Sackhl 8 kr, Handtrobath 3 Tag.

Eben dabei (jetzt Masereben) 1 ganncze Huebe (jede
Partei) '/,. Huebe = i'/2 T. und 1 W.

Fricz — des Hannsen Sun: 82 Sch. Hirsch 1 Hfkm. Ayr 8,
Hiienner 2, Holcz 5 Samb, Weingelt 3 kr., fiir das dritte Huen
1 Sch. Robat 1 Tag. Fiieren ire Samb Holcz auf das Schloss
Fridrichstain.
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Ossiunitz 4 gancze Hueben (jede Partei).
Sagar '/2 Huebe: 25 Sch., hat ain bey 7s Fiiederl Hey, und

von 1 garthen 6 Sch. — Darsei und Sagar '/.. Huebe: 25 Sch.
— Panitsch 1 gancze Hueben: 50 Sch. — Markhouitsch '/2 Hube:
25 Sch. — Clementschitsch '/2 Huebe: 25 Sch. und von 1 Gartten
6 Sch. — Steffan und Ossmackh '/» Huebe: 25 Sch. — des Peter
Sun V« Huebe: 25 Sch. — Thomecz von 1 Gartten 6 Sch. Von
yeder halben Hueben ist man auf das Schloss Fridrichstain 1 Tag
zurobathen schuldig.

Weissenpach, 6'/2 Hueben.
Louatsch '/o Huebe: 17 Sch. — Reinschall '/2 Huebe: 17 Sch.

— Krulitsch '/2 Huebe: 17 Sch. — VVolf 1 gancze Huebe: 34 Sch.
— Sirge Erben '/•> Huebe: 17 Sch. — Papes und Reinschall
1 ganncze Hueben: 34 Sch. — Schmidt Va Huebe: 17 Sch. —
Martintetsch Erben '/2 Hueben: 17 Sch. — Scherzer '/2 Hueben:
17 Sch. - Janschicz und Schagar 1 gancze Hueben: 34 Sch. Jede
halbe Hueben ist auf das Schloss zu robathen schuldig 1 Tag.

Musgauitz (wohl VVesgo\viza) 1 ganze Hueben.
Malner: 57 Sch. Robat 2 Tag.

Grintawitz 1 Hueben.

Sagar: 57 Sagar. Robat 2 Tag.

Tschatschitsch 2'/2 Huebe.

Khossler 1 gancze Huebe: 57 Sch. Robat 2 Tag. — Mihitsch
1 ganncze Hueben: 57 Sch. Robat 2 Tag. —• Malueritsch Va Huebe:
28V2 Sch. Robat 1 Tag.

Klamaw (unbekannt) 1 ganncze Huebe (jede Partei)
'/t Huebe.

Melchoritsch — Schaffer: 28 Sch. Robat 1 Tag.

Bada (vermuthlich Padua) 1 Hueben (jede Partei) '/2 Hueben.
Mihitsch — Krulicz: 28V2 Sch. Robat 1 Tag.

Vischpach 2 Hueben (jede Partei) 1 gancze Hueben.
Melchoritsch und Ulle — Tomecz: 57 Sch. Robat 2 Tag.

Wossayl, 4 Hueben (jede Partei) 1 ganncze Hueben.
Thomecz — Regoli — Wukhouitsch — Schiller — Michitsch:

57 Hch. Robath 2 Tag.



20 Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom Jahre 1574.

Grait oder Schvvarzenbach '/» Hueben.
Sirger: 2 6 Sch. Robat 1 Tag.

Ober Grass (friiher auch «Auf der Alben») 4 Hueben.
Schwarsching hat 1 Suppgriindtl bei '/2 Fuederl Hey —

Kramer (jeder hat) '/2 Huebe: 13 Sch. Robat 1 Tag — Schnvar-
sching — Benkhol und Schneider des Steffan Sun und Achacz
(jede Partei hat) 1 ganncze Hueben: 26 Sch. Robat 2 Tag.

Unndter Grass 3'/2 Hueben.
Knauss '/•- Huebe: 13 Sch. Robat 1 Tag und von 1 gannczen

Hueben: 26 Sch. Robat 2 Tag — bey der Lindten '/2 Huebe:
1 3 Sch. Robat 1 Tag — VVogrin und Widervvoll 1 ganncze Hueben :
26 Sch. Robat 2 Tag — VVagrin Vs Hueben: 13 Sch. Robat 1 Tag.

Under der Albm (jetzt Alben) 23/« Hueben.
Des Cristan Sun 1 ganncze Hueben: 26 Sch. Robat 2 Tag,

und von 1 Ackher 6 Sch. — Osswald 1 ganncze Hueben: 26 Sch.
Robat 2 Tag und von 1 Garthen 6 Sch. — Foye "/< Hueben:
22 Sch. Robat. 1 Tag.

Volgen die Stifft Tag

an welchen die hieuor beschribne Zinss und dienst auch die Hueb-
Steuer und aufpotgelt durch die Undterthannen jerlich geraicht

werden sollen.

Alle und yede Undterthannen, so zu diser Herrschafft ge-
horen und Traidtzins dienen, sein schuldig nach hieuor beschribner
Ordnung und Rubrickhen dises Urbars jarlich 8 Tag vor Michaeli
solchen iren Traidtdienst abzurichten und zubezallen, \vie inen zur
selben Zeit der Tag durch ainen Innhaber oder seinen Ffleger
gegeben wirt, und khumbt selbiger Zeit ain yeder Suppan mit
seinen Benachperten, wie obuermeldte Ordnung gibt.

Die Geltdienst, also auch die Steur und das Aufpotgelt sein
alle gleichfalls 14 Tag vor oder nach Martini mit ebenmassiger
Ordnung wie die Traidtzins zubezallen schuldig.

Das Ambt Rieckh aber, weil man daselbst etlich Tag nach
Martini das Landtrecht besiczt, soll alhvegen auf dieselb Zeit den
(jeltdienst, Steuer und Aufpotgelt, und die Gottenticzer daneben
den Traidt Zinss raichen.
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Nach obbemeltem gehaltnem Landts Recht und Abraifen
von dcmselben ist biss hero in Gebrauch erhalten worden, das man
bei denen 4 Dorfifern in Mossl, als zu Ober Mossl, Nider Mossl,
Otterpach, Reinthall unnd in dem Dorf Schvvarczenbach, in Gott-
scheer Poden, den Gelt dienst, Steur, Aufpotgelt, Ablosung des
Peinstockh Zehent, Zapfenrecht, auch den Repas Waicz und Haber
von denselben Undterthannen eingefordert und abgenumben, welches
aber so woll auch bey dem Ambt Rieckh, wie der negstvorgeend
Articl vermag, durch den Inhaber auss aigner VVilkhiir denen Undter-
thannen zu Guetten und irer raerern Gelegenhait beschehen, dann
ausser des, und von Altters heer alle Undterthannen und yede
Supp insunderhait schuldig ist, Zins und Steur in die Stadt Gottsee
der Herrschaft zuezutragen, und daselbst die ordentlich Abrichtung
zuthuen. Bey solchern altten Gebrauch solle es noch in Allvvtg
verbleiben, dahin auch die Undterthannen verpunden sein. Doch
ist daneben dem Innhaber sein biss hero gebrauchte Gekgenhait,
die er oberczelttermassen den annen Leiitten zu Guetten und allain
aus freyer VVilkhiir in Einforderung Zinss und Steur turkhert, mit
disem Vorbehalt nit aufgehebt. Uoch das solches der Herrschafft
ohne allen Nachtaill sey, und khunfftig nit etwo flir ain Gerechtig-
khait oder altes Heerkhumben durch die Unndterthannen gedeit
\verde.

Die Burger und Imvonner in deni Stattl Gottschee sein alle
schuldig, ire Zinss in Gelt unnd Traidt, also auch die Steur, was
sy von iren zu der Herrschafft zinssparen Griindten zubezallen
schuldig, 8 Tag vor oder nach S. Georgen Tag, samentlich ohne
Abgang zuerlegen und zubezallen. Unnd nachdem sich in gegen-
wirthiger Reforniation der Innhaber beschwerdt, das er iiber vill-
mals beschehen Anmanen durch sy ordenlich nit bezalt werde,
wirdet hiemit ain Straff, nemblich 1 Ducaten in Gold aufgeseczt,
den ain yeder Burger, wo er obbenennte sein schuldige Gebiir in
der bestimbten Zeit nit erlegt, unablesslich verfallen haben. Dauon
auch die zween Thaill ainem Innhaber, und der dritte Thaill ainem
Richter in der Gottschee eigenen und verbleiben soll.

Uie Unndterthanen in der Pfarr Tschermoschicz und in der
Pfarr Neslthaal sein den Gelt dienst, Steur, Aufpodtgelt unnd anndere
Herforderung in das Stattl Gotschee zubringen und oberzeltermassen
14 Tag vor oder nach Martini ordentlich abzurichten (schuldig).
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Raichung des Traidt-
zehenndts bei der Herrschafft Gotsee, und wic es darnit gehalten

werden soll.

Alle Unndterthannen, Imvoner und Undtersassen in der Herr-
schaft Gotsee sein schuldig, von allem irem erpaueten Traidt, allain
den Hirsch aussgenummen, welcher hieuor bey yedes beschribnem
Zinss und Dienst innsunderhait begriffen, die Zehent Garben der
Herrschafft zuraichen.

Also auch sein sy schuldig die anndern zehentlichen Recht,
als von Lempern, Kiczen und Peinstockhen jarlich das Zehent Haubt
und den zehenten Stockh zubezallen, und vvo es ain Jar auf das
Zehent nit khumbe, soll es mit dem nachuolgenden Jar erstatt und
also zusamen gerait werden.

Vou yeder Hueben gebiirt ain Zehent Huen, \velches aber
hieuor bei den Diensten verschriben ist.

Von allem hirobbegriffnem Traidt und khlainem Zehent gehort
und gebiirt ainem yeden Pfarrer, dahin dann die Dorffer gepfart,
sein der dritte Thaill.

Von denen zwelff Hueben in der Gottenicz gehort dem Pfarrer
in der Rieckh auss dem Hiersch, so hieuor begriffen, 4 Castenmass.

Von dem Dorff Nider Tieffenpach gehort dem Pfarrer in der
Rieckhen Hiersch 4 Hofkhaufmas und 2 Harreisten.

Aus den Dorffern in Mossler Pfarr, als Graflindten, Prelibl
und Teitschavv, gehort dem Pfarrer geen Pollan der dritte Thaill
des Zehenndts, auch Htienner-Schilling aus dem Urbar 12.

Dem Pfarrer im Mossl gehoren jarlich aus dem Urbar auf
sein Thaill Zehent-Hiienner 24.

Dem Pfarrer in der Gottschee gebiiren jarlich aus dem Urbar
Zehent-Huenner 52.

Dem Pfarrer in der Osseunicz gebiirt gleichwoll auch nuer
der dritte Thaill wie anndern von allerlay Zehendt. Weill aber
derselb khlain und \venig ertregt, ist er ime bisshero zu seiner
Unndterhaltung durch den Innhaber aus Gnaden vollig einzunemen
gelassen \vorden. Das steet nun yeder Zeit zu aines InnhabersWilkhiir.
Doch solle dadurch der F. D. an derselben Gerechtigkhait nichts
entzogen, noch hinfliron durch den Efarrern oder seine Nachkumen
ainiche Gerechtigkhait daraus gedeit oder verstanden werden, wie



Von Prof. Peter Wolsegger. ji

dann in der gannczen Herrschafft den Pfarrern allain der Drittail
von allem Zehent und nierers gar nit gebiirt noch eingeet.

Ain yeder Unndterthan in der Herrschafft Gottschee ist
schuldig sein Zehendt garbemveis, wo derselbe geftiert werden mag,
zu dem Mayrhof zuanndtvvortten. Wo es aber zu weit entlegen,
ist ain yeder schuldig, denselben zu seinem Suppan zulegen. Der
ist als dann verbunden, beriirtten Zehent abzutreschen, und bleibt
im fur solche sein Mhite und Trescheriohn das Stro und ilas Hind-
trach von dem ausgetroschnem Traidt.

Das Dorf Rieckh, also auch Ober- und Undter VVeczenpach,
Hindterperg, Hirschgrueben, Stelzern und Homerau sein schuldig,
den bey inen fallenden Traidt Zehent in Garben zu detn Stadl
in der Rieckh zu fueren. Denselben last ain yeder Innhaber durch
die Unndterthanen der Orthen aussdreschen, unnd gebiirt ainem
Drescher ain Tag ausser Speiss 5 Schilling; d. i. drei Khreuczer
ain schwarczer Pfennig.

Ebengleich sein die negst umbgesessne Undterthannen inn
der Pfarr und Ambt des Stattl Gottschee schuldig, das Zehent,
also auch das Paw Traidt ausszudreschen. Deren yeden gebiirt ain
Tag, \vie hieoben 5 welsch Schilling, oder 3 Khreiiczer ain schwarczen
Pfening und khain Speiss.

Wann das Zehent Traidt bey denen Supp leiithen auss-
gedroschen worden, ist ain yeder Suppan mit seinen Nachpern
schuldig, dasselb geen Gotschee in den Casten zufiieren. Uarauf
gebiirt ainem yeden, so fiiert, 1 Laibl Hofbrodt.

Castenmass
bey der Herrschaft Gottschee und derselben Resoluierung.

Biss hero sein gleichvvoll die Traidtmassen, nach \velchen zu
dieser Herrschafft allerlay Traidt geraicht und gedient \virt, under-
schidlich mit Gupfen, und dann die Simperlen1 zu ainera einge-
schlagnen Nagl gemessen und gedient vvorden, dahero in der Auss-
messung des Zinss khain rechte ordenliche Gewisshait gehalten
werden miigen, sonndern in solcher Mass aindtvveder dem Innhaber
oder denen Unndterthanen, was hindan und zu Nachthaill khumen.
Damit nun hinfuron souil miiglich ain ordenliche Gleichhait in den
Massen gehalten vverde, so sein in gegenwirttiger Reformation, auf
sonnder des F. D. Verordnung alle Massen auf den Strich gericht
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und starckhe neue aichene Massen darzue gemacht, mit eisenen
Raififen beschlagen und mit dem osterreichischen Schilt und der
Jar Zall gebrenndt und bezaichnet worden, denselben nach nuii
hinfliran jeder Zeit das Zinss Traidt gestrichen, eingenumben werden
soll. Und haltten solche Massen (: \velche mit ainer Viertl Kanndl
der alten VVeinmass, doch auch abgestrichen, gefacht:) wie volgt.

Das Zinss schaf oder Kastenmass, darnach das schuar Traidt
gedient und eingenummen wirdt, helt altter Mass 19 Kandlen.

Das halbe Schaff gelt 9>/2 Khandlen.
Die Khastenmass zum Haber helt obbemelter Tischkhandlen 21.
Das halbe Schaff helt 10'/z Khanndl.
Gotteniczer Mass oder Schaf ist in dem schveren und ringen

Getraidt obbemelter Gottscheer Mass gleich.
Das Hofkhaufmasl, darnach das sch\ver Traidt gezinst wirdet,

helt altter Tischkhandlen 5 und i Masl.
Das halb Hofkaufmasl, so man den Undterthannen vemiiig

des Urbars an VVaicz und Hirsch wider hinaus gibt, welches vol-
gendts durch sy den Priestern geraicht \virdt, helt alter Tisch-
khandlen 2</2.

Das Repasschafl, darnach der Waicz gezinsst wird, helt Tisch-
khandlen 4.

Uas Reî asschafl, darnach man den Habern in der Pfarr und
dem Poden Gottschee dient, helt Tischkhandlen 16.

Das Repasschafl, darnach die in Mosl den Habern dienen,
helt altter Tischkhandlen 13.

Rieckher Hofkliaufmas, darnach sy den Hiersch diencn, helt
altter Tischkhandleu 7'/2.

Uas Simperle, darnach die Gotteniczer dienen, helt in schwe-
ren Traidt Khanudln 5, Haber 7y.,.

Das Zehenndt Traidt, so bey dem Mayrhof, bei dcm Stadl
zu Rieckh und bei denen Suppleiithen abgedro.schen und in den
Cassten gefiiert wirdt, allvvegen nach dem Gottscheer Stattkhaufmas,
der obbemelten alten Tischkhanndl, Waicz 14 Khandl, Haber
17 Khanndl.

Die Nider Tieffenpacher, in Rieckhev Pfarr, zinssen den
Hiersch nit uach Rieckher, sondern nach Gottscheer Hotkhaufmassl.
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Robat zu der Herrschaft.

Hieuor ist bey yedes Undterthannen beschribnem Zinss und
l)ienst, was und vvieuil er Ordinari Robat thuen und verrichten
soll, ausgefiert und begriffen. Ausser dessen aber sein noch alle
und yede Undterthannen schuldig, so man an dem Schloss Fridrich-
stain, oder dem Ambthaus in dem Stattl Gottschee paut, die not-
turfftige Handtraich, auch Zimmerholcz, Pretter, Stain, Kalich und
Sand Furn zu verrichten, wie des von Altter herkhumen.

In den Altten Reformir Urbar'2 findt sich, das bey der Grafen
zu Cilli11 Leitten die Unndterthanen alle, so im Ober und Undter
Ambt gesessen, schuldig gewest, auf Thuen des F.rfordern und
Verordnen Traidt zutragen, \velches aber bey ettlich nacheinannder
ge\vesten Inhabern an die Unndterthanen nicht gemueth noch von
inen solche Traidtfuer zuuerrichten begert worden. Damit aber
solche Gerechtigkhait nit gar von der Herrschaft hinweckh khumb,
wirdet anyeczo solche Traidtfuer \viderumb verneuert und von irer
F. 1). wegen, auch auf derselben gnedigistes VVollgefallen hiemit
geordnet und geseczt, das die Undterthannen, und nemblich albeg
ain ganczes Dorf miteinander schuldig sein soll, nach Gelegenhait
desen Gross und Menig der beseczten Hueben, in demselben auf
des Innhabers Ertbrdern und Begern, mit 1 oder 2 Rossen ain Samb-
fart, doch im Jar eber (etwa) ainmal oder aufs maist zwaymall nit(?)
zu der Herrschafft Notturflft auf Weinicz, Triest oder Sant Veith am
Pflaumb (Fiume) zufaren. Dagegen soll inen aber der Innhaber
yeder Zeit schuldig sein von 1 Samb, vven er Somers Zeit hin-
undwider geladen fert: auf Weinicz 12 kr., geen Triest 30 kr., auf
S. Veith am Pflaumb 30 kr. — Wintterszeit: auf VVeinicz 15 kr.,
Triest 45 kr., StVeith 45 kr., und yeder Zeit, \vann sy von der
Raiss khumen, dem Ross i.Masl Fuetter und dem Samer 1 VVaiczen
Laibl Hofbrodt.

AlleUndterthanen, so zu der Herrschafft gehorig, sein schukiig,
in allen fiirfallenden Notten, so der Herrschaft zustiiennde, auf des
Innhabers Erfordern gehorsamlich zuerscheinen, und der Herrschaftt
alle Treue, Hilff, Beystandt und Rettung zuthuen, wie solches ge-
treuen Undterthanen gebiirt.

Gedachte Undterthannen sollen ohne Vorvvissen, Verwilligung
und Zuelassung aines Innhabers, weder offentlich noch haimblich
khain Versamblung haltten, sonnder wo ainiche Zusamenkhunfft von-

I
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notten sein werde, es sey in wasserlay Sachen, das welle, solle es
dem Innhaber 'zuuor angezaigt, und er umb Krlaubnis gebetten
werden. Und so er befindt, das es ain Notturfft und zuelassig sey,
mag er den Undterthannen oder etlichen auss inen das bewilligen,
und auch das Orth, wo sy zusamen khumben miigen, benennen.
Und solle aintweder des Innhabers Venvaltter darzue khumen ader
yemant an seiner Statt schickhen, auf das gehort werde, was ir
Hanndlung und Tractierung sey. Wo sy aber ainiche Versamblung
ohne Zuelassung und Bewilligung hielttcn, gegen denselben, so bey
der Versamblung gevvest, und sonderlich gegen dcnen, die des
Ursacher sein, solle mit ernstlicher Strafif fiirgangen, darnit alle pese
Practica verhiett vverde. (Wohl mit Riicksicht auf den letzten Bauern-
aufstand vom Jahre 1573-)

Uie Unndterthannen, welche vermiig des Urbars hieuor die
Sambfartten umb den Zehent Most oder Hofwein zuthuen schuldig
sein, wann sy den Most zum Ambthof bringen, ist man inen zu
essen und zu trinkhen, auch den Rossen Hey. und auf ain yeden
Samb unden beim Keller in den VVeingartten ain Pitrich bei 3 und
4 Viertl zugeben schuldig.

Volgen die Weinczehendt
und Perckhrecht zu der Herrschafft Gotschee gehorig.

Weinperg Deblitsch. (Jede Partei) 1 Weingartten.
Klaubausser — Strellar — Strellar — Strellar — Lach —

Tschurek — Vallin — Glauina — Osswalditsch — Suchore[)ecz
— Suchorepeczin — Habeli — Tschurekh — Schuesster - - Ha-
beli — Cranner — \Vebner — Steiner — Krakherin — Ressdericz
— Wentschitsch — Lilekh — Neuman — Rdrtter — Taschitsch
— Hillan — Laser — Jakhlitsch — Rottl — Paulitsch — Khump
— Lach — Jureschetitsch — Forwetitsch — Maierlin — Steyrer
— Lauretitsch — Mayerlin — Gregoritsch — Vidoscho — Cinn-
pin. — Perkrecht der Undtersasser: Klaubausser — Steyrer —
Suchorepiczin — Krakherin — Rottl — Steyrer — Fonvetitsch —
Habeli — Zesar (jeder) 3 Emper.

Im Perg Gritsch oder Ukhrauff, so vorbemeltem Perg
Deblitsch gehorig. Jede Partei 1 VVeingartten.

Lauretitsch — Jankhouitsch — NVilletitsch — Sterbencz —
Stcrbencz — Preiditsch — Pischgur — Meduit — VVukhouecz —
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Vertascbitsch — Lamuth — Steyrer — Greguritsch — Naschitsch
— Kusche — Spehor — Tombtschitsch. — Pergrecht in Gritsch
der Unndtersassen: Sterbencz — Willetitsch: 3 Emper.

Schopfenperg. (Jede Partei 1 Weingartten.)

Marin — Gotscheuer — Vrich — Schuesster — Schneider
— Fruth — Fruth — Pticzl — Spreiczer — Luschar — Maczeli
— Mauser (:Mer ain Od:) — Petschauer — Mausser — Vrsch-
perger — Marin — Gregor — Mauser — Dulter — Khoschier
— Kaschier — Staricha — Sekhal — Petschauer — Treban —
Lucas Sun — Stiikhl — Ferhar — Strella — Stelczer — Juritsch
— Juritsch — Frankh — Malneritsch — Marin — Strellar —
Schuelleritsch — Treban — Treban — Henigman — Luscher —
Staricha — Dulle — Dlille — Henigman — Fleckh — Sair —
Henigman — Henigman — Henigman — Staricha — Markho-
schhschin — Markhoschhsch — Piiczl — Piicz] — Piiczl — Traier
— Traier — Kapsch — Kapsch — Marin — Zolpe — Krobat
— Trepas — Petschauer — Mausser — Vienckh — Petschauer
— Petschauer — Herr von Scheir — Pundtschekh — Traie —
Staricha — Speckh — Staricha — Staricha — Wolf. — Perckh-
recht der Undersassen im Schdpfenberg: Puntschekh — Lerrpas
18 Sch.

Gradenikh (jede Fartei) 1 Weingartten.

Khambitsch — Mallischekh — Paschitsch — Paschitsch —
Paschitsch — Ifecz — Plitrich — Cambitsch — Rossnikha —
Rossina — Rossina — Rossina — Putrich — Paschitsch •— Pa-
schitsch — Ificzin — Malecz — Glatschitschefkha — Glatschitsch
— Mallischekh — Radkhouitsch — Glatschitsch — Mallischekh
— Mallischekh — Mallecz — Schkhriuar — Matscheckh — Mal-
lecz — Pluth — Sodia — Glair — Glair — Sodia — Radkho-
uitsch — Schkhriuar — Marsche — Renndtkouitsch Stief Sun —
Glair — Mallieuitsch — Mallieuitsch — Mallieuitsch — Mallie-
uitsch — Mallieuitsch — Seromach — Poronikh — Matscheckh —
Paschitschin — Kopeschitsch — Glaie — Linitsch — Marrcz —
Marecz — Marintsch — VVuschgar — Wuschgar - VVuschgar —
Linitsch — Anczl — Marintsch — Clementschitsch — Sodia —
Zessar — Mallischekh — Paschitsch — Zessar — Glatschitsch —
Anczl — Wug — Wuschgar — Khoschetsch — Clementschitsch.
— Perckhrecht der Undtersassen: VVuschgar — Glaie: >/2 Emer.
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ln hieuor gemeltem Perg Doblitsch und Gritsch oder Ukhrauff
khumbt der Zehent in 4 Thaill, dauon geen der Herrschafft 2 Thaill,
der drit Thail dem Comenteur zu Tschernembl und der vierte
Thaill den Raubern und den Zoblsspergerisclien Erben.

Im Scbopfenperg gebiirt aus dem Zehent erstlich der Pfarr
oder ainem Ffarrer zu Semit^ch der vierte Thail!, die iibrigen drey
Thaill alssdan gehoren der Herrscliafft Gottschee und lien Bern-
ekhern gleich zugeniessen.

Im Perg Gradenickh hat allein der Pfarrer zu Semitsch dun
vierten Thaill und geen die ubrigen drey Thaill alle der Herrschafft
Gotschee ein.

Der Perkambtleiith Gerechtigkhait.
Kin yeder Perckhambtman, oder Gorschekh, dern ain yeder

V\'cinperg seinen sonnderparen bcsteltten hat, sein iren aigenthumb-
lichen besiczendfii und arbaitten \Veingartten, so lang sy im Uicnst
sein unnd verbleiben, des Zehents frey.

Also auch so gebiirt ainem yeden oberzeltcn dtr Zchent Mosst
von ainem \Veingartten, auss dem verhiettenden l'crg, und nemblich
aus dem negsten nach dem besten oder inaist ertragenden Wein-
gartten desselben Pergs.

Dagegen ist ain yeder 1'erckhambtman oder Gorschekh ver-
bunden in Samblung und Einbringung des Zehents dem Pfteger,
Ambtschreiber und Samern notturfttige Undterhaltung mit Speiss
und Tranckh zuraichen.

Gleichlalls wann der Wein hernach aus denen Khellern, so
bey den VVeingebiirgen vorhanden, gehebt wirdt, ist ain yeder Perckh-
man ebenfalls schuldig, dem, so zu Hebung des Weins khumbt, die
Speiss mitzuthaillen. Enntgegen wirdet der VVein zum Trinckhen
aus dcr Hen-schafft Khellern hergenumben.

Weinmassen
bey vorbeschribnen Pergen.

Der Most Emper, vvelcher im Perg Dčiblitsch, Gritsch ader
Urkhauff gebraucht und darnach gemessen \virt, helt altter Wein-
mass Tischkhanndlen oder Viertl 12 und E Seitl.

In denen anndern zweyen Pergen, Sch6j)fenberg und Gradenegg,
helt der Mosst Emer obbemelter Viertl Kanmllen 16 und 1 halbe.
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Perckhrechtsbesitzung.

Das Perckhrecht bey hieuor beschribnen Pergen besitzt jar-
lich ain Innhaber der Herrschaflft Gotschee oder von seinetwegen
ain Pfleger und Ambtschreiber mit allen Perckhgenossen unnd
wirdet solch Perckhrecht alle Jar im Monet Septeraber am Suntag
nach khlain unnser Frauentag gehalten.

VVeil auch oberzekermassen das Perckhrecht gehalten, ist ain
yeder Perckh Ambtman deni Pfleger und Ambtschreiber die not-
turfftige Undterhaltung mit Essen und Trinckhen zugeben schuldig.

VValder.

Dise Herrschaft Gottschee hat nit sonndere benambte Walder.
Souil aber Holczer, Walder und Forstt in dem ordenlichen Gec/irckh
und Confin der Herrschaft ligen, gehdrt alles vnvvidersprechlich zu
der Herrschafft. Darin gleichwoll die Unndterthanen, in der Herr-
schafft gesessen, souil ir Haus notturfFt belangt, Zimer und Prenn-
holcz, doch das Zimerholcz yeder Zeit mit Vonvissen und He-
willigung des Innhabers und nach ordentlicher Ausszaigung zunemben
und abzugeben haben.

Nachdem sich in gegenvvirtiger Reformation befunden, das
noch vor vill verschinnen Jaren durch etliche nacheinannder ge-
\vesste Innhaber, denen Undterthannen auf ir Anlangen und gegen
ainer Ehrung in die VValder zusteen und new Htieben aufzureitten
und anfzupauen be\villigt und erlaubt, wie dan die ganncz Herr-
schafft von Kaucherstauden also aussgereitt und zum Pa\v gebracht,
ist doch anyeczo iiber gehaltnen Augenschein verordent und be-
uolchen uorden, das nun hinfuran gar khainen Undterthannen noch
anndern ferrer nit zuegelassen werden soll, gegen Verehrung, auf
Zinss Zehent, oder dergleichen gelegenhait, ainichen ferrern Eintang
und Gereutt zumachen. Sondern der Innhaber soll durch seine Vorst-
khnecht, das die Walder, Holczer und Forstt, sowoll das Piiechen-
gehiilcz, als die Hoch und Schwarz Wald in der gannczen Herrschafft
souil miiglich gehaidt, erziigelt und darin fiirpas gar nicht ge-
schwenndt noch gebrenndt werde, das er, Innhaber, jarlich zu
ainem \Vissen, ofFentlich und" bey benennter Straf verrueffen und
ernnstlich darob hanndthaben soll.
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Walder Nuczung.

Mit Stellung der Walder \virdet es also gehalten, das alle die
Undterthannen in der Herrschafft gesessen, frei sein, ir Notturfft
Zimer und Prennholcz, doch hieuor aufgefierttermassen nach orden-
licher Aufzaigung, ohne Bezallung zunemben. Was aber annderer
Herrn Undterthannen betrifft, so ausserhalb des Gerichts gesessen,
und gleich an die VValder rainen und confinieren, so diselben die
Walder zu irer Notturfft besuechen und Zimerholcz darinnen ab-
geben \vollen, sein sy schuldig, mit der Herrschafft zustellen, nach
Gelegenhait ainem yeden die Bevvilligung der Stamb beschiecht,
doch solle in alhveg iri der Beudlligung ain solche Mass gehalten
und gebraucht, das die iiberflissig Abgebung, dadurch die Walder
ver\viest, vermitten bleibe, und diselben, souil miiglich verschont
und gehait werden.

Die linndterthatmen so VVeingartten haben, und in der Herr-
schafft VValdern die nottiirfftigen Steckhen nemben, sein schuldig
zustellen ungefarlich umb ain Emper Most der khlainen Mass,
nemblich zu 12 Viertlen oder Tischkhandlen.

Aassrecht. (Schvveinemast.)

VVann das Puech Aass geradt, wie dann khain annders in
der Herrschafft vorhannden, dasselb anch in 4 , 5 oder 6 Jaren
khaum ainmal geradt, haben die Undterthannen, so in der Herr-
schaftt und dem Gericht gesessen, mit iren aignen Schweinen,
welche sy anhaimbs erztiglen, und zu irer Hauss Notturfft und nit
zum Verkhauft", in das Aass treiben den notturfftigen Besuech frey.
\Vas aber frembder Herm Unndterthanen sein, sollen sich, wie von
Altters heer, nach billichem mit der Herrschafft vergleichen, unnd
nemblichen von ainem grossen gewachsnen Schwein 4 Schilling und
von ainem mittern 2 Schilling raichen und bezallen.

Pillichgang.3

So offt der Pillichlauff oder Gang ist, das sich gleich\voll
oftt erst in 5 oder 6 Jaren ainmall begibt, ist ain yeder Undter-
tliann, so Pillichgrueben hat, vermiig ir, der Unndterthannen, ha-
bender Waldordnung und Freyhait von yeder Grueben 5 Pillich
zubezallen schuldig.
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Reisgeiaidt,
Vogl Thenn und dergleichen.

Bis hero ist in der Herrschafft durch die Unndterthannen khain
Herd oder Vogl Thenn im \Vesen. VVann aber ainer oder mer
solche khtinfftig aufrichten, oder ins VVerkh bringen vvollten, sollen
sy allzeit schuklig sein, von yedem Thenn oder Herd der Herr-
schaft 8 Kreuzer zubezallen.

In der Herrschafift hat es der Zeit khaine anndere Geiaider,
allain auf \Volf, Fitchs und Hasen, ausser da sich begibt, das von
den crabatischen Odnussen bisvvaillen ain Hirsch, Rech, Wild-
schwein oder Peer iiber die Culp geiagt \virdt. Demselben ziehen
die Bauern mit Piichsen und Riden nach, und da sy was be-
khumen, inen auch nit \vider iiber das Wasser Culp enndtgeet,
sein sy schuldig, solches umb hernach bestimbten Werth der Herr-
schaftt zugeben.

Die Unndterthannen in der Herrschafft stellen ader raichen
des Wildpredtfanngs halben der Herrschaftt gar nichts, haben auch
khain Freihaidt, mit Neczen oder Windtspill zu jagen, ausser \vas
sy mit Schiessen und in der Fallen bekhumen. Dasselb alles sein
sy schuldig umb nachfolgende gebiirliche Bezallung der Herrschafft
zuezutragen, und solle khainen Undterthannen frey sein, dergleichen
\Vildpret nachzustellen, allain er habe sich bei dern Innhaber an-
gemeldt, und von dannen ain Erlaubnus genumben, damit der In-
haber wiss, welche also dera VVildprett nachgeen, und da sy iren
Fang andertwo hintragen, solchen desto vleissiger nachfragen khiinde.

Volgt. wie das Wildpratt und Gefulhverckh (Felle)

so man in dem Gericht und Herrschafft Gottschee facht, durch
die Herrschafft bezahlt.

Ftir ainen Hirschen i fl. 20 kr. — Umb ain Rech 28 kr. —
Wildschwein 1 fl. 20 kr. — Hasen 4 kr. — Hasl Huen 2 kr. —
Cronabitfogl 2 Pf. — Antvogel 3 kr. — Wilde Ganns 5 kr. —
Schvvann 12 ki\ — Sparber 12 kr. — Habich oder Habicht 28 kr.
— Geflilvverkh: Luxhautt 1 fl. 20 kr. — VVolfhautt 1 fl. — Fux-
palg 16 kr. — Edlen Marder 52 kr. — Puechmader 16 kr. —
fur 1 wilden Kaczenpalg 2 kr. — Otterpalg 32 kr. Dem Waidman
oder Undterthann, so das Federspill abfacht und dasselb der Herr-
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schafft 7.uetregt, gebiirt neben der hievor bestimbten Ordinaribezallung
i Hoflaibl Brodt und 1 Hofifpecher oder Halbe Wein.

Vischwasser.

Erstlich gehdrt zw der Herrschafft das Gottscheewasser(Rinsche),
weliches bei VVindischdorff endtspringt. Auf demselben hat die Herr-
schafft allain zu fischen, ausgenumen soweit sich gemaines Stattls
Gottschee PurckUfrid erstreckht. Auf demselben Orth hat gemaine
Statt ir bewilligte und ausgezaigte Visclnvaidt. (Vide oben unter
Anmerkung 9.)

In der Ossiunicz ist auch ein khlaines Pachl, die Ossiunicz
genanndt, welches Jarlich ainem Undterthann nach Gelegenhait
umb ettlich wenig Ferehlen, so er zu der Herrschaftt geselcht
raicht, bishero aussgelassen worden.

In der Pfarr Tschennoschnicz ist auch ein khlaines Pachl so
khainen anndern Namen hat als Tschermoschniczer VVasser oder
Pachl; darin sind nit anndere Visch als Pfrillen und Stainparmblen,
\virdet gar nit aussgelassen.

In yeczt gemelter Pfarr sein durch den Innhaber auf der
Herrschafft aigenthumblichen Grundt und mit Hiilff der Robat rait
ett\vas des Innhabers selbst aignem Darthuen 2 Teicht hergericht
und trpaut, deren ainer mit Vischen beseczt, der anndere aber
noch lar und ploss, der beseczt auch bisshero nit gefischt worden
ist. Dise zween Teicht hat der Innhaber und die Seinigen, solanng
sy bei der Herrschafft bleiben zugniiessen, aber ime dardurch und
etwo umb seiner dahin gevvenndten Miiehe vvillen gar khain Aigen-
thumb zuezuziehen, sondern es bleiben solche Teicht yeder Zeit
bei der Herrschafft, dahin sy dann auch aigenthumblich gehoren.

Der Herrschafft Gottschee und des Schloss Fridrich-
stain Pau und Mayrhofs grundt.

Erstlich 1 Hiiebl oberhalb der Statt Gottschee, ungeuerlich
bei 4 Tagpau Ackher darbey, die seer stainig auch ausser iiber-
flissiger Gail, nit woll uas darauf zuerpa\ven und gar untrachtig
ist, \virdet auch anyeczo merersthaills allain mit Haber besaet.
(Jetzt Rosenhof oder beim Goderer.)

Was von obbemeltem Paufeldt jerlich in die Prach gelassen,
das wirdet abgemadt und das Hey dauon genumen.
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Bey Windischdorf und am Rain sein 2 VVissmad, welche zu
mittern Jaren, da das Gewasser khain Schaden thuet, bei 3 5 Fiiederl
Hey ungeferlich geben, dauon gebiiren dem Pfarrer in der Gotschee
jarlich 4 Fiiederl. (Gehort jetzt dem Pfarrer in Gottschee.)

In Fridrichstain, gleich hindter dem Schloss, ist ain khlain
Wisen und ain Garttl darbey, ungeuerlich auf 8 oder 10 khlaine
Fiiederl Hev. (Jetzt bewaldet.)

Ausserhalb der Stadt Gottschee ist ain Khrauttgartten, dabey
ain khlaines VVurczgartl, auch ain Heyschupfen.

Item ain Hoffstatt, da die Stadl und Schupfen sein, darunndter
das Zehenndt Traidt, so man zu der Mayrschafft fiiert, behalten
und gedroschen wirt.

Lanndtgerichts Pidmarckh und Gericht der
Herrschafft Gottschee.4

Von der Hoch des Schneeperg, ins VVabenfeld in die Abpfalter,
inn Lasterpach, auf die Hoch geen Rackhnicz, in den grossen diirren
Nockh, auf die Hoch in die Jaschlicz in Losiner Nockh, auf den
Pluettigen Rain ins Creicz, in die Lackhen, in Khinacher Tabor,
in die Schauffl, auf den Preful, in St. Peters Perg unnd Kirchen,
auf die Ainad in Strassers Thurn in ain Stain, darinnen ain Creiicz
in ain Aichen, ins Mehrnthall auf die Selle, in St. Primus Kirchen,
in Ottewiczer Prun, in Maierlains Schrat, zu Deblitsch, in die
Pfaffen Platten nachlenngs in S. Niclas Thurn, auf den Widn hinauf,
auf den Perg in die Aiben Wurczen in ain Grueben bey Lager
Katter, hinauf den Pockhstain in die Aibene \Vurczen, in die VVilpen
nachlenngs hin auf den Faden zum Grauen Thurn, in Grauen Prun
bey dem Alblein in Neschpiigl, in die rotte Steinvvanndt, auf die
Rackhen in Prun, nach lenngs hinauf neben der Culpen in Ursprung
darinnen ain eisner Nagl, und halbe Culp geen Gottschee gehorig,
von der Culpen dahin auf Gerlotscha\v, in die Hoch, in Schnee-
perg. Da sprach der von Thurn, daheer ist es umb und umb
mein und Gottschee gehorig.

Wie es mit Besitzung des Rechts in Civil- und
Criminalsachen gehalten werden soll.

Richter unnd Rath des Stattls Gottšchee sein schuldig zu
vier unnderschidlichen Mallen in Jar das Lanndtrecht zubesiczen,

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1891. 3
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auf welche Zeit dann die Unndterthannen, so umb Erbschaflt oder
sondere Contract widereinannder zu khlagen, mit iren Beschwarungen
furkhumen, und daselbst vom Richter und Rath, doch allvvegen
in Beysein aines Pflegers der Herrschafft Gottschee Recht geben
und nemben, fur solche des Richters und der Biirger Bemiihung,
ist man inen alhvegen nach vollendein Recht ain Jaussen undTrunckh
von der Herrschafft zu geben schuldig.

Das Lanndt Recht im Ambt Rieckh vvirdet jarlich ettlich
vvenig Tag nach Martini und sonst noch zwaimall im Jar zu ge-
legner Zeit, gehalten, und besiczen dasselb die Suppleuth in be-
riirtten Arabt Rieckh von Altters her.

Fiirderung des Malleficz Recht.

Das Paan oder Maleficz Recht da ain Maleficz Person im
Lanndtgericht betretten und zur Verhefftung gebracht, vvirdet durch
den gesctnvornen Paan Richter besessen, darzue dann von ettlichen
umbgelegnen Stetten und Marckhten, als von Tschernembl, Seisen-
berg, Reifnicz und Auersperg. Jedem derselben Orth 2 Rathsfreundt,
neben deru volligen Rath in dem Stattl Gottschee beriiefft \verden.
Darunndter denen Frembdten, so nit in der Gottschee gesessen,
die Zerung durch den Innhaber bezalt. Also auch Schef und
Gschier der Lanndtsordnung nach bertiefift und belonht werden.

Was fiir Malleficz Personnen in des Stattls Gottschee Purckh-
frid einkhumen, ist gemain Statt oberzellter Massen zurechtfertigen
und den Uncossten zutragen schuldig.

Straffen, Puess und Wanndl.

Alle und yede straffmassige Uberfahrungen undVerbrechungen,
die sich in diser Herrschafft Lanndtgericht, ausser der befreitten
Purckhfridt durch angesessene oder anndere Unndterthannen be-
geben, und zuetragen, hat ain yeder Innhaber diser Herrschafft nach
Gelegenhait aines ader des anndern Verbrechen und Uberfahrung
gemainer Landtgerichtsordnung geinass, yeder Zeit zupiessen und
zustraffen, also das in merberiirtter Herrschafft guette Mannzucht
erhaltten und die Misshaundlungen notturfftiglich gestrafft vverden.
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Standtgelt und Kirchtag Recht.

Die Kirchtagsbehiet in dem gannczen Lanndtgericht hat ain
Innhaber allain zuthuen, und auf welche Kirchtag oder Kirchweich,
dess gleich\voll in wenig Fleckhen der Herrschafft beschiecht, Cra-
mer oder Taferner khumen, sein schuldig, von yeder Cram oder
Tafern ain schwarczen Petackhen Standtgelt zubezallen, welches
ain Ambttnan, so die Behuet thuet, von der Herrschafft wegen
abforderet.

Tafern Recht in der Herrschafft.

Zapfenrecht ist ain yeder Weinschenckh ader Taferner, souil
deren im obern und undtern Ambt diser Herrschafft gesessen,
zubezallen schuldig: ain Jar 40 wallische Schilling, welche aber
im Ambt Rieckh gesessen, bezalt derselben ain Jar Tafernrecht
30 Schilling.

Meiitt zu der Herrschafft gehorig.

Zu diser Herrschafft wirdt merers nit als ain Mautt in der
Supp Ossiunicz geraicht und von nachfolgenden Waren abgefordert,
vvirdet auch derzeit hoher nit als umb 5 fl. 30 kr. im Bfandt auss-
gelassen. (Maut in Gottschee vide Anmerkung 10.)

Tariffa.

Von 1 Samb Holcz 1 Sch. — 1 Samb Waicz 1 Sch. — i Samb
Henig 4 Sch. — 1 Samb 011 4 Sch. — 1 Samb Leinbath 4 Sch. —
Samb Loden 4 Sch. Die Burgerschafft ader gemaine Statt Gott-
schee ist diser Mautt frey und von Iren durchfierenden Wahren
nichts zugeben schuldig. (Nach ihren oben angefiihrten Privilegien.)

Articl auf hievor beschribner Herrschafft Gottschee
Einkhumen,

und wie sich ain Pfanndt-Inhaber in fiirfallender Gelegenhait dar-
bey verhalten soll.

1. Von der F. D. Herrn Carln, Erzh. zu Osterreich wegen und
aus Erforderung derselben Irer F. D. Notturfft ist dem yetzigen unnd
ainem yeden khiinfftigen Pfannd-Inhaber diser Herrschafft Gottschee
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hiemit auferlegt, das er dis reformierts Urbar fleissig und woll ver-
\varlich aufhebe, damit er nicht zermodert, erschemblet oder sunst
schadhaflt und verleczt, auch von niemand nichts darin geschriben,
ausgelescht oder dauon gerissen, sondern also zur Zeit, wann solche
HerrschafFt von ime oder seinen Erben und Nachkhumen abgelest
wurde unnachthaillig, sambt allen Handt Urbarien, dannach die
Gefall eingenumen, auch die Undterhannen in Zeit der Veranderung
darein geschriben worden, bei der Herrschafft gelassen und ainem
volgenden Innhaber zu seiner Nachrichtung iibergeben werden miigen.

2. Damit sich ain yeder Pfandt-Inhaber mit Abfordern der
Dienst, Einkhumen und allerlay Gefall, und in annder Weg der
Notturfft nach zuverhalten habe und vvisse, so soll er solches re-
formierts Urbar jarlich von Wort zu Wort, zu afnem Hanndt Urbar
ordenlich unnd gerecht [: vvelches dann ain yeder Pfandtschaffter
gegen disem reformirten Urbar selbs und collationieren solle:] ab-
schreiben lassen, nach deipselben allen Ordinari und Extraordinari
Gefell und Einkhumen, wie die bierinnen beschrieben sein, auch
die so alda nit tiinbracht vvorden, und diselben doch von Altters
her zu der Herrschafft gehort hetten, jerlich und ordenlich infordern
und nichts ausssteen noch hinden lassen, auf das hinnach Irer F. D.
nit Nachthaill daraus erfolge. Und sollen Ire F. D. aigentliiimbliche
Undterthannen mit dem Zinnss, Diensten, Robath, also auch der
Steuer (welche auf das Schreib- und Robatgelt nit aufgeschlagen
ist) oder in annder Weeg wider disses reformirt Urbar auch die
Gepiir und Billichkhait khainesvvegs beschwert, sondern bey disem
Urbar und irer Gerechtigkhaitten gennczlich gelassen vverden.

3. Solle der Pfandtschaffter die Steuer yedes Jar besonnder
nach Gelegenhait der Bewilligung und des Annschlags, inmassen
in der von Ir. F. D. Vicz domb Ambt Crain zuegeschriben wirdet,
von den Unndterthannen, allen und yeden ordenliche Einbringungen,
denselben khain Ubermass, wie dann hieuor etlichermassen beschehen,
auschlagen, auch solch eingebracht Steuern zu seinem aignen Nucz
[:als von ettlichen flirkhumen:] nit angreiffen und verwenden, sonder
dieselben zu den bestimbten Fristen in Ir. L\ D. Vicz domb Ambt
ohne Abgang erlegen. Wo es aber nach Verscheinnung der Termin
oder aufs lenngst auf \Veinachten desselben Jars nit beschach, so
solle alss dann der Pfandt-Inhaber nach Verscheinnung derselben
\Veinachtfrist uber den ordenlich bestimbten Termin von yeden Gulden
Steuer 6 kr. zu Pfandt- und Straffgelt zubezallcn schuldig sein.
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Nachdem in den neuen Handt Urbarien iiber dise Herrschafft
befunden \vorden, dass die Undterthannen nit mit iren aignen,
sonnder irer Elttern, als Vatters, auch Ehen und Uhrehen Namen
verschrieben, darzue die Hueben nit benanndt sein, dadurch also
in Nachfragen der Alttern Naraen Irrung entsteet, so ist Zuerhaltung
besserer und Nottiirfftiger Richtigkhait, dern PfanndtInnhaber hiemit
aufgekgt, das diser Herrschafft Hueben hinfuron yeder Zeit, wann
sich mit den Unndterthannen durch Absterben, Verkhauffen oder
in ander Weeg Veranderung zuetragen ordenlich nach den altten
Besiczen benambt, der neu Innhaber aber darbey mit seinera aignen
Namen in die neuen Hanndturbar eingeschrieben werden.

Weill auch bey ettlichen Herrschafften befunden worden, das
die Unndterthanneri ftir sich selbst ganncz unfiieglich undterstanden
haben, von iren Huebmen und Griindten, VVisen und dergleichen
sonnderbare Stuck hinundwider zuverstifften, zuuerschaffen oder iren
Kinndern zu Heiratgiiettern zuuermachen, also auch zuuerseczen
und zuuenvendeu, auch Uberzinnss darauff zuschlagen, und diselben
in annder Weeg zuuerstifften und zuuerordnen, dadurch dann die
Huebmen zerrissen und verengt worden, \velches der Herrschafft
nachthaillig ist, und obwoll den Unndterthannen inhalt irer Khauf-
rechtsgerechtigkhaiten solches nit gebiirt, inmassen innen dan in
iren Khaufrechtbrieffen sonderlich aufgelegt ist, die Huebmen stifft-
lich, peulich und wesentlich innzuhaltten, auch dauon nichts ent-
ziehen oder khumen zulassen, solches auch selbst nit zuthun, so
ist doch neben dem ime Pfanndt Inhaber hiemit auch beuolchen,
das er hierauf sein fleissig Aufachtung und Nachfrag haltte, solches
ernnstlich abstelle und verhiiette, auch die so der Khaufrechts-
gerechtigkhait zmvider von iren Hiiebmen und Gtiettern sonndere
Stuckh verkhauffen oder Uberzinss daraus schlagen und denselben
verstifften, oder innen in der Verkhauffung der Huebraen selbst
vorbehaltten, item dergleichen Stuckh iren Kiindern zu Heiratguett
hindangeben oder sonst vervvenden oder verseczen woltten, der
Gepiir nach straffe und dergleichen Contract cassiere. Da aber ain
Undterthann ye so armb ware, das er zu seiner Noturfft ausser
Verseczung aines Grundtstiickhs von seiner Hueben khain Mittel
oder Hilf haben mochte, so solle der Pfandtschaffter demselben
nach vorgeender Erkhundigung seiner Armuett zuelassen, ainen
Grundt auf ain gepiierliches und nit zu hohes Anlehen auf i, 2,
oder aufs maist 3 Jar zuuerseczen, dabey aber sein Achtung geben,
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das ers nach Verscheinung des Terrains mit Bezallung des ent-
lehenden Gelts viiderumb ledig mache und zue der Hueben bringe.
Jedoch soll der Pfanndtschaffter, souil imer muglich, dergleichcn
Grundt zuuerseczen verhuetten.

Dievveill gebreichig, das nach aines Unndterthanns [:der auf
seiner Hueben Kaufrecht gehabt:] Absterben, Allzeit sein jilngsten
Sun die Besiczung der Hueben zuegestanden, derselben alsdan
seine anndere Geschwistert irer rechtlichen Gebiir hindan abgefert-
tiget hat, so solle es disfalls mit I. F. D. aigenthumblichen Urbars
Unndterthannen auch gehalten vverden und nemblich also; das
nach aines Urbars Holden Ableben der Pfandtinhaber alspaldt sein
Verlassung beschreiben und inuentiren und dan sein jungsten Sun,
souer er vogtpar und sonst zu der Wirtschafft tauglich, oder aber,
wo ainer nit Siin hette, alsdann sein jlingste Tochter zu Besiczung
der Hueben khumen, diselb Hueben durch erbar und unparteysch
Nachparn treulich schaczen lasse, damit derselb Besiczer der Hueben
anndern seine Miterben irer Gebiir zuentrichten wisse. Wo auch
die Khiinder, denen die Besiczung der Huebmen obgeschribner-
massen zuesteen, nach irer Elttern Absterben noch unuogtpar waren,
so solle der Pfanndtinhaber denselben unuogtparen Khiindern aus
derselben Geschwistreten oder anndern iren negsten Freunndten, so
er am tauglichisten erachten wurde, begerhaben, und inen solche
Gerhabschaftt dermassen getreulich und ohe aignen Nucz zuuer-
richten beuelchen, damit den Khtindern zur Zeit irer Vogtparkhait .
neben Eingebung der Huebmen und was inen von varundter Hab
geptirt, erbare Verantvvurtung gethan und hier innen aller Vorte
und aigner Nucz souil miiglich verhuett werde. Da sich auch zue-
trueg, das die jungsten Khiinnder, denen obgehorttermassen die
Besiczung der Huebmen gebiirn, ettwo ainfeltig, irer stinlichen
Vernunfft ettlichermassen beraubt, oder sunst annder Leibsgeprech-
ligkhait halben zu der Wirttschafft der Huebmen nit geschickht
und tauglich waren, so solle auf disem Fall der annder jiingst Sun,
oder wo die nit vorhanden, die jiingst Tochter zu Besiczung der
Hueben, doch das die anndern Geschvvistret irer Gepur dauon ab-
geferttigt, gelassen und demselben dabey aufgelegt, damit den Ain-
feltigen, oder Geprechenhafften die gepiirlich Notturfft geben, auf-
erlegt werden.

Haben die Undterthannen, da ainer nach seines Vattern Ab-
sterben zu Besiczung der Hueben khumen, bisshero nit mer dann
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8 kr. einschreibgelt und als ain Ehrung geben. Nachdem aber nit
unpiillich, das sich sovvoll die Undterthannen, so Khaufrecht haben,
als die zu freier Stifft, oder miiettweiss auf den Hueben siczen,
Im Fall ainer nach des anndern Absterben zu ainer Hueben khumbt,
mit dem Grundtherrn umb ain gcpurliche Verebrung vergleichen.
Unndt aber die Unndterthannen in dergleichen Fallen mit khaincr
Ubermass beschwert, sonder ain gepiirliche Beschaidenhait gehalten
vverde, so sollen die Unndterthannen ainem Innhaber von ainer
gannczen Hueben i Ducaten in Gold und also fortan die Gepur
pro rato auf die Halb, Viertl und Achtl Hueben bezallen, mit dem
sich ain Innhaber beniiegen lassen solle, \velches sich die Unndter-
thannen, dieweil sich dergleuchen Fall gar seltten zuetragen, fiieg-
licherweiss nit zubeschwaren haben.

Sollen alle Teusch und Kheuf, so in den Guettern und
Griindten hinfiiron bei ainem Suppan jedes Dorffs oder Fleckhens
beschehen, derselb alsdann beriirtten Tausch oder Khauff, wass-
massen solcher gefolgt, der Herrschafft alsbald zu ainem Wissen
bringen, die hernach, wo nit sonndere Ursachen verhannden, darein
\villigen mag, und sollen ninderst anderstwo als bey der Herrschafft
die Khauf, Tausch, Geburts und aander dergleichen Brief und
briefliche Schein und Urkhunden, souil der Herrschafit Gericbt,
Grunndt und Poden, auch derselb zinsspare Undterthannen betrifft,
aufgericht oder gefertigt vverden.

Nachdem sich offt zu Zeitten die Urbars Unndterthannen fiir
sich selbs und absornderlich, da inen an iren Huebgriindten von
annderer Herren und Lanndtleiith Undterthannen Irrung und Ein-
trag zuegefiiegt worden, darzue die Nachperschafften und ganncze
Dorfmenig gegen andern iren Benachpertten und Undterthannen
umb Holczgerechtigkhaitten, Pluembbesuech und annders dergleichen
vor den Lanndts Obrigkhaitten in Hanndlungen uad Rechtfuerungen
einzulassen unfueglich undtersteen, dadurch der F. D., weil sy der-
gleichen Sachen nit zuuerfechten haben, das sy auch irer in derlay
Fallen Vnerfarenhait, darzue menglhalben notturfftiger Vorlag des
Recht, Lastens, offt ain Sachen unaussgefuert bleiben lassen miiessen,
das Aingenthumb an solchen Holcz gerechtigkhaitten, Pluembesuech
und anndern dergleichen Sachen vergeben mochten — so solle nun
hinfuran der Pfandtschaffter vveder ainem Undterthann, noch ainer
gannczen Dorfmenig oder Nachperschaftt nit gestatten, da denselben
von anndern Herrn und Lanndtleiithen Unndterthannen an iren
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Huebgriindten, Holcz und Pluembbesuech ainicher Eingriff, Irrung,
Pfandtung oder dergleichen zuegefiiegt werde, umb solchen erzaigten
Unfueg fiir sich selbst zukhlagen und sich also in Reihtfiierung ein-
zulassen, sondern das ain yeder Unndterthann, oder Nachperschafft,
denen solcher Unfueg begegnet, dasselb strackhs dem Pfanndt In-
haber anzaige. Derselb solle sich alsdann gestalt der Sachen, wie
und aus was Ursach es sich zuetragen, aigentlich erkhundigen und
volgendts des oder der anndern Pauern Grundtherrschafft zue-
schreiben, notturfftiger Beschavv und annder gepiirlich Hanndlung
stattzuthuen begeren und alle Weg und Mittel furvvenden, damit
solche Irrungen glietlich verglichen, doch das I. F. D. Giiettern
und Unndterthannen nichts Beschvvarlichs wider die Pillichkhait
und alttes Herkhumen aufgelegt und disfalls gehandlt und was
entzogen werde. Da aber die giiettlich Hanndlung nit verfennck-
lich sein vvollte, und denvegen die Sachen rait rechtlicher Er-
khanndtnus vor der Obrigkbait ausgefiiert werden miiesste, so soll
sich der Pfandtinhaber der Sachen selbst annemen und redtlich dahin
bedacht sein, damit in der Sachen nit unformblichen, sonnder der
Ordnung und Gebrauch, auch Irer F. D. Notturfft nach das Boste
und Fiirtraglichist, darzue zum schleinigsten die Gebiir und Billich-
khait gehanndlt und diselb aussgefuert werden.

\Vann dem Pfanndtschaffter in seinem Pfandtschilling durch
ainem Lanndtmann oder anndern ain Eingriff, Gewalt oder Ent-
werung zuegefuegt wurde, darauff er sein vleissig Achtung haben,
und solches souil miiglich verhiietten solle, so ist der Pfanndt-
Inhaber denselben Gewa\teingriff odev Entwerung, .die\vei\ es die
poses betrifft, auf sein aigen Uncosten ausszuflieren schuldig. Wann
aber ain Sachen furfiell, so das Aigenthumb belanngent, welches
dem Pfanndtschaffter nit, sonder I. F. D. als Aigenthumbsherrn,
oder derselben Camer Procurator zuuerfechten zuesteet, so solle
solches der Pfanndtschafter I. F. D. N: O: Camer oder nach Ge-
legenhait und Wichtigkait der Sachen I. F. D. selbst alspaldt zue-
schreiben.

Solle dem Pfanndtschaffter hiemit auch aufgelegt sein, das
er in seinem Inhabenden Lanndtgericht auf die Todtschleger und
andere Malleficzpersonnen, so sich darinnen aufhalten mochten,
fleissig Achtung geben lasse, damit dieselben zuhannden gebracht,
und gegen inen urab irer Verprechung und Misshanndlung \villen,
was sich disfalls gebiirt und Recht ist, gehanndlt und hierdurch
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also guette Mannszucht erhaltten, die Frummen geschiiczt, die Bosen
aber gestraftt und das Ubel ausgereitt werde.

Nachdem sich I. F. U. Urbarsholden zu diser Herrschafft mit
notturfftigen Zimer und Prennholcz aus dem Forst und Holczern
zubehiilczen haben, und aber Unndterthannen das Hackhen fiir sich
selbs nit gestatt werde, so ist yedem Innhaber hiemit aufgelegt,
das er Verordnung thue, wann sy, die Unndterthannen, zu irer
Notturfft Zimerbolcz bedurffeti, das sy dasselb nit ftir sich selbst
hackhen, sonder sich alzeit bey der Herrschaftt anmelden, damit
inen solches Holcz ausgezaigt werde, auf das zu dem Zimerholcz
flie altten iiberstanndnen Stamb ausgezaigt, und also der jungen
Stamb und Morbach in albeg verschont, dardurch die \Valder und
Forsst nit verodt, sonder aufs best so miiglich gehaiet, und das
Jungholcz geziiglt werde. So solle auch der Pfanndtschaffter khaines
Weegs zuegeben, das die Unndterthannen zu Verschwendung der
Wald und des Gehiilcz in den Forssten und Holczern Gereut,
VVissmader oder dergleichen E înfang machen, solches selbs auch
khaines Weegs nit thuen, und wo es etwo hinftiron beschehen
vviirde, darauf sein vleissig Aufsehen halten lassen wolle, solle er
dasselbe ab: und einstellen, auch gegen denen, so sich also unnder-
steen \viirden, mit gebiirlicher Straff furgeen, welches alles dann
hieuor unndter der Rubrickh der Walder mit merern ausgefiiert ist.

Weil sich in albeg gebiirth und die Notturfift erfordert, wann
ain Pfarrer oder Vicari bey ainer Pfarr, dartiber der F. D. Herr-
schaftt und Ambter die Vogtobrigkhait haben, abstirbt, das der-
selben Herrschafften und Ambter, Pfanndt: oder anndere Innhaber
von Vogtsobrigkhait Venvaltung weegen zu menigeliches Rechten
und guetten Verandtwurtung die Spor, Inuentur, und \viderum ainen
khlinfftigen Pfarrer die Eroffnung und Einantworttung derselben
Pfarr tlmet, so solle es der Pfanndtherr bey denen Pfarren anstat
der F. D. auf ainen yeden dergleichen khunfftigen Fall auch der-
massen halten, und also I. F. D. Vogtobrigkhait und Gerechtigkhait
dissfalls gebiirlich hanndthaben, und derselben sovvoll iu dem, als
in anndern nichts vergeben und solche obuermeltte Sporr und In-
ventur auch die Widereroffnung und Einantwtirttung solle Albeg itn
Beiseyn z\vayer negst gesessnen Priester, so der Pfanndtinhaber
darzue berueffen solle und nit durch ine allain beschehen.

Nachdem auch furkhumen, das die Zechleuth oder Kirch-
probst mit Iren kirchlichen Raittungen gar unordenlicb umgeen,

3 *
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dieselben auch zum Thaill an der Vogtobrigkhait und Pfarrer Bey-
sein thuen, welches den hievor aussganngen General Mandaten
durchaus zuwider, daher dann erfolgt, das nit allain der Kirchen
Einkhumen durch dergleichen Kirchen Probst oder Zechleuth Un-
threu versch\vendt, sonnder auch die anligenden Gtietter und Gtiltten,
umb das die dauon gebiierende Steuer, zu rechter VVeil ainer er-
samen Lanndtschafft nit geraicht, zu der Gottschriisten nachtailligen
Schaden eingezogen und verpfenndt und alls dann in annder Weeg
\viderumb verkhaufift und also von den Gottschriisten aballimiert
\verden — so ist von der F. D. \vegen dem Pfanndtschaffter hie-
mit aufgelegt, das er alle Jar bey den Kirchen Raittnngen, iiber
welche die Herrschafft Gottschee die Vogt obrigkhait hat [:die aines
yeden Jars zwischeh S. Michaelis und S. Martins Tag in den Pfarr-
hofen ohne ainichen Uberfluss grosser Mallczeitten, Zochen und
Besoldungen, wie bissher an villen Orthen ergerlich gepreichlich
gevvest, gehalten werden sollen:] neben und mit ainem Pfarrer die-
selben itber das Jar gewisslich nit anstellen, also auch seinestbaills
neben ainem Pfarrer und den Zechleuthen yeder ainen underschid-
lichen Schliissl zu der Ptixen oder Lad und nebtn dem sein fleissig
Achtung haben \vell, das durch Sy khain vnpillicher Uncosten ein-
gestellt, und wo es beschacb, derselb nit passiert, und sonnst mit
der Kirchen Einkhumben nit untreulich umbgangen und derselben
zu Schaden gehaust, sonder aller Nacbtaill souil miiglich verhiiett,
darzue die Steuer von solchen der Kirchen Giiltten und Gtiettern
alle Jar zu den bestimbten Fristen bezalt, die Steuerbrief und Quit-
tungen von yedem Jar in die Lad oder Piixn gelegt, und das
Kirchengelt zu Guettem angelegt und mit solchem nit unthreulich
gehandelt werde. Also auch solle er bey den Pfarrern gleichefalls
Achtung geben, damit sy ire Steuern alle Jar ordenlich und richtig
erlegen, auch denvegen ire Steuerbrief und Ouittungen ersehen
und solche alle Jar neben innen, den Pfarrern, fleissig aufheben.
Da aber ir ainer oder mer mit Bezallung der Steuer zu rechter
Weill sauraig sein und solche nit erlegen, dardurch etwo die Ein-
ziehung, Pfenndung und Verkhaufifung der Pfarren Giiltten ver-
ursacht wiirde, so soll der PfanndtschafFter seyn vleissig Achtung
darauf geben und solches aufs pest verhiietteii. Und da die Steuern
annderer Gestalt nit zuebezallen waren, als dann mit Vorvvissen
aines und des anndern Pfarrers Ordinari in ir, der Pfarrern va-
rende Hab und (jiiettern greiffen, desgleichen \vo sich befundt,
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das die Zechleuth von denen durch sy ingehabten Kirchenguettern
ainichen Steuer Aussstandt verbleiben hetten lassen, so soll eben-
massig in ir, der Zechleuth, varunde haab und Giietter mit Vor-
wissen irer Grundtherrn gegriffen, dieselben verkhaufft und die
Steuern bezallt, auf das hiedurch den Pfarren und Kirchen ire an-
liegende Giilt und Giietter erhaltten werden und also nit von den
Stifften khuraben. Da aber den Kirchen oder Pfarr aus des Vogt-
venvaltters Unfleiss von wegen Unbezallung der Steuern mit Ein-
ziehung und Pfenndtung der Gtietter oder sonnst ainicher Nach-
taill zuestiiennde, so solle er denselben zuerstatten schuldig seiu.
Doch souil die Raittung und Haushalttung iiber die Pfarrkirchen
S. Barthlme, ausserhalb des Stattls Gottschee, betrifft, weill sich in
gegemvirttig Reformation befunden, das bishero gemain Statt Gott-
schee neben ettlichen verordenten Zechprobsten derselben Ein-
khumben [:so:] gehandlt und den Uberschuss, so nit zu Notturfft
der Kirchen angevvendt \vorden, zu Pesserung der Stattmaur und
dergleichen [:weil das Stattl sunst ain geringes Einkhumben hat:]
verwandt, darumb aber alle Jar durch die Zechprdbst, in Beiseyn
ettlicher aus der Paurschafft, auch aines yeden Pfarrern in der
Gottschee ordenlich Raittung gethan worden, soll es noch hinftiran,
auf I. F. D. gnedigistes Wollgefallen also, wie vor Altters her ver-
bleiben. Ira Fall sich "aber darundter ainicher aigner Nucz ein-
reissen wolt, das ain Pfarrer ainem Innhaber alzeit anzuzaigen
schuldig, soll er dasselb alsbald abstellen, oder aber I. F. D. Rath
und Vicz domb umb Einstellung anbringen.

Nachdem den Pfandtschafftern in iren Innhabungen Pfanndt-
uerschreibung aufgelegt, sy das auch gegen dem Herrn und Landts-
fursten reversiert seyn, die Pfandtschlosser und Hausser wesentlich
und peiilich zuuerhaltten und die Abschlaipfung zuuerhiietten; so
ist dem Pfandtschaffter diser Herrschafft hiemit beuolchen, das er
nach Gelegenhait der NotturfFt, yeder Zeit bey dem Schloss Fridrich-
stain und Ambthauss im Stattl Gottschee die gebtirlich Wendung
und Pesserung an Dachungen, Poden, Wehren, Zimern, Stallungen
und in annder Weeg thuen lasse und dadurch die Abschlaipfung
verhiiette, inmassen ers vermug seiner Pfanndtverschreibung und
des ausgebnen Revers zuthuen schuldig ist.

Schliesslich vvirdet nit allain gegemvirttiger und khiinfftiger
Pfanndt- uud Innhaber diser Herrschafft hieuor geschribner Ver-
ordnung der Notturfift und Gepiir nach nachzukhumben, sonnder
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auch ausser diser vorgeschribnen Mass der F. D. Nucz souil an
Im gelegen, in ainera und andern zubefurdern, entgegen Nachthaill
und Schaden zu warnen und zu wenden wissen, wie I. F. D. gne-
digistes Vertrauen zu im steet, knmassen ers auch I. F. D. als seinem
gnedigisten Herrn und Lanndtsfursten als ain gehorsamer Lanndt-
mann, Pfanndtschaffter und Inhaber zuthuen schuldig und ver-
pflichtig ist. Und es beschiecht daran I. F. D. gnediger Wiillen und
entliche Mainung, Das zu Urkhundt haben die mergemelten Herrn
Commissarien ire Pedtschafft hierundter furgedruckht und sich mit
aignen Hannden undterschriben. Actura Laibach, den siben Tag
Martii, im aintaussent funffhundert vierundsibenzigisten Jar.

L. S. L. S.

Annder Mordax Graf Borsch. ra. P.
zu Porttndorf. m. P.

Anmerkungen.
1 Simperle, ahd. sumbir, mhd. sumber: Getreidemass , urspriinglich ein

Strohgeflecht; vergl. Schroer, Ausflug, p. 49.
s Wann das alte Reformir-Urbar angelegt lvurde, kann icli niclit an-

geben. Dasselbe wird in unserem Urbar vielfach erwahnt und scheint bald
nacli den Zeiten der Grafen von Cilly angelegt worden zu sein, weil bei
Leistungen, welche aus den Cillyer Zeiten stararnen, auf dieses Urbar vervpie-
sen wird. Auch in den stadtischen Pnvilegien wird von diesem Urbar ge-
sprochen. Noch im Jahre 1671 beziehen sich die krainischen Stande auf dieses
Urbar. Schumi, Arcbiv, II. B., p. 140. In diesem Urbar war das Land (wahr-
scheinlicb daber schon zu den Zeiten der Grafen von Cilly) schon in der
Weise eingelheilt, wie in unserem Urbar geschieht.

3 Der Bilch wird gegenwartig in kleinen Holzfallen — «Pillich-MatzIe-) —
gefangen. Nach Valvasor, I., p. 439, geschah dies friiher am ausgiebigsten
durch Gruben, in welche Truhen eingegraben \vurden.

4 Die genaue Grenze der damaligen Herrschaft Gottschee vermag ich
nicbt anzugeben. Soviel ist jedoch sicher, dass diese damals viel grosser war,
als das beutige Herzogthum Gottschee. Zunachst gehorte zu derselben ein
grosser Laadstrich, im »Gezirck mehr als vier Meilen Wegs», vom Flusse
Ossiunitz (der oben erwabnte Bach Ossiunitz) bis auf den Schneeberg. Gegen-
wartig gehort ein Theil davon zu Kroatien, ein anderer zum Bezirke Laas
(Herrschaft Schneeberg). Dieser Landstrich war mit schauerlichen VValdern
bedeckt, aus denen die Unterthanen «sicb erforderlich bebilzt» (mit Nutzholz
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versorgt) und viel «Assach» bezogen und Binder-Arbeit, welche sie nach «St. Veit
am Pflaum (Fiume), Triest und anndere Meer-Porten» fiihrten. Bevvobnte Orte
waren keine, wenigstens gibt das Urbar solche nicht an. Zur Zeit der un-
garischen Verschworung (1666—-1670) vvurde dieser Landstrich vom Ban von
Kroatien, Peter Zrini, zugleich mit den angrenzenden Theilen der Herrschaft
Laas eingezogen, Leuth, Ross und andere Sachen weggefuhrt, unter dera Vor-
wande, dass er zur Krone Ungarns gehdre Der Graf hatte dort unterscbied-
liche «D6rfer, Gereuther, Neubriiche, Unterthanen und Inwohner angesetzU,
und unter andern auch das schone Dorf Presid erbant. (Schnmi, Archiv II.,
p. 139 ff.) Wegen dieser Gewaltthat entwickelte sich ein langer Process, der
erst 1675 zu Gunsten Krains endgiltig entschieden wurde.

Um Missverstandnissen vorzubeugen, gebe ich hier noch einige Daten.
Babenfeld (Wabenfeld, auch Pfabenfeld), Bezirk Laas. Rackhnicz ist wohl ober-
lmlb Werchnik (jetzt Račna gora). Losiner Nock, vvestlich von Koflern, jedoch
gehorte der Schweinberg noch zur Herrschaft. — Bluttiger Rain, jetzt Blutiger
Berg bei Letsch. Lackhen bei Prewole. Preful-Gegeml nahe bei Oberwarmberg.
Die St. Peters-Kapelle geborte nicht mehr zur Herrsckaft. Von der St. Peters-
Kapelle geht die Grenze auf dem Hohenriicken iiber den Einoder Wald, nicht
ins Thal nach Einode. Selle ist Sela bei Unterthurn. St. Primus bei Semitsch:
von da in fast gerader Linie iiber Otawiz (Gemeinde KSlbersberg) an das
untere Ende der Weinberge von Maierle (Maierleins Schrat), dann uber das
Gebirge sudlkh von Brunngrauth bis Bresovviz, das zu Gottschee gehorte. Von
Widem iiber das Gebirge (heute kleiner Geistberg) nach Unterpockstein, so
dass die heute deutsche Ortschaft Unterlag ausgeschlossen war. Beim Orle
Wilpen erreichte die Grenze die Kulpa, gieng entlang der Kulpa etwa bis
Sega, dann iiber die Steimvand (bei Podstene) bis in die Gegend von Aibel,
dann scharf siidlich biegend an die Kulpa. Die Kulpa hinauf bis Ossiunitz, wo die
Kulpa ans Siiden kommt, bis zum Ursprunge der Kupa (also durch kroatisches
Gebiet) und von da durch das oben bezeichnete iide Gebiet auf den Schnee-
berg. Heute geht die Grenze von Ossiunitz langs der Cubranka bis Cabar und
weiter nach der Landesgrenze.



Kleinere Mitthei lungen.

Die Krainer vor Agram im Jahre 1529.
Uas ereignisvolle Jahr 1529 brachte unter anderem auch

eine Expedition der krainischen und gorzischen Miliztruppen gegen
den Agramer Bischof Simon E r d o d y , \velche bis jetzt in \veiteren
Kreisen nur \venig bekannt sein diirfte. Am Neujahrstage 1527
envahlten auch die kroatischen Edelleute auf C e t i n - g r a d bei
Bihač Ferdinand I. zu ihrem Kdnige. Dieser bestellte den General
Nikolaus J u r i š i č zum Commandanten in Kroatien gegen die
Tiirken, nachdem er ihm schon unterm 3. April 1525 die Herr-
schaften Adelsberg und Senožeče zu Lehen gegeben hatte. Sonst
aber erhielt Jurišič von Ferdinand keine Unterstiitzung, da er sich
zum entscheidenden Kampfe gegen seinen Rivalen, den siebenbiir-
gischen Fiirsten Johann Zapolya , riistete. Jurišič war also einzig
auf die Unterstiitzung der innerosterreichischen Stande angewiesen
und darum richtete er haufig seine Gesuche besonders an die
Stande Krains, \vie es seine zahlreiche Correspondenz in slavischer
Sprache und in glagolit ischer Schrift (eine andere Schrift scheint
er iiberhaupt nicht gekannt zu haben) im hiesigen Landesmuseum
bevveist.

Ferdinands Krieg gegen Zapolya und seinen kroatischen An-
hanger Grafen Christoph F r a n g i p a n , der sich im ersten vene-
tianischen Kriege so grosse Verdienste uni Kaiser Maximilian 1.
er\vorben hatte, begann im Sommer 1527 und endete mit der
vollstandigen Niederlage Zapolya's, denn er wurde am 27. Septem-
ber bei Tokay aufs Haupt geschlagen und musste sich nach Sieben-
biirgen fliichten. Am namlichen Tage fiel auch Frangipan, todlich
getroffen, eben als er sich anschickte, die dein Kaiser Ferdinand
treu ergebene Stadt VVarasdin zu belageru. Auf diesen Erfolg
hin versammelte Ferdinand den kroatischen Landtag zu Križevac,
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auf welchem alle die Partei Ferdinands ergriffen, mit Ausnahme des
Hischofs Erdody und der innigsten Freunde Frangipans, Johann
T a h y und Johann B a n f y.

Zapolya aber begann nun auf diplomatischem Wege ausvvar-
tige Hilfe zu suchen, und jedermann vvusste, dass er nicht einmal
vor einem Bundnisse mit dem Erzfeinde der Christenheit zuriick-
scheuen wiirde, nur um sein Ziel zu erreichen. Sein gevvandter
Diplomat Hieronymus Laski gewann den Grossvezir I b r a h i m
und durch dicsen den Sultan Sule jman selbst ftir den Plan, in
Ungarn ein tiirkisches Vasallenreich zu griinden und Zapolya zum
Vicekonig zu bestellen. Kaum war Zapolya des Bitndnisses mit
dem Sultan sicher, kehrte er im Herbst nach Ungarn zuriick und
forderte seine Anhanger auf, gegen Ferdinand die VVaffen zu
erheben. Unter den ersten, die losschlugen, waren Simon Erdody
und Johann Tahy, vvelche in kiirzester Zeit fast alle Stadte Slavo-
niens fiir Zapolya gevvannen. Spione brachten die Nachricht, dass
der Sultan ein gewaltiges Heer zusammenziehe, und die Anhanger
Zapolya's schlugen an die Kirchenthiire die Versprechungsschreiben
des Sultans und Placate an, worin Zapolya zum Kqnig von Kroa-
tien und Slavonien proclamirt wird. Selbst auf dem bischoflicheii
Schlosse zu Agram vvaren die Briefe des Sultans angeschlagen, vvorin
er unter grossen Betheuerungen verhiess, dass er alle Unterthanen
seines Bruders imd Konigs Johann Zapolya schiitzen und schirmen
wolle.

Um seinen VVorten Nachdruck zu verleihen, entsandte dcr
Sultan schon vor dem Abmarsche des Hauptheeres brennende und
pliindernde Horden in die Laniler Ferdinands. Aus venetianischen
Aufzeichnungen erfahren vvir, dass die Tiirken schon am 18. Juli
1528 aus Krain ins Gorzische einbrachen. Die Bevolkerung vvar
schon friiher alarmiert vvorden, und man hatte Brucken zerstort und
Strassen verbarricadiert. Die reicheren Be\vohner von G o r z und
C o r m o n s flohen in die Festung G r a d i s c a , armere ins Schloss
von Gdrz und Š t a n j e l (St. Daniel) am Karste. Aus diesen Fe-
stungen horte man fortwahrend Kanonenschiisse erdrohnen. Die
Gemeinde Gorz riistete 50 Mann aus, und der Schlosshauptmann
von Tolmein stellte 12 Reiter bei (Starine jugosl. akademije zna-
nosti i umjetnosti, XV., pag. 204, 206).

Anfangs October 1528 befahl Ferdinand, dass jede Familic
in KLrain und der Grafschaft Gčirz einen Mann gegen die Turken
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stellen mtisse. Als Sammelplatz und Lager fiir diese Milizsoldaten
wurde N e u s t a d t l in Unterkrain bestimmt. Allein die ganze
Marmschaft aus dem Gorzer und Triester Gebiete (darunter auch
der Hauptmann von D o y m - D u i n o ) kam zu spiit zur Schlacht
bei VVarasdin und kehrte dann nach Laibach zuriick. Aus der
ganzen (Jmgebung von M o 111 i n g musste sich das christliche
Heer vor den Tiirken zuruckziehen. Anfiihrer des kustenlandischen
Contingentes war der Graf N i k o l a u s II . d e l l a T o r r e oder
T h u r n , 1521 bis 1528 Besitzer der Pfandherrschaft W i p p a c h ,
ge\vesen. Dieser war Hauptmann von G r a d i s c a und als solcher
oberster Commandant der f r i a u l i s c h e n G r e n z e , d. h. der
Grenzfestungen F l i t s c h (die Klause), G r a d i s c a , D u i n o und
M a r a n o . F> fuhrte in Gradisca neue Befestigungen auf und
wandte diesen Flatz in einen der bedeutendsten Bolhverke der
damaligen Fortificationskunst um, so dass er spater im zweiten
venetianischen Kriege dem Feinde mit Erfolg trotzen konnte.
Uebrigens brachte der Graf Nikolaus ge\vohnlich nur den VVinter
in Gradisca zu, sonst pflegte er in Gorz zu wohnen und starb im
Jahre 1557.

Ende Mai 1529 kam wiederum der Befehl nach Gorz, dass
sich die Territorialmiliz gegen die Tiirken zu versammeln habc.
Ihr Commandant war wiederum Nikolaus della Torre. Man veran-
staltete eine Conscription aller vvaffenfahigen Manner und trug
ihnen auf, sich bereit zu halten, um unter die Fahnen Katzianers
nach Ungarn abzumarschieren. Der Hauptsammelplatz war diesmal
Laibach, vvo in kurzer Zeit 8000 Mann 'zu.sammen kamen (Starine,
XV. 230). Am 13. Juni riickte Graf Nikolaus mit seinem Contin-
gente, dann mit 500 deutschen Soldnern und 25 Pferden nach
Laibach ab. Damals sprach man, dass drei tiirkische Heere im
Anzuge seien. Die Furcht vor dem Feinde war eine allgeraeine.
Thurn befahl, das ganze, noch auf dem F'elde stehende Getreide
einzuheimsen und in die Festungen zu schaften. Als Besatzung fiir
die Festungen Gorz, Gradisca und Marano wurde je ein Fahnlein
bestimmt. Spater wurde verfugt, dass die Mannschaft der Gorzer
Grafschaft einen Pass oberhalb Wippach ( P r i i v v a l d oder den
Bi r n b a u m e r wald?) besetzen soll, damit die Tiirken nicht-ins
Wippacher Thal einfallen konnten. Die Kriegscommissare liessen
Steine imd Kalk nach Gorz schaffen, um den Thurm an der
dortigen Isonzobriicke auszubessern. Alle Uewohner von Coglio
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wurden commandiert, bei diesera Baue mitzuwirken, zeigten sich
aber dabei sehr lassig, da sie schon ihr ganzes Hab und Gut
bei den venetianischen Unterthanen in Sicherheit gebracht hatten.

' (Ibidem, pag. 23 1.)
Alle diese Massregeln deuten tibrigens darauf hin, dass die

osterreichische Regierung. dem italienischen Nachbar gar nicht
tiaute, und so beschloss auch der innerosterreichische Landtag zu
Klagenfu r t (24. bis 26. Juni), 300 Fussoidaten nach Tarvis ,
Malborghet und auf den Predil zu entsenden, um die dortigen
Passe zu be\vachen. Ueberdies verordnete dieser l.andtag, dass
jeder Bauer in seinem Haiibe vier Star Getreide in Bereitschaft
halten soll, um es auf Verlangen den Standen abfiihren zu konnen.

Nach Laibach gelangte zuerst die Nachricht, dass [00 tiir-
kische 1'ferde in die Go t t s chee eingefallen seien, und deswegen
\vurde eine Abtheilung des versammelten Heeres dorthin beordert.
Bald zog Thurn mit der ganzen Miliz und mit 3000 spanischen
und burgundischen Soldaten nach Unterkrain ab, woselbst sich die
Ttirken in der Starke von 7000 Pferden gezeigt hatten. Ks ent-
spann sich ein Treffen bei Mottling, in \velchem aber Thurn
nach hartera Kampfe geschlagen \vurde, so dass er mit genauer
Noth der Gefangenschaft entrann und nach Gorz zuriickkehrte.
Der Unvville wegen dieses Misserfolges war ein allgemeiner. Ueber-
dies drohte der Grafscbaft Gorz eine neue Ueberflutung seitens
der Ttirken, die sich nach dem Treffen nach G r o b n i k bei
Fiume zuriickgezogen hatten. Man envartete allgemein fiir den
24. Juni ihr Erscheinen in Gorz. Dem Volke wurde publiciert, dass,
sobakl es Kanonenschiisse horen \verde, moge es an die Rettung
von Mensch und Vieh denken und in Sicherheit fliehen, aber nur
n i c h t auf vene t i a n i s c h e s G e b i e t , vvas bei harter Strafe
verboten vrnrde, <da die Venetianer nichts besser als die Ttirken
seieni* —Am 26. wurden \virklich Avisoschiisse auf dem Castell von
Gorz abgefeuert, aber es scheint nur ein blinder Alarm ge\vesen
zu sein.

Am 20. Juli hiitte die ganze Gorzer Miliz und die ganze
Besatzung von Gradisca unter ihrem Commaudanten Bi (e )s te r -
nocher (Biichsenniacherr) aufbrechen und zum Heere in Gottschee
stossen sollen. «So konnte man die Festung jetzt leicht einnehmen,
a b e r man muss schweigen,» schreibt der Providitore in
Civ ida le , Gregor P i z a m a n o , an die Regierung in Venedig.

Mittheilungen des Mnsealvereins fiir Krain 1891. 4



cO Die Kvainer vor Agram im Jahre 1529.

Die Sache nahm iibrigens eine andere Wendung, als die unzufrie-
denen spanischen Soldaten Mitte Juni den Grafen Thurn verliessen
und nach Italien zuriickkehren vvollten. Der Graf schickte ihnen
zvvar Brot nach Cap o d i s t r i a nach und versprach ihnen einen
doppelten Sold, um sie zur Umkehr zu bevvegen. Diese liessen
sich aber nicht riihren, sondern pliinderten lieber den Karst aus
und raubten das Vieh weg. Desvvegen hat man die Gorzer Miliz
lieber im Lande zuriickbehalten und es vorgezogen, auch die in
Gradisca verbliebene kleine spanische Besatzung aus dem Solde zu
entlassen. Alle diese Spanier (im ganzen 600 Mann) wurden von
den Triestinern auf ihren Schiffen nach Italien transportirt. —
Mit dieser Amvesenheit spanischer Truppen in unserem Lande und
mit ihrer Mitvvirkung bei der Conscription der einheimischen Miliz
mag \vohl im Zusammenhange stehen das bekannte slovenische
Volkslied: «Prišli so k meni štirje rumeni, soldati so b'li.»

Die krainische Miliz musste aber vor Agram ziehen, denn
Graf Thurn bekam den Befehl, den rebellischen Bischof von Agram
zu Paaren zu treiben. Eine gleiche Aufforderung erliess Kaiser
Ferdinand unter 16. Juli 1529 aus Budvveis an die steierischen
Stande. Darin heisst es unter anderem: »Nachdem der bischof zu
Agram gancz muetvvillig vnd vnbillicher \veiss abermals von vnns
abgefallen, sich an den Jhanischweide (Johann der vojvode')
geslagen vnd bisher mit seinen anhengern gegen vnns vngehor-
samblich gehalten, auch yeczo sich vnnderstanden ain offentlichen
lanndtag in VVindisch lanndt (= Slavonien) auszeschreiben der
maynung, wo vnnser getrevven partheien vnd vnnderthannen in
Windisch lannd auf solich sein ausschreiben nit erscheinen, die-
selben sambt seinen anhengern mit der that anzugreiffen, zu vber-
cziehen vnd auff ir des Ibanisch weida seiten zu bringen, zu
vnnderstehen.« Ferdinand hatte fiir den letzten Juli einen Land-
tag in Slavonien ausgeschrieben und wollte dabei die Kroaten
durch das Erscheinen einer Anzahl Kriegsvolkes schrecken. Dieses
liess er spater durch tausend Lanzknechte vermehren, aber diesen
drohte die Gefahr, von der Mannschaft des Bischofs iibermannt
und niedergehauen zu werden. «Deswegen ist vnnser gnedig begern,
solchem zu ftirkommen, das ir von stund an in vnnserm fiirsten-
thumb (?) Steier ordnung gebet, das dann furderlichen ain anzal
pferdt, so vil muglich vnd wie die zu bekomen, auff sein, vnd
bestimbten vnnsern kriegsfolckh zu Windisch lanndt zu hilff zue
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ziehen» etc. (Diesen Aufruf entdeckte der unermiidliche kroatische
Ge^chichtsforscher Radoslav Lopašič im landschaftlichen Archive zu
Graz und veroffentlichte ihn in den «Starine» XVII, pag. 153.)

Gleichzeitig erliess Ferdinand ein Manifest auf das Volk in
Slavonien, vvorin er dasselbe auffordert, treu zu seinem Glauben
zu halten, den Tiirken keinen Glauben zu schenken, sondern sich
ihrem gesetzmassigen Konige anzuschliessen. Allen denjenigen, die
unter seine Regierung zuriickkehren wiirden, verspricht er eine
vollkommene Amnestie. Alles dies jedoch half wenig, denn das
Volk schenkte eher dem Bischofe Gehor, insbesondere als es sah,
dass ein bedeutendes Zapolyisches Heer das letzte Bolhverk Fer-
dinands auf dem Grič in .Agram zu belagern anfieng. Graf Thurn
vertheidigte es zwar tapfer niit 1000 Mann spanischer Truppen,
aber er hatte sich ergeben mussen, wenn ihm nicht rasche Hilfe
zutheil geworden ware. Es kamen namlich die aufgebotenen steieri-
schen Reiter, und auf der Save brachten die Flosse fast 7000 Mann
zu Fuss. Nun musste wohl das Zapolyische Heer gegen die Drave
zu abziehen, Thum aber begann das bischofliche Schloss auf dem
K a p t o l zu belagern.

Wahrend so die Steirer und die Krainer vor Agram lagen,
bekam die gorzische Miliz Anfangs August den Befehl, sich aus
ihren Cantonierungen in Gorz, Cormons, Gradisca und Marano
nicht zu riihren, denn man vermuthete, die Turken werden es
neuerdings versuchen, ins Gorzische einzufallen. Uebrigens mussten
sich die Milizen bereit halten, sich alsogleich auf den Marsch
gegen Agram zu machen. Sobald sie den ersten Schuss von Gorz
oder Gradisca vernehmen wiirden, sollen sie sich versammeln und
beim zweiten Schuss in die genannten Festungen sich begeben.
Die VVachen in Gradisca wurden bedeutend verstarkt. Aus Gorz
und Gradisca hatte man drei Feldkanonen gegen Agram hin diri-
girt. Diese kehrten jedoch zuruck, als die Nachri<-ht kam, die
Tiirken hatten bereits die Save iiberschritten. In Laibach und an
anderen Orten veranstaltete man Bittprocessionen ftir die Ab\ven-
dung der Tiirkengefahr, im Wippachischen schnitt man in aller
Eile das Getreide und schaffte es in die Tabors. Als die Nach-
richt kam, dass die Tiirken Ofen eingenommen haben, fluchteten
sich mehrere wohlhabende Gorzer Familien mit ihrem "Vieh ins
Venetianische.
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Nachdem es constatiert wurde, dass die Tiirken nordwarts
der Drave \varen, losten sich die Cantonierungen der Gorzer Mihz
auf, und diese bekam den Befehl, zum Grafen Thurn zu stossen.
Dieser hatte inzwischen die Belagerung und Beschiessung des
bischoflichen Schlosses in Agram fortgesetzt. Die Vertheidigung
djeses letzteren leitete in umsichtsvoller Weise der unerschrockene
Priester Vagerovič. Bei der Bombardierung zerschoss Thurn alle
Hauser der Domherren, fegte den obern Theil des vor der Dom-
kirche des heil. Stephan erbauten Thurmes weg, ziindete das Dach
der Kirche an und zerstorte ihr die ganze rechte Front, so dass
dieses schone Denkmal der Architektur nach Einstellung des Bom-
bardements arg beschadigt dastand. Vagerovič verzweifelte bereits
an der Rettung des Schlosses, liess sich in dunkler Nacht auf
einem Strick iiber die Mauern herunter und eilte zum abwesenden
Bischof, um von ihm die schleunigste und ausgiebigste Hilfe zu
erlangen. (Smičiklas, Poviest hrvatska, II. 22.) Dieser versprach
zwar dieselbe, hatte jedoch schvverlich sein Schloss retten konnen,
wenn nicht inzwischen Thurn nach VVien berufen worden \vare.

Als es namlich klar wurde, dass sich der Sultan das Herz
der dsterreichischen Monarchie zu seinem Ziele ausgesucht hatte,
da befahl Ferdinand auch dem Grafen Thurn, schleunigst zur
Rettung Wiens zu kommen. Daraufhin hob dieser am 1 o. September
die Belagerung auf, ohne das lang beschossene Schloss erobert zu
haben. Bei dieser Belagerung vvurde auch der Stadthauptmann von
Triest, Nikolaus R a u b e r , und noch ein anderer Hauptmann, dessen
Namen man nicht kennt, verwundet. Zur Bewachung Agraras liess
Thurn nur 300 Lanzknechte und 200 Milizsoldaten aus dem
Gorzischen zuriick, mit dem iibrigen Heere aber, von circa 5- bis
6000 Mann, zog er gegen Wien, um das Vertheidigungsheer Fer-
dinands zu verstarken. Auch ira Triester Gebiet und in der Haupt-
mannschaft Duino warb man Soldner an, um sie gegen Wien zu
schicken, und zvvar zahlte man fiir jeden Mann 5 «raynes» (rajn'š).
Thurn riickte am 2i.September in Wien ein, also gerade am Tage,
als die Tiirken vor VVien erschienen und zu einer Zeit, als um
VVien herum alles brannte. VVahrend der Belagerung Wiens legten
seine spanischen und italienischen Truppen Gegenminen an, und
dadurch flossteu sie den Belagerten solchen Muth ein, dass diese
seit jener Zeit die turkischen Minen nicht rnehr fiirchteten. Ueber-
haupt trug er sehr viel zur Befreiung Wiens bei, vvie der kaiser-
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liche Rath Raymund T h o d u m b e r g oder Dor i tnbergo (Dorn-
berg) seiner Frau, einer geborenen Gorzerin, die sich vor der
tiirkischen Gefahr in ihre Heimat gefliichtet hatte, zu wiederholten-
malen nach Gčirz berichtet hat. (Starine, XVI., 145.)

So verlief auch das Jahr 1529 fiir Krain keinesvvegs ganz
so ruhig, als man im Vergleich zum VVeltereignisse der Belagerung
und Befreiung Wiens anzunehmen geneigt ist, und es haben nicht
nur die Adeligen Krains an den Thoren und auf den Mauern
Wiens ihre Pflicht und Schuldigkeit gethan, sondern auch der
gemeine Mann aus dem Bauernvolke, dem solche Opfer fur das
gemeinsame Vaterland gewiss doppelt schwer fielen. s. Rutar.

Archivalisches aus Wippach.
Wippach sowie auch Adelsberg, P l a n i n a , Z i r k n i t z und

Laas lagen urspriinglich im Gebiete der P r o v i n c i a Carsia
(Karst), welche Kaiser Konrad II. im Jahre 1028 dem Patriarchen
Popo als selbstandiges Vervvaltungsgebiet iiberlassen hatte. (Chmel,
Materialien, I, 1, 18, Nr. 80.) In dem nunmehr zu Krain gehorigen
Theile des Wippacher Thales begegnen wir schon friihzeitig einem
«obern Schlosse in Wippach» und einem Schlosse «Castrum montis
Sancti Michaelis ibidem» (Kandler, Codice diplomatico, II.,
1. Maggio 1351). Das erstere ist zweifelsohne das schon lange
Zeit in Ruinen liegende Schloss Ober-Wippach im Norden des
Marktes \Vippach, welches von Valvasor »Stara Vipava«, vom Volke
aber gemeiniglich «Stari grad» genannt wird. Das zweite Schloss
«St. Michelsbergs scheint den Geschichtsforschern noch nicht genug
bekannt zu sein, denn aus dem Contexte im «Grundriss der
osterreichischen Geschichte» von K r o n e s , II., 367, zu schliessen,
scheint es, als ob man es in der Nahe von Venzone suchen wollte,
und doch zeigt uns das oben citirte «ibidem» genau an, wo wir
es zu suchen haben. Es ist namlich nichts anderes, als der fast
ganz zerstorte «Tabor» von Erze l j auf einer ganzlich isolirten
Kuppe (423 m) stidvvestlich von VVippach, wo sich noch immer die
St. Michaelskirche befindet. An die Stelle dieses, wahrscheinlich
friihzeitig zerstorten Schlosses trat, wie es scheint, das noch immer
bestehende, prachtig gelegene Schlosschen L e i t e n b u r g (slov. Lože,
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beim gleichnamigen Ddrfchen), welches friiher den Grafen von
«Arco, genannt Bogen», in neuerer Zeit aber den Grafen Cobenzl
gehort hat.

Wo ein «oberes Schloss» bestand, dortselbst muss es auch
ein u n t e r e s gegeben haben, und vvirklich schenkte Patriarch
Nikolaus im Jahre 1355 das «untere Schloss von VVippach« dem Grafen
Meinhard dem VII. von Gorz (Czornig, Gorz-Gradisca, p. 614).
Dieses untere Schloss scheint nun der von Valvasor unter dem
Namen «alte Burg» angefiihrte befestigte, mit einem runden Thurm
versehene Hof vor der Wippachbriicke im Siiden des Marktes gevvesen
zu sein, den das Volk noch gegemvartig «Tabor» nennt. Diese
alte Burg war von der Herrschaft VVippach exemt und gehorte im
XVI. Jahrhunderte der adeligen Familie Kdling, die auch das
benachbarte Haidenschaf t besass. Ueberdies gab es im XV. Jahr-
hunderte in VVippach noch den Baumki rchner thurm, der nach
Valvasors Angabe knapp an der Quelle der VVippach, hinter dera
jetzigen Graf Lanthieri'schen Schlosse gestanden hat und wahr-
scheinlich in die Nordostecke des alteren Tractes dieses zuletzt
genannten Schlosses eingemauert wurde.

Die Patriarchen gaben das obere Schloss schon friihzeitig
einem ihrer Vasallen, der dann ein eigenes Geschlecht der «Herrn
von Wippach» begriindete, wahrend sie die Gerichtsbarkeit in Wippach
gewohnlich durch die Hen-en von Duino ausiiben liessen. Bereits
in den Jahren 1154—1156 erscheint ein U i l u i n u s (Wlwinus)
de Wippach in einer Schenkungsurkunde der Grafin Hadwig
von Bogen, vvodurch sie ftinf Mansen bei \Vippach nach Victr ing
schenkte (Archiv ftir osterreichische Geschichte, XIX., 73; Schumi,
Urkundenbuch, 33). Hier wird uns also der Name Wippach zum
erstenmale genannt. Zum z\veitenmale kommt der namliche (?)
Vulungus de Wippach als Zeuge in einer Victringer (Jrkunde
vora Jahre 1171 vor (Schumi, Urkunde 134). Seit jener Zeit
kennen wir dann eine ganze Reihe aquilejischer Vasallen in \Vippach
(cf. Czornig, 1. c).

Im Budweiser Vertrage vom 30. April 1351 musste der
Patriarch Nikolaus Wippach und St. Michelsberg dem osterreichischen
Herzoge Albrecht II. einraumen. Die Oesterreicher scheinen Wippacb
zunachst den karntnischen Oster \vi tze verliehen zu haben, im
Jahre 1487 aber erhielt es vom Kaiser Friedrich III. Leonhard
von Herbe r s t e in , der Vater des beriihmten Entdeckers Russ-
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lands. 1503 erhielt Simon von Ungr i spach die Herrschaft
VVippach als Sicherstehung fur seine jahrliche Pension von 3000 fl.
rheinisch und als Entschadigung fiir den im Kriege erlittenen
Schaden. Die Gorzer Grafen behielten nebstbei noch immer ihre
Besitzungen in Wippach bis zu ihrem Aussterben, und als Febo V.
della Torre die ganze Grafschaft Gorz vervvaltete, fungirte er
auch als Verwalter von Wippach (Pichler, II Castello di Duino, p. 320).
Uebrigens mussten sich die della Torre auch Eigengut in \Vippach
ervvorben haben, und nach Czornig (p. 680) erhielt der Hauptmann
von Gradisca, Nikolaus della Torre, im Jahre 1521 sogar die
Herrschaf t von Wippach. Nach Pichler (o. c, p. 380, Anmerkung)
soll Silvia Massimil iana , die Tochter Raimunds VIII. Hofer
della Torre, ihrem Gemahl Anton V. Lanthieri um das Jahr 1650
die Herrschaf t Wippach als Heiratsgut mitgebracht haben. —
Dieses letztere kann doch nicht ganz richtig sein, wie aus dem
Nachfolgenden ersichtlich gemacht werden wird.

Die Familie Lanthier i a Para t ico entstammt einem alten
Patriciergeschlechte in Brescia, das um das J. 1450 wegen Partei-
zvvistigkeiten ins Gorzische tibersiedelte und sich durch gliickliche
Unternehmungen bald so sehr bereicherte, dass es schon im J. 1505
das Palais Scbonhaus, das vor Jahrhunderten den Edlen vonReifen-
berg gehort hatte, kauflich an sich brachte. Am 31.Ma.rz 1518
bestatigte Kaiser Max dem Antonius LaBthieri den alten Adel und
das VVappen mit dem Halbmonde und den drei Sternen. Schon
Antonius' Vater, Anton, soll im Jahre 1443 (?) eine Schwester des
AndreasBaumkirchner geheiratet und dadurch die VVippachischen
Besitzungen dieser Familie envorben haben. Imjahrei5 28 erwarb
Kaspar von Lanthieri kaufweise die beiden Pfandherrschaften Reifen-
berg und VVippach, vvelche aneinander grenzten und zusammen uber
2 5 italienische Meilen lang und 1 o Meilen breit waren. Der Kaiser
reservirte sich nur das Recht, nach seinem Belieben in die beiden
Schlosser eintreten zu diirfen und verbot den Lanthieris, irgend
einen Krieg anzufangen. Kaspar war Regierungscommissar in dieser
Gegend, dann Mitglied und Commissar des Landtages von Gorz.
Er starb um das Jahr 1550 und \vurde in der Minoritenkirche
(zum hl. Anton am Schonhausplatz) zu Gorz begraben, fiir welche
er einen Altar mit schonen Gemalden gestiftet hat.

Als die Lanthieri nach Wippach kamen, lag das obere Schloss
schon in Ruinen. Die Venetianer hatten es im Kriege vom J. 1508
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zweimal eingenommen und zerstort, dann den Ort gepliindert und
viele Einwohner niedergemacht. Nach Valvasor soll das alte Schloss
noch bis gegen Ende des XVI. Jahrhundertes bevvohnt ge\vesen
sein. Die Lanthieri erbauten zuerst die «neue Burg» zvvischen den
beiden Hauptquellarmen der VVippach, wohl icn Zusammenhange mit
dem Baumkirchnerthurm, oder sie erweiterten vielleicht nur diesen
letzteren. Spater wurde er durch einen Blitzschlag (im Jahre 1550)
angezundet, und dabei giengen viele alte Documente zugrunde.
Im Jahre 1669 \vurde die jetzige schone, an die Strasse stossende
Vorderseite des Schlosses aufgefiihrt und im Jahre 1683 der VVeiu-
keller auf Zemona erbaut, den man \vegen der schonen Aussicht
«Belvedere» getauft hatte. Siidlich neben dem Schlosse steht die
kleine St. Marcuskirche, die gevviss eines sehr alten Ursprunges sein
muss; die Inschrift oberhalb der Thiire besagt jedoch, dass sie
1539 erbaut (vielleicht vollstandig uragebaut) uml 1752 renovirt
\vorden sei. Kaspar Lanthieri hatte auch den sogenannten
• Schiitzenhof» in Wippach kauflich envorben, iiber den ich jedoch
nichts Naheres erfahren konnte. Mit diesem Hofe und seinem Zu-
behor belehnte Erzherzog Karl zu Graz am 2. Juni 1568 Kaspars Sohn
Lorenz Lanthieri. Dieser letztere \vurde am 10. October 1572 in
den Freiherrnstand mit dem Pradicate «zu Schonhaus* erhoben.
Am 19. August 1632 wurde Friedrich von Lanthieri in den Reichs-
grafenstand erhoben und im Jahre 1642 diese Erhebung auch auf
seine dreiVetter: Bernhard, Lorenz und Kasper ausgedehnt, woraufhin
unterm 27. Januar 1642 ein neues Reichsgrafendiplom fur alle vier
ausgefertigt vvurde. Als die Luc re t i a Edl ing im Jahre 1656 den
Grafen Johann Kasper II. geheiratet hatte, envarben die Lanthieri
auch die Burg Tabor und ibre Gtiter im VVippachischen.

Durch die ausserordentlichste L;ebenswiirdigkeit und bereit-
willigste Zuvorkommenheit des gegemvartigen Herrschaftsinhabers
Karl Friedrich Anton Grafen Lanthieri, Ritters des Franz-Josef-
Ordens, Erbfalkenmeisters in Krain und der VVindischen Mark,
Erbmundschenks der Grafschaft Gorz etc, erhielt ich im September
vorigen Jahres die Erlaubnis, das grafliche Familienarchiv durch-
forschen zu diirfen. Dasselbe befindet sich in mehreren Schranken
der schdn geordneten Bibliothek und wurde vom Grafen selbst
geordnet und mit einem orientirenden Kataloge versehen. Das
Archiv enthalt nur \veniges, was nicht in irgend einem Zusammen-
hange niit der Familiengeschichte stehen wiirde. [Jarunter befindet
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sich die Copie einer deutschen Erlaubnisschrift des Gorzer Grafen
Johann ddto. Gorz 1455 am Mittivoch nach dem St. Veitstage,
womit er den Handwerkern in der Stadt Gorz, «als Khirschnern,
Schneidern vud Schustern», die Erlaubnis ertheilt, VVanderschaften
zu machen, eine Bruderlade zu errichten, um den Gottesdienst mit
Messen und Lichtern ,aufrichten', die verstorbenen Mitglieder
anstandig begraben zu konnen« u. s. w. — VVeiters kommen vor:
«Articoli per la guarnigione della fortezza di Gradisca» aus dem
Jahre 1722; eine amtliche Verordnung beziiglich des Erzgrabens in
Wippach (26. April 1659); die Erlaubnis Kaiser Josefs II., in Wippach
zwei Jahrmarkte halten zu diirfen (16. Juli 1785), u. s. w.

Die wichtigsten Familienurkunden folgen hier chronologisch
geordnet:

1 5 18, 31. Marz: Kaiser Maximilian bestatigt dem «Anthonin
Lantteri» den alten Adel und das Halbmondvvappen mit drei
Sternen. O. U.

1526, 26. October, \Vien: Schreiben Erzherzog Ferdinands
an Kasper Lanthieri, dass sein Vater die Unterhandlungen wegen
Ankaufes der einer adeligen Gesellschaft gehorigen Herrschaft Tol-
mein abbrechen, er selber sich aber nach Wien verfiigen soll, «denn
\vir sind willens, auf anderem Wege und Giite zu handeln, die
ihm erspriesslich sein \verden».

1528: Kaufbrief der beiden Pfandschaften und Herrschaften
Reifenberg und Wippach.

1529, 10. December, Linz: Erlass Erzherzog Ferdinands,
womit die Unterthanen von Reifenberg aufgefordert vverden, den
Kasper Lanthieri als ihren rechtmassigen Herrn anzusehen.

1531, 10. October, Wien: Die niederosterreichische «Rait-
kammer» gibt dem Kasper Lanthieri bekannt, dass eine Commission
eintreffen wird, um die Herrschaften Reifenberg und \Vippach neu
einzurichten.

1538, 24. December: Schreiben Erzherzog Ferdinands an
Kasper Lanthieri wegen des Zehentes zu S. Lorenzo (Lokavec bei
Haidenschaft?).

1539, 26. September: Kaiser Ferdinand erlaubt dem Kasper
Lanthieri, jahrlich einen Markt in Rei fn i tz abhalten zu diirfen.

1568, 2. Juni, Graz: Lehensbrief Erzherzog Karls an Lorenz
Lanthieri beziiglich des «Schiitzenhofes» zu VVippach.
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1568, 18. August, Graz: Lorenz Lanthieri erhalt vom Erz-
herzog Karl die Vermehrung seines VVappens: im ersten und vierten
Felde je einen schwarzen Adler auf Gold; im zvveiten und dritten
Felde einen silbernen, aufsteigenden Halbmond auf Blau und um-
geben von drei goldenen Sternen. O. U.

1572, 10. October: Verleihung des Freiherrnstandes an Lorenz
Lanthieri. O. U.

1573, i5.August, Brescia: Der Biirgermeister bestatigt den
alten Adel der Familie Lan the r i i . Originalbrief aut" Pergament.

1576, 18. April: Ernennung des Lorenz Lanthieri zum
kaiserlichen Rath und Landtagscommissar in Gorz. O. U.

1600, 2. November, Graz: Handschreiben Erzherzog Ferdi-
nands II. an Kasper II. Lanthieri beziiglich eines Anlehens auf
die Giiter in Dornberg(P).

161 1, 26. Juli: Erzherzog Ferdinand II. verschreibt die Efand-
herrschaften Reifenberg und Wippach an die Freiherren Johann und
Johami Kasper Lanthieri.

1624, 30. September: Kaiser Ferdinand II. ernennt den Frei-
herrn Friedrich I. Lanthieri, den Begriinder der VVippacher Linie,
zum Landeshauptmann fiir die Grafschaft Gorz. Er nannte sich:
«Herr zu Wipach und Paumkirch-Thurm».

1626, 20. April: Kaiser Ferdinand II. bestatigt Heiligenkreuz
bei Gorz als Herrschaft. Aut. Copie.

1626, 3. August, VVippach: VVolf und Maria Victoria Neu-
haus schenken eine Behausung, «Tabor» genannt, den Freiherren
von Lanthieri.

1626, 3. August: Kaiser Ferdinand II. erneuert den Kauf-
vertrag flir die Herrschaft Reifenberg.

1632, 19. August: Erhebung Friedrich I. von Lanthieri in
den Reichsgrafenstand. Originaldiplom.

1642, 27. Janner, Wien: Kaiser Ferdinand III. erhebt die
Freiherren Friedrich I, Bernhard, Lorenz und Johann Kasper in den
Reichsgrafenstand und vermehrt ihre Wappen mit dem kaiserlichen
gekronten Adler, welchen sie auch allein flihren durften. Sie konnten
sich von nun an nach ihren einzelnen Besitzungen nennen. Kinder
des niedern Adels legitimiren, durften ihren eigenen illegitiraen
Kindern, gerade so vvie den legitimen, Theile ihrer Besitzungen
vermachen; sie konnten Vormundschaften bestellen und andern,
Kinder volljahrig erklaren und grossjahrig macheu, aus der Sclaverei
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befreien, von der (auch gerichtlich verfiigten) Unehrlichkeit frei-
sprechen, Documente autentisiren, Doctoren, Licenciaten, Magister
und Baccalaurei creiren (aber nur mit Bewilligung des Kaisers),
und zwar gerade so, als ob sie von den Universitaten Wien, Paris
oder Rom creirt \vorden waren. Schliesslich konnten sie sogar
VVappen ertheilen, aber nur mit geschlossenen Helmen und ohne
den kaiserlichen Adler; auch keine solche, wie sie von den Landern,
Fiirsten, Grafen und Freiherren getragen werden. O. D.

1643, 30. Juli, Graz: Instruction Kaiser Ferdinands III. fiir
Franz Lanthieri als Landeshauptmann von Gorz.

1647, 28. Mai, Graz: Der Hofkriegsrath schreibt dem Landes-
hauptmann Franz Lanthieri, dass dem Grafen Strassoldo vom Kaiser
allergnadigst anbefohlen vvurde, in der Grafschaft Gorz ein Regiment
zu Fuss anzuwerben und aufzubringen.

1656, 30. August: Graf Ludvvig Edl ing verkauft die Burg
Tabor zu Wippach und entsagt allen seinen Anspriichen darauf
zu Gunsten der Lucretia Edling, welche mit dem Grafen Johann
Kasper II. Lanthieri vermahlt war. (Dieser letztere begriindete die
Linie U n t e r r e i f e n b e r g , indem er daselbst 1647 eine Kapelle
und 1650 das untere Schloss erbaute.)

1659, 2 2.August, Graz: Die Landstande von Steiermark
ernemien die Grafen Anton, Friedrich, Ferdinand und Josef Lan-
thieri zu ihren Mitgliedern und Landleuten. Original-Urkunde mit
sechs Siegeln.

167 i, 4. Juli, Graz: Der Hofkriegsrath fasst die Resolution,
dass die Feldvvebel und Corporale aus dem Gorzischen an die
krainische Grenze zu expediren sind.

1693, 28. Januar, Festung Flitsch: Bericht des Hauptmann-
schafts-Vervvalters Cattani tiber unerlaubte Holzfallung seitens
venetianischer Unterthanen im Flitscherischen.

1693, 2 1. April:DemGrafenAntonwirddas «brachium militare»
gegen die widerspenstigen Unterthanen von Reifenberg gevvahrt.

1700, 15. September, Wien: Kaiser Leopold verleiht dem
Grafen Franz Anton I. Titel, Ehremvort und Pradicat: «Hoch- und
Wohlgeboren». O. U.

1701, 4. Juli: Ernennung des Grafen Franz Anton I. zum
Geheimrath, Oberstkammerer und Vicedom in Laibach.

1704, 9. August: Ausfertigung der auf das vorausgehende
Amt beztiglichen Instruction.
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1707, 16. Februar: Ernennung des Grafen Franz Anton I.
zum ausserordentlichen Landtagscommissar in Krain.

17 17, 30. October: Franz Anton I. erhalt fur sich und alle
anderen mannlichen Mitglieder der Familie Lanthieri das oberste
Erblandesfalkenamt in Krain. O. U.

1721, 19. November: Kaiser Karl VI. ernennt den Vor-
stehenden zum Landeshauptmann in Gorz und ertheilt ihm die
diesbezugliche Instruction

1722, 21.Ja.nner, Graz: Durch Hofresolution wird Franz
Anton Lanthieri zum Administrator der Grafschaft Gorz ernannt.

Das grafliche Archiv enthalt auch ausfiihrliche Memoiren der
Familie, die vom Grafen Franz Anton I. verfasst vsmrden und bis
zum Jahre 1728 reichen. Ferner befinden sich darin zahlreiche
Correspondenzen der Familienmitglieder mit beriihmten Personlich-
keiten (z. B. mit Prinz Eugen) und Militardiplome jener Mitglieder
des graflichen Hauses, die hohere militarische Chargen bekleidet
haben. Hieher gehort insbesondere Graf F r i e d r i c h , Sohn des
Franz Anton L, der 1679 —1744 fortvvahrend in der kaiserlichen
Armee gedient hatte und als pensionirter General der Cavallerie
starb. Sein gleichnamiger Sohn starb im J. 1776 als Generalmajor.

Zum Gute L e u t e n b u r g und Slap gehorte auch die Gilt
Dolenje. Im Schlosse war gegen Knde des vorigen Jahrhunclertes
eine eigene Gerichtsbarkeit, und es befinden sich daselbst zahlreiche
Gerichts- und Steuerprotokolle (alles ungeordnet), sonst aber nichts
von historischem Belange.

Im Schlosse Oberreifenberg (iiber dem Haupteingangsthor
steht das Lanthieri'sche Wappen mit der Jahreszahl 1537) befindet
sich ein italienisch geschriebenes Urbarium vom Jahre 1606 mit
genauer Angabe aller Giebigkeiten der Unterthanen; dann ein
deutsch geschriebenes Urbarium von 1635, am Rande angebrannt.
Ein drittes, italienisch geschriebenes Urbarium der Herrschaft Reifen-
berg vom Jahre 1626 befindet sich in der Studienbibliothek zu
Gorz. In Oberreifenberg sind iiberdies noch viele Acten und Pro-
tokolle des bis zum Jahre 1848 dortselbst bestandenen 1'atrimonial-
gerichtes.

S. Rutar.
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Dr. Franz v. Krones

Die deutsche Besiedelung der ostlichen Alpenlander.
Im dritten Bande des Kirchhoff'schen Sammelvverkes «For-

schungen zur deutschen Landes- und Volkskunde» ist vor zwei
Jahren die 17 6 Seiten starke Abhandlung unter obigem Titel
erschienen. Sie ist ungemein fleissig zusammengetragen und bietet
weit mehr, als es der angefiibrte Titel besagt, denn sie entbalt
einen gedrangten geschichtlichen Ueberblick der ganzen politischeu
Geschichte Innerosterreichs bis zum Ausgange des Mittelalters. Ins-
besondere ftir die Terri torialgeschichte Steiermarks, Karntens
und Krains ist diese Abhandlung eine reiche Fundgrube zu nennen,
und sie enthalt alles Einschlagige, was in verschiedenen Abhand-
lungen und Zeitschriften zerstreut liegt, fleissig gesammelt und
tibersichtlich geordnet. Krones bespricht eingehend die altesten
Geschlechts- und Besitzverhaltnisse, dann die Gaue und Grafschaften
unserer Lander. In Ankniipfung daran vverden die Besitzungeu
grosser landesfiirstlicher Geschlechter und ihre gegenseitigen Bezie-
hungen, sowie auch ihr Erloschen und die Vereinigung ihrer Giiter
in den Handen der Habsburger sehr iibersichtlich beschrieben. So-
dann bespricht Krones das Stadtewesen und das stadtische Leben
wahrend des Mittelalters, das Lehenswesen und die damit zusaramen-
hangenden Besitzverhaltnisse der landschaftlichen deutschen Adels-
geschlechter und endlich die Stellung des deutschen Biirger- und
liauernstandes sovvie auch die Wirknngen des deutschen VVesens in
[nnerosterreich. Gelegentlich greift er auch in die Nachbargebiete
iiber und beschreibt z. B. auch die Ansiedelungsverhaltnisse in VVest-
ungarn oder das Deutschthum in Friaul (Sappada, Sauris, Timau).

Seine Abhandlung beginnt Krones mit den Be\vohnern der
prahistorischen Epoche, geht mit kurzen Worten dariiber hinaus,
indem er bemerkt, «dass die massgebenden Ansichten eine slavische
Urbevolkerung ausschliessen». An der Hand Mommsens hebt er
dann hervor, dass die urspningliche Bevolkerung wohl eine illy-
r i s che war. Unserer Ansicht nach hatte hiebei raehr Gevvicht auf
die prahistorischen Ausgrabungen der letztern Jahre gelegt werden
sollen, um zu zeigen, dass schon vor den I^omern eine bedeutende



62 Die deutsche Besiedelung der ostlichen Alpenlander.

einheimische und selbstandige Cultur in unseren Landern bestand,
die eine Importirung durch ein spater eingewandertes Volk und
eine solche Einwanderung selbst ausschliesst. (Much, Die Kupfer-
zeit in Mitteleuropa, Mittheilungen der k. k. Centralcommission fur
Erforschung und Erhaltung von Kunst- und historischen Denk-
malen, 1886, pag. CVI.) In dieser Beziehung ist die prahistorische
Epoche gevviss ebenso wichtig, wie die darauf folgende rdmische.
Inwieweit die «Romanisirung» unserer Lander gelungen war, lasst
sich jetzt nicht mehr genau feststellen, aber so viel ist gewiss, dass
nur in den Pratorien und Stadte-Anlagen rdmisches Wesen und
Leben feste Wurzeln gegriffen hatte, vvahrend das Volk auf dem
flachen Lande nach seinen eigenen Sitten und Gewohnheiten fort-
lebte und sich nicht einmal romischen Geldes bediente. Hiebei
ist festzuhalten, dass diese Landbevolkerung eine sehr zahlreiche
war, denn wir finden iiberall Spuren von dieser einheimischen
Urbevdlkerung.

Ueber den Zeitpunkt der slovenischen Einwanderung kdnnen
nur Vermuthungen aufgestellt werden, denn wir haben keine directen
Zeugnisse fiir denselben. Dass die Volkenvanderung in unseren
Landern eine «tabula rasa» geinacht hatte, das wird niemand
behaupten kdnnen. Die kriegerische Zeit selbst und insbesondere
der machtige Impuls der Avaren konnte ja die einheimische Be-
vdlkerung dazu bringen, dass sie tiber die romischen Ansiedelungen
herfiel und sie dem Boden gleich machte. Die Avaren waren gewiss
kein zahlreiches Volk und hatten ohne Mitwirkung der Slovenen
kaum solche Vorstosse gegen Deutschland, Italien und Dalmatien
unternehmen kdnnen. Diese Vorstosse erschtitterten jedoch nicht
das Herzogthum Friaul, sondern dieses zvvang sogar die Slaven-
gegend Zellia zur Zahlung eines Tributes. Krones sucht ganz
richtig diese Gegend im Gail- und C a n a l t h a l e , wie es auch
die einheimischen friaulischen Forscher thaten, und es ware nur
zu wunschen, dass diese Deutung von den Historikern allgemein
angenommen werden mdchte, um so die unsinnige Behauptung,
«die Langobarden erlangten die Oberhand iiber alle Slovenen von
Cilli bis Windisch-Matrei» (Dimitz, Kurzgefasste Geschichte Krains,
pag. 14 - 15), endlich aus unseren Geschichtsbiichern verschwinden
zu sehen. Der Ort «Medaria» kdnnte vielleicht richtiger in Med-
gore , deutsch Maglern, gesucht werden, denn dorten enden in
der Wirklichkeit die beiden ervvahnten Thaler, und es ervveitert sich
dann das Land gegen Osten.
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Nach diesen Erorterungen beriihrt Krones die Christianisi-
rung K a r a n t a n i e n s und kommt auf die Theilung der Sprengel-
gebiete von Salzburg und Aquileja durch Karl den Grossen zu
sprechen. Hiebei hebt er ganz richtig hervor, «dass ein Zusammen-
fallen des kirchlichen und vveltlichen Amtsbezirkes nicht angenommen
werden kann», wahrend der Autor noch in seinem «Grundriss der
osterreichischen Geschichte» L, pag. 162, angenommen hatte, «dass
diese Theilung dafur zu sprechen scheine, dass damals die Drau
als Grenzfluss des ostmarkischen und Friauler Ambachts festgesetzt
wurde».

Im «Riickblicke auf die slovenische Besiedelung des Ostalpen-
landes» sucht Krones solche Orts- und Familiennamen festzustellen,
welche «auf die Fortdauer romanischer Bevolkerungsreste unter den
Slovenen mahnen*, und zvvar begreif3ichertvei.se in erster Linie
jene, die von der Wurzel Vlah (= Walscher) abgeleitet sind. Hiebei
iibersah er, dass der Slovene jetzt nicht mehr «Vlah», sondern
Lah sagt und dass daher auch solche Ortsnamen \vie Lahovče
und L a h i n j a hieher gehoren. Beim ersteren Orte, der westlich
von S t e i n liegt, wurden im Jahre 1888 \virklich Ueberreste
romischer Ansiedlungen und Tdpfereien gefunden. Ob die Namen
brixnischer Leibeigenen vvirklich auf ihre romanische Abkunft hin-
weisen oder ob sie nicht vielleicht nur lateinische Uebersetzungen
urspriinglich slovenischer Personennamen sind, das lasst sich jetzt
nicht mehr entscheiden. Dass Vel lach = V a l a h a »unstreitig nicht
slavischen Ursprunges ware», ist zu viel behauptet, da es ja gentig-
sam bekannt ist, dass die zahlreichen «Vellach» und «Fellach» auf
das slavische «Bela» zuriickzufuhren sind. Der Ort Obervellach
hat gewiss den Namen vom Fliisschen erhalten, woran es liegt und
dieser hiess bei den Slaven «Bela», woraus auch «M611» entstanden
zu sein scheint, wie schon Kammel vermuthet hat (dem jedoch
Krones hierin nicht zustimmen kann).

Ueberdies konnen noch viele Ortsnamen, die hier als vor-
slavischen Ursprunges angenommen werden, bei der Unsiciierheit
der altesten Form und der vvirklichen A u s s p r a c h e .im Munde
der einheimischen Bewohner ebensogut ursprtinglich slavisch gevvesen
sein. Denn wie kann man beweisen, dass «Glina» eine neuere
Bildung sei und dass der Fluss urspriinglich «Glan» hiess? (Glina
ist im Slavischen ein bedeutungsvoller Name fiir einen FIuss, wahrend
«Glana» im «Keltoromischen» [II nichts bedeutet.) Ebenso kann man
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nicht einsehen, warum T a u e r alter sein soll, als das slavische
T u r , da doch Krones selber zugeben muss, dass die Schreibweise
«in Thuro, in Duro» vonviegt? Es darf auch nicht iibersehen werden,
dass «Tauern» bei dem deutschen Volke nicht Berge oder eine
Bergkette bedeutet, sondern nur die Passe , iiber welche bedeu-
tendere Strassen fuhrten und wo sich Unterkunftshauser (lateinisch
«taverna», im Volksmunde «Tavern, Tauern») befanden. Davon
kann sich jeder Reisende, der in Karnten nach den «Tauern>
fragt, selber iiberzeugen. Endlich beweist das schon so viel ab-
gedroschene Kar gar nichts, da diese Wurzel auch im Slavischen
vorkommt und wir eine Menge Bergnamen «Krn, Krnin* auch in
Dalraatien, Bosnien, Hercegovina und Montenegro vorfinden, wo
man gewiss an eine fceltische Besiedeluug nicht denken kann.

Hierauf vvird die alteste deutsche Ansiedelung auf dem Boden
Iimerosterreichs sehr eingehend besprochen. Als Ausgangsjahr dieser
Ansiedelung wird 824 angenommen, vvas aber entschieden zu friih
ist, wenn man bedenkt, dass noch das ganze IX. Jahrhundert hin-
durch «slovenische Adelige als die angesehensten Grossgrundbesitzer,
mit Grafenamtern und Gabbriefen ausgestattet oder die Amtsgevvalt
in dem Bezirke bekleidend, wo ihr bedeutendes Eigea liegt* (pag. 49
der in Rede stehenden Schrift), uns in Karnten, dem slovenischen
Kernlande, entgegentreten. Auch musste das slovenische Volksvvesen
Karntens und Steiermarks in dern «um sich greifenden Reiche
der Grossmahrer auf dem Boden des heutigen Westungarns» einen
grossen Riickhalt gefunden haben, da damals die slavische Sprache
in diesem letzteren auch-auf kirchlichem Gebiete zur vollen Geltung
gelangt war. Der beste Bevveis dafiir aber ist der Umstand, dass
die zahlreichen Schenkungen von Grund und Boden an die deut-
schen Bisthiimer, Kloster und Adeligen erst in der zweiten Halfte
des X. Jahrhundertes geschahen. Als Anfangsjahr der Germanisirung
unserer Alpenlander muss daher das Jahr der Schlacht am I.ech-
felde angenommen werden, denn infolge des dort erfochtenen
Sieges begann sich das Deutschthum \vieder gegen Osten und Siiden
auszudehnen.

Auf dem Boden Krains begegnen \vir der ersten \vichtigen
Schenkung an eine deutsche Kirche im Jahre 973, als Kaiser
Otto II. dem Freisinger Bischofe Abraham Giiter am Bache, welcher
in der Sprache der Slaven «Sabniza» (Žabnica) genannt wird, ver-
liehen hatte. Ausser dem Namen dieses Baches sind auch alle
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anderen in der Schenkungsurkunde angefiihrten Ortsnamen sloveni-
schen Ursprunges, und daher ist anzunehmen, dass die geschenkten
Gilter nicht in einer menschenleeren Gegend lagen, sondern dass
daselbst schon slovenische Ansiedler, wenn auch schiitterer, sesshaft
vvaren. Es fand also daraals schwerlich eine intensivere deutsche
Colonisirung der Umgebung von Lack statt. Wohl muss aber ein
grosserer Zuzug deutscher Colonisten im Jahre 1283 angenommen
werden, als Bischof Erich einige Pflanzvolker aus dem Pusterthale
in die Nachbarschaft von Lack gefiihrt und die Dorfer Feichting
und Zeiern gegriindet hat. Seit jener Periode datiren die deutschen
Ortsnamen (Schutt, Dorfern, Formach, Granze, Ermern, u. s. w.) in
der Umgebung von Lack. Auch an der oberen Bača im Tolmeini-
schen nahmen die deutschen Colonisten des Jahres 1218 ein ur-
sprlinglich von Slovenen bewohntes Gebiet ein, \vofur ebenfalls die
slovenischen Ortsnamen sprechen.

Eingehend bespricht Krones den Ursprung des Namens Krain
(pag. 63 und 67). Er ist geneigt, diesen votn Namen des Haupt-
ortes K r a n j (Krainburg) abzuleiten, und letzteren bringt er vvieder
in Verbindung mit der Wurzel «Kran-Carn», wobei an eine Ver-
schiebung des r allerdings leicht gedacht werden konnte. Allein
wenn der Herr Autor meint, dass der urkundlich vorkommende
Name »Chreina-marcho eine Tautologie sein miisste, im Falle
Kranj von «Krajina» abstammen vviirde, so ist es detn keinesfalls
so, denn kraj bedeutet nicht nur den <Rand», sondern auch die
«Gegend», und K r a j i n a braucht nicht «Grenzland» zu bedeuten,
sondern ganz einfach die »Gtgend, Provinz», ganz in derselben
Bedeutung, wie die kroatische und russinische «Krajina» und
«Ukrajne». Hiebei ist festzuhalten, dass die Sud- und Innerkrainer,
dann die Slovenen des Kustenlandes Oberkrain noch heutzutage
nur K r a n j (Krajn) und nicht «Kranjsko» nennen; es konnten
also auch im X. Jahrhundert der Hauptort und der Gau den
gleichen Namen gehabt haben, und daher war die Hinzufugung
des «Marche» nothwendig, um die Gegend vom Orte zu unter-
scheiden.

Fiir unsere Zwecke kommen in erster Linie die deutsch sein
sollenden Namen K r a i n s in Betracht, und wir iiberlassen es den
Nachbarlandern, sich mit dem sie betreftenden Material zu beschaf-
tigen (von pag. 108 weiter).

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1891- 5



66 Die deutsche Besiedehing der ostlichen Alpenlander.

Wieviel Deutsches dem Namen K r o n a u oder C h r a i n a u
anhaftet (pag. 108), das ist wohl schwer zu entscheiden. Der Ort
hiess urspriinglich im Slovenischen «Mati Božja na Belem produ»
(d. h. am weissen Gerolle), da der Ort thatsachlich auf dem von
der P i š e n c a angeschwemmten Gerolle erbaut ist. K r a i n b e r g
heisst auf deutsch das z\vei Stunden entfernte Dorf «Koroški
Strmec» an der Villacher Strasse (auf karntnischer Seite), und seinc
Beziehung zu Kronau ist fraglich. Beide Namen scheinen dieselbe
Wurzel zu haben, wie «Carnia» und «Carniolia», und die Bevvohner
des altesten Dorfes in dieser Gegend K o r e n oder K a r e n (falsch
iibersetzt mit «Wurzen») nennen sich selbst <Karenci», fem. «K£-
renšice», adj. «karenski».— Ass l ing ist gerade so aus «Jesenice»
entstanden, wie L a s s i n g aus «Lesnik» und Liesing aus «Lesnica».
Wenn es auch in Tirol ein «Assling» gibt, so beweisst das nur, dass
es auch in Tirol slavische Ansiedler gegeben hat.

P i r k h o f ist nicht der Ort «Nabreza» bei Bleiburg, sondern
das in neuerer Zeit als Wallfahrtsort weit bekannte Brezje bei
Radmannsdorf, \voselbst sich auch prahistorische Hugelgraber befin-
den. Es gibt eine grosse Anzahl von Ortsnamen im Gebiete der
Slovenen, welche «Radovlja» oder «Radovljica» heissen, daher
nicht anzunehmen ist, dass der slovenische Name fiir «Radmanns-
dorf» nach dem deutschen gebildet worden ware.

Den schlagendsten Beweis dafiir, dass die Deutschen sloveni-
sche Namen entweder iibersetzt oder sich dieselben ihrer Aus-
sprache angepasst haben, bietet uns eben das Gebiet von Lack.
Als diese Gegend in den Jahren 973—1002 den Freisinger Bischofen
geschenkt wurde, bestanden daselbst Iauter slovenische Ortsnamen:
L o n c a (Loka), Safniz (Žabnica), Se lzach (Selica), B o s a n a
(Pečana), L u b i n e k (Lubnik), Z e i e r (Sčvra), Susane (Sušane,
Suha), S t r a s i s t a (Stražišče), L i b n i z a (Lipnica), C o t a b l a (Ho-
tavlje), Bos i sen (Bosen), G o s t e h e (Gosteče), Z o u r s k a Do-
b r a u n a (Sovrska Dobrava) u. s. w., u. s. w. Erst nachdem die
Freisinger Bischofe deutsche Ansiedler in die Gegend von Lack
geschickt hatten (im XII. und XIII. Jahrhunderte), traten auch
deutsche Ortsnamen dortselbst auf (dass F e i c h t i n g «das grosste
Dorf Krains» ware, das ist nur eine Hyperbel Costa's), aber man
unterschied noch lange nachher diese Ansiedler als «Baiern» von
den «Slaven» und »Karntnern«, welch letztere urspriinglich auch
Slaven waren.
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Es ware eine zwecklose Arbeit dariiber zu streiten, vvelche
Namen alteren Ursprunges sind: K a m n i k oder Ste in, P o 1 h o %'
G r a d e c oder Bi l l ichgraz. Gewiss ist nur, dass die Slovenen
ebenso leicht darauf verfallen konnten, ihre Ansiedelung nach dem
inmitten des Orte: sich erhebenden Felsen «Kamnik» zu nennen,
als es den Deutschen angemessener erscheinen konnte, dem Orte
nach dem Schlosse Altatein den Namen zu geben. In der larini-
sirenden Periode nannte man Stein auch «Lapis», ja sogar «Litho-
polis». — Billichgraz wird von allen Urmvohnern Laibachs nur
«Gradec» genannt (nach der einstigen romischen Befestigung auf
dem nahen Laurenziberge), und erst vvenn sie diesen Ort von den
beiden steierischen «Graz» unterscheiden \vollen, setzten sie das
Eigenschaftsvvort «polhov» davor.

Ob Laibach schon im XII. und XIII. Jahrhunderte als «Haupt-
ort des Deutschthums in Krain» gelten kann, das lassen wir dahin
gestellt sein. Bekanntlich finden wir die alteste stadtische Ansiede-
lung knapp unter dem Schlossberge, der schon vor den Romern
bewohnt war, und diese hatte eine eigene slavische Verfassung
(Vrhovec, Hauptstadt Laibach, pag. 4). Und der Stadtname koramt
zum erstenmale gerade in slovenischer und nicht in deutscher
Form vor: «Wodolricus de Lubigana ( = Lubijana)». (Schumi,
Urkundenbuch L, pag. 97.) Dem hingegen befand sich (seit bei-
laufig 1200) die Ansiedelung des deutschen Adels am linken Fluss-
ufer, in der Nahe des • romischen Emona, und hatte eine ganz
abgesonderte Gemeindeverfassung. Auch sind mehrere von Krones
als deutsch angenommene Namen der Biirger Laibachs entschieden
slovenischen Ursprunges, z. B. Ysernik: (Jezernik), Podloger oder
Pudleger (Podlogar), Posentzer (Poženčar), Mlaker (Mlakar), Sum-
reker (Smerekar) u. s. w. Wie kann man be\veisen, dass der »Albert
von Sand Peter» ein Deutscher war? Gibt es nicht genug «Sanct
Peter» unter den Slovenen, und die alteste Pfarre knapp bei
Laibach heisst ja gerade so. — Maichau ist ganz natiirlich aus
dem slovenischen «Mihovo» und P r e i s e c k aus «Priseka, Preseka«
entstanden.

O b A r i s p e r g identisch ist mit Adel sberg , das ist noch
nicht vollkommen ervviesen, jedenfalls ist aber der letztere Name eine
Uebersetzung des slovenischen P o s t o j n a , da dieses in den latei-
nischen und italienischen Urkunden viel friiher vorkommt, als der
Name Adelsberg, der erst seit der Besitzergreifung durch die Habs-
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burger vorkommt. Der Name «Arensprech» erscheint nur im Jahre
12 5 i in einer solchen Verbindung, dass man ihn leicht flir Adels-
berg deuten konnte, sonst aber wird Arisperg, Arensperch, von
friaulischen Geschichtsschreibern (Manzano, Annali del Friuli) con-
sequent mit dem jetzigen Ari i s an der Stella (bei Codroipo) identi-
ficirt. •— Die im Jahre 1083 urkundlich envahnte Ortscliaft Idr ia
ist nicht identisch mit dem krainischen Idria, sondern mit einem
Dorfe gleichen Naraens bei C a n a 1 e. Das krainische Idria gehorte
bis zum Schlusse des XV. Jahrhundertes zur Herrschaft Tolmein
und zur Pfarre St. Veitsberg.

Von deutschen Ortsnamen in Istrien (pag. 115) kann man
wohl nicht sprechen, denn «Neuenburg» ist nur die Uebersetzung
von « Castelnuovo » und «Pirian» (nicht Pirano!) die lateinische
Form des slovenischen Hrušica. «Steina» hat nichts gemeinsam mit
Ste in, sondern es ist nur der dialektische Ausdruck flir «Stina,
Stena« ( = die Felswand). «Primano» hingegen ist die italianisirte
Forra des slovenischen P r e m (an der innerkrainischen Reka).
«Pflaumb» ist natiirlich aus «Flumen» entstanden. Auch die deut-
schen Benennungen im Gorzischen sind (mit Ausnahme von Kron-
berg und abgesehen von den Schlossern) nur Uebersetzungen oder
Zurechtlegungen aus dem Slovenischen. So hiess z. B. der Ort
Samaria, bevor er eine Marienkirche hatte, S t e g o v c i , daher der
deutsche. Ausdruck «Weinstegen». — Ob nicht auch «Peuschelsdorf»
nur eine Uebersetzung von V e n z a n e (venec = Biischel) ist ?

Krones behandelt hernach das Erloscheii der alten Geschlechter-
kreise im XII.—XIV. Jahrhunderte, das Lehenswesen und die Mini-
sterialitat, die landschaftlichen deutschen Adelsgeschlechter, das deut-
sche Stadtevvesen, den deutschen Bauernstand und kommt schliesslich
auf die deutschen Ortsnamen Innerosterreichs zu sprechen. Zu diesem
Capitel soll, was Krain anbelangt, nur Folgendes bemerkt werden
(zur pag. 160—^161):

Beziiglich A delsberg gilt das oben Gesagte.
D o p e l s d o r f und Eselsdorf hat der Verfasser in den

«Berichtigungen» auf pag. 476 selbst fallen lassen «als Belege im
gemeinten Sinne, da sie \vohl auf keinem deutschen Eigennamen,
sondern auf einem Gattungsnamen von gleicher Bedeutung im
Deutschen und Slovenischen beruhen«.

Von H o n i g s t e i n («Mirna» oder »Medna Peč») ist die
Etymologie dunkel.
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Beziiglich Rad tnannsdo r f und Rado 1 fdorf gilt das bereits
Gesagte.

V u i z i l i n e s t e t i kann nach dem klaren Wortlaute der an-
gezogenen Urkunden unmoglich «Eisnern» bedeuten, sondern es
muss auf dem Sorško polje siidlich von Krainburg gesucht
werden, denn in diese Gegend vervveisen deutlich die beiden
andern Ausdriicke Pr imet (Frimeji an der Krainburger Strasse)
und Sorška dobrava .

Oberch ist offenkundig das slovenische «Ob-verha.
Die verschiedenen «Diirren-, Blinden-, Nassen-, Weissen- und

Wildbach->> diirften nichts anderes als Uebersetzungen slovenischer
«Suhe, Bele» etc. sein. Dasselbe gilt von den vielen Birkendorf,
Birnbaum, Buchberg, Buchheim (NB. aus dem slovenischen P o d -
hom, Podholm!), Dornach, Nesselthal («koprivnik» heisst (ibrigens
im Slovenischen der Ziirgelbaum), Nussdorf u. s. vv., u. s. w. '(Boštanj»
heisst auf deutsch nicht Pocks tein, sondern S a v e n s t e i n , daher
der Beleg nicht stichhaltig. Uebrigens ist zu bemerken, dass das
alte Schloss Pockens te in bei Tolmein auch seinen echt sloveni-
schen Namen «Kozlov rob» besitzt.

Nach einem Schluss\vorte bringt uns der Verfasser noch
sieben Nachtrage, von welchen aber unsere Leser nur drei in-
teressiren diirften: IV. Ueber den VValdnamen Cervvalt (Cerje,
Cerovlje) am Semernik (Semering); V. iiber die Grafen von Treffen
und Tiffen, und VI. iiber den «rathselhaften» Pfalzgraten Chaczellin,
der iiber das ganze Bergland an der mittleren Fella, um Moggio
(Možnica) herum bis zum Canal des Isonzo bei Flitsch als Grund-
herr gebot und wahrscheinlich dem beriihmten Geschlechte der
Grafen von Moosburg angehorte.

Der versuchte Beweis ware Herrn Professor Krones gelungen,
vvenn er hatte nachweisen konnen, dass die wirk lich deutschen
Ortsnamen Krains und der Nachbarlander zweifelsohne von deut-
schen Ansiedlern gegeben worden waren. Aber in den meisten
Fallen lasst es sich bevveisen, dass diese Namen nicht «von haus
aus» deutsch sind, wie auf Seite 148 behauptet wird, sondern
dass sie entweder nur reine, oft auch missgliickte Uebersetzungen
aus dem Slovenischen sind, oder noch haufiger blosse Anlehnungen
und Accommodirungen an die deutsche Aussprache. N a s s e n -
fuss ist doch kein sprachrichtiger Ausdruck, sondern es sollte dem
slovenischen «mokronog» entsprechend doch «nassfiissig» lauten.
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Oder wie kann man ernstlich glauben, dass V e l d e s von «Fels» ab-
stamme, statt vom dialektisch ausgesprochenen B1 e s ' c, richtig B1 e d e c
(so heisst der Hiigel inmitte des Dorfes), da die Oberkrainer das
d vor c in s verwandeln (cfr.: gosc' statt: godci). Es ist also
nicht genug, nur das Verzeichnis der deutschen Ortsnamen Krains
herzunehmen und dann zu sagen: Da und da waren Deutsche
angesiedelt, sondern man muss sich auch fragein: Wie lautete der
urspriingliche Name des Ortes und wer hat ihn gegeben?

S. Rutar.

Berichtigungen und Nachtrage.
i.

Im ersten Jahrgange der «Mittheilungen des Musealvereines
iur Krain» (1866) hat der verstorbene krainische Geschichts-
schreiber A. Dimitz das «Alte Lehenbuch der Luegger* aus dem
Jahre 1453 publicirt. In der Einleitung hiezu klagt er, dass
manche in diesem Urbarium angefiihrte Ortschaften heutzutage
unbekannt sind, wie z. B. Geissmannstorff, Walterscholarn, Edling,
Hard, Indicharn etc. In dem beigefugten Ortsnamenregister \verden
aber noch viele andere Ortsnamen mit der Bemerkung versehen:
»komint heutzutage nicht vor» oder sie werden irrthiimlich in
andere Bezirke versetzt, wie z. B, S te inbt iche l in den Bezirk
Stein.

Hier mogen die entsprechenden Berichtigungen und Deutun-
gen so folgen, wie die Orte im Urbarium vorkommen:

Nider P u c h e l l bei sannd Mertten, jetzt Notranje Gorice,
wo die St. Martinskirche steht.

Auen heisst jetzt Log, westlich von Brezovica.
G e i s s m a n n t o r f f wird ausdriicklich als «in sannd Veytter

Pharr ob Laybach gelegen» angeftihrt. Es kommt immer in Ver-
bindung mit Gunclje, Dvor (Hofflein), Stanežiče und Medno vor.
Auch die siidlichen Orte dieser Pfarre, als S e p l a c h (Zapolže),
V n n d e r dera Perg (Podgora), im Velld (Poljana), Draiv lach
(Dravlje), Edl ing (Koseze) und ober Keys(Gorenja Šiška) werden
ofter namentlich angefiihrt. Nur das jetzige Vižmar je kommt
nicht vor, und es bleibt daher nichts anderes iibrig, als anzunehmen,
dass dieses frliher auf deutsch «Geissmannsdorf» geheissen hat.
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P o k h s r u c k h ist der «Kozlov hrib» oder Sv. Tomaž ober-
halb Lubnik im Bez. Lack.

L a u s heisst jetzt Luža in der Nahe des vorstehenden Ortes,
aber nicht im Bez. Krainburg.

S t e r n i g k h , jetzt Stirpnik, gegeniiber St. Thomas.
S t e i n p u e c h l ist das Kamnagorica bei Vnanje Gorice.
J u d e n P u c h e l ist wahrscheinlich verschrieben, statt «Zu

den Puchel«.
S c h e n t z ist wahrscheinlich verscbrieben statt «Scheutz», und

dann ist die Deutung mit Šujica richtig.
H a r d , verivandt mit dem slov. Arto, Rto, muss auf irgend

einem spitzigen Berg \vestlich von St. Veit oder Dobrova gelegen
sein, da es mit G a b r i a c h (Gaberje), V a i s t e n H i e r n (Toško
čelo) und S t a i n d o r f f (Kamna gorica bei Dravlje) zusammen
genannt wird.

P o s e n p e r g diirfte etwa Hudnik bei Dobrova gevvesen sein.
• I n d i c h a r n ist z\veifelsohne Vinharje bei Polland.

Smold in ist Smodno bei Polland.
L a u s k h y w e r d , jetzt Lovsko brdo bei Poliand.
Ze ta Nawren, jetzt Četčna ravan oberhalb Afriach.
P r e w a l l = Na prevalom (prevolam) ebendaselbst.
Die S i t e i n = Šetina am Ostabhange des Blegaš.

•Kays kann nur Šiška (Unter-) bedeuten, da es zusammen-
genannt wird mit G r u e b e n (Grubenbrunn, Jama), ober Keys
(Gorčnja Šiška) und E d l i n g bei sannd M a r g a r e t h e n . Dieses
letztere war Dimitz nicht bekannt und doch hatte ihn die Nen-
nung der Kirche auf die richtige Spur fiihren konnen, denn eine
St. Margarethenkirche in der St. Veiter Pfarre, wohin ja das Urbar
den Ort ausdriicklich vervveist, findet sich nur in Koseze. —
Unter-Šiška hiess im Jahre 1370 auf deutsch Kei ssach, ' auf
slovenisch «Chisschia» (Kandler, Cod. dipl. an. 1370) und hatte
schon damals seine eigene Kirche.

P e n s c h a c h diirfte wahrscheinlich mit Pirniče identisch sein.
N e n n s a s s , richtig Nevsass (Nevsazze), heisst jetzt Go-

dežiče, nahe der Eisenbahnstation Lack.
K h a l t e n Veld ist Studeno bei Selice.
W a l l t e r s c h o l a r n = Voltarski vrh ostlich von Polland.
K h r a s t e n z = Hrastnica siidlich von Lack.
VVartschach = Vaše bei Preska.
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Sweinicz = Senica bei Zeier.
Z w e t t l a c h = Svetje bei Zwischenwassern.
K h o s t e n = Hosta, ostlich von Burgstall bei Lack.
S t a r l o b o s s i j = Stara vas bei Sairach (Žiri).
Radi s sob i j oder R a d i s c h e u i = Račeva, ostlich von

Sairach.
VV o ]• k h o b i c z = Brekovice, siidlich von Sairach.
Sar i raomicz ist wahrscheinlich verschrieben statt «Sar-

nonicz« = Žerovnica, siidvvestlich von Sairach, denn die angeflihrte
Hube passt ganz gut in diese Gegend.

II.

Im dritten Jahrgange soll beim Artikei Ne w h aus-Cas tel-
n u o v o Folgendes richtiggestellt \verden: Der C a r s t b e r g lag
nicht im Pass «Velika vrata», sondern \veiter ostlich auf der Kuppe
799, zwischen den VVeilern Brdo, Zagrad und Gojak. Vor den
vierziger Jahren fiihrte die alte Strasse nicht durch den genannten
Pass, sondern von Vodice an der St. Martinskirche voriiber, im
Osten der Medveščica Iiber Zagrad nach Golac.

Das alte Schloss Castelnuovo lag nicht am Abhange des
Berges Gromada, sondern ihm gegeniiber auf einer hohern Kuppe.
Vor etwa fiinfzig Jahren wurde es verlassen und niedergerissen
(nur einen Thurm liess man noch stehen), um aus seinem Materiale
das neue Schloss im Dorfe Castelnuovo aufzufiihren. Nach dem
Jahre 1850 verkauften die Montecuccoli auch dieses letztere der
Gemeinde.

Das reformirte Urbarium der Herrschaft Newhaus aus dem
Jahre 1576 befindet sicb im Archive des hiesigen Landesmuseums
sub 60/1.

S. Rutar.


