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A.

Vereins - Angelegenheiten.



I. Chronik des Vereines.

Das beginnende Vereinsjahr 1889 brachte dem kraini-
schen Musealvereine einen schweren Verlust. Der um VVissen-
schaft und Heimat hochverdiente Obmann Herr Karl Desch-
niann schied nach kurzem Krankenlager am ii.Marz 1889
aus dem Leben. Der krainische Musealverein ehrte das An-
denken des gefeierten Dahingegangenen nicht nur durch die
iibliche Kranzspende und corporative Betheiligung am Leichen-
begangnisse, sondern vvidmete bereits im letzterschienenen Bande
dev «Mittheilungen» demselben eiaea ehreadeu Nachruf. Ausser-
dem veranstaltete der Ausschuss im engeren Kreise der Vereins-
angehdrigen eine eiafache, aber vviirdige Gedenkfeier in der
Monatsversammlung am 13. April 1889 durch eine vom Schrift-
fiihrer gehaltene Gedachtnisrede.

Die zahlreichen Beileidskundgebungen, welche von aus-
wartigen Gesellschaften, Vereinen und einzelnen Personen an-
lassig dieses Trauerfalles der Vereinsleitung zukamen, lieferten
neuerdings den Beweis, welche hohe Wertschatzung der Ver-
blichene in den weitesten wissenschaftlichen Kreisen genoss
und dass iiberall die Schwere des Verlustes, den der krainische
Musealverein durch den Heimgang seines verdienstvollsten Mit-
gliedes und Obmannes erlitten, vollauf gewiirdigt wurde.

Auch sonst hat der unerbittliche Tod manches hoch-
geschatzte Mitglied aus den Reihen der Vereinsangehdrigen
entrissen; es starben im abgelaufenen Jahre:
Herr Karl Freiherr von Codelli, k. k. Kreisgerichtsprasident,

» Matthdus Krec, erster landschaftlicher Secretar,
» Friedrich Križnar, Ganonicus und Dompfarrer,
» Michael Putre, Lehrer i. P.,
» Dr. Avelin Roblek, Stadtphysicus.

Ehre ihrem Andenken!
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Das Vereinsjahr 1889/90 kann im ganzen als ein fiir den
Aufschwung des Vereines, fiir die Consolidirung seiner Ver-
haltnisse recht giinstiges bezeichnet werden; die vvissenschaft-
liclie Thatigkeit fand durch regelmassige Abhaltung der Monats-
versammlungen und die Herausgabe der «Mittheilungen» ent-
sprechende Pflege, auch der Mitgliederstand hat sich gegeniiber
dem Vorjahre bedeutend gehoben, ein Bevveis, dass Interesse
und Verstandnis fiir die Aufgaben des Musealvereines in die
\veiteren Kreise des Landes gedrungen, und der vom Aus-
schusse ergangene Aufruf zur moglichst regen Betheiligung
erfreulichen Widerhall gefunden. Doch ware es dem Museal-
vereine nicht moglich gewesen, die erreichten Erfolge zu erzielen,
wenn er nicht die kraftige Unterstiitzung seitens hoher Korper-
schaften und grossmtithiger Forderer der Vereinsinteressen
gefunden. Der hohe k ra in i sche L a n d t a g bewilligte in
hochherzigster Weise auch heuer eine Subvent ion von
400 f 1., die lobl iche kra in i sche Spa rcas se widmete
in gewohnter Grossmuth in den Jahren 1889 und i89ojeeine
Unterstiitzung von 50 fl. fiir Vere inszwecke und 200 fl.
zur Herausgabe der «Mittheilungen», Frau Josefiue
Hotschnvar, Gutsbesitzerin in Gurkfeld, die nimmermiide For-
derin aller niitzlichen Bestrebungen, spendete 100 fl. und Frau-
lein Serafine Deschmann 25 fl. fiir die Vereinscasse. Fiir diese
thatkraftige und hochherzige Forderung der Vereinsinteressen
sei hier nochmals der warmste Dank mit der Bitte aus-
gesprochen, auch in der Zukunft das bewiesene Wohlwollen
dem Vereine nicht zu entziehen.

Einen weiteren Beweis von dem Gedeihen des kraini-
schen Musealvereines liefert die grosse Anzahl der nach dem
Erscheinen des vorjahrigen Bandes der »Mittheilungen* mit dem
Musealvereine ia Schriftentausch getretenen gelehrten Aka-
demien, Korperschaften und Vereine, deren vollstandiges Ver-
zeichnis diesem Berichte angeschlossen ist.

Der Vereinsausschuss wurde in der am 25. Juni 1889
abgehaltenen Generalversammlung statutengemass erganzt, in-
dem Herr k. k. Regierungsrath Anton GloboZnik zum Obmanne
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und an dessen Stelle Herr Prof. Alfons Miillner, Musealcustos,
zum A u s s c h u s s m i t g l i e d e gewahlt wurde. Die iibrigen
Functionare des Vereines blieben gemass § 16 der Satzungen
bis zum Ablaufe der dreijahrigen Functionsdauer in ihren Stel-
lungen. Der Ausscbuss bestand somit fiir das Jahr 1889/90 aus
nachbenannten Herren:

Anton Globoinik, k. k. Regierungsrath und Conservator,
Obmann;

Jidiiis IVallner, k. k. Professor, Schriftfiihrer;
Johann Flis, fiirstbischoflicher Consistorial-

rath und Spiritual,
Anton Kaspret, k. k. Professor,

A,JT * * ~ i , ! ! ! - . / • 1 HT , Ausschuss-
Alfons Mullner, k. k. Professor und Museal-

mitgheder;
custos,

Alfons Paulin, k. k. Professor,
Wilhelm Voss, k. k. Professor,
Johann Robida, Magistratsofficial, Rechnungsfiihrer.
Da Herr Professor und Musealcustos Alfons Mullner

seine Ausschusstelle am 19. October 1889 niederlegte, so
wird im Sinne der Vereinsstatuten die Erganzungswahl eines
Ausschussmitgliedes mit einjahriger Functionsdauer bei der
diesjahrigen Generalversammlung vorzunehmen sein.

Seit dem Beginne des Jahres 1889 bis zum Mai 1890
wurden acht Ausschussitzungen, und zwar am ii.Marz,
iS.Juni, 9.Juli, 18. October, 29. November, 30. December 1889,
27.Janner und II. April 1890, abgehalten, in denen die lau-
fenden Geschafte ihrer Erledigung zugefiihrt vvurden; ausser-
dem fanden unter erfreulich reger Betheiligung des Publicums
sieben Mona t sve r sammlungen statt, in denen nach-
stehende Vortrage gehalten vvurden:

Erste Monatsversammlung am 29. Janner i88g.

In derselben zeigte Herr Custos K. Desclimann zunachst
einen kurz vorher bei Reifni tz durch Herrn Kljun geschos-
senen und dem Rudolfinum iiberlassenen S ingschwan vor
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und bemerkte, dass dieser Vogel gegemvartig auch auf dem
Zirknitzer See haufig vorkomme.

Hierauf liielt der Genannte einen Vortrag iiber die im
Landesmuseum befindlichen Briefe des hervorragenden
krainischen Forschers Siegmund Baron Zois, welche
an Baron Erberg in Lustthal, den fleissigen Sammler und
spateren Erzieher des Erzherzogs Ferdinand, gerichtet sind.
Aus diesen Bricfen entvvickelte der Vortragende ein formliches
Lebensbild, in vvelchem er die hohe Denkungsart des die
letzten zwanzig Jahre seines Lebens ans Zimmer gefesselten
Forschers und namentlich dessen Einfluss auf die Forderung
slavischer Studien, zu dencn er K o p i t a r und Voduik zu
begeistern wusste, hervorhob.

Sodann legte Custos Deschmann verschiedene in Krain
gefundene E i s e n s c h w e r t e r vor: zwei krumme ein-
schne id ige mit kurzem Griff, im Laibachfiuss gefunden, und
ein kurzes gerades aus dem Laibacher Moore. Diese Funde
diirften aus der Mitte des erstea Jahrhundertes v. Chr. Geb.
stammen. Mehrere lange ge r ade S c h w e r t e r mit grossem
Griff, welche man an kurzen Ketten trug, wurden gleichfalls
vorgezeigt. Die letzteren Funde stammen aus Nassenfuss
und gehoren jedenfalls der la Tene-Periode an,

Ueber die Krummschvverter und das kurze gerade Schvvert
bemerkte der Vortragende, dass solche auch in St. Michael
bei Adelsberg bei den durch Dr. Moriz Hoernes vorgenom-
menen Ausgrabungen zutage gefordert und in den «Mitthei-
lungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien» (Band 18,
Heft 4) beschrieben vvurden. Die Kelten bedienten sich solcher
Waffen, wie aus der Anrede des romischen Dictators Camillus
hervorgeht, der in der Keltenschlacht zu seinem Heere sagte:
«Wir haben besser gearbeitete Waffen als die Barbaren . . .
zweischneidige Schwerter u. s. w. Sie haben den Kopf un-
bedeckt . . . als einzigen Schutz die Schilde. zur Wehr Lanzen
und Krummschwerter oder sehr lange Haumesser.»

Zum Schlusse hob der Vortragende hervor, wie sich in
Krain die verschiedenen Culturepocben verfolgen lassen. Neben
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den Fundstatten der Hallstadter Epoche finden sich solche.
die der jiingeren, der la TenePeriode angehoren. Man darf
also annehmen, dass die hohere Cultur eines anderen Volkes
die Cultur der Kelten iiberholL und dieser ein anderes Geprage
aufgedriickt habe. Solche Fundstatten mit mehreren Cultur-
epochen finden sich in Krain in P lan ina im Wippacherthale,
bei St. Michael nachst Adelsberg, fn der Gegend von Laas-
A l t e n m a r k t , wo die japodische Stadt Te rpo zu suchen
ist, ferner in der Nahe der Gurkquellea sovvie bei Podsemel
in Unterkrain.

Zweite Monatsversammlung am 13. April 1889.

Herr Prof. W. Voss wies in derselben einen seltsamen
Pferdefuss vor, bei vvelchem eines der sonst nur rudimentar
angedeuteten Griffelbeine oder Kastanien zu einem zvveiten
Hufe vollkommen entwickelt ist. Von der Form des normalen
Skelettes ausgehend, verglich der Vortragende dicse aufifallende
Bildung mit dem Fussbaue der altesten pferdeahnlichen Thier-
typen. Diese, der Tertiarzeit angehorend, weisea noch, wie
das Palaotherium und Anchitherium, die vollstandige Ent-
wicklung dreier Zehen auf, wahrend das in der Neogenzeit
lebende Hipparion bereits die Verkiirzung zweier solcher zeigt.
Da der Entwicklungsgang jedes jungen Thierindividuums ahn-
liche Uebergange aufweist, wie sie die Art selbst im Laufe
der Perioden durchgemacht, so kommt es mitunter vor, dass
derlei Zwischenformen sich an einzelnen Exemplaren that-
sachlich ausbilden, \velchen Vorgang man mit dem Ausdrucke
Atavismus oder Riickschlag bezeichnet. Auf solche Weise
erklart sich die vorliegende Anomalie, die iibrigens zu den
grossten Seltenheiten gehort. Auch das Leibpferd Casars soll
eine derartige merkwiirdige Fussbildung besessen haben.

Hierauf besprach Herr Prof. S. Rutar die p r ah i s to r i -
schen und romischen Denkmaler Dalmat iens . In
diesem interessanten, noch zu wenig gewiirdigten Lande, das
fiir die Archaologie noch manche ungehobenen Schatze birgt,
liegt eine ganze Reihe von Ortschaften mit hochst merk-
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wiirdigen Ueberresten vorromischer und rdmischer Zeit. Die
Hohlen des Landes sind von grossem prahistorischen Inter-
esse, da die Ansiedlungen in Dalmatien uralt sind und bis in
die agyptische Zeit zuriickreichen. So finden sich auf Lesina
Grotten mit Knochen und sonstigen Culturiiberresten, auf
Pe lagosa vorgeschichtliche VVaffen u. s. w. Zahlreicher aber
und wichtiger sind die Ueberreste der Romerzeit, namentlich
in Sa lona , der einstigen Hauptstadt des Landes. Der Vor-
tragende schilderte sodann die dortigen Bauten, darunter eine
christliche Basilica aus dem IV. bis V. Jahrhunderte n. Chr.,
den Palast Diocletians, in dessen Umfang die Altstadt des
heutigen Spalato eingebaut erscheint, und wies auf die Reich-
haltigkeit des dortigen Staatsmuseums hin, das nicht weniger
als 2000 Inschriften, 3000 Bronzen sowie Gemmen, Miinzen
und Glasgegenstande in grosser Anzahl besitzt. Zum Schlusse
wurde bemerkt, dass die spatere Bevolkerung Dalmatiens viel-
fach die Bauweise der Romer nachahmte, wodurch jene inter-
essanten Formen, namentlich von Grabsteinen, entstanden,
die Hoernes und Asbotli in ihren Beschreibungen Bosniens ein-
gehend behandeln.

Dritte Monatsversammlung am 30. September 1889.

In derselben hielt der Musealcustos Herr Prof. Alfons
Mullner einen Vortrag iiber die neueren archaologischen
Funde in Krain. Zunachst besprach derselbe die Anlage
und Bauart des innerhalb der heutigen Stadt Laibach gelegenen
rdmischen Cas te l l s , wies zahlreiche daselbst gefundene
G r a p h i t s c h e r b e n und Schmelz t i ege l vor, woraus auf
die Existenz einer Silberschmelze, vielleicht Miinzstatte, ge-
schlossen werden kann. Sodann gieng er auf die in der jiingsten
Zeit ausserhalb dieser Befestigung gemachten sepulcraren Funde
iiber und wies namentlich auf ein besonders interessantcs
Object aus der Wienerstrasse hin, einen grossen Oelkrug,
unter welchem sich die Leichenbrandreste eines Kindes nebst
Beigaben rdmischer Erzeugung in einem kleineren, darunter
gestellten Gefasse barbarischer Provenieaz befanden. Eine
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dabei liegende Miinze weist dieses Grab der Zeit nach Vespasian
zu. Sodann zeigte der Vortragende einen in der Karlstadter-
strasse gefundenen, hochst eigenthiimlich geformten Stein
vor, den er als an t iken S c h u h l e i s t e n erklarte. Auf die
Wat sche r Funde iibergehend, berichtete er sodann iiber
die jiingst durch ihn und Herrn Pehiik vorgenommenen Auf-
deckungen und wies nach, dass dort zwei Graberschichten
sich befinden, deren obere Erdbestattungen, die untere da-
gegen die iiblichen Urnen mit Leichenbrand enthalt. Die in
der obern bei einem mannlichen Skelette vorgefundenen, beim
Vortrage vorgezeigten Spee re , ein p r a c h t v o l l e s , mit
F igu ren gez i e r t e s Giir te lblech sowie ein wohlerhal-
tener hochlnteressanter Helm mit Doppelkamm sind
etruskischen Ursprunges. Watsch war eben eine Eisengevvin-
nungsstatte, die durch Etrusker ausgebeutet wurde, vvodurch
sich die dort gemachtea derartigen Funde erklaren. Beziiglich
der ethnographischen Zugehorigkeit der Bewohner, welche in
der unteren alteren Schichte ihre Bestattung gefunden, stellt
der Vortragende die Hypothese auf, dieselben seien slavischen
Stammes gewesen. Schliesslich wies er noch auf einen zu
Brunndorf gemachten neuern Fund hin und Musserte die
Hoffnung, baldigst in dieser archaologisch so reichen Gegend
weitere Aufdeckungen vornehmen zu konnen.

Vierte Monatsversammlung am 29. October 1889.

Dieselbe brachte zunachst einen Vortrag des Museal-
custos Herrn Prof. Alfons Miillner iiber die a l t e s te Eisen-
gewinnung inKra in . Der Vortragende schilderte die Mani-
pulation der Alten bei der Eisenerzeugung, welche noch aus
den Ofenresten, Schlacken und den technischen Producten
selbst erkannt werden kann. DieEtrusker zogen zur Gewinnung
des Rohmateriales in das Alpengebiet, wo sie indessen bereits
Eisen bearbeitende Bevolkerung vorfanden; so ist die Eisen-
industrie Krains eine uralte, in die prahistorische Zeit zuriick-
reichende. Die Erzeugung des Eisens geschah zum Theile in
primitiven Lehmgruben , wie sie nach Missions- und Reise-
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berichten noch heute in Innerafrika iiblich ist, zum Theile im
Windofen, wie solche bereits von Hacquet fiir Krain nach-
gevviesen wurden. Spater erst kam der «Stuckofen» in
Gebrauch, der bereits hochofenahnliche Form besitzt. Nach
einer kurzen Erorterung iiber die Bezeichnungen der Schlacke
bci den alten Volkern gieng der Vortragende zur Frage iiber,
welche Eisenart, ob Roh-, VVeicheisen oder Stahl die Altea
erzeugten. Er beantwortete dieselbe dahin, dass bei dcr Un-
vollkommenheit des Gewinnungsprocesses die Arbeiter dic
Q u a l i t a t des P r o d u c t e s meist dem Zufall iiber-
lassen muss ten und auf diese Weise unabhangig von der
Absicht der Erzeuger, nach dem starkeren oder schwacheren
Kohlenstoffgehalte des Metalles, entvveder Stahl oder weiches
Eisen entstand. Zum Beweise vvurden verschiedene, aus alten
Fundstiicken jiingst ausgeschmiedete Messerklingen vorgezeigt,
die alle moglichen Abstufungen von der besten zur geringsten
Qualitat darstellen. So erklart sich auch die Angabe alter
Schriftsteller, dass die gallischen Schwerter sich beim Hiebe
gebogen hatten, neben dem Vorhandensein trefflicher Stahl-
ivaffen derselben Herkunft. Darnach wies der Vortragende
mehrerc in derWochein kiirzlich aufgefundene Gegenstande
vor, die dem Landesmuseum durch die Giite Sr. Durchlaucht
des Fiirsten Windischgrdtz iiberlassen wurden, darunter Mes-
se rchen , Pf lugeisen, Nage l , Munzen u. s. w., und
theilte mit, dass an der Fundstelle Je reka bei Mitterdorf
\veitere Ausgrabungen beabsichtigt werden.

In derselben Monatsversammlung besprach ausscrdem
Herr Prof. W. Voss die geog raph i s che Verbre i tung der
Viola Zoisii. Der Inhalt dieses Vortrages ist aus dem gleich
betitelten Aufsatze im naturvvissenschaftlichen Theile dieses
Bandes ersichtlich.

Fiinfte Monatsversammlung am 3. December 1889.

Auf der Tagesordnung dieser Monatsversammlung stand
ein Vortrag des Musealcustos Herrn Prof. Alf. Midlner iiber
den Laibacher Morast in archaologischer Beziehung.
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An einer selbst entvvorfenen Uebersichtskarte dieses geschicbt-
lich und naturwissenschaftlich interessanten Gebietes erorterte
der Vortragende zunachst die geographischen Verhaltnisse und
besprach die erste Besiedlung der Gegend durch eine wahr-
scheinlich iiber die Balkanhalbinsel eingewanderte Bevolkerung,
der bald neue Besiedlungselemente folgten, die bereits Bronze-
wafifen besass, deren Form vollstandig mit den Funden Schlie-
manns zu Mykena iibereinstimmt und entschieden aus dem
Oriente stammt. Auf die Frage iibergehend, \vodurch die Ver-
sumpfung des Moores eingetreten sei, wurde als Ursache eine
Verstopfung des Wasserdurchbruches bei Laibach und VVaitsch,
die Zuriickdrangung des Gevvassers durch Uebervvalzung des
Alluvialschotters der Save in der Richtung gegen Laibach an-
gegeben und aus den Entwicklungsverhaltnissen des Moores
einige Gesichtspunkte fiir die vorzunehmende Entsvasserung des-
selben abgeleitet. Namentlich erscheinen hiezu die Schaffungeines
Abflusses an der Westse i te , am Fusse des Rosenbacher
Bergzuges, sowie die Anlage zahlreicher Canale mit spitzen
Miindungsvvinkeln geeignet. Hierbei gedachte der Vortragende
der Thatigkeit der Romer, die den Morast bereits nach allen
Seiten durchschnitten, und besprach die durch ihn erfolgte Auf-
findung einer romischen Hauptstrasse zwischen Sonnegg
und dem Hiigel Babna Gorica , in welchem Namen eine
mythologische Bedeutung stecken diirfte. Da die Romer nur
Hochstrassen bauten, diese aber bei ihrer Blosslegung eine
meterhohe Torfschichte iiber sich hatte, ergibt sich die That-
sache, dass damals das Moorniveau ebensoviel tiefer lag.
Hierauf vvurden die zahlreichen romischen Castelle und son-
stigen Niederlassungen im Morastgebiete naher besprochen
und der Beweis geliefert, dass deren Anlage fast durchgangig
strategischen Riicksichten entsprach.

Schliesslich gieng der Vortragende in die Erorterung der
schon in seinem Werke «Emona> niedergelegten Behauptung
ein, dass diese wichtige romische Colonie nicht an der
Ste l le des heu t igen La ibach , sondern in Igg bei
Brunndorf zu suchen sei, und entwickelte die fiir diese An-

L
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sicht sprechenden Griinde. Die Angaben der alteren Archaologen
Krains, wie Tyff, Laz ius , Schon leben , Va lvasor und
T h a l n i t s c h e r , prdfend, zog er die einschlagigen Stellen
antiker Schriftsteller und die sogenannte P e u t i n g e r ' s c h e
Tafel zur Beweisfiihrung heran und gelangte durch kritische
Erorterung zahlreicher Romersteine aus Igg und Umgebung
zu dem Resultate, dass die im heutigen Laibach nachgewiesene
romische Niederlassung Aqui l ina geheissen, Emona da-
gegen am Siidende des Morastes gestanden sei.

Sechste Monatsversammlung am 3. Janner 1890.

Auf der Tagesordnung derselben standen zvvei Vortrage.
Zuerst sprach Herr Prof. Alfons Paulin iiber die insec ten-
f ressenden Pf lanzen in Krain.

Nach der Einleitung, welche die Ernahrungsweise der
Pflanzen im allgemeinen und den Bau der sogenannten fleisch-
verdauenden Arten behandelte, gieng der Vortragende auf
mehrere in Krain lebende Species der letzterea iiber, wie
Pinguicula vulgaris und flavescens, Drosera rotundifolia, longi-
folia und intermedia, deren Verhalten gegen thierische Orga-
nismen, welche sich auf ihren Blattern befinden, eingehende
Erorterung fand. Daran schloss sich die Betrachtung einer
weitern Gruppe von derlei in Krain einheimischen Gewachsen,
unter denen namentlich Saxifraga petraea und adscendens,
Sedum villosum, Sempervivum montanum u. s. w. hervor-
gehoben wurden. Schliesslich erorterte der Vortragende noch
den Bau der Fangapparate einiger besonders interessanten,
der tropischen Flora angehorigen Arten, als Nepenthes desti-
latoria, gracilis und villosa, Dionaea muscipula und Cephalotus
follicularis, theils nach Zeichnungen, theils an lebenden Exem-
plaren.

Der zweite Vortrag des Herrn Prof. Simon Rutar iiber
Krains m i t t e l a l t e r l i c h e Hande l sbez i ehungen zu
den S tad ten an der ad r i a t i s chen Kiiste erscheint
unter den historischen Abhandlungen dieses Bandes abge-
druckt.
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Siebente Monatsversammlung atn 22. Februar 1890.

Der hierbei von Herrn Prof. Julius IVallner gehaltene
Vortrag tiber die La ibache r Maler und Bi ldhauer im
XVII. und XVIII. J a h r h u n d e r t e ist gleichfalls unter den
Abhandlungen dieses Bandes zu finden.

Achte Monatsversammlung am 22. Marz 1890.

In dieser hielt Herr Prof. Anton Kaspret einen Vortrag
iiber Valvasor als Historiker; den Inhalt desselben bietet
der gleichbetitelte Aufsatz in diesem Bande der «Mittheilungen».



II. Rechnungsabschluss des Musealvereines fiir Krain
fiir die Zeit vom i. Juli 1888 bis Ende December 1889.

Post-
Nr.

I

2

3

4

E i n n a h m e n

Mitgliederbeitrage
Diplomtaxen
Subventionen, und zvvar:

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

Sonstige Beitrage:
Spende der Frau J. Hotschewar.

Summe . . .

Laibach am 31. December 1889.
Julius VVallner

Schriftfiihrer.

Betrag

fl.

388
85

400
250

100

1223

A.

kr.

50

5°

Glo
Obn

Post-
Nr.

I

2

3
4
5
6
7
8

boči
ann.

A u s g a b e n

Herausgabe der Mittheilungen 1889:
a) a Conto-Zahlung auf die Buch-

druckerkosten und Buchbinder-
arbeiten fl. 6 6 I - I O

b) Honorare » 327*95

Dienerslohnung bis Ende 1889
samtnt Neujahrsremuneration . .

Drucksorten und Kanzleierfordernisse
Diplomausfertigung
Portoauslagen
Angeschaffte vissenschaftliche Werke
Kranzspende
Verbliebener Cassarest mit 31. De-

cember 1889

Summe . . .

lik Johann Robida

Rechnungsfiihrer.

Betrag

fl.

989

53
69

5
40
22
11

32

1223

kr.

°5

71
28

41

39

665°



III. Verzeichnis
dcr mit dem krainisctien Musealvereine im

Schriftentauschverkehre stehenden Korperschaften
und Vereine.

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

Gesellscliaft fur Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte.

Verein fiir Geschichte der Mark Brandeaburg.
Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Bonn: Naturhistorischer Verein.
Brandenburg a. H.: Historischer Verein.
Braunschweig: Verein fiir Naturwissenschaften.
Bregenz: Museumsverein fiir Vorarlberg.
Breslau: Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur.
Brunn : Historisch-statistische Section der mahrisch-schlesischen

Ackerbaugesellschaft.
Naturforschender Verein.

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

Darmstadt: Historischer Verein fiir das Grossherzogthum
Hessen.

Dorpat: Gelehrte esthnische Gesellschaft.
Dresden: Kgl. sachsischer Alterthumsverein.

Naturvvissenschaftlicher Verein «Isis».
Eisenberg (Sachsen-Altenburg): Geschichts- und alterthums-

forschender Verein.
Mittheihingen des Musealvereines ftir Krain 1890. II
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Eisleben: Verein fiir Geschichte und Alterthiimer der Graf-
schaft Mansfeld.

Pellin (Livland): Literarische Gesellschaft.
Prankfurt a. M.: Vereia fiir Geschichte und Alterthumskunde.

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

Alterthums- 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 fiir Steiermark.
Natnrvvissenschaftlicher Verein fiir Steiermark.
Landesmuseumsverein Joanneum.

Greifsvvald: Gesellschaft fiir pommensche Geschichte und
Alterthumskunde.

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

Thiiringisch-sachsischer Verein fiir Erforschung
des vaterlandischen Alterthums.

Hamburg: Vcrein fiir hamburgische Geschichte.
Hannover: Historischer Verein fiir Niedersachsen.
Heidelberg: Naturvvissenschaftlich-medicinischer Verein.
Hermannstadt: Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde.
Hohenleuben: Voigtlandischer Alterthumsverein.
Innsbruck: Museum Ferdinandeum.

Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein.
Kiel: Schlesvvig-holsteinisches Museum.
Klagenfurt: Geschichtsverein.

Naturhistorisches Landesmuseum.
Konigsberg: Alterthumsgesellschaft «Prussia».
Krakau: Kgl. Akademie der Wissenschaften.
Laibach: Matica Slovenska.
Leipzig: Kgl. sachsische Gesellschaft der Wissenschaften.
Leisnig (Konigreich Sacbsen): Geschichts- u. Alterthumsverein.

I
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Lemberg: Ossolinskisches National-Institut.
Leyden: Niederlandische Gesellschaft der Wissenschaften.
Linz: Museum Francisco-Carolinum.

Verein fiir Naturkunde.
Liibeck: Verein fiir Geschichte und Alterthiimer.
Moskau: Societe imperiale des Naturalistes.
Miinchen: Historischer Verein fiir Oberbaiern.

j Niirnberg: Germanisches Nationalmuseum.
Verein fiir Geschichte der Stadt.

Odessa: Neurussische naturforschende Gesellschaft.
Oldenburg: Landesverein fiir Landeskunde.

t Posen: Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen.
Prag: Kgl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Verein fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen.
Naturwissenschaftlicher Verein «Lotos».

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

Regensburg: Historischer Verein fiir Oberpfalz u. Regensburg.
Naturvvissenschaftlicher Verein.

Riga: Verein fiir livlandische Geschichte.
Roveredo: Museo civico.
Salzburg: Museum Carolino-Augusteum.

Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde.
Sigmaringen: Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde

in Hohenzollern.
Spalato: Archaologiscb.es Museum.
Speier: Historischer Verein fiir die Pfalz.
Trencsin: Naturwissenschaftlicher Verein des Trencsiner Comi-

tates.
Trient: Museo comunale.
Wernigerode: Harzverein fiir Geschichte.
Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

K. u. k. Hofmuseen.
K. k. Centralcommission fiir Erforschung und Erhal-

tung der Kunst- und historischen Denkmale.
K. k. statistische Centralcommission.
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Wien: K. k. geologische Reichsanstalt.
Abtheilung fiir Kriegsgeschichte im k. u. k. Kriegs-

archive.
K. k. geographische Gesellschaft.
K. k. osterreichisches Museum fiir Kunst und Industrie.
Verein fur Landeskunde in Niedeiosterreich.
Alterthumsverein.
VVissenschaftlicher Club.
Gesellschaft fiir Geschichte des Protestantismus in

Oesterreich.
Deutscher und osterreichischer Alpenverein.
Archaologisch-epigraphisches Seminar.
Akademiscber Verein deutscher Historiker.

Wiesbaden: Verein fiir Nassau'sche Alterthumskunde.
Wiirzburg: Historischer Verein fiir Unterfranken und Aschaffen-

burg.
Zurich: Naturforschende Gesellschaft.
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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 VVien.

Correspondirende Mitglieder:

Dr. Else Theodor, Hofrath etc. etc, in Venedig.
Dr. IVretschko 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:

Absetz Mathias, Pfarrer in Ho-
titsch.

Apfaltrern Otto, Freiherr von,
Besitzer des Ordens d. eisernen
Krone II. Classe, k. u. k. \virk-
licher Kammerer, Gutsbesitzer,
Mitglied des osterreichischen
Reichsraths - Herrenhauses, in
Kreuz bei Stein.

Apfaltrern Rudolf, Freiherr von
Griinhof, Freithurn, Oedengraz,
Krupp etc, i. Griinhof b. Littai.

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

Archiiologisches Institut, kaiserlich-
deutsches in Rom.

Bamberg Ottomar, Buchhandler
und Buchdruckereibesitzer.

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

Benda Johann, Schulleiter an der
deutschen Schulvereins - Kna-
benschule.
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Bindcr Josef Julius, Dr. der Philo-
sopliie, k. k. Oberrealschul-Pro-
fessor.

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

Professor.
Bregar IVillibald, k. k. Rechnungs-

Revident.
Codelli von Fahnenfdd Karl, Frei-

herr von, k. k. Kreisgerichts-
Prasident i. R. u. Gutsbesitzer.
( | 25. Janner 1890.)

Costa Anton, k. k. Rechnungs-
Official.

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, Spiritual im f. b.

Priesterseminare.
Fdderl Johann, Hausbesitzer und

Backermeister.
Fux Franz, kaiserl. Rath, Dr.

der Medicin, Primararzt.
Gartenauer Heinrich, Dr. der

Philosophie, k. k. Gymnasial-
Professor.

Globoaiik A/iton, k. k. Regierungs-
rath, k. k. Conservator fiir
Kunst- und historische Denk-
male in Krain, Ritter des
Franz-Josefs-Ordens.

Gogola Ivan, k. k. Notar und
Hausbesitzer.

Gbricnik Franz, Kaufmann.
GrasselliPeter, 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

Waldherr.
Hanusch Jaromir, z\veiter stadt.

Ingenieur.
Hočevar Josef, Canonicus in Ru-

dolfsvvert.
Hoffmann Nicolaus, chir. Instru-

mentenfabrikant, Messer- und
VVaffenschmied.

Hraskji Ivan Vladimir, Landes-
Ingenieur.

Hribar Ivan, General-Reprasen-
tant der Bank «Slavia», Land-
tagsabgeordneter etc.

Hribar Karl, Geschaftsleiter der
»Narodna tiskarna».

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

Janezic Johann, Dr., Professor
der Theologie.

Jnrc Frctfiz, Pfarrer in Neudegg.
Jeretin Martin, k. k. Bezirks-

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

schul-Director.
Kalan Andreas, Cooperator.
Kanz Josef, Privatier.
Kaplenekjohann, Pfarrer in Oblak.
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Kapler Josef, Dr. der Medicin,

k. k. Bezirksarzt.
Kaspret Anton, k. k. Gymnasial-

Professor.
Kastelic Raimund, k. k. Rech-

nungsrath.
Kiinig Rudolf, Restaurateur.
Kersnik Janko, k. k. Notar, Land-

tagsabgeordneter und Guts-
besitzer iii Egg ob Podpeč.

Keesbacher Friedrich, Dr. der
Medicin, k. k. Landes-Medi-
cinalrath etc.

Klein Anton, Landtagsabgeord-
neter u. Buchdruckereibesitzer.

Klinar Anton, landschaftlicher
Ingenieur.

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

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

Kočevar Frctnz, k. k. Landes-
gerichts-Prasident etc.

Kolar Mathias. Domvicar.
Komcnik Alois, Guterinspector in

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

in Capodistria.
Kosler Johann sen., Grossgrund-

besitzer.
Kosler Johann junior, Hausbe-

sitzer etc.
Kosler Josef, Dr. der Rechte,

Fabriksbesitzer.
Kotnik Franz, Fabriksbesitzer in

Oberlaibach.
KrečMatthdus, erster landschaftl.

Secretar. (f 2 7.August 1889.)

Krenner Max, commerc. Leiter
der krain. Baugesellschaft.

Križnar Friedrich, Canonicus und
Dompfarrer. (f 2 7.Jan. 1890.)

Kriinikar Kaspar, Handelsmann
in Mdtnig.

Kulavic Johann, Canonicus und
Director des f. b. Priester-
seminars.

Lavrenčič Ivan, Cooperator in
Zirklach.

Lesar Josef, Dr., Professor der
Theologie.

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

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

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

krainischen Sparcasse etc.
Lvckmann Karl, Ritter des Franz-

Josefs-Ordens, Landtagsabge-
ordneter und Director der
krain. Industriegesellschaft.

Mali Anton, Cooperator in Oblak.
Matheusche Josef, Hausbesitzer.
Matschek Victor, Privatier.
Mdtzler Jodok, k. k. Professor in

Gottschee.
Mencinger Johann, Dr. der Rechte,

Advocat in Gurkfeld.
Milkotuicz V/adimir von, Dr. der

Philosophie, Mitglied des In-
stitutes fur osterr. Geschichts-
forschung in Lemberg.

Mosche Alfons, Dr. der Rechte,
Advocat.
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Miillner Alfons, k. k. Professor,
Custos des krainischen Landes-
museums.

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

Obergfdll Joscf, k. k. Professor
in Gottschee.

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

der k. k. Lehrerbildungsanstalt.
Pammer Hugo, Kaufmann.
Paulin Alfons, k. k. Gymnasial-

Professor.
Pfeifer Josef, landschaftlicher

Secretar.
Pintar Lucas, k. k. Gymnasial-

lehrer.
Plantan Johann, k. k. Notar in

Radmannsdorf.
Pleiweiss Karl, k. k. Landes-

gerichts-Auscultant.
Pleteršnik Max, k. k. Gymnasial-

Professor.
Poc Martin, Pfarrer in Watsch.
Poklukar Josef, Dr. der Rechte,

Ritter des Ordens der eisernen
Krone III. Classe, Reichsraths-
abgeordneter und Landes-
hauptmann in Krain.

Porenta Franz, Pfarrer in Sora
(Zayer).

Povše Franz, Landtagsabgeord-
neter, Schuldirector a. D.

Pregl Fried., Horer der Medicin.
Prossinagg Rob., Dr. der Medicin.
Pzitre Michael, k. k. Lehrer i. P.

(f in Marburg 6. Jan. 1890.)

Račic Josef, Dr. der Rechte, k. k.
Oberfinanzrath und Finanz-
Procurator.

Radics Peter von, Schriftsteller.
Robič Simon, Pfarradministrator

ara Ulrichsberg.
Robida Jo/i., Magistrats-Official.
Roblek Avelin, Dr. der Medicin,

Sta<itphysicus. (f 23. Decem-
ber 1889.)

Roschutz-Rothschutz Emil, Baron,
Gutsbesitzer in Smerek bei
Weixelburg.

Russ Nicolaus, Besitzer des sil-
bernen Verdienstkreuzes.

Rutar Siinon, k. k. Realschul-
Professor, k. k. Conservator flir
Kunst- und historische Denk-
male in Krain.

Samassa Albert, Besitzer des gol-
denen Verdienstkreuzes mit der
Krone und des goldenen Ver-
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Samassa Max, Privatier.
Schaffer Adolf, Dr. der Rechte,
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Scheyer Moriz, Forstmeister in
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Schonberger Markwart, Freiherr
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Schrey Edler v. Redehverth Robert,
Dr. der Rechte, Advocat.
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Vošnjak Josef, Dr. der Medicin,
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VValdherr Josef, Dr., Privatier.
IVallner Julius, k. k. Gymnasial-

Professor.
IVohegger Peter, k. k. Professor

in Gottschee.
IVurner Josef, Dr. der Medicin,
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Mittheiluugen des Musealvereines fur Krain 1890.



Yalvasor als Historiker.
Historiograpliische Stndie von Anton Kaspret, k. k. Professor.

Krain nahm seit dem Heimfalle an das Haus Habsburg
nach seiner Lage und Grosse unter den innerosterreichischen
Erblandern eine hervorragende Stellung ein. Es vermittelte
einerseits den Handel und Verkebr der ostlichen Alpenlander
mit Venedig und anderen bedeutenden Stadten an der Adria,
andererseits bildete es ein Hauptbollvverk gegen die anstur-
menden Osmanen. Es befremdet, dass dieses Land trotz seiner
Bedeutendheit so spat Manner hervorgebracht hat, welche
die denkvviirdigen Begebenheiten, welche sich daselbst zuge-
tragen haben, der Nachwelt iiberlieferten. Denn vvahrend die
benachbarten Lander Cbroniken von anerkanntem Werte aus
dem XIII. und XV. Jahrhunderte auftveisen, reichen in Krain
Geschichtswerke von grosserer Bedeutung nicht iiber das
XVII. Jahrhundert hinauf.

Eine der Hauptursachen der geringen Fiirsorge fiir histo-
rische Aufzeichnungen liegt wohl darin, dass Krain Jahrhun-
derte hindurch den Erbfeind der Christenheit, die Tiirken, zu
unmittelbaren Nachbarn hatte und die Gefahr einer Unter-
jochung durch dieselben stets befiirchten musste. Wahrend
andere Lander mehr oder weniger der Ruhe genossen, musste
die Bevolkerung Krains seit dem Ausgange des XIV. Jahr-
hundertes immer auf Mittel und Wege sinnen, um nicht der
wildesten Barbarei zum Opfer zu fallen. Deshalb konnte die
Geschichtschreibung in Kraia nicht dieselbe Liebe und Pflege
finden, wie in anderen Landern. Als aber die Machtstellung
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der Tiirken durch die glorreichen Siege der osterreichischen
Waffen unter Leopold I. erschiittert und jene Gefahr gliick-
lich abgevvendet wurde, kehrte auch die Sicherheit des Lebens
und Besitzes, des Handels und Wandels allmahlich wieder
zuriick. Hierdurch war es erst mdglich gevrorden, der Ge-
schichtschreibung und topographischen Erforschung des Lan-
des eine bessere Pfiege angedeihen zu lassen. Der Mann, wel-
cher nun Krain in topographisch-historischer Richtung durch-
forschte und durch sein Werk den anderen Landern \viirdig
an die Seite stellte, war — Valvasor.

Johann Weichart Freiherr von Valvasor entstammte
einem uralten bergamesischen Adelsgeschlechte, dessen Ahnen
schon im XI. und XII. Jahrhunderte hohe Kirchenamter in
Italien bekleideten. Um die Mitte des XVI. Jahrhundertes
kamen die Vettern Baptista und Hieronymus von Valvasor
nach Krain. Der erstere vvard Oberproviantmeister der windi-
schen, kroatischen und Meergrenze und erwarb ansehnliche
Herrschaften und Giiter in Steiermark und Krain; dort Tiiffer,
Gonobitz, Haus und Grundstiicke in und bei Pettau, hier
Gallenegg, Gurkfeld, Thurn am Hart und andere Giiter und
Giilten. Da seine Ehe mit Emerentia, der Tochter Veit Khisels,
kinderlos war. so vermachte er den grossten Theil seines
Besitzes der Familie Moscon, mit vvelcher er durch seine
Schwester Katharina verschwagert war; an seinen Vetter
Hieronymus vererbte er Schloss und Veste Gallenegg mit
anderen Giilten und eine namhafte Geldsumme.

Dieser war der Stammvater der krainischen Linie. Er
hatte mit Agnes von Scheyer zwei Sohne: Bartholomaus und
Adam. Ersterer war zweimal vermahlt: seine erste Gemahlin
war Maria Elisabeth Freiin von Dornberg, die zweite Anna
Maria Freiin von Rauber. Beide Ehen waren reichlich mit
Kindern gesegnet. Aus der zvveiten entstammte Johann Wei-
chart. Er wurde am 28. Mai 1641 zu Laibach geboren.'

' Eine zusammenhangende und auf archivalischen Studien beruhende
Biograpliie Valvasors existirt nicht; selbst die in seine Werke eingestreuten
biograpliischen Notizen wurden nicht gehorig vervvertet; das Beste bietet Dimitz
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Seine erste Ausbildung erhielt Johann Weichart am
Jesuitencollegium zu Laibach, vvelches damals die besuchteste
Anstalt Krains war. Ueber den Unterricht der Jesuiten aussert
sich Valvasor an verschiedenen Stellen seines Hauptwerkes
anerkennend,2 doch fehlt jede Andeutung, dass er daselbst
Impulse empfangen, welche seine spatere Richtung bestimmt
haben. Diese erhielt er erst auf beriihmten Culturstatten
ausserhalb des Landes. Der hohe und niedere Adel in Krain
pflegte mit dem Aufkommen der humanistischen Stromung
seit der Mitte des XV. Jahrhundertes seine Sohne zur hoheren
Ausbildung nach Italien und Frankreich zu schicken, damit
sie hernach in der Heimat «zu leuchtenden Regiments-Wiirden
oder glanzenden Ehren-Aemtern emporsteigen oder auch so-
wohl von der Feder als von der Degenspitze oder auch von
beiden ein besonderes Ansehn erreichen konnen*.3 So verliess
auch unser Valvasor im Alter von 18 Jahren (1659) den hei-

(Geschichte Krains IV. S. 35), aus dem wir obige Daten entnommen haben.
Vergl. iiberdies P. v. Radics: »Valvasor, Biographische Skizze, Graz 1866»,
und desselben Autors »Biographische Skizze Valvasorss im Wiederabdmcke der
»Elire des Herzogthums Krain, I. Bd., Rudolfswert 1877», und «Valvasor
und Eine Lobliche Landschaft von Krain, IV. Bd., Rudolfswert 1879», letztere
enthalten wichtige Beitrage zur Biographie unseres Chronisten; ferner Dr. E.
H. Costa: «Die Ehre Krains«, Mittheilungen des hist. Vereines f. Krain 1856.

2 XI. 690: «Die Schiiler werden allda bestens auferzogen»; VI. 342:
c . . . Die Herren Patres Jesuitae in ihren Collegiis die studirende Jugend
in Humanioribus, bevorab in der Latinitat, Eloquentz und Schluss-Kunst (Logik)
meisterlich abfiihren und in solcher Unterrichtung sonderbare Manier und Ge-
scliicldichkeit brauchen.>

:i Ueber die Carriere des im Auslande ausgebildeten krainischen Adels
sagt Valvasor Folgendes: «Wann sie nun einen guten Grund allda gelegt, be-
geben sie sich auf hohe Schulen, oder bedienen sich der Reise in fremde,
p o l i t e Lander, zu einer Academie. VVovon sie hernacli die Frucht erndten,
dass man ihnen ihrer Fahigkeit und Qualitet nacli allerhand hochwigtige
Aemter, Wiirden und hochreputirliche Verrichtungen vertrauet. Das hocliste
Oberhaupt ziehet sie hervor zu grossen Sachen; und seynd noch unterschied-
liche vortreffliche Reden vorhanden, die Mancher entweder in Gesandschafft
an hohe Personen, oder in den Landstuben, oder bei andren offentlichen Ver-
samralungen mit vvigtigem Nachdruck zu grossen Ehren und Recommendirung
seiner Dexteritet gehalten.» (VI. 342.)
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matlichen Boden und besuchte Deutschland (Bamberg), Italien
(Venedig) und Afrika. Von da wandte er sich nach Frank-
reich, wo er in Lyon, Marseille, Beaucaire, Avignon, Paris
und anderen Stadten langeren oder kiirzeren Aufenthalt nahm.
Mit besonderem Eifer betrieb er mehrere Jahre in Lyon histo-
rische, archaologische und naturhistorische Studien.

Schon auf seiner Bildungsreise zeigte Valvasor ungevvohn-
lichen Sammeleifer: kein Weg sei ihm zu weit, keine Gefahr
zu gross, keine Miihe zu verdriesslich gewesen; die Hoffnung,
etwas «Ungemeines» zu erlernen, habe alles Saure versiisst.4

Was sein Interesse erweckte, hat er in sein Reisetagebuch
aufgezeichnet und so zu seinem Eigenthum gemacht. Von
Bedeutung war sein mehrjahriger Aufenthalt in Italien und
Frankreich auch deshalb, weil er daselbst mit strebsamen
gelehrten Kreisen freundschaftliche Beziehungen ankniipfte,
welche seine oben angedeutete Neigung anhaltend forderten.
So blieb er auch dann, als sich seine Lebensverhaltnisse un-
giinstig zu gestalten begannen, treu den Wissenschaften und
unterhielt auch hernach mit hervorragenden Gelehrten und
Schriftstellern des In- und Auslandes regen brieflichen Ver-
kehr.5 Die konigliche Societat in London zeichnete ihn da-
durch aus, dass sie ihn freivvillig zu ihrem Mitgliede ernannte.

In die Heimat zuriickgekehrt, vermahlte er sich im
Jahre 1672 mit Anna Rosina von Grafemveg, von welcher er
fiinf Sohne und vier Tochter erhielt, und als diese am a^sten
April 1687 gestorben war, vermahlte er sich den 20. Juli des-
selben Jahres zum zvreitenmale mit Anna Maximilla Freiin

4 III. s. 416.
5 Valvasor correspondirte mit dem Englander Eduard Brown, mit dem

Secretar der konigl. englischen Societat, Thomas Gale, mit dem Franzosen
Henry Gortmsat, den er in Lyon kennen gelernt und deiu er viele Versteineriin-
gen aus dev Heimat sandte, weiters mit Erasmus Francisci, dem Rathe des
hochgraflichen Hauses Holienlohe und Gleichen, mit dem Erzbischofe von SaU-
bui-g, Joliann Gandolph Grafen von Khunburg, mit dem k. k. Obersthofmeister
Grafen von Lamberg, mit dem deutschen Professor Wegleiter, dem Licentiaten
Maier u. a. P. v. Radics, Biographische Skizze, I. Bd., S. 6 des Wiederabdruckes
der «Ehre des Herzogthums Krain».
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Zetschgerin, vvelcbe ihm eine Tochter gebar. Im Jahre der
ersten Verheiratung erwarb er durch Kauf das schone Berg-
schloss VVagensperg bei Littai,6 ausserdem besass er noch die
Giiter Gallenegg, Schwarzenbach und Lichtenberg. Doch nahm
die Vervvaltung dieser Herrschaften seine ganze Zeit nicht
vollig in Anspruch. Da er die Ueberzeugung hatte, dass jeder
ehrliche Patriot verpflichtet sei, das Vaterland wie seine Eltern
zu lieben und zu ehren und demselben zu allen Zeiten sovrohl
mit dem Schwerte als auch mit der Feder zu dienen, so ent-
schloss er sich, seine Mussestunden den gelehrten Studien
zu widmen und dadurch seinem Vaterlande niitzlich zu
werden.7

Zu diesem Behufe legte er eine mehrere tausend Bande
umfassende Bibliothek, eine Sammlung von mathematischen
und physikalischeri Instrumenten und ein reichhaltiges Miinz-
cabinet an. Seine nachste Absicht war, eine Topographie der
Stadte, Markte, Kloster und Schlosser Krains zu liefern und
eine grosse Landkarte dieses Herzogthums anzufertigen.8 Er
hatte namlich nach seiner Bildungsreise die Wahrnehmung ge-
macbt, dass sein geliebtes Vaterland gleiche und noch grossere
Wunderwerke der Natur besitze, als die von ihm durch-
ivanderten Lander; doch wussten die wenigsten Auslander
etwas Griindliches davon, viele zogen sogar die Richtigkeit
seiner Erzahlungen iiber Krains Raritaten und Denkvviirdig-
keiten in Zweifel. Dies erfiillte ihn umsomehr mit Befremden,
als schon die machtigen Romer und die alten Deutschen dessen
Bedeutung erkannten.0 Noch mehr erregte es sein Erstaunen,
dass auslandische Schriftsteller, welche von weit geringeren
Sachen in ihren Schriften und Reisebiichern viel «Wunders,
Riihmens und Erzablens* macben, iiber dieses 'betrachtungs-
wiirdige» Land sozusagen hinwegfliehen. Und doch hatte
Krain wegen seiner vielen Merk- und Sehenswiirdigkeiten
vonSeite der betreffenden Autoren Beriicksichtigung verdient.I0

6 Ibidem S. 5. 7 I. Buch der «Ehre des Herzogthums Krain», Einlei-
tung VII. 8 II. Buch der «Ehre des Herzogthums Krain», S. 149. ° I., Ein-
leitung S. VIII und X. 10 Ibidem.
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Valvasor wollte hiermit diesen keines\vegs den Vonvurf machen,
dass sie aus Stolz oder gar Geringschatzung von Krains Natur-
schatzen keine Kenntnis nehmen; der Grund hiervon liege in
ihren mangelhaften Kenntnissen von Krain und in der Niedrig-
keit der Anspriiche und Bediirfnisse seiner Bewohner in historio-
graphischer Beziehung. Ueber letztere spricht sich Valvasor
mit der ihm eigenen Hoflichkeit mit folgenden Worten aus:
«Andererorten eile man mit der Verkiindigung des eigenen
Lobes, Krain hingegen begniige sich mit der Ruhmwiirdigkeit
und sehe auf diese mehr als auf das Riihmen und schatze die
Thaten hoher als Worte.»l' Valvasors Tadel bezieht sich vor-
nehmlich auf das VVerk des Matthaus Merian: «Topographia
Provinciarum Austriacorum», des Georg Braun: «Theatrum
civitatum orbis terrarum», des Abraham Sauer: «Schauplatz
der Stadte«, des Megiser u. a., welche nur etliche Namen
der krainischen Stadte enthalten, der Schldsser aber nur im
«Vorbeirauschen* Meldung thun. Am meisten hat ihn eine
Bemerkung Merians angespornt, sofort zur Ausfiihrung des
fehlenden Werkes zu schreiten. Am dritten Blatt der Beschrei-
bung der dem Hause Oesterreich unterworfenen Lander sagt
Merian: «Es bedarf das Hochlobliche Herzogthum Krain einen
Mann und derselbe Hiilfe und Verlag dazu, dass er eine Chro-
nik oder doch wenigst eine Beschreibung davon verfertigte
und solches edle Land, so nicht in einem kleinen Winkel, wie
ihnen theils Fremde einbilden , gelegen, den Auslandern und
Inivohnern selbsten besser bekannt machte, weil auch viele
unter den Krainern einem Durchreisenden wenig von diesem
ihrem Lande zu sagen wissen.» «Solchem nach,» fiigt Val-
vasor hinzu, «habe ich beschlossen, dieses erwiinschte Werk
auf mich zu nehmen.*18 Es war, \vie man aus dem Angefiihr-
ten sieht, Valvasors Absicht, fiir Krain auf topographischem
Gebiete das zu leisten, was jene Manner auf demselben Ge-
biete fiir andere Lander gethan haben; ausserdem wollte er
mit seinem Werke den auswartieen Gelehrten eine willkom-

" Ibidem S. IX. 12 XI. S. 3 und 4.
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^ H Darsteller gefunden habe, der ihre Herrlichkeiten aufgezeich-
^ B net hatte.
^ H Um sich eine genaue Kenntnis seines engeren Vater-
^ H landes anzueignen und zugleich das nothige Material zu seiner
i «Topographie Krains» zusammenzutragen, durchwanderte er

das ganze Land einigemal kreuz und quer und nahm mit» seinem Viatorio Astrolabio Messungen vor. Weder Schnee
noch Regen, weder Hitze noch Kalte hielt ihn ab, alles und
jedes in Augenschein zu nehmen. Er stieg auf Berge und
mass ihre Hdhe, er liess sich an Seilen in die Hohlen und
Grotten hinunter, er ritt von Ort zu Ort und zeichnete die
Stadte, Markte, Schlosser und Kloster ab. Mit Recht konnte
er sich beriihmen: es seien ihm fast alle Winkel, Wege und
Stege Krains bekannt.l3

Die ersten Friichte seines unverdrossenen Fleisses konnte
Valvasor schon im Jahre 1679 vorweisen: er gab eine Abbil-
dung aller Stadte, Markte, Kloster und Schlosser des Herzog-
thums Krain in ihrem damaligen Zustande und eine solche
der lambergischen Burgen und Schlosser heraus.u Um aber
das erstgenannte VVerk brauchbarer zu machen, nahm er sich
weiter vor, zu den Abbildungen einen Bericht iiber den Ur-
sprung aller Herrschaften, Schlosser, Kloster, Markte und
Stadte, iiber deren Erbauer und jeweilige Besitzer, sowie eine
Beschreibung der Ortschaften und Schilderung der merkwiir-
digen Begebenheiten, welche sich allda so\vohl in Kriegs- als
Friedenszeiten zugetragen hatten, hinzuzufiigen. Zu diesem
Behufe wandte er sich mittels Rundschreibens vom 23. Fe-
bruar 1680 an alle interessirten Inhabungen der Herrschaften
und Giilten und an alle jene, \velche ihm in obgenannten

13 II. S. 109, 149 und 162. li Topographia Ducatus Carniolae moder-
nae: Das ist, Konterfeyt aller Stadte, Markte, Kloster und Schlosser d. Herzog-
thums Crain in ihrem heutigem Stande. Gedruckt zu Wagensberg 1679 in Fol.,
mit melir als 300 Kupfevn. — Topographia Arcium Lambergianarura, Castello*
rum et Dominiorum in Carniola, ad vivum iconizata. Wagensberg 1679, Fol.
— Ueber die ttbrigen \Verke sieh VI. S. 368 ff.
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Punkten Aufschluss ertheilen konnten, mit der freundlichen
Bitte, ihm die nothigen Informationen bis um St. Georgi zu-
zusenden.IS

Sein Appell hatte jedoch nicht den gewiinschten Erfolg:
von den vielen Herrschaftsbesitzern kamen nur sieben seinem
Wunsche entgegen. Gerade diejenigen, auf vvelche er seine
Hoffnung am meisten gegriindet hatte, versagten ihm jede
Unterstiitzung. Seine miindliche Bitte, eigene an sie abgefer-
tigte Boten, das Ansuchen seiner Copisten war vergeblich,
auch das Geringste zu erhalten. Die Ausgeschickten brachten
«ganze Lastwagen voll Versprechungen mit>, aber fiir das
Werk folgte auch nicht der geringste Beitrag nach. Die einen
beherrschte der Argwohn, dass durch die Einsichtnahme in
die Urkunden wichtige Geheimnisse verrathen werden konnten
die anderen lebten aber in solcher Unwissenheit, dass sie iiber
ihr eigenes Nest keine Auskunft ertheilen konnten. Gleichen
Schvvierigkeiten begegnete Valvasor bei den Stadten und
Markten, nur Rudolfswert und Stein lieferten zu seinem Werke
einige Beitrage,l0 Krainburg hingegen wies seinen Boten mit
den Worten ab: «Wir haben zwar schone Privilegien, wollens
aber niemandem zeigen.»17

Valvasor \vurde von der Erfolglosigkeit seiner Bemiih-
ungen umsomehr betroffen, als nach dem Tode Schonlebens
(15. October 1681) die Herausgabe eines grosseren und um-
fassenderen Werkes wiinschenswert war. Bekanntlich hinter-
liess Schonleben sein Hauptwerk: «Carniola antiqua et nova»
unvollendet. Es erschien im Jahre 1681 in Laibach nur der
erste Band, welcher das erste Jahrtausend (seit Christi Geburt)
krainischer Geschichte umfasst. Doch auch dieser geniigte
nicht, weil er, in der lateinischen Sprache abgefasst, nur einem
kleinen Leserkreise zuganglich war und mehr fremde Lander
als Krain beriicksichtigt.lS So entschloss sich Valvasor, seinen

| J Die Copie des Kundschreibens sieh im «Valvasor und Eine Lobliche
Landschaft von Krain» von Radics, IV. Bd. der «Ehre des Herzogthurns Krain>
(Schluss). 16 XI. S. 3 und 4. '7 XI. S. 112 und 113. 1S I., Einleitung
S. X und XI.
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Flan abermals zu enveitern und nicht nur die natiirliche Be-
schaffenheit des Landes, sondern auch seiner Bewohner Sitten
und Gebrauche, Handel und Wandel, Religion und kirchliche
Einrichtungen, seine Verfassung und Vervvaltung, Stande und
Landesfiirsten, Stadte und Markte, Schlosser und Burgen,
Kirchen und Kloster, Grenzorte und deren Befestigungen, wie
auch dessen Geschichte in den Kreis seiner Darstellung zu
ziehen und eine ausfuhrliche und griindliche topographisch-
historische Beschreibung Krains zu liefern.'"

Die gemachten Erfahrungen liessen ihn die Schwierig-
keiten des Unternehmens wohl erkennen, jedoch seinen Eifer,
fiir das Vaterland zu arbeiten, nicht erkalten, vielmehr sporn-
ten sie ihn an, auf dem eingeschlagenen VVege fortzuschreiten.
Zunachst zog er verschiedene Autoren zu Rathe in der Er-
wartung, darin zweckdienliche Materialien fiir sein Werk zu
finden. Doch bald machte er die Wahrnehmung, dass ihre
Diirftigkeit seinen «Durst nur gereizt und vermehrt, aber nicht
geloscht», und dass ihm iiberhaupt niemand vorgearbeitet
habe.20 Deshalb sah er sich bemiissigt, fiir den topographi-
schen Theil alles selbst in Augenschein zu nehmen, alle Winkel
unermiidet zu durchsuchen und oft dasjenige, «was die Sonne
nicht beleuchtet>, zu besichtigen. Fiir den historischen Theil
hofifte er aus Schonlebens Nachlass, der die fiir den zweiten
Band der krainischen Chronik bestimmten Collectaneen ent-
hielt, reichhaltige Beitrage zu finden. Valvasor versichert, er
habe sie von Wort zu Wort durchgelesen, doch aus allen
Schriften nicht acht Bogen gewinnen konnen, welche das
Land Krain betreffen. Ihr einziger Wert bestehe in den genea-
logischen Verzeichnissen der krainischen Adelsgeschlechter,

19 Ibidem S. XI und XXXIV. 20 Einleitung S. XXXIV und XXXV:
«Ich habe, soviel mir moglich gefallen, selbst aus unterschiedlichen Authoren
hie und da eine Nachricht zusammengekiaubt und dennoch dadurch in dieser
Materi von denen, die selber darin arm waren, nicht reich werden konnen, son-
dern an stat gehoffter Leschung durch ilire geringe Eintropfflung nur allezeit
meinen Durst gereitzt und vermehrt, weil noch niemals Einer von Crain abson-
derlich etwas geschrieben, was lnir hatte konnen hiebey vorleuchten.s
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welche Schonleben mit unglaublichem Fleiss, wenn auch frag-
mentarisch, zusammengetragen habe.81

So sah er sich lediglich auf Selbsthilfe angewiesen. Er
durchforschte mit unermiidlichem Eifer alle Archive und Haus-
bibliotheken, deren Beniitzung ihm zugestanden wurde, und
machte Ausziige aus den verschiedenartigsten daselbst befind-
lichen Handschriften und Urkunden, Vertragen, Briefen, Tage-
biichern, Relationen, Protokollen, Turnierbiichern, Memoiren
und Chroniken. Von denjenigen Mannern, welche ihm dabei
bereitwilligst an die Hand giengen, verdienen riihmend genannt
zu \verden: der als Kunstmacen und Forderer der Wissen-
schaften ausgezeichnete Wolf Engelbert Graf von Auersperg
und der Abt von Sittich, Freiherr von Raumbschussel. Ersterer
stellte ihm die reichen Schatze seiner Hausbibliothek im heu-
tigen Fiirstenhofe in Laibach zur Verfiigung, letzterer versah
ihn mit wertvollen urkundlichen Beitragen aus dem Archive
und der Bibliothek des Klosters. Nicht minder dienstfertig
\var die landschaftliche Kanzlei, welche ihm die in der Regi-
stratur hinterlegten Urkunden auf die liberalste Weise zur
Beniitzung iiberliess. Dagegen waren viele gar nicht in der
Lage, seinem Ansuchen zu vvillfahren, da durch die Lange
der Zeit viele alte Handschriften und Urkunden entweder
verstreut oder von Motten und Wiirmern zernagt wurden.2-
Ausserdem giengen in den sturmischen Zeiten, wo man fast
taglich mit den Tiirken und anderen Feinden zu kampfen
hatte, viele alte Schriften verloren oder war man auf die
Ueberlieferung derselben wenig bedacht, sintemal ein jeder
Cavalier mehr darauf sah, «dass sein ritterlicher Muth mit
dem Blute des Feindes beschrieben«, als der Nach\velt iiber-
liefert vverde.43 Es war, wie man sieht, die durch die Zeit-
umstande bedingte geringe Fiirsorge fiir historische Aufzeich-
nungen, welche es mit sich brachte, dass Valvasor so selten
alte Handschriften vorfand. Er habe wiederholt selbst gesehen,
wie man die auf Pergament geschriebenen Kauf- und Heirats-

21 VI. s. 356. ž2 v i i l . S. 649. 23 IX. S.
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briefe und andere Urkunden zu verschiedenartigen Zwecken
vervvendet, die Petschierkapseln aber den Kindern «zum Spie-
len> gegeben habe.'J4 Und wiewohl es hie und da unver-
drossene Manner gab, welche «das Gedachtnis der fiirnehm-
bewiirdeten Edelleute ihren Schriften eingesetzt haben», so
haben sich auch diese nicht erhalten, da an verschiedenen
Orten Feuersbriinste die in den Archiven hinterlegten Manu-
scripte vertilgten. Besonders bedauert Valvasor, dass vor
«etlichen Jahren« in dem landschaftlichen Archive die altesten
Acten und Schriften in Rauch aufgegangen sind.25

Nach Uebervvindung aller Schwierigkeiten iibergab Val-
vasor in der Zeit von 1686 bis 1689 in vier Foliobanden scin
Hauptwerk: «Die Ehre des Herzogthums Krain> der Oeffent-
lichkeit. Das in Niirnberg gedruckte und mit 533 Kupfer-
stichen geschmiickte Werk, welches fiinfzehn «Biicher» um-
fasst, widmete er den Standen Krains.

Das erste Buch handelt von den Namen derjenigen
Volker, welche in den altesten Zeiten in Krain sassen, sowie
von dem Ursprunge und der etymologischen Bedeutung der
Namen Carner und Krainer, und hat den Rath des hochgraf-
lichen Hauses Hohenlohe und Gleichen, Erasmus Francisci,
einen der schwiilstigen Polyhistoren jener Zeit, zum Verfasser.
Valvasor wollte der damals herrschenden Vorliebe flir reichen
VVort- und Redeschmuck Rechnung tragen und betraute, da
er die Geschmacksrichtung. an welcher er selbst kein Gefallen
fand, nicht fordern wollte, Francisci mit der Aufgabe, seine
Beschreibungen und die Ergebnisse seiner Forschungen,
welche er oft mit «fliegender Feder» zu Papier gebracht
hatte, mit zierlichen Redensarten auszuschmiicken, Erzahlun-
gen gleicher Art hinzuzuftigen und selbst einzelne Abtheilun-
gen des Werkes abzufassen. Nicht das Gefiihl sprachlicher
Unsicherheit, wie Krones meint, sondern die damalige Ge-
schmacksrichtung war es, die ihn dazu bestimmte.20 Dass

24 Ibidem. 2:> IX. S. 14 und 15.
2lJ IX. S. 45 : »Tngendhafte und Iehrreiche Spriiche seynd liebens und

lesens werth, wann sie gleich nicht nach heiit-ublicher Wort-Zier vorgetiagen
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unser Chronist seine Muttersprache vollkommen belierrschte,
geht theils aus Werken, welche er ohne Mitwirkung Fran-
cisci's herausgab, theils aus zahlreichen Stellen seines Haupt-
werkes hervor, welche durch ihre Einfachheit und Prunklosig-
keit seine ureigene Autorschaft bezeugen. Wir wollen den
Untersuchungen Frandsci's iiber den Ursprung der altesten
Bewobner Krains und die etymologische Bedeutung ihrer
Namen, wobei er sich auf Lazius, Schonleben u. a. stiitzt,
nicht folgen: sie sind vom Standpunkte der modernen Sprach-
und Geschichtsforschung vollig wertlos. Charakteristisch fiir
Francisci's Methode ist, dass er fiir seine «gelehrten Forschun-
gen» und Anmerkungen, durch welche er Valvasor an anderen
Orten erlautert oder erganzt, fast nie aus urkundlichen Quel-
len schopft, sondern zumeist Werke beniitzt, welche mit den
Grundsatzen der historischen Kritik im Widerspruch stehen.

Das zweiteBuch umfasst eine kurze Topographie Krains.
Valvasor will durch eine iibersichtliche Beschreibung des Lan-
des den Leser auf die nachfolgende ausfiihrliche Schilderung
gleichsam vorbereiten. In 83 Capiteln dieses Buches handelt
er von den damaligen Grenzen und Bestandtheilen des Lan-
des, von der Lebensart, Religion und den Sitten der Krainer,
von den Stadten, Markten, Dorfern, Klostern, Pfarren, Com-
menden und Schlossern, von den Bergvverken und Heilquellen,
von den merkwlirdigen Bergen, Thalern, Gewassern, Hohlen

werden. Unsre Vorfahren bemiihten sich nicht viel dem VVeinKrantz seine
Blatter zu vergulden, wann nur der Wein selbst gut und edel war. Sie waren
viel geflissener dess Wesens, weder dess Schattens; suchten mehr den Kern
vveder die Schalen. Dahingegen unsre Zeit reich und zierlich von schonen
Worten, aber arm und hasslich von Thateu scheinet. Jener ihre Tugend be-
stund in der Wirkung, die unsrige offt in gleissendein Wort-Geprange. Seit dein
unsere jetzige Welt eine so grosse VVort-Kiinstlerin worden, ist auch die Auf-
richtigkeit gleichsam eine Kunst, Fremdlinginn und Wildprett worden. Gar zu
viel W o r t - K l a u b e n verdient selten Glauben oder Vertrauen. Mittelmassig-
keit macht sich bei Verstiindigen am allerangenehmsten und vertraulichsten.s
S. 46: «ALso ehrt und hort man die Weisheit der Alten manches Mal lieber
in ihren alten ungeschminkten Reden, weder in den zier-prangenden, siissflies-
senden und wollautenden.»
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und Grotten. Es finden sich darin viele interessante cultur-
historische Notizen, so z. B. iiber das Postvvesen, iiber die
Bedeutung der im Lande errichteten Tabor, iiber die Kreut-
feuer u. a.

Das dritte Buch mit 38 Capiteln handelt ausfuhrlich
von den Gebirgen und Fltissen, vom Klima und den Gewit-
tern und von den wichtigsten Pflanzen, Thieren und Minera-
lien des Landes; das vierte mit 53 Capiteln von den Natur-
raritaten Krains, wie Hohlen und Grotten, Sturm- und Wetter-
lochern und verschiedenen unterirdischen Gewassem, und endet
mit einer umfassenden Beschreibung des von Fremden viel
bewunderten Zirknitzer Sees. Besonders das erstgenannte Buch
enthalt, wiewohl die darin behandelte Materie ausser dem
Bereiche der eigentlichen Geschichte liegt, interessante histo-
rische und statistische Mittheilungen, betreffend den Bergbau,
das Berg- und Htittenwesen Krains. Darnach gab es in jener
Zeit im Stande befindliche Bergwerke in Sava, Pleyofen, Jauer-
burg, Eisnern, Wochein, Kropp, Steinbiichel, Meelbach und
Idria. Wir erfahren, dass voralters die Bergvverke denjenigen
Herrschaften unterworfen waren, in deren Territorien sie lagen.
Da jedoch zvvischen den Verwaltern und Inhabern der Herr-
schaften und den Gewerken oft Streitigkeiten entstanden, so
erliess Kaiser Ferdinand am 1. Mai 1553 fiir sammtliche
Eisenbergwerke in Krain eine Bergwerksordnung, nach welcher
ein vom Landesfiirsten ernannter Oberbergrichter in allen
Civil- und Criminalprocessen, mit Ausnahme der Malefizsachen,
zu entscheiden hatte. Ausserdem gibt das dritte Buch inter-
essante Aufschliisse iiber die Entstehung und den Betrieb,
iiber die Erzeugnisse und Ertragnisse in friiheren Zeiten und
die jeweiligen Inhaber der Bergwerke. Darnach stand, wie ein
altes Salbuch der Herrschaft Lack ausweist, das Bergwerk in
Eisnern schon im Jahre 1379 in hoher Bliite; wir entnehmen
ferner, dass Jauerburg damals den besten, den sogenannten
«krabatischen» Stahl erzeugte, der «so gern Tiirkenblut sauft
und seinen Feinden erschrecklich vor der Nase blinkt>, und
dass Krains Eisenvvaren in Italien, Frankreich und anderen
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Landern gesuchte Handelsartikel waren. Am ausfiihrlichsten
beschreibt Valvasor das Bergwerk Idria, das er zu diesem
Zwecke selbst in Augenschein genommen hatte. Die Tiefe
der Schachte, die Vorrichtungen zur Beforderung des Queck-
silbers aus den Gruben, die bei dem Bergwerke in Verwen-
dung stehenden Beamten, Knappen und Arbeiter, die Arbeits-
kosten und den jahrlichen Ertrag zieht er in den Kreis
seiner Darstellung. Der Gevvinn deckte zwar nicht die Betriebs-
kosten, doch war er von Jahr zu Jahr in sichtlicher Zunahme
begriffen.

Zu den schwachsten Partien des ganzeu Werkes gehort
ohne Zweifel das fiinfte Buch, worin von denjenigen Volkern
gehandelt wird, welche Krain seit den altesten Zeiten bis zur
Begriindung def Frankenherrschaft abwechselnd innegehabt
haben. Auf Grund der compilatorischen Methode gelangt der
Verfasser zum Resultate, dass die ersten Bewohner Krains die
Chitim gewesen seien; auf diese folgten die Japydier (2.).
Illyrier und Pannonier (3.), die Taurisker, Scordisker und
Noriker (4.), die Romer (5.), Vandalen (6.), Gothen (7.), Lango-
barden (8.), Slaven (9.), Avaren und Hunnen (10.), und endlich
schliessen im 16. Capitel die Franken (11.) die Reihe ab. Wir
wollen den abstrusen Untersuchungen, ob Krain vor der Siind-
flut bevvohnt gevvesen sei oder nicht, ob Kraiuer am Baue
des babylonischen Thurmes sich betheiligt haben, nicht fol-
gen, sie richten sich selbst, wenn wir anfiihren, dass er als
Beleg fiir seine Behauptung, die Chitim seien die ersten Be-
wohner Krains gewesen, die Tschitschen Istriens anfiihrt und
beide Volker sowie Vandalen und Wenden identificirt. Schon
aus diesen Proben konnen wir abnehmen, dass es nicht
Valvasor, sondern den Polyhistor Erasmus Francisci zum Ver-
fasser hat.

Im Anschluss an das fiinfte Buch gibt Valvasor selbst
eine kurze Beschreibung derjenigen Stadte und Municipien,
vvelche zu Romerzeiten in Krain bestanden haben. An der
Hand der archaologischen Funde, Itinerarien und Berichte
alterer und neuerer Autoren sucht er vor allem die Lage eines
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jeden Ortes zu bestimmen. Erstere bestimmten auch ihn zur
Annahme, dass an Stelle der Landeshauptstadt das alte Emona
(Aemona) gestanden habe. Bemerkenswert ist, dass Valvasor
alle Conjecturen des Lazius, Pyrkheimer u. a., betreffend die
Lage Neviodunums, verwirft und auf Grund eines alten Itine-
rars den Ort ganz richtig nach Unterkrain verlegt. Ein im
Jahre 1678 in der Nahe Gurkfelds ausgegrabener Stein, auf
welchem die Silben <odiini-i> zu lesen waren, gab zum erstenmal
der Vermuthung Raum, dass Neviodunum in der Nahe Gurk-
felds zu suchen sei, und dies weist auch Valvasor nicht zuriick.
Bekanntlich lassen die neueren Ausgrabungen iiber die Lage
dieser Stadt keinen Zvveifel iibrig.

Das sechste Buch verbreitet sich iiber die in den ver-
schiedenen Landestheilen iiblichen Sprachen, Dialekte, Trach-
ten. Sitten und Gebrauche. Der Adel und die gebildeten Stande
bedienten sich im Umgange zumeist der deutschen Sprache,
in der auch alle Rechtshandel gefiihrt, Schriften und Briefe
verfasst wurdea, hingegen war die slovenische Sprache bei
den Landbevvohnern fast ausschliesslich im Gebrauch. Manche
interessante Notiz findet der Historiker iiber die Entstehung
und den Umfang der deutschen Sprachinseln in Krain.
Die Bevrohner von Feuchting und Zeier redeten noch im
XVII. Jahrhunderte theils deutsch, theils slovenisch, aber so
corrupt, dass zwei Bauern, von denen der eine am einen, der
andere am anderen Ende des Dorfes wohnte, einander nicht
verstanden: denn was dieser mit deutschen Worten ausdriickte.
gab jener mit slovenischen, und umgekehrt. «Hoffentlich werde,»
bemerkt Valvasor, »diese vervvirrte Sprache einmal ein Etide
nehmen.*27

Ein unverganglicb.es Denkmal hat sich Valvasor durch
die eingehende Schilderung der Sitten und Trachten des
Krainerlandes gesetzt. Er hatte eine feine Beobachtungsgabe
fiir alle merkwurdigen Ersclieinungen des Volkslebens und flir
alles, was dieses charakterisirte: ihm ist kein denkvviirdiger

87 VI. S. 278 und XI. S. 128.

Mitlheiltingen des Musealveieines fiir Krain 1890.
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Zug aus dem Volksleben, keine sonderliche Tracht, keine dem
Volke eigenthiimliche Hantierung entgangen. Dass er die
Sitten und Brauche des Landvolkes eingehender beschrieben
hat, als die des Biirgers und Edelmannes, begriindet er mit
der treffenden Bemerkung, diese sind so wie in aller Welt,
jene haben immer etwas Besonderes.28 Vergleichen wir das
Bild, welches er uns von den alten Krainern entworfen, mit
dem heutigen Volksleben, so vverden wir ersehen, wie viel die
nivellirende Cultur seitdem an dem charakteristischen Volks-
thum verwischt habe. Dass Sitte und Tracht, wie sie noch
im XVII. Jahrhunderte bestanden hatten, dem Gedachtnisse
der Nachwelt iiberliefert wurden, ist Valvasors Verdienst.

Den Abschluss des Buches bildet die Zusammenstellung
jener krainischen Schriftsteller, welche auf irgend einem Ge-
biete Namhaftes geleistet haben. Wertvoll sind die biogra-
phischen Notizen, welche er ihren Werken meistens voraus-
schickt, so iiber Siegmund Freiherrn von Herberstein, Truber,
Dalmatin, Thomas Chron, Schonleben u. a. Begreiflich ist
seine Verwunderung\ dass Krain, wiewohl es an den Grenzen
der tiirkischen Barbaren liegt, iiberhaupt noch so viel auf
literarischem Gebiete leiste.'29 Als Beigabe fiigt Francisci eine
iibersichtliche Darstellung der literarischen Thatigkeit Valva-
sors selbst bei, da es unbillig gevvesen ware, gerade desjenigen
nicht zu gedenken, der «wegen Eines Werkes allein fiir eineZier
sowohl der gelehrten Welt, als eines Hochldblichen Vaterlandes
und insonderheit des freiherrlichen Standes zu schatzen sei».

Ausschliesslich der Religion ist das siebente Buch ge-
widmet. In den ersten sechs Capiteln dieses Buches spricht
er von den heidnischen Gottern der alten Slaven, von der
Christianisirung des Landes, vornehmlich in der Zeit nach der
V6lkerwanderung, und von dem Widerstande, den die Einfiih-
rung des Christenthums bei den Edelleuten fand. Weit wichti-
ger sind die Capitel 7 bis 14, welche die Ausbreitung der lutheri-
schen Lehre und die Restauration des Katholicismus umfassen.

2S VI. S. 342. 29 VI. S. 344,
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Valvasor zeigt sich in allen Dingen gut unterrichtet und be-
schreibt in manchen Partien die Begebenheiten ganz ausfuhr-
lich, so z. B. iiber den Gang der Reformation und Gegen-
reformation in Veldes und Lack, iiber die Verhandlungen der
protestantischen Stande Innerosterreichs mit dem Erzherzog
Karl (Kebruar 1578) und den Abschluss der Brucker Pacifi-
cation; dann iiber die Anstalten, welche die Protestanten
trafen, um beim Erzherzog Ferdinand die Aufhebung der Aus-
vveisungsdecrete zu erwirken. Seine Darstellung ist ferner noch
dadurch ausgezeichnet, dass sie jene Momente umfasst und
zuweilen hervorhebt, auf welche es beim Kampfe zvvischen
der landesfurstlichen und standischen Macht ankam. So fiihrt
er ganz richtig die zeitvveilige Duldung der Protestanten darauf
zuriick, dass der Landesfurst bei der drohenden Gefahr von
Seite der Tiirken auf die Subsidien der Stande angewiesen
war und diese nur gegen Gestattung freier Religionsiibung zu
erlangen \varen. Doch auch diese Ervvagungen vermochten den
unbeugsamen VVillen Ferdinands nicht zu andern. Die Stande
mussten zuletzt, ohne irgend eine Concession erhalten zu
haben, ihrer eigenen Sicherheit wegen die nothigen Steuern
bevvilligen. «Denn wo die beiden Rathe, Gefahr und Noth,
in die Rath- oder Landstube treten, bevvegen und ziehen sie
nicht, sondern dringen und reissen die Stimmen an sich.*30

Die ausfuhrliche und wahrheitsgetreue Schilderung wird
begreiflich, wenn man bedenkt, dass gerade iiber diese Begeben-
heiten ihm zeitgenossische Berichte vorlagen. Er beniitzte die
Acten des standischen Archivs, die landesfiirstlichen Decrete,
die er oft wortlich anfiihrt, und die handschriftlichen Aufzeich-
nungen des Bischofs Thomas Chron, auf welche er sich an
einer Stelle ausdriicklicli beruft.31 Deshalb ist seine Darstel-
lung durchaus glaubvviirdig, und Ranke selbst bezeichnet dieses
Buch als eine der wichtigsten Quellen der Geschichte der
Gegenreformation. Wie das vorhergehende, so enthalt auch
dieses Buch einen Zusatz (15 bis 17). vvorin dic gottesdienst-

VII. S. 466 und 467. 3I VII. S. 465.
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lichen und aberglaiibischen Gebrauche der Krainer beschrieben
\verden. Bezeichnend aber fiir das Land und die Zeit ist, dass
er in einem eigenen Capitel (16) dieses Buches die «Hexe-
reien« und aberglaubischen Gebrauche behandelt. Doch dariiber
\vird an anderer Stelle des naheren gesprochen werden.

Das achte Buch handelt von den Heiligen, den Patri-
archen, Bischofen, Orden, Pfarren und Kirchspielen in Krain.
Wahrend das erste Capitel die Legenden der Heiligen ent-
halt, welche im Lande verehrt werden oder in irgend einer
Beziehung zum Lande stehen, beschaftigt sich das zweite mit
den Patriarchen, welche bis zu Verfassers Zeiten den Stuhl
von Aquileia inne gehabt haben. Er glaubt sie deshalb vom
Werke nicht ausschliessen zu diirfen, weil ehemals ganz Krain
und nachher ein grosser Theil des Landes zum Patronate
Aquileia's gehorte. Als Quelle dienen ihm vor allem Heinrich
und Franz Palladius und Ferdinand Ughellus, dann Lazius,
Sabellicus, Aventin, Megiser u. a., und einmal citirt er auch
Schonlebens Genealogia Auerspergica. Der wichtigste Ab-
schnitt ist das dritte Capitel, welches die Geschichte des Lai-
bacher Bisthums von seiner Griindung bis in das XVII. Jahr-
hundert umfasst. Valvasor fiihrt zwar die eigentlichen Griinde
nicht an, welche den Kaiser Friedrich zur Errichtung eines
eigenen erblandischen Bisthums in Laibach bewogen haben,
doch weiss er im iibrigen um die den Bischofen verliehenen
Privilegien, Dotationen und Beneficien und um die Ausbrei-
tung der Diocese sehr gut Bescheid. Besonders wertvoll sind
die Nachrichten. welche er uns von dem Wirken der Laibacher
Bischofe des XVI. und der ersten Halfte des XVII. Jahrhun-
dertes iiberliefert liat. Die Lebensbeschreibungen des Urbanus
Textor, Johannes Tautscher und Thomas Chron sind zwar
vielfach liickenhaft, doch bevvegen sie sich fast durchaus auf
historischem Boden und enthalten viele interessante Notizen
iiber die Motive ihrer Ernennung, ihre Beziehungen zu dem
Jesuitenorden und iiber ihre reformatorische und politische
Thatigkeit und beleuchten und erganzen vielfach die Geschichte
der katholischen Restauration. Die genaue Information erklart
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sich wohl daraus. dass dem Autor vergonnt gevvesen, die
besten Quellen zu beniitzen. Es standen ihm zur Verfiigung
die reichen urkundlichen Schatze des oberburgischen Archivs,
die eigenhandigen Aufzeichnungen und Briefe Chrons, welche
der Autor unter «etlichen weggeworfenen Zetteln» gefunden
habe. Er gedenkt sogar einiger Briefe, welche der Stifter des
Jesuitenordens, Ignatius Loyola, Urban Textor eigenhandig ge-
schrieben und die in der Stiftsbibliothek zu Oberburg auf-
bevvahrt waren.3'2 Daraus ersieht man einerseits, auf wie zu-
verlassiger Grundlage die Mittheilungen Valvasors iiber diese
Periode der vaterlandischen Geschichte beruhen, andererseits
aber auch, in wie vertraulichen Bezieliungen schon in den
ersten Zeiten nach der Griindung des Ordens die Bischofe
von Laibach zu den vornehmsten Mitgliedtrn desselben
standen.

Die nachfolgenden Abschnitte handeln von den Bischofen
in Biben (Mitterburg) und Triest, von den Propsten und Erz-
priestern in Krain, dann von der Griindung und den Vor-
stehern des Sitticher Convents und des Jesuitenordens und
schliesslich von sammtlichen zu Krain gehorigen Pfarren und
deren Filialen, mit Angabe des Sprengels, der Patronate, der
Reihenfolge der Pfarrer, der Kirchweihfeste und der beilaufi-
gen Zahl der jahrlich Verstorbenen und Getauften.

Im neunten Buche handelt der Autor von der Ver-
fassung und Venvaltung, dem Gerichts- und Standewesen und
von dem krainischeh Adel. Die darin besprochenen Gegen-
stande haben ungewohnliches Interesse und hohe Bedeutung
fiir Krain; denn man sieht daraus, welch hohe und ausser-
ordentliche Stellung der Adel im Lande einnahm. Das erste
Capitel bringt nur Allgemeines, die nachfolgenden behandeln
einzeln den Wirkungskreis der vornehmsten VViirdentrager, wie

32 VIII. S. 664: «Es waren noch vor \venig Jahren zu Oberburg Briefe
befindlich, welcher H. Ignatius selbst, als Stifter des Jesuiter-Ordens an Urba-
num den Bischof eigenhandig geschrieben; darinnen er ihra seine in Oester-
reich neu-abgefertigte GeseUschaft empfahl. Er ging auch gar vertreulich mit
Claudio Jajo, so einer von den ersten Gesellen Ignatii ura.s
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des Landeshauptmannes, Landesvervvalters, Landesvervvesers,
Vicedoms und der Landesverordneten. Der hohen Stellung,
welche dem Erstgenannten im Lande zukam, entsprechend,
berichtet er am ausfuhrlichsten von den Rechten und Pflichten
desselben; 3:! dann fiihrt er in streng chronologischer Ord-
nung die Landeshauptleute an, welche Krain vom Jahre 1261
bis 1673 gehabt hat, wobei er am Blattrande das Jahr angibt,
in welchem der betreffende Landeshauptmann nachweislich
die Wiirde bekleidete. Findet er in den Manuscripten abwei-
chende Angaben, so merkt er dies an. Um die Amtsverual-
tung des einzelnen gleichsam urkundlich zu bezeugen, werden
in der Regel die Handschriften erwahnt, in denen er als
Zeuge oder als Bevollmachtigter oder in anderer Weise ge-
nannt wird. Die entnommenen Notizen, besonders aus dem
XIII. und XIV. Jahrhunderte, sind jedoch sehr diirftig, oft
werden nur die Namen genannt. Nur wo sich reichlichere
Quellen eroffnen, wird auch seine Abstammung, seine frli-
heren Lebensverhaltnisse und seine Thatigkeit daheim und
im Felde und seine Amtsdauer ervvahnt. Trotzdem sind auch
die ersteren nicht ohne Belang, weil sie, aus glaubwiirdigen
Schriften entnommen, Anhaltspunkte fiir weitere Forschung
bieten.

Das zwolfte und letzte Capitel enthalt die krainischen
Adelsgeschlechter. Valvasor theilt den weltlichen krainischen
Adel in Fiirsten, Grafen, Freiherren, Ritter und Adelige im
engeren Sinne. Zunachst nennt er die drei vveltlichen Fiirsten:
Auersperg, Eggenberg und Porcia, dann folgen die Namen
und Wappen der Grafen, und zwar jener, welcbe ehedem in
Krain begiitert und zugleich Mitglieder des Landtages waren,
dann erst fiihrt er jene an, welche noch zu seiner Zeit in

33 Er sagt dariiber Folgendes : «Seine VVachsamkeit muss sich zu allen
wigtigen Angelegenheiten des Landes mit steter Fiirsorge bemlissigen lassen,
die Landes-Wolfahrt und Conservation immerzu in scharfsichtigen Augen tra-
gen, und aller Enden darauf anzielen, dass jedwedem das Seinige zugeeignet,
und die Gerechtigkeit gehandhabt werde, auch die Landleute (Provinciales) in
Ruhe und Frieden mit einander leben mogen. s>
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Krain wohnten und Mitglieder des Landtages waren. Dieselbe
Ordnung beobachtet er bei den Freiherren und Rittern; nur bei
den Adeligen im engeren Sinne macht er keinen Unterschied,
sondern zahlt sie sammtlich auf. Die Anordnung ist durch-
wegs alphabetisch. Zu bedauern ist, dass Valvasor wegen
Unzulanglichkeit der Quellen nicht in der Lage war, die Ab-
stammung der Geschlechter, die Lebensverhaltnisse der Glie-
der derselben, die Verheiratungen u. s. w. anzugeben und
durch Stammbaume das Verwandtschaftsverhaltnis der Fami-
lien ersichtlich zu machen. Nur den Stammbaum der Valva-
sore nahm er auf, nicht etwa aus «Ruhm- oder Prang-Lust,
sondern um den Lesern, welche an genealogischen Erkiindi-
gungen sonderliche Beliebung tragen, von diesem Geschlecht

1 einigen Bericht beizufiigen«. Ausserdem fanden noch die
Geschlechter Attems, Ursini, Auersperg und Gallenberg
insofern Beriicksichtigung, dass er den Leser auf die von
Schonleben verfassten Genealogien dieser Familien aufmerk-
sam macht.

Durchwegs auf historischem Boden bewegt sich das
zehnte Buch, welch.es die Geschichte der Herzoge und Lan-
desfursten umfasst, welche seit Romerzeiten iiber Krain ge-
herrscht haben. Ausgehend von der Vervraltung Krains vor
und vvahrend der Romerherrschaft, schildert er in den folgen-
den vierzehn Capiteln den Sturz der romischen Macht und
die Schicksale des Landes unter langobardischen, slavischen,
bairischen, frankischen Herrschern, dann unter geistlichen
Fiirsten und weltlichen Dynasten, die als Herzoge, Mark-
grafen und Grafen Theile von Krain besassen.

Seine Angaben iiber diese verworrene Partie der Landes-
geschichte enthalten, wie man kaum anders erwarten kann,
viele Unrichtigkeiten, weil er unverlassliche Gewahrsmanner,
wie Lazius, Aventin, Megiser, Adlzreiter, Schonleben, zu Rathe
zog. Doch weiss er sich von groben Irrthiimern und erdich-
teten Thatsachen, welche die Geschichtsforschung als freche
Falschung verurtheilt hatte, frei zu halten. Er fiihlte wohl
selbst, dass er sich auf unsicherem Boden bewege und auf
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Grundlage der vvidersprechenden Angaben Megisers u. a. es
unmoglich sei, die Frage, betreffend die Territorialherrschaften
in Krain, einer befriedigenden Losung zuzufiihren. Seine Be-
merkung, dass ohne zeitgenossische Quellen und urkundliche
Materialien positive Resultate nicht gewonnen werden konnen,
ist daher ganz zutreffend. «Mir will,» sagt er dariiber, «die
allzugrosse Weitlaufftigkeit nicht zugeben, diese Sache aus
dem Grunde zu entscheiden; wesswegen ich hierinn allein
erzahlen werde, was und wie ichs bey Einem und Andren
antreffe; sintemal dieses ein so verworrener Knoden ist, dass
mann ihn nicht losen wiirde, so man zuforderst viel alte Scri-
benten dariiber vernehmen, und aus ihrer vielfaltigen Miss-
halligkeit, alsdann erst eine Einhalligkeit zu machen, sich
bemiihen wtirde. Welches dann schwer und etwas langvveilig
dorffte zugehen.* Und gleichsam zu seiner Entschuldigung fiigt
er hinzu: sMancher mogte mirs auch vielleicht fiir eine Ver-
messenheit andeuten, wann ich in solchem Stiick, darinn die
Registratur der hochlobl. Landstande sich eines gevvissen
Schlusses enthalt, was Gewisses setzen wollte.»:u

Mit Ulrich III. (16. Cap.) gewinnt seine Darstellung gros-
sere Verlasslichkeit, denn er war nicht mehr an Megiser und
andere schlecht unterrichtete Geschichtschreiber angewiesen,
sondern es lagen ihm einheimische Aufzeichnungen vor. Seine
Angaben iiber Schenkungen, Privilegien und Rechte, welche
Ulrich den Klostern Sittich und Freudenthal zuthcil \verden
liess, beruhen durchaus auf Urkunden, die er im Auszuge
anfiihrt. In den folgenden Abschnitten behandelt er die Ver-
vvickelungen nach dem Tode Ulrichs, die Kampfe zwischen
Ottokar und Rudolf und die Herrschaft der Gorzer nach
Megisers Chronik und Fuggers Ehrenspiegel, aus vvelchem er
ganze Stellen fast vvortlich entnimmt. Erzahlt der Verfasser
darin Begebenheiten, welche nur im entfernten Zusammen-
hange mit der Geschichte Krains stehen, so \vendet er sich
in den folgenden mehr der krainischen Spedalgeschichte zu.

34 X. S. 209.
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So erzahlt er, wenn auch nicht eingehend, so doch in Haupt-
ziigen, den Heimfall Karntens und Krains an das Haus Habs-
burg, die Einverleibung der Herrschaft Mottling, die Erbschafts-
theilungen und die Kampfe, in welche Krain dadurch ver-
wickelt wurde.

Wichtigen Zeitraum umfassen die Capitel 22 bis 25, welche
sich mit der Regierung Friedrichs V. und Maximilians I. be-
schaftigen. Krain gewann durch die vielfachen Beziehungen
der genannten Landesfiirsten zu Ungarn, Italien und der Tiir-
kei unter den innerosterreichischen Erblandern eine besondere
Bedeutung. Beide Herrscher waren infolge ihrer auswartigen
Politik auf die Unterstiitzung Krains angewiesen, und um diese
zu erlangen, musšten sie wiederholt den Standen und Stadten
wichtige Privilegien und Rechte verleihen, was vvesentlich zur
Ausbildung und Befestigung der standischen Verfassung bei-
trug. Der Verfasser hebt in seiner ausfiihrlichen Darstellung
dieses Moment gebiirend hervor und unterlasst nicht, derjeni-
gen Krainer, welche sich dabei durch Tapferkeit und Helden-
muth ausgezeichnet haben, riihmend zu gedenken. Bei der
Darstellung der allgemeinen osterreichischen Angelegenheiten
beniitzt er Cuspinianus, Gerardus de Roo Annalen und Megi-
sers Karntner Chronik, bei der Geschichte Krains fast durch-
vvegs einheimische Quellen. Die letzten Capitel (25 bis 30) um-
fassen die Regierung der nachfolgenden Landesfiirsten bis
zum «jetzt regierenden Kaiser Leopold». Da der Verfasser die

. Thatigkeit Ferdinands I. und seiner Nachfolger in dem Buche
iiber die Religion bereits besprochen hatte, so fasst er sich
jetzt kiirzer und hebt nur die Hauptmomente hervor. Nur
jene Begebenheiten, welche ihn besonders einnehmen, erzahlt
er mit unverhaltnismassiger Umstandlichkeit, so z. B. die Ab-
sendung der Huldigungsdeputation an den spanischen Hof,
die projectirte Theilung der habsburgischen Lander, nach
welcher Triest zum spanisch-italienischen Theil hatte geschla-
gen werden sollen, wenn dies die Stande nicht durch energi-
schen VViderstand vereitelt hatten, ferner die Tiirkenkriege,
Erbhuldigungen und Familienangelegenheiten des landesfiirst-

fc
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lichen Hauses. Was die Quellen betrifft, welche er bei der
Darstellung dieser Periode beniitzte, so miissen in erster Linie
die Acten und Relationen des landschaftlichen Archivs ge-
nannt werden, dann Oberburger und Sitticher Handschriften,
seltener zieht er gedruckte Quellen heran.

Das elfte Buch enthalt die topographische Beschreibung
aller Stadte, Markte, Schlosser und Kloster in Krain. Die ein-
zelnen Ortschaften sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
Die Art und Weise, wie sie geschildert werden, ist fast immer
dieselbe. Zuerst handelt der Verfasser vom Ursprunge des
deutschen und slovenischen Namens, dann berichtet er iiber
die Lage, Bauart und den gegernvartigen Zustand des Schlos-
ses, bei den Ortschaften bemerkt er die Fruchtbarkeit des
Bodens in der Nahe derselben und die Haupterwerbsquellen
der Bewohner. Von besonderem Interesse sind die historischen
Notizen iiber die ersten Schlossbesitzer, die er kennen gelernt,
iiber den Uebergang an andere Geschlechter und iiber ein-
zelne Ereignisse, welche mit dem betreffenden Adelssitze in
Zusammenhang stehen. Noch umfangreicher sind die geschicht-
lichen Bemerkungen iiber die Stadte. In eigenen Abschnitten
handelt er von den Kirchen und anderen bedeutenden Gebau-
den, von den Rechten und Freiheiten, vvelche sich die Stadt
im Laufe der Zeiten erworben, desgleichen vom Handel und
Verkehr und von den merkwiirdigen Begebenheiten, die sich
darin ereignet haben. Besonderen Wert haben die historischen
Notizen iiber die Stadte, Schlosser und Kloster deshalb, \veil
sie aus vordem nicht beniitzten Handschriften entnommen
sind und Vorfalle iiberliefern, vvelche sich im X. und XI. Jahr-
hunderte daselbst zugetragen haben.

Das zwolfte Buch enthalt einen ausfuhrlichen Bericht
iiber die kroatischen und Meergrenzen und die tiirkischen
Grenzbefestigungen und schildert den Landstrich, fiir dessen
Behauptung Krain durch mehr als 200 Jahre unzahlige Opfer
an Geld und Blut brachte, wo viele edle Sohne des Landes
den Heldentod fanden. Die Darstellung beruht theils auf
Autopsie, theils auf Nachrichten, welche der Autor aus dem
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reichen urkundlichen Material des landschaftlichen Archivs
(Notitiae provinciales) geschopft hat.

Zu den schvvachsten Partien des ganzen VVerkes gehort
das dreizehnte Buch, worin von der Urgeschichte des Lan-
des, von den Japydiern und Karnern gehandelt wird. Es liegt
die Vermuthung nahe, dass Francisci an der Abfassung dieses
Buches theilgenommen habe. Im Anschlusse daran setzen
das vierzehnte und fiinfzehnte Buch die Landesgeschichte
fort, und zwar in der Art, dass der Beginn der osterreichi-
schen Herrschaft die Grenzscheide der beiden Biicher bildet.
Demnach werden im erstgenannten Briefe die »Jahrgeschich-
ten» Krains von Tiberius' Zeiten bis zum Tode Ulrichs III.,
im fiinfzehnten und letzten die «Oberherrschaft des glorreichen
Hauses Oesterreich* bis auf das Jahr 1689 erzahlt. Es be-
fremdet im ersten Augenblick, dass der Autor in den ge-
nannten Biichern denselben Gegenstand behandelt, wie im
funften und zehnten Buche. Allein bei naherer Betrachtung
fallen die Gesichtspunkte, von welchen aus er die beiden
letzten Biicher verfasste, sofort in die Augen. Im zehnten
Buche lasst er die Landesfiirsten in Vordergrund treten und
gruppirt um sie die Ereignisse, welche mehr oder weniger
ihre Schicksale bestimmten, im fiinfzehnten hingegen verzeich-
net er die Begebenheiten chronikartig von Jahr zu Jahr, oft
ohne jeden Zusammenhang. Dadurch war es ihm moglich,
iiber Dinge, \velche er im zehnten Buch nur kurz abgethan
hat, ausfiihrlich zu berichten und auch solche Begebenheiten
aufzunehmen, welche sich in die biographische Darstellungs-
form nicht leicht einfiigen lassen. Daher ist der Inhalt der
Aufzeichnungen ein sehr bunter: neben Erbstreitigkeiten no-
tirt er Erdbeben und Landplagen, auf Tiirkenkriege folgen
unmittelbar verheerende Seuchen und Hungersnoth und ausser-
gewohnliche Himmelserscheinungen, kurz, er setzt die verschie-
densten Vorkommnisse ohne engeren Zusammenhang neben-
einander. Aber auch an die Form eines Jahrbuches halt er sich
nicht immer strenge: oft holt er nach, was er versaumt hat.35

35 Vergl. XV. S. 342 u. a.
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Was bei der Besprechung des zehnten Buches iiber die
beniitzten Ouellen und Hilfsschriften gesagt \vurde, hat auch
fiir das vierzehnte und fiinfzebnte seine Giltigkeit, nur hat er
noch in erhohtem Masse die einheimischen Quellen heran-
gezogen. Eine der altesten urkundlichen Notizen reicht bis in
die Mitte des XI. Jahrhundertes hinauf und betrifft die Theil-
nahme der krainischen Edelleute Conrad und Adolf von
Auersperg an dem Zuge Heinrichs III. nach Italien (1046). ̂ "

Nachdem wir den Ursprung und Inhalt der «Ehre des
Herzogthums Krain* besprochen haben, werfen wir nun einen
Blick in Valvasors historische Werkstatte. Vor allem ist der
Reichthum an Quellen zu envahnen. Auf 11 Folioseiten
(XLII bis LII), welche den Schluss der Einleitung bilden, fiihrt
er das Verzeichnis der beniitzten Autoren an. Wer da meinte,
dass sammtliche auf Krains Geschichte und Topographie Be-
zug haben, wiirde sehr irren. Etliche fiihrt er an, weil sie in
den beniitzten Werken dtirt sind, die meisten davon macht
er namhaft, weil sie ihm und Francisci ein mehr oder minder
reichliches Material flir Anmerkungen, Anekdoten, Erlaute-
rungen uad «gleiche Erzahlungen» boten. Es bleibt aber immer-
hin eine stattliche Anzahl von beniitzten historischen Schriften
iibrig. deren Bedeutung die Geschichtsforschuag anerkannt hat.
Wir finden darunter die Werke des Cassiodorus, Paulus Diaco-
nus, Fredegar, Otto von Freisingen, Herberstein, Istbuanffv,
Sabellicus, Sleidanus, Aeneas Svlvius, Gregor von Tours, M.
Welser u. a. Bei Anfiihrungen und Aushebungen gibt er in der
Regel unter dem Texte die betreffende Stelle genau an. Be-
ruft sich der beniitzte Autor auf eineu anderen Gewahrsmann,
oder fiihrt er aus diesem ein Citat an, so iiberzeugt er sich,
ob dieses richtig sei und ob jener iiberhaupt wirklich beniitzt
worden sei. Dem Megiser, welcher im 53. Capitel seiner Chro-
nik bei der Schilderung des Kampfes des Herzogs Ernst mit
Achmet Bey (1418) sich unter anderen auch auf Chalcondylas

i6 XIV. S. 278, wo er sich auf Handschriften <les auerspergischen und
gallenbergischen Arcliivs beruft.
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beruft, stellt Valvasor mit Recht aus, dass er diesen falschlich
beigezahlt habe, */iic enim,* schliesst er seine Ausstellung,
z/ioc de proelio nihil tradidit.^"

Von Valvasors Berufsfahigkeit und Forschungssinn zeu-
gen die reichen handschriftlichen Quellen, die er sich trotz
der Ungunst der Zeitverhaltnisse zu verschaffen verstand. Es
wiirde uns zu weit fiihren, alle beniitzten Handschriften an-
zufiihren, er selbst gibt sie immer gevvissenhaft an. Er citirt
ungedruckte Chroniken (VIII. S. 665, IX. S. 15, XII. S. 80,
XV. S. 379, 402), beruft sich auf Manuscripte aus dem
bischoflichen Archive zu Laibach (VII. S. 465, IX. S. 74 u. a.),
aus den Klosterarchiven Sittich, Freudenthal, Oberburg (IX.
S. 15 u. a.). Seitz (VIII. S. 679, X. S. 260) und Pletriach
und aus den Hausarchiven der vornehmsten Adelsfamilien des
Landes (Auersperg, Lamberg, Attems u. a.). Verhaltnismassig
am oftersten erwahnt er die Notata Provincialia oder Landes-
verzeichnisse. Die Stande haben die lobliche Gevvohnheit ein-
gefuhrt, Ereignisse, welche die Landesinteressen mehr oder
weniger beriihrten, von Jahr zu Jahr zu notiren und solche
Verzeichnisse im landschaftlichen Archive zu hinterlegen. Aus
einigen Bemerkungen, welche Valvasor an die Beniitzung der-
selben kniipft, geht hervor, dass davon mehrere Abschriften
existirten, vvelche nicht vollkommen iibereinstimmten, da oft
nachtraglich Begebenheiten zu dem betreffenden Jahre bei-
geschrieben wurden.

Ausser der Sammlung des Stofifes ist die kritische Erfor-
schung der Wahrheit im einzelnen eines der wesentlichen Er-
fordernisse der \vahren Geschichtschreibung. Man mus^ sagen,
dass Valvasor redlich bestrebt war, auch dieser Aufgabe, so
weit es die zu seiner Zeit bestandenen Gesetze historischer
Kritik gestatteten, gerecht zu werden. Zwar weist die Dar-
stellung des Alterthums und der alteren Jahrhunderte bis zur
Zeit, wo Krain an das Haus Oesterreich gekommen ist, alle
jene Mangel auf, \velche den meisten Geschichtswerken des

37 XV. S. 331.
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XVI. und XVII. Jahrhundertes anhaften, und kein Geschichts-
kundiger, der sich iiber die altere Epoche krainischer Ge-
schichte informiren will, wird heutzutage nach Valvasor greifen.
Doch von groben Irrthiimern eines Aventin, Arenpeck,
Fugger-Birken und Megiser, welche sich durch die Falschun-
gen des Annius von Viterbo zur Annahme verleiten liessen,
dass nach dein Sturz des Romerreiches bairische Herzoge iiber
Karnten und Krain geherrscht haben, weiss er sich frei zu
halten. «Ein Geschichtschreiber,> bemerkt er dariiber. «der
\vissendlich Romanen fiir Historien ausgibt, beleidigt nicht
allein die Leser seiner, sondern auch der folgenden Zeit, und
verfiihrt manchds auch wol gelehrtes Auge, das der Sachen
so bald nicht nachdencket, sondern sich auf ihn verlasst, und
also den Ungrund immer vveiter fortpflantzet.>'1R Valvasor fiihlte
wohl selbst, dass er hier am vvenigsten auf seinem Felde war.
Oft iibersetzt er den Schonleben oder fiihrt mit den Worten:
«solches wollen etliche* oder «etliche also geben an» die
abweichenden Meinungen der beniitzten Autoren an, ohne sich
fiir den einen oder anderen zu entscheiden.

Ebenso zuriickhaltend mit dem Urtheile ist er in der
Darstellung der spateren Epoche, wenn er Argvvohn schopft
oder wenn ihm nicht hinlanglich beglaubigte Nachrichten vor-
liegen. An einer Stelle sagt er geradezu: «er begehre kein
Scheiderichter, sondern nur Erzahler zu sein.»30 Wo ihm
aber urkundliche Zeugnisse zugebote stehen, berichtigt er auf
Grund dieser die Irrthiimer seiner Gevvahrsmanner. So erklart
er die Behauptung Isthuanffy's, dass Weichart Freiherr von
Auersperg schon im Jahre 1577 mit dem Tode abgegangen
sei. fiir falsch, da er noch im Jahre 1580, wie sein eigenhan-
dig geschriebener Brief bevveist, die Tiirken «geklopft» habe;
«Es ist dieses das einige nicht, darin Isthuanffy, ein sonst
im ubrigen verstandiger und ansehnlicher Scribent, der Zeit,
Jahr- oder Tag-Zahl bisweilen verfehlet.*40 Noch ofters nimmt
Valvasor Veranlassung, den Bonfin,4' Fugger-Birken i2 und

38 X. S. 136. 3 9 X. S. 210. 40 IX. S. 66. 4I XIV. S. 273. " I I I . S. 292.
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Megiser zu corrigiren, insbesondere weist er dem letzteren
viele Irrthiimer nach und nennt ihn deshalb einen «irrsamen
und sehr verwirrten Scribenten«.43 Um den Wert des urkund-
lichen Zeugnisses, das ihm bei der Berichtigung zur Grundlage
diente, hervorzuheben, fiigt er zuweilen die Worte hinzu: «Die-
ses Manuscript gereicht uns also zur griindlichen Bewehrung»44

oder «dies bezeugen folgende sonderbaren Fleisses ausgezeich-
nete Nachrichten unterschiedlicher Manuscripte*.45

Aus dem Angefiihrten geht zur Geniige hervor, dass
Valvasor bemiiht war, durch Hervorziehung und Ausrnitzung
handschriftlicher Quellen die geschichtliche Wahrheit zu er-
forschen, und wenn er auch bisweilen getauscht wurde,
so war es nicht seine Schuld. Wissentlich hat er niemals
Thatsachen entstellt oder absichtlich der Wahrheit Abbruch
gethan. Deshalb konnen wir seiner Versicherung, dass er «gar
vieles aus Originalien, Urkunden und Manuscripten gezogen
habe» und «den gutherzigen Leser ohne wissentliche Falschung
der Sache bedienen* wolle, Glauben schenken.+(i

Valvasor richtete sein Hauptwerk derart ein, dass der
Leser auch iiber die einzelnen Zweige der Landeskunde sich
stets informiren konne. Er trennte die Geschichte der Landes-
fiirsten von den «Jahrgeschichten •, die kirchlichen Einrich-
tungen von der Religion und behandelte in eigenen Abschnitten
die Verwaltung, Topographie, Grenzbefestigungen und andere
Gegenstande, welche, strenge genommen, nicht in den Bereich
der eigentlichen Geschichte gehoren. Doch das hinderte ihn
nicht, auch in die Biicher, welche die zuletzt genannten Ma-
terien behandeln, zahlreiche historische Notizen einzuflechten.
Ueber Herbard von Auersperg handelt er nicht nur im XI.,
sondern auch im VII., IX., X., XII. und XV. Buche, iiber die
Theilnahme Krains an dem inneiosterreichischen Bauernkriege
(1515) im X., XV. und an zahlreichen Stellen des XI. Buches,
desgleichen findet man iiber das Lutherthurn in den verschie-

" XV. S. 342. " III. S. 245. " III. S. 216. 4S I. S. 242; Ein-
leitung S. XXXV.
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denen Biichern zerstreute Notizen. Die dadurch bevvirkte Zer-
splitterung des historischen Stoffes erschwert den Gebrauch
des Werkes ungemeiu, und man kann sagen, dass es ohne
sorgfaltig ausgearbeitetes Stoff- und Namensregister fast un-
moglich sei, die darin verborgenen Schatze zu heben.

Die Handlichkeit des Buches wird ferner dadurch beein-
trachtigt, dass oft Zusammengehoriges durch »eingeruckte
Discurse«, Reden und unpassende Abschvveifungen unter-
brochen wird. An die Beschreibung eines Posthauses in Ober-
krain kniipft er die Schilderung des Postwesens ia China,
Persien und Russland, in die Erzahlung der Abtretung der
osterreichischen Lande an Ferdinand I. vervvebt er die Ge-
schichte Mexico's, und die Reihe der Landeshauptleute unter-
bricht er durch die Schilderung des Tugend- und Trinkordens.
Und an vielen anderen Stellen zerreisst er den Faden der
Erzahlung durch «Schalt-Discurse» und gleichartige Geschich-
ten, welche den Leser mehr ermiiden als belehren. Manchmal
bittet er den «freundlichen» Leser deshalb um Verzeihung,
ofters bricht er den Faden und nimmt ihn wieder auf in einer
sonderbaren, seine Darstellung auszeichnenden Weise. Um den
in Konigsberg verstorbenen krainischen Edelmann Siegmund
Gall in die Jahrgeschichten einzufiigen, gebraucht er folgende
Redevvendung: «Wir wollen mit der historischen Schreibfeder
einen Flug iiber viel Gebirge und Hiigel thun, nemblich aus
Friaul, Crain und Karndten nach Konigsberg in Preussen und
hernach uns behande wieder zuriickschwingen nach Crain.«47

Das Erscheinen eines Kometen und den Einfall der Tiirken
verkniipft er mit den Worten: «Im Jahre hernach (1497)
zeigte sich am St. Laurentii Abend ein Komet am Himmel
mit einem machtig-grossen Besem oder Schweiff. Es ward
auch in diesem Jahr das Land Crain abermal mit dem Tiirki-
schen Verwiistungs-Besen eben hart gestrichen; wovon inson-
derheit die Gegend bey Reiffnitz, Cirknitz und Loitsch dicke
Striemen bekommen.*48

XV. S. 377. <» XV. S. 393; vergl. auch XV. S. 343.
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In Bezug auf die Sprache wurde schon oben envahnt, dass
Valvasor kein Freund der Breite war, in der sich die deutsche
Sprache jener Zeit ergieng. Welchen Antheil Francisci an der
Stilisirung der von ihm nicht abgefassten Biicher genommen
habe, lasst sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Einige Ab-
schnitte (Religion, Sitten und Trachten) stechen durch einfache
und kernige Ausdrucksvveise von den anderen so sehr ab, dass
die Annahme berechtigt ist, Valvasor habe sie allein abgefasst.

Eine Eigenthiimlichkeit seiner Darstellung ist, dass er
Sentenzen, Stellen aus den alten Classikern und Ausspriiche
beriihmter Manner in seine Erzahlung einflicht. Um das Vor-
getragene recht lebhaft zu veranschaulichen, gebraucht er oft
Gleichnisse, welche er aus leichtbegreiflichen Griinden zumeist
der Natur entlehnt. So kennzeichnet er die Regierung Fried-
richs V. mit den Worten: «Dieser tugendhafFte Keyser
konnte, obgleich er friedfertiges Gemiits und Namens \var,
\vahrend seiner Regierung so wenig des Friedens geniessen, als
wie ein Fels mitten im Meer von den Wellen unangebrauset
bleibt.»4!) Die Tiirkea vergleicht er mit einem «Tigerthier,
welches, nachdem es ein Mal seine grimmige Zahne in Blut
getaucht, folgender Zeit immerzu nach dergleiclien diirstet und
lauret».50 Schweift er bei der Ausfiihrung des Gleichnisses
zu weit von der Sache ab, so kehrt er mit den Worten «will
sagen» oder «das heisst* zu derselben zurtick und lasst den
eigentlichen Gegenstand selbst folgen.

Geringes Geschick zeigte Valvasor in der etymologischen
Losung der Ortsnamen. Er leitet ihre Bedeutung in hochst
naiver Weise von der Beschaffenheit, der Lage oder den da-
selbst vorfindlichen Gewachsen u. dgl. ab, wobei ihm, wie
nicht anders zu erwarten ist, grobe Irrthiimer unterlaufen. So
leitet er Lukowitz von Gucken, Senosetsch von den alten
Senonen, Sonneck von der Sonne, «welche beim Aufgehen
gleichsam diesesEck des hohen Gebirges beglanzt», Veldes vom
Felsen, auf \velchem sich das Schloss erhebt. Valvasor unterzog

s>

49 XV. S. 362. M XV. S- 372.
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sich dieser Aufgabe wohl deshalb, weil man zu seiner Zeit an
der Losung etymologischer Rathsel grosses Wohlgefallen hatte.

Das Werk Valvasors wird ferner durch die didaktische
und moralisirende Haltung charakterisirt. Nach des Verfassers
Anschauung hat die Geschichtschreibung nicht nur die Be-
stimmung, die erforschten Ereignisse vorzutragen, sondern
auch zu belehren und in sittlicher Beziehung einen Nutzen
abzuwerfen. Zu diesem Behufe flicbt er in die Einleitungen
zu den einzelnen Capiteln oder auch in die Mitte der Erzah-
lung sittliche Betrachtungen ein oder fiihrt Beispiele vor,
welche zur Nachahmung des Guten anregen oder vom Bosen
abschrecken sollen. So kniipft er an die Aufzahlung der ver-
odeten Schlosser die Lehre: «Man miisse seine Wohnung nicht
nur auf Holtz, Stein und Marmel, sondern auch auf Tugend
griinden, damit man dermaleins aus den verganglichen, zu
den ewigen Hiitten und Stern-Palasten, die aller Zerstorung
frey sind, gelangen konne. »31 Mit ahnlichen Betrachtungen
leitet er den Sturz Milota's ein: «Die Stuffen hohen Gliicks
konnen auch wohl durch schnode Mittel, die Grundseulen aber
eines beharrenden Gliicks selten anderst, als durch tugendhaffte
gelegt werden. Durch Leichtfertigkeit und Ehrsucht kann Man-
cher hoch kommen, aber nicht dadurch in der Hohe bleiben,
sondern muss durch vergniigsame Bescheidenheit sich dabey
halten.»52

Sind die moralisirenden Betrachtungen wenig geeignet,
das richtige historische Urtheil zu fordern, so geben sie uns
doch Mittel an die Hand, um des Verfassers Grundsatze, An-
schauungen und Eigenthiimlichkeiten wahrzunehmen. Zunachst
verdient seine tiefe Ueberzeugung von dem Walten der gott-
lichen Vorsebung hervorgehoben zu werden. Fiirsten und Vol-
ker lenkt und bestimmt deren Schicksale die Hand Gottes, der
alles untergeordnet ist. «Alles, Menschen und Giiter, beweg-
liche und unbevvegliche Sachen sind ununterbrochenem Wech-
sel untervvorfen, bis derjenige in seiner Herrlichkeit hervor-

51 ir. S. 114 und 115. 52 X. S. 233; vergl. XV. S. 461.
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leuchtet, von dem die VVeissagung uns versprochen, sein
Konigreicb werde auf kein ander Volck kommen; und selbst
den Fiirsten dieser Welt muss der Thron in steter Ungevviss-
heit seiner Frist zittern, weil das Ziel der Beharrlichkeit dem
allein bewusst, der allein ewig beharret und dessen Jahre kein
Ende nehmen.«53 Und wenn von «Amtspersonen» oder «fur-
nehmbewiirdeten Leuten* bei der Nachwelt keine Nachrichten
sich erhalten haben, so fiihrt er dies auf den Umstand zuriick,
«dass Gott selbst bisweilen mancher Personen Gedachtnis
durch sonderbare Schickung ausrottet, nemlich derer, die bey
Ihm im Register der Ungerechten stehn.»r'+

Valvasor richtet seinen Tadel gegen Hohe und Niedere
und verschont \veder die Fiirsten noch das Volk. So bemerkt
er zur Geschichte Ferdinands III.: «Wie selig wiirden alle
Potentaten seyn, wann sie ihre menschliche Condition und
Sterblichkeit erkennend vor dem Konig aller Konige sich de-
miitigten. So wiirde Mancher nicht so viel Blut-Strome
machen, noch so entsetzliche Vervviistungen anrichten.»55 Des-
gleichen riigt er dea Aberglauben des Volkes und fiigt in
seiner derbfeinen Manier die charakteristische Bemerkung
hinzu : «Die Dorf-Redner reden so gar ungeschickt nicht, wenn
sie die Schlangen-Zungen Teufels-Nagel tituliren; nur hierin
ists gefehlt, dass sie den steinernen und nicht vielmehr den
fleischernen Schlang-Zungen solchen Namen geben; dann
falsche und ottern-gifftige Zungen sind rechte Teufelsnagel.»5B

Valvasor zeigt seine Unparteilichkeit und Wahrheitsliebe darin,
dass er trotz seiner Frommigkeit, die aus zahlreichen Stellen
seines Werkes hervorleuchtet, sich auch ein freies Wort gegen
die Geistlichkeit gestattet. Als der Generalvicar des Patriar-
chats Aquileia, Varaldinus de Nordiis, den Landeshauptmann
Siegmund von Sebriach sammt dem Bischof, Propst und
Capitel zu Laibach wegen der Temporalien der Pfarre St. Veit
bei Laibach mit dem Banne bedrohte (1466), wendet sich der
Verfasser mit folgenden Worten gegen den Patriarchen: «Man

53 v. s. 3. " IX. S. 15. « X. S. 366. 56 II. s. 171.
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sieht, dass selbiger Patriarch ein eyfriger und hitziger Mann
mlisse gewesen seyn, der gewisslich, wann dieser Handel
nicht zwischcn Laybach und Aglar, sondern im Garten Getse-
mane hette miissen ausgefochten vverden, dem Hohenpriester-
Knecht Malcho nicht nur eines, sondern beyde Ohren besorg-
lich abgehauen, ja gar dem Hohenpriester wol selbsten im
Palast eins versetzt hette. Geistliche miissen um zeitlicher
Angelegenheit willen nicht so hurtig heraus blitzen, zumal
wann das Recht noch nicht allerdings klar und ausfiindig,
sondern etwas tunckel und strittig ist. Sie sollen Lichter der
Langmut und keine Flammen dess Zornes seyn. Allein Gott
findt noch heut bissweilen Thorheit in seinen Boten.»57

Auffallend ist, dass Valvasor bisweilen die wunderbar-
sten Dinge mit den Worten eines Glaubigen erzahlt. Wer
kennt nicht seine Hexen- und Gespenstergeschichten und —
seine Teufelsbeschvvorungen? Bei der Beurtheilung dieser Seite
seines Werkes muss man sich vor allem gegemvartig halten,
dass er fiir seine Zeitgenossen schrieb, welche die «curiosen
Erzahlungen», wenn nicht mehr, doch ebenso interessirten, als
die ernsten historischen Ausfiihrungen. Hatte er sie von sei-
nem Werke ausgeschlossen, so ware er ebenso getadelt wor-
den, wie \vir heutzutage daran Anstoss nehmen. Man wiirde
ihm jedoch unrecht thun, wenn man behaupten wollte, dass
er ganz und gar von dem allgemeinen Banne des Jahrhundertes
befangen war. Wahr ist, dass er sich von dem mystischen
Zuge seiner Zeit nicht vollkommen frei zu machen wusste,
doch stand er, wie wir aus den nachfolgenden Bemerkungen
ersehen werden, auch in dieser Beziehung hoch iiber seinen
zeitgenossischen Landsleuten. Zur Erzahlung, dass einem Mad-
chen ein Gespenst in der Gestalt des Todes begegnet sei,
bemerkt er: «Ein solcher Wahn tritt nur bey solchen Leuten
zum Vorschein, welche kein wahres Vertrauen zu Gott haben;
Ich bin aber versichert, dass es anderst nichts, als eine falsche,
kleinmiitige und wahnsiichtige Einbildung sey, so von etlichen

5 7 I X . S . 2 1 . . • • '
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aberglaubischen Bergleuten ihren Ursprung genommen und
sich hernach nicht nur in Teutschland, sondern im gantzen
Europa ausgebreitet.»58 Von einem Baume, dessen Blatter
man «augenscheinlich» wachsen sieht, sagt er: «Ich halte es
fiir einen einfaltigen Wahn und die wunderliche Ordnung die-
ses Baumes fiir kein Miracul, sondern fiir ein Geheimnis der
Natur, welche hiemit unsern Verstand und Aussinnung iiber-
steigen. Denn die Natur vermag weit ein Mehreres nocli als
das, was sie uns lasst begreifen, und ist dasjenige noch nicht
gleich unnatiirlich, was wir nicht verstehen oder wissen.»59

Den Herzog Contarini, der sich die Grosse seines Geschlechts
weissagen liess, tadelt er mit folgenden Worten: «Es ist an
einem so fiirnehmen Herrn nicht zu loben, dass er seine Wohl-
fahrt und Gliick von Zigeunern oder Taschenspielern und der-
gleichen Gesipp erlernen will; es ist ein Zeichen, dass man
weder Gott noch ihm selbsten trauet.»rt0 Ueberaus charakte-
ristisch ist sein Urtheil iiber den Stein der Weisen: «Ich halte
es fiir ein grossers Arcanum, ein paar zerschliessener und
zerrissener Schuhe oder zerfetzte Hosen zu flicken und aus-
zubessern, als den niemals erfundenen, noch jemals erfind-
lichen, noch der Natur bekandten Lapidem Philosophorum zu
machen.»fil

Seine niichterne Anschauung und seinen gesunden Sinn
zeigt Valvasor auch bei der Beurtheilung des Hexenwesens.
Er meint, dass Leute, welche sich mit der Hexensalbe be-
streichen, nicht wirklich zum Blocksberg ausfahren, sondern
sie bekommen im Schlafe solche Einbildungen, als ob sie
wirklich zum Hexenreigen ausgefahren waren; hernach be-
kennen sie vor Gericht, dass sie personlich zum Hexentanz
geflogen, und werden auf solche ihre Bekenntnis unschuldig
verbrannt, indem sie vermeynen, beim Hexentanz gevvesen
zu sein. »°2 Ein vveiterer Beleg fiir seine wirklich edle und
humane Gesinnung ist sein Urtheil iiber die Tortur. Er ver-
wirft die Folter als Mittel zur Erforschung der Wahrheit.

58 IV. S. 533. 50 IV. S. 580. 00 XV. S. 324. e l XI. S. 209. 62 XI. S. 102.
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»Mancher Bannrichter will die Wahrheit mit der Folter erzwin-
gen. da docli nichts betrieglicheres seyn kann, als die Tor-
tur. Manche sagt, sie habe das Ungewitter erweckt, habe
dies und jenes gethan, da doch alles nichts ist. Darum sollen
die Bannrichter wohl zusehen und zu unterscheiden wissen,
was die Natur selbst thue und wie solches geschehe.»63 Es ist
nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, dass Valvasor durch
den hochherzigen Grundsatz, den er aussprach, der Verbesse-
rung unseres Strafrechtes fast um ein Jahrhundert vorgriff.

Schliesslich wollen wir noch die Frage beantworten:
Welche Stellung nahm der Verfasser zum Vaterlande ? Valva-
sor war sich wohl bewusst, dass er als offentlicher Zeuge
der Wahrheit berufen sei, durch Weckung vaterlandischen
Sinnes und Kundgabe staatsbiirgerlicher Gesinnung die Ehre
und Macht seines engeren und grosseren Vaterlandes zu for-
dern. Mit vollem Herzen seinem Heimatlande und seinem
landesfurstlichen Hause ergeben, ist sein Sinn immer auf die
Grosse beider gerichtet. Deshalb hebt er jene geschichtlichen
Begebenheiten und Erscheinungen hervor, welche Krain und
Oesterreich zum Ruhme und zur Ehre gereichen. Ausser den
fast unzahligen Opfern, welche Krain zur Abwehr der tiirki-
schen Barbarei brachte,"4 gedenkt er riihmend, doch ohne sein

63 Ib idem.
64 Ueber die Bei t rage , welche Kra in fiir die Verpflegung und Verpro-

viantirung der Grenzor ter zahlte, ber ichtet Valvasor F o l g e n d e s : «Seithero nun
der E r b - und Ertz-Feind christliches Namens ia dem Kunigreich Croatien
Oberhand genommen , hat das Herzog thum Crain zu fernerer Abhalt- und
Zurucktre ibung desselben nur allein bis auf das J a h r 1597-Jahr ach tha lb MSl-
Honen Goldes ausgezahlet und vom 1597 bis auf das J a h r 1613 den Grentzen
zu nachdrticklicher Hlilffe 1,699.266 Gulden contribuiret, auch diese drey und
siebentzig Jah r h e r o , eine unglaublich - grosse und viel Millionen be t ragende
Summa Gekles ihren Benachbar ten zum Besten an- und aufgewendet . Daraus
zu erachten steht, wie viel der scblechte Nachbar , der Tiirk, uns koste. Da-
he ro dann gar vielen adeliclsen Famil ien ihre a n e r e v b t e u v a l t e S t a m m -
Gii ter 11 nd g a n t z e s V e r m o g e n d r a u f g e g a n g e n . Wie dann aucli viel
hundert derselben ihr adeliches Blut ritterlich vergossen, auch viel t a u s e n d
Einwohner tlieils ura ihr Leben, theils um ihre nicht geringer geschatzte Frey-
heit und in ewige Sclaverey gekommen.« XII. S. 9. Vergl. auch XII. S. 114.
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Vaterland mit «iibermassigen Lobspriicben herauszustreichen»,
der Mitwirkung der Krainer bei der Vertheidigung Wiens im
Jahre 1529 und 1683, der Theilnahme der krainischen Ritter-
schaft an der Befreiung Maximilians, \velcher von den Flan-
drern in Briigge gefangen gehalten wurde (1488), des Bei-
standes, den Baumkircher mit seinen Krainern dem von Wie-
nern hart bedrangten Friedrich V. gevvahrte, und anderer kri-
tischer Momente, in \velchen sich seine Landsleute in hervor-
ragender Weise ausgezeichnet und um das Vaterland und urn
das angestammtc Haus verdient gemacht haben. Nur an einer
Stelle lasst sich eine Spur von Vorliebe fiir sein Heimatland
entdecken. Im XV. Buche (S. 384) bemerkt er zur Geschichte
der Entdeckung Amerika's, er habe sie deshalb nicht unbe-
riihrt lassen wollen, < weil man dafur halten will, dass unserer
Crainer auch Etliche dabey gewest».

In seinem patriotischen Gefiihle ist auch sein Schmerz
begrLindet iiber die schrecklichen Verwiistungen, welche die
langwierigen Kriege mit den Tiirken in den dsterreichischen
Erblandern anrichteten, indem die fruchtbarsten Gegenden in
Wiisteneien umgevvandelt, die bluhendsten Stadte, Markte und
Dorfer eingeaschert wurden und Tausende von Menschen im
Kampfe fielen oder in die Gewalt der unmenschlichen Feinde
gcriethen. Ebenso entbrennt er in vaterlandischem Zorn iiber
die Anmassung der Franzosen und ihre aggressive Politik, wo-
durch sie den Tiirken in der Wiederaufrichtung ihrer Macht
in die Hande arbeiten und diese in barbarischer Tyrannei und
Untreue noch beiweitem iibertreffen. «Andere Feinde Oester-
reichs hielten. wie sehr sie sonst auch tobten, dennoch ihr
Versprechen, aber der jetzigen Franzosen Treue und Glaube
dauert wie Reif und Sonnenschein im Marz und April.»6S Er
hegt die feste Ueberzeugung, dass schliesslich doch die ge-
rechte Sache des Kaisers durch gottliche Unterstiitzung siegen
werde, «nur moge Gott seinen Beistand nicht zertheilen, son-
dern mit unzergantzter Hiilffe Dero Heer-Ziigen so wol ge-
gen Abend als gegen Morgen, nachdriicklich bevtreten'

63 XIV. S. 264.
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und durch solche unbilligst-vermehrte Feinde auch unsers aller-
gnadigsten Keysers Victorien vermehren, damit durch Dessen
sieghaffte VVaffen dieser \viitende Feind gesetzt vverde in Reue,
das Romische Reich aber in Ruhe*.116 Ebenso erbittet er an
anderer Stelle den kaiserlichen Waffen noch ferneren Segen
vom Himmel, damit der Tiirke, «dieser bosshaffte und hochst-
schadliche Ertzfeind immer weiter von unsren Grentzen, auch
zuletzt gar aus der Welt vertrieben werde; dann werde der
Allmachtige auch sein vverthes liebes Vaterland Crain in einem
ruhigern und bliihendem Zustande erhalten».o; Und wie ricli-
tig sein historischer Blick war, ersieht man daraus, dass seine
"VVeissagungen und Herzeiiswiinsche nach vollen zwei Jahr-
hunderten der geschichtlichen Vervvirklichung entgegengehen.

Werfen wir nun einen Blick auf seine Leistungen auf
dem Gebiete der Geschichte, so werden wir gestehen mtissen,
dass er seine Aufgabe, insovveit in jener Zeit die Bedingungen
fiir deren Ausfiihrung vorhanden waren, in befriedigender
Weise gelost hat. Die «Ehre Krains» ist und bleibt eine der
bedeutendsten Hervorbringungen, welche wir iiber Provincial-
geschichte besitzen, und ist fiir uns umso vvertvoller, da sie
einen Schatz urspriinglicher und glaubvviirdiger Notizen ent-
halt. ohne welche manches Wissenswiirdige und Schone vom
Krainerlande verborgen bliebe.

Hiermit sind jedoch seine Verdienste um die Kunde hei-
matlicher Vergangenheit noch nicht erschopft. Im kurzen Zeit-
raume von kaum zehn Jahren hat er beinahe alle denkwiirdi-
gen Burgen, Schlosser, Kloster, Kirchen, Stadte, Markte und
Herrensitze Krains und des Nachbarlandes Karnten aufgenom-
men und durch Kupferstiche der Nachvvelt iiberliefert. Ein
Mann, der dies alles mit eigenen Kosten, aus reiner uneigen-
niitziger Hingabe fiir vaterlandische Zwecke, oft kaum mit
Hoffnung auf Entlohnung seiner Bemiihung ausgefiihrt, ein
Mann, welcher der «Ehre» seines Vaterlandes seine Wohlhabea-
heit geopfert und seine beste Kraft geweiht hat, verdient wohl,
dass man sein Andenken in Ehren halte.

X. S. 396. °7 XV. S. 609 und 610.



Beitrage zur Rechts- und VerwaltuDgsgeschichte Krains.
Von Wlad. Milkowicz.

Die Supanei-Verfassung.

(Fortsetzung.*)

III.

Kraynburg\
Nota. V e r m e r k c h t a l l z i n s , n u c z , g u l t ui id r e n n t d e r

s t a t K r a y n b u r g d e s u r b a r s v n d d e s 1 a n t g e r i c h t s
d a s e l b s .

Rorbach.

A n d r e Suppan dient von ainer huben Georii XXXII a. —
fleischfrisching XXV a. — III kupplenik waicz, — III kupple-
nik hirss vnd gersten, — IX kupplenik habern Kraynburger
mass, •— I vaschanghun, — XX ayr, — I fuder hew, •—
rabatt ainem richter oder amptmann I tag mit zwain pferden
ze pawen oder dafur X a. — I tag maen oder dafiir VI a.
— vnd I fuder hew ze furen des hews, das sy dann niit ra-
batt maen, — vogtey I kupplenik habern vnd I hun vnd II
pogatschen vnd II a. vnd I fuder hevv, — wenn meiner her-
ren ainer von O s t e r r e i c h zu K r a y n b u r g iiber nacht ist,
I fuder he\v und I hun.

Niklavv von R o r b a c h dient von ainer huben aller sachen gleich
alsvil als der egenannt Andre Suppan.

J a c o b daselbs dient von ainer huben aller sach gleich alsvil als
der egenannt Andre Suppan.

Sieh <Mittlieilungen», II. Jahrg., p. 3 (T.
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J i i i e S)oyer dient von ainer huben aller sach gleich alsvil als
der egenannt A n d r e Suppan.

S t e p h a n daselbs dient von ainer huben aller sachen gleich als-
vil als der egenannt A n d r e Suppan.

Daselbs ist ain huben vor langen jaren od gelegen und ist aller
sach als gut als der besatzten huben aine, ausgenommen, das
kain behawsung darauf ist, die sol beseczt vverden, das die hin-
fur auch in ganczen dienst kom; yecz nymbt in richter das
he\v darab vnd lat die akcher avvs.

Retin.

K r i s t a n H a y d a dient von ainer huben Georii XXXII a. —
fleischpfennig XXV a. — III kupplenik \vaicz, — III kupple-
nik hirss vnd gersten, — IX kupplenik habern, — I vaschang-
huhn, — XX ayr vnd dem schephen V ayr, —• aber dem
schephen I kupplenik habern, — rabatt I tag maen, — I tag
rechen, — I tag hewfuren, — I tag niit z\vain pferden pawen,
— wenn der herren ainer zu K r a y n l m r g ist, 1 fuder he\v
vnd I hun.

M a r t i n V a r a i v s daselbs dient von ainer huben aller sachen
gleich alsvil als der egenannt K r i s t a n H e y d a .

M i k l a w d e s V a r a w s bruder dient von ainer huben aller sachen
gleich alsvil als der egenannt K r i s t a n H e y d a .

Nota. J i i r e W e b e r S t r e n a \ v dient von ainer mul daselbs /XXX a.

Kawr.

J a c o b U a n k o dient von ainer huben aller sachen gleich alsvil
als der egenannt K r i s t a n H a y d a zu R e t i n , ausgenommen
den schephen geyt er kainen habern.

Derselb J a c o b hat aber ain huben inne vnd dient dauon /X a.
— I vaschanghun, — rabatt I tag maen, — I tag rechen, —
I tag varen, — I tag mit zvvain pferden pawn.

Wodiczach.

Ji i re zu Wodiczach dient von ainer huben Georii XXXII a.
— fleischpfennig XXV a. •— III kuppleflik waicz, — III kupple-
nik hirss vnd gersten, — IX kupplenik habern, — ain vaschang-
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hun, — XXV ayr, — rabatt als der egenannt K r i s t a n
H a y d a , awsgenommen den schephen geyt er kainen habern.

M a r i n S c h i 1 i c z dient von ainer huben /X a. — I vaschang-
hun, — XXV ayr, — rabatt als der egenannt K r i s t a n
H a y d a , awsgenommen den schephen geyt er kainen habern.

Sigestorff.

Jacob daselbs dient von ainer huben aller sachen gleich alsvil
als der egenannt Kr i s tan Hayda zu Ret in mit sarapt
der rabatt, awsgenommen, daz er den schephen kainen habern
geyt.

Andre daselbs dient von ainer huben X/ a. — I vaschanghun,
— rabatt in aller mass als der egenannt Kristan Hayda zu
Ret in , awsgenommen, das er den schephen kainen habern
geyt vnd gevt fur das hew, wenn die herrschaft zu Krayn-
b u r g ist, I fuder holcz.

Ekk.

Perocz zu Ekk dient von ainer huben /X a. — I vaschanghun,
— rabatt als die vorgeschriben lewt zu Sigestorff.

J a n e s sein sun dient von ainer huben daselbs aller sachen gleich
alsvil als sein vater Perocz mit sampt der rabatt.

Wieternem.

Janes daselbs dient von ainer huben /X a. — I vaschanghun,
— XXV ayr, — rabatt in aller mass als die lewt zu Siges-
torff.

Jacob des Janes sun dient vou ainer huben daselbs gleich als-
vil als der egenannt Janes sein vater mit sampt der rabatt.

Im Wald.

Chunra t daselbs dient von ainer huben /X a. — I vaschang-
hun, — rabatt I tag maen, — I tag rechen, — I tag hew
furen, — I tag pavvn mit zwain pferden, — wenn die herr-
schaft zu K r a y n b u r g ist, I fuder holcz vnd I hun.

Pe te r im Wald dient von ainer huben aller sachen gleich
alsvil als der egenannt Chunra t im Wald mit sampt der
rabatt.
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J a n e s des P e t e r n pruder dient von ainer huben aller sachen
gleich alsvil als der egenannt C h u n r a t ini \Vald mit sampt
der rabatt.

Nota. Die obgeschrieben lewt zu Wie te rnem vnd im Wald
dient dem richter II lemper vnd I kicz vnd den schephen I kicz.

Zum Krewcz die Edlinger.

Von Hansen A 1 ber huben dient yencz K r i s t a n Lubonecz ,
der darauf gelihen hat, Georii XXIII! a. — VIII kupplenik
habern vnd nach dem futer X a. — rabatt, I tag rechen oder
IIII a. — wenn der fiirsten ainer zu Kray nb u rg ist, I fuder
salcz vnd I hun.

Mar t i n des P e r k o t e n sun dient von ainer huben Georii VI a.
— II kupplenik habern vnd nach dem habern II a. — rabatt
als Hannsen des Alber huben.

J a n e s T s c h e r r n e dient von ainer huben Georii XXIIII a. —
VIII kupplenik habern vnd nach dem habern X a. — rabatt
als H a n n s e n des A lbe r huben.

J i i re W i n t t e r dient von ainer huben Georii XII a. — IIII kupple-
nik habern und nach dem habern V a. — rabatt als die vor
geschriben Ed l inger .

Kr i s e Schi is ter dient von ainer huben Georii XII a. — IIII
kupplenik habern vnd nach dem habern V a. — rabatt als die
andern Edl inger .

J a n e s W e t t e r n i k dient von ainer huben Georii XII a. — IIII
kupplenik habern vnd nach dem habern V a. — rabatt als die
andern Edl inger .

K r i s t a n Lubonecz dient von ainer huben Georii XII a. —
IIII kupplenik habern vnd nach ' dem habern V a. — rabatt
als die andern P^dlinger.

P e r n h a r t dient von ainer huben Georii XII a. — III kupple-
nik habern vnd nach dem habern V a. — rabatt als die an-
dern Ed l inger .

Nesa Ze lesn icza dient von ainer huben Georii XII a. — IIII
kupplenik habern und nach dem habern V a. — rabatt als
die andern Edl inger .

«nach» felilt iui Codex.
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J a n e s T s c h e r r n e dient von Jiire des Alber huben, die er in
sacze\veis inhat, Georii XII a. — IIII kupplenik habern vnd
nach dem habern V a. — rabatt als die andern E d 1 i n g e r.

Orsee von W e t t e r n e m dient von ainer liuben Georii VI a. —•
II kupplenik habern vnd nach dem habern III a — rabatt
als ander E d I i n g e r.

Nesa des Orseec muter dient von ainer huben Georii VI a. —
II kupplenik habern vnd nach dem habern III a. — rabatt
als ander Ed l inge r .

Kysse l H e n n s e l dient von ainer huben Georii XVIII a. —
VI kupplenik habern vnd nach dem habern VIII a. — rabatt
als die andern Ed l inger .

Jtiri \Videmnik dient von ainer huben Georii XII a. — IIII
kupplenik habern vnd nach dem habern V a. — rabatt als
die andern Ed l inge r .

Mar in K r a y n e r dient von ainer huben Georii XVIII a. — VI
kupplenik habern vnd nach dem habern VIII a. — rabatt als
die andern Ed l inge r .

Mart in Sporen dient von ainer huben Georii XII a. — IIII
kupplenik habern vnd nach dem habern V a. — rabatt als
ander Ed l inge r .

Miklaw Wall dient von ainer huben Georii VI a. — II kupple-
nik habern vnd nach dem habern III a. — rabatt als die an-
dern Edl inger .

Derselb Wall hat aber ain huben, dient davon Georii XII a. —
IIII kupplenik habern vnd nach dem habern V a. — rabatt
als ander Edl inger .

Kr i se Schi is ter dient aber von ainer huben Georii XII a. —
— habern IIII kupplenik vnd nach dem habern V a. — ra-
batt als ander Ed l inger .

He rman dient von ainer huben Georii XII a. — habern IIII
kupplenik vnd nach dem habem V a. — rabatt als ander
E d 1 i n g e r.

Derselb H e r m a n hat inne ain tagwerch paws vnd I tagvverch
wismat, dient davon X/ a.

L i e n h a r t des H e r c z o g e n sun dient von ainer huben Georii
XII a. — habern IIII kupplenik vnd nach dem habern V a.
— rabatt als ander Ed l inge r .
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J a n e s K o b i l a k c h e r dient von ainer huben Georii . . . .- a. —
habern . . . .'l kupplenik vnd nach dem habern . . . .'z a. — ra-
batt als ander Ed l i nge r .

Daselbs zum Krewz bey der kvrchen sind III akcher vnd ainer
an dem puchl, hat der richter hewr ausgelassen umb VII sch.
Wienner vnd VIII Wienner phennige; aber von alter wer die-
selben akcher hat inne gehebt, der hat davon gedient I scheffl
habern vnd ist phlichtig ge\vesen ze gen vmb die frisching
gen L e n g e n f e l d vnd auch, wenn der richter ainen vahen
wolt, zum N e w n m a r k c h t , solt er mit irn gen mit ainem
spiess.

SigelstorfF die Edlinger

J a n e s Siirbe dient von ainer huben Georii XII a. — habern
IIII kupplenik vnd nach dem habern V a. — rabatt als die
andern E d l i n g e r zum Kre\vz.

Cancz ian dient von ainer huben Georii VI a. — habern II kupple-
nik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ander Edl inger .

Caspar Schi is ter der Sneyderin sun dient von ainer huben
Georii VI a. — habern II kupplenik vnd nach dem habern
III a. — rabatt als ander Edl inger .

Lukan dient von ainer huben Georii XXIIII a. — habern VI
kupplenik vnd nach dem habern X a. — rabatt als ander
E d 1 i n g e r.

Mar t in dient von ainer huben Georii VI a. — habern II kupple-
nik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ander Edl inger .

P r imus dient von ainer huben Georii VI a. — habern II kupple-
nik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ander Ed l inge r .

Derselb Pr imus hat ain huben inne vnd ist phlichtig davon, brief
ze tragen von des gerichts wegen, wenn im der richter zusendet,

Derselb Pr imus hat inne III akcher, maynt er, die sein frey vnd
aygen, das schol der richter ervaren.

Dewpplach

Zu N i d e r n De\vpplach sind zwen gerten, ist vor ainer ge\vesen,
davon dient man Georii VI a. — habern II kupplenik vnd
nach dem habern III a.

2 Iin Codex ein leerer Raum.
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Zu Chudein
Jiiri daselbs dient von ainer huben Georii VI a. — habern II

kupplenik vnd nach dem habern III a. — rabatt als die an-
dern E d 1 i n g e r.

Miklaw des J a c o b e n sun dient von zwain huben Georii XII a.
— habern IIII kupplenik vnd nach dem babern V a. — ra-
batt als zwen ander K d 1 i n g e r.

V r b a n dient von ainer huben Georii VI a. — habern II kupple-
nik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ander Kdl inger .

Feter Schus te r dient von zwain huben Georii XII a. — ha-
bern IIII kupplenik vnd nach dem habern V a. — rabatt als
ander zvven Ed l inge r .

Des Zwe t t e sch tochter dient von ainer huben daselbs Georii
VI a. — habern II kupplenik vnd nach dem habern III a. —
rabatt als ander K d 1 i n g e r.

Kr i san daselbs hat ain huben inne, dient davon Georii VI a. —
habern II kupplenik vnd nach dem habern III a. — rabatt
als ander Ed l inger .

Nota das ist zu der kirchen verkauflft, doch sol das der hevschafft
an iren rechten an schaden sein.

Zu Poppaw ist ain huben, hat inne Matheus ilaselbs, dient
davon Georii XII a. —- habern IIII kupplenik vnd nach dem
V a. — rabatt als ander Ed l inge r .

Bresicz.

Tanes Mla tschnik hat inne III buben, dient davon Georii XVIII a.
— habern VI kupplenik vnd nach dem habern VIII a. — ra-
batt als ander drey Ed l inger .

Derselb J a n e s hat aber ain huben inne daselbs, dient davon
Georii VI a. — habern II kupplenik vnd nach dem habern
III a. — rabatt als ain ander Edl inger .

F r i cze dient von ainer huben daselbs Georii VI a. — habern
II kupplenik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ain
ander Edl inger .

Kristan daselbs dient von ainer huben Georii VI a. — habern II kupple-
nik vnd nach dem habern 111 a. — rabatt als ander Ed l inge r .

Lawre Mresnik vom Nevvnmarkcht dient von ainer huben
Georii VI a. — habern II kupplenik vnd nach dem habern
III a. — rabatt als ander Ed l i nge r .
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Ambros Papes dient von ainer huben Georii VI a. — habern
II kupplenik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ander
E d 1 i n g e r.

Ambros von Dol l sanyn dient von ainer huben Georii XII a.
— habern 1111 kupplenik vnd nach dem habern V a. — ra-
batt als ander Ed l inge r .

Ma thko M a d r e dient von ainer huben Georii VI a. — habern
II kupplenik vnd nach dem habern III a. — rabatt als ander
Edlinger.

Nota. Die vorgeschriben lewt im vrbar vnd auch die Edlinger
gebent jerleich ze stewr Michaelis VI markch a. vnd legent die
selber vnder in an.

Maloczepitsch, vogtey.

Daselbs zu Ma loczep i t s ch sind zwo huben, gehorent gen \Vitting,
dient yegleiche I kupplenik habern.

Daselbs zu Maloczep i t s ch sind aber zwo huben, sind Nik lasen
von Poymund vnd dient yegleiche I kupplenik habern.

Daselbs zu M a l o c z e p i t s c h sind aber II huben, sind des pfarrer
zu Kraynburg 3 vnd dient yegleiche huben I kupplenik habern.

Zu Synakawa ist ain huben, die ist des P a r a d e i s e r vnd dient
davon I kupplenik babern.

Daselbs zu Synakawa ist ain huben, gehort gen Michels te ten ,
dient davon I kupplenik habern.

Daselbs zu Synakawa ist ain halbe huben, die ist des Para-
de i se r , dient davon ain halbs kupplenik habern.

N i k 1 a w M a 1 e dient von ainer halben huben daselbs ain halbs
kupplenik habern.

Nota. Zwen kupplenik machent I mes, Kraynburger mes vnd derselb
mes XII machent I mutt.

Vogtay.

Des von F reys ing lewt zu Lengenfe ld dient vogtey yegleicher
all jar ain jarigs lamp vnd sind der huben XVIII.

zu O t h t s c h a d a l o c h vnd Sab loch sind IX huben vnd gehorent
gen Veldes, dient yegleiche vogtey I mes habern, — I hun,
— II pogatschen vnd yeder I fuder hew.

Im Codex: Kaynburg.
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•m Obe rn T e n a t i s c h sind zwo huben, gehornt gen Michel-
s t e t e n vnd aber zwo daselbs sind des E r a s n u s S t a y n e r,
dient yegleiche zu vogtey I kupplenik habern, — I hun vnd
zwo pogatschen.

zu Nide rn T e n a t i s c h sind z\vo huben, gehornt gen Michel-
steten, — daselbs aine gehort gen K r a y n b u r g zu Vnser
Fra\vn bruderschafft, — daselbs aber aine, gehort den egenannten
Stayner, dient yegleiche huben zu vogtey I kupplenik habern,
— I hun vnd zwo pogatschen.

zu L e t e n i c z sind zwo huben, gehornt den pharrer -m Krayn-
burg , — daselbs zway gutei' sind des L a m b e r g e r vnd des
von Cili IIII guter, dient yegleiche huben daselbs I kupplenik
habern, — I hun vnd zwo pogatschen.

In der stat zu Kraynburg.

Nota. Die korn-mawt daselbs tregt bey X/VI markch. Die tuch- vnd
viechma\vt bey X/VII markch vnd darinne ist der gruntdienst,
des ist yecz XITII markch CXIIII a.

salcz-ma\vt vnd die klain mavvt bey XXII markch.
kramer-mawt bey XX markch.
die gewondleich slatstevvr XXIIII markch a.
von yeder fleyschpankch XX1III a., der sind yecz XIIII penkch

vnd II lib. vnslit.
yeder pekch all quatember IIII a., der sind yecz X.
yeder schuster all jar XII a., der sind yecz X/.
Nota. Das l a n t g e r i c h t zu K r a y n b u r g geet von Krayn-

burg tiber die Savv vncz zu dern geraawrtem krewcz, als sich
die weg taylent vnd also nach der Savv auf vncz auf den guphel
des K r a y n p e r g vnd von dann vncz auf den guphel des
Levvbel vnd von dem Le\vbel nach dem gepirg vncz zu dem
Seelein in der G a n k e r , mitten auf das wasser Ganke r vnd
von dem Seelein nach dein wasser der G a n k e r wider ze tal
vncz gen Kraynburg.

Nota. Aber der grafif von O r t e n b u r g hat einen galgen gen Rad-
manstor f f an der herschaft erlauben gesaczt.

Nota. Auf den nachgeschriben dorffern vnd gutern, die dem von
F r e y s i n g e n zugehornt vnd gelegen sind hinder Lakch in
P o 1 a n e r pfarr, hat die herrschafft zehenden allerlay trayd vnd
auch allen klainen zehenden vnd viechzehendetf:

Mittheilungen des Mtisealvereines fiir K.rain 1890. 4
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zu O b e r d o r f f auf VI I huben.
zu Mi t t e rdo r f f VII huben.
an der T r iney VI huben.
zu L e s k o w i c z, ze S t o d o r y vnd zu K o p a c z n i c z a VIII huben.
Dobraiv IX huben.
ze L u t s c h n o c h VIII. huben.
zu Maleskyworch V huben.
zu S c h a b r a t s c h vnd Vb lach VI huben.
zu G a b r i a c h im dorff.
itn L o m V huben.
ze D o l e n t s c h i c z s c h VI huben.
ze VVovda VIII huben.
ze Cho tawlach vnd S r e d n i w e r d a VIII huben.
ze Do ln icz VII huben.
zu P e n k c h e n hie disshalb Polan III huben.

IV.

Adelsperg.
Nota. Vermerkt all zins, r enn t , nucz und gul t , so zu

der herschaff t A d e l s p e r g gehorn t .

Vrbar Mathestorff die Supp.

J a n e s Suppan daselbs dient von ainer huben Georii X/ a. fiir
I frisching, — Johannis \Vaptiste XXIIII a. — Michaelis XVI a.
— waicz II mes Trieser mass,4 — III mes habern derselben
mas, — vaschangrecht XII a. vnd I hun, — fiir ainen pflug
XVI a. — fur rabatt XVI a. — ze ostern X ayr, — stewr.

S t e p h a n Thomecz sun dient von ainer huben aller sachen
alsvil als der egenannt J anes Suppan.

S t ephan Ybans sun dient von ainer huben aller sachen alsvil
als der egenannt J a n e s Suppan.

Von ainer huben, darauff M i k 1 a w L u s a gesessen was, dient alsvil
als der egenannt J a n e s Suppan , sol mit ainem andern be-
seczt werden.

Walirsclieinlich T r i e s t e r mass.
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Math ia S t e p h a n H u t t e r sun dient xon ainer huben alsvil als
der egenannt J a n e s Suppan.

Jtire Wesse l i t s ch dient von ainer huben alsvil als der egenaunt
J a n e s Suppan.

P a w 1 M a r o 11 i t s c h dient von ainer huben alsvil als der egenannt
J a n e s Suppan.

Zu Sand Johanns.

T h o m a s Marynko sun dient von ainer halben huben Georii
XX a. — Johannis VVaptiste X a. — Michaelis VI a. —• rokgen
ain halbs mes Triester mass, — habern II mes, — vaschang-
recht IIII a. vnd ain halbs hun, — V ayr, — stewr.

Nota. Daselbs zu S. J o h a n n s sind IIII od huben vor langer
Zeit vnd dient nichts dann graspfennig.

Grobritschach.

Vl re i ch daselbs dient von ainer huben Georii X/a. —Johannis
Baptiste XX a. — Michaelis XII a. — rokgen I mes, — habern
III mes, — vaschangrecht VIII a. vnd I hun, — X ayr, —
stewr (?).

Pawl daselbs dient von ainer huben aller sachen als der egenannt
V1 r e i c h.

T u r e daselbs dient von ainer huben aller sachen als der egenannt
V1 r e i c h.

V e r r i m u s daselbs dient von ainer huben aller sachen alsvil als
der egenannt VI r e i c h, hat noch zway jar freyung.

Altendorff.

K r i s m a n daselbs dient von ainer huben I markch a.
C o n s s e dient von ainer huben I markch a.
B1 a s dient von ainer huben I markch a.
Thomas dient von ainer huben I markch a.
J a n e s dient von ainer huben I markch a.
Michel dient von ainer huben I markch a.
Nota. Dieselb zu A l t endor f f sind pflichtig zu rabatten ir yegleich

einem havvptmann IIII tag, — dem ambtman auch IIII tag.
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Salog.

Gregor daselbs dient von ainer huben Georii X/ a. — Johannis
\Vaptiste XX a. — Michaelis XII a. — \vaicz II mes, — habern
III mes, — vaschangrecht VIII a. vnd I hun, — X ayr.

Jacob Andre s sim dient von ainer huben aller sachen alsvil als
der egenannt Gregor .

Nota. Daselbs sind z\vo huben bey X jaren od gelegen vnd dient
graspfennig yegleich I markch a., etwenn mynner ettwenn mer.

Rabatt als die zu Altendorff.
Summa pfennigdienst der supp XVI markch CVIII aglr.5

Sumiua: aglr. von anderer Hand beigefiigt.

(Fortsetzung folgt.)



Die Chronik Pnzels
aus dem krainischen Cistercienserstifte Siticb.

Von Wlad. Milkowicz.

bitich, eines der altesten Cistercienserkloster in Oester-
reich. ist 1136 von Aquileja aus gegriindet \vorden. Die Ge-
schichte dieses grossten Stiftes von Krain ist noch wenig be-
kannt, und zwar aus dem Grunde, weil das Klosterarchiv
verschollen ist. Doch fehlte es nicht an Versuchen,1 eine
solche nach den erhaltenen, wenn auch sparlichen Quellen
zusammenzustellen. Unter den Geschichtsquellen dieses Klostcrs
nimmt den ersten Platz eine umfangreiche Stiftschronik ein,
welche im Anfang des XVIII. Jahrhundertes ein Conventuale
von Sitich Namens Paul Puzel verfasst hatte und \velche nur
durch einen gliicklichen Zufall vor der Vernichtung gerettet
wurde.

Es ist eine reichhaltige Quelle, nicht allein fiir die Ge-
schichte Sitichs, sondern auch anderer Kloster in Inneroster-
reich und Kroatien, und gevvinnt umsomehr an Bedeutung, als
uns bis jetzt ausser einigen unbedeutenden historischen Notizen
aus dem XV. Jahrhunderte2 keine anderen derartigen litera-
rischen Producte aus Krain bekannt sind. Aus dieser Quelle
hat man reichlich geschopft, von ihr ist auch die ganze neuere
Geschichtsliteratur Krains beeinflusst worden, und doch hat

1 Der erste Versuch von Richter ira IUyrischen Blatt.
2 In einem jetzt in Wolfenbiittel beflndlichen Codex. Sieh Heinemann:

Die Handschriften der Bibliothek zu Wolfenbuttel, I. 187.
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man nicht getraclitet, zuerst ihre kritische Analyse durchzu-
fiihren. Man hat zwar auch die zu machen versucht,3 aber
das gefallte Urtheil ist so giinstig ausgefallen, dass dadurch
fast gar nichts an der Sache verandert wurde und dass man
sie vielmehr als anerkannt glaubwiirdige Ouelle eifrig ab-
druckte.4 Alles dies veranlasst uns, die genannte Chronik
noch einmal genau zu priifen, um ihren ivahren historischen
VVert bestimmen zu konnen.

Puzels Chronik wird im Landesmuseum in Laibach
aufbewahrt. Es ist ein Papiercodex, Klein-Quart, enthalt
XXIV -\- 669 Seiten in einer schonen, den Druck nachahmen-
den Schrift. Der lange Titel lautet: «Idiographia sive rerum
memorabilium monasterii Sitticensis descriptio, qua eiusdem
fundatio, situs, origo, iura et privilegia Caesarea, Pontificalia,
Patriarchalia, libertates, immunitates, exemptiones, eminentiae,
praerogativiae, inscriptiones, monuinenta Imperatorum Ducum,
Archiducum, Marchionum, Principum, Dynastarum, Comitum
et Baronum graphice perstringuntur in gratiam piorum reii-
giosorum, Curiosorum Lectorum et antiquitatum amatorum
et investigatorum, Authore et Compilatore F. Patre Paulo
Puzel Sacri et Exempli Ordinis Cisterciensis in Celeberrina
Monasterio Sitticensi Professo Sacerdote Anno D. 1719.» Die
Chronik ist gewidmet dem Abte Alexander Freiherrn von
Engelshaus.

Von dem Autor wissen wir nur wenig. Er ist in Rudolfs-
wert 1669 geboren, trat am 8. December 1689 in das genannte
Kloster, legte daselbst am 10. December 1690 die Profess ab
und vvirkte dort bis an seinen Tod (20. August 1721) als
»regens chori» und «supprior». Dem Namen Puzel begegnete ich
in den krainischen Urkunden schon im XIV. Jahrhunderte. In
einer Urkunde des Klosters Miinkendorf ddto. 1304, 48 und
in einer anderen von 1304 kommt unter den Zeugen ein
«Ulrich der Puzel von Stein» vor. Aus den Urkunden des

3 Koiina ira Jahresberichte der Oberrealsehule zu Laibach 1865.
1 Schumi im Archiv fiir Krain I. und in dem Urkundenbuch I. und II.
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\

[losters Michelstatten (1458) erfahrt man, dass die Puzcl
lin der Zirklacher Pfarre sich befanden, wo sie als Hubbesitzer
[genannt werden. Man sieht daraus, dass die Familie eine ein-
[heimische war. Auch scheint der Autor der dcutschen Sprache
nicht ganz machtig gewesen zu sein, was daraus hervorgeht,

'dass er die deutschen Namen verdreht oder sie nnancbmal
nur abzeichnet (S. 48). Dagegen schreibt er gelaufig ungarische

1 Namen, erklart dieselben und zeigt eine grosse Ortskenntnis
in Bezug auf Kroatien. Auf seine nichtdeutsche Abkunft lžisst

1 sich auch daraus schliessen, dass er ofter bei einem deutschen
Namen oder einem deutschen Worte zu bemerken nicht unter-
lasst, dass es germanico idiomate so lautet.

Liest man seine Chronik durch, so gewinnt man den
Eindruck eines fleissigen, seinem Orden ergebenen und beson-
ders auf den Ruhm seines Klosters bedachten Bernardiners,
welcher sich mit dem Eifer eines jungen Ordensbruders wie
auch mit Bedachtsamkeit und Schlauheit eines erfahrenen
Weltmannes fiir die Interessen seines Stiftes und seines Ordens
einsetzt und sich sogar nicht scheut, die Wahrheit preiszugeben,
wenn jene es verlangen.

Sein Werk ist auch der Ausdruck seiner Gesinnung, er
sagt deutlich in der Vorrede (S. 1 bis 5), was fiir einen Zvveck
er dabei verfolgt. Zunachst will er den lebenden und den zu-
kiinftigen Klosterbriidern die riibmliche Vergangenheit des
Stiftes vor Augen fiihren, wie dasselbe namlich von weltlichen
und geistlichen Herrschern und Grossen mit verschiedenen
Gnadenbezeigungen iiberhauft wurde, wobei der hl. Maria als
der Patronin des Ordens gedacht und ihr das ganze Verdienst
zugeschrieben wird. Dies solle als Beispiel allen denjenigen
Ordensbriidern dienen, welche von dem wahren Pfade der
Liebe abgewichen sind und von der Mutter Gottes von Sitich
wenig erhoffen. Ferner ist es ihm — und das ist der prakti-
sche Zweck seiner Arbeit — darum zu thun, alle Besitzungen
und Privilegien seines Klosters zu verzeichnen und nachzu-
vveisen. Dies ist auch der Standpunkt, voa dem wir seine
Arbeit beurtheilen miissen.



c6 Die Chronik Puzels aus dem krain. Cistercienserstifte Siticli.

Fragen \vir nach den Quellen, aus denen er schopft, so
finden vvir dieselben von ihm selbst angegeben.

Auf dem Blatte 6 bringt er den Katalog der Autoren,
die er beniitzte. Ihre Zahl belauft sich auf 25, doch sind diese
fiir uns von geringer Bedeutung, weil er aus ihnen meist nur
Thatsachen, welche nicbt das Kloster, sondern allgemeine
Geschichte betrefifen, entnehmen konnte und welche uns auch
anderweitig iiberliefert sind. Und nur, weil in diesem Verzeich-
nis auch ungedruckte Handschriften genannt werden, theile
ich es mit.

Abrahamus Bokschai Joh. Lud. Schdnleben
Andreas Eggerer Martinus Settivany
Antonius Bonfinius Nicolaus Isthvanffius
Antonius Stieff Joannes Bussieres
Aeneas Sylvius Emericus Forgacs
Casparus Bruschius Petrus de Rewa
Ephem. Ign. Reiffenstull Paulus Mezger
Franciscus Mezger Paulus Ritter
Gabriel Bucellinus Romanus Hay
Genealogia Gallenberg Sebastianus Penzinger
Hieromias Drexelius Thomas Hofflich
Horatius Tursellinus Weichardus Valvasor.
Josephus Mezger

Zum Schlusse ervvahnt er Manuscripta Sitticensia, Landt-
strasensia, Steinensia, Rudolfsvvertensia, varia scripta amanu-
ensia und Privatcorrespondenzen. Auch beruft er sich mitten
in der Erzahlung oft auf seine Quellen. So ervvahnt er S. 53
eine «series abbatum<>, S. 6g ein Nekrolog «ia libro mortu-
orum nostrorum familiarium benefactorum invenitur manuscrip-
tum rubro colore notatum»; S. 83 sagt er: «Item, hoc anno
leguntur in illo maximo libro ex parte prioris et succentoris,
introitus prisco veterum patrum charactere et testimonio con-
scripti (!) sub expressione et annotatione horum verborum circa
finum: finitus est hic liber per manus fratris Georgii sub
Udalrico abbate anno d. 1454»
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Trotz dieses scheinbaren Reichthums an dem ihm zu-
gebote stehenden Quellenmaterial klagt er, dass vor ihm nie-
mand sich mit der Klostergeschichte beschaftigt habe und
dass weit mehr hatte ans Licht gezogen werden konnen,
wenn seine Vorganger etwas aufgezeichnet und nicht auf das
untreue Gedachtnis sich verlassen hatten, oder wie er sich
an einer anderen Stelle lateinisch geschickt ausdriickt: «nisi
(multa), a nemine antecessorum notata non in aures sed in
auras abiissent.* (Blatt 4. 5.)

Man konnte beinahe duixh dieses reiche Citiren der Quel-
len getauscht, durch seine schonen Klagen leicht bestochen
werden. Dies ist auch bei vielen der Fall gewesen. Doch
sieht das alles im Lichte der Kritik etwas anders aus.

Ohne Zvveifel hat unser Autor Originalurkunden gesehen
und beniitzt, aber deren Zahl wird sehr gering gewesen sein.
Schon aus dem Grunde, weil er der deutschen Sprache nicht
ganz machtig war und die deutschen Urkunden nicht lesen
konnte, war es ihm nicht moglich, aus dieser Quelle reichlich
zu schopfen. Und dass man ihm von Seite des Stiftes als
dem angeblichen Klosterhistoriographen, wie ihn einige nennen,
nicht das ganze Klosterarchiv zur Verfugung gestellt hatte. das
erhellt aus seinen Worten, durch die er sich verrath, indem
er sagt (S. 374): «ut patet ex literis a me semel in cancel-
laria visis.» Auf das Citiren der Quellen konnen wir uns also
bei ihm nicht ganz verlassen und diirfen nicht glauben, er
habe dieselben selbst eingesehen. So findet sich z. B. die schon
oben citirte Stelle (S. 83) noch einmal wortlich wiederholt auf
S. 351: atem leguntur in illo maximo libro . . .» etc, \vas
nicht moglich gewesen ware, wenn das seine eigenen Worte
waren, und wir miissen sagen, dass er die betreffenden Notizen
sammt dem Citat einem anderen Autor entnommen habe und
sie zweimal, und zwar mit demselben Fehler «conscripti» statt
«ccmscripto» (libro), bringt. Dass dies keine~ungerechte Vermu-
thung ist, beweist eine andere Stelle (S. 359, 360), wo er
Valvasor und dessen Ouelle, die «Manuscripta provinciae»,
citirt. Auf Grund dessen konnen wir von den von ihm an-
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gefuhrten Quellen nicht immer sagen, er habe sie selber ge-
sehen und beniitzt, er ist, wie er sich auf dem Titelblatt
selbst nennt, hauptsachlich ein Compilator, und wenn er z. B.
eine Inschrift auf einem Dachziegel selbst entzifferte,5 da sagt
er deutlich (S. 359)' «A me, qui haec scribo et noto propriis
oculis visas (tegulas).» Die weitere Untersuchung vvird das
Gesagte noch bestatigen.

Auch seine Klage, niemand habe vor ihm um die
Klostergeschichte sich bekiimmert (quod neglexere ii, qui me
praecessere), darf man nicht vollinhaltlich gelten lassen. Drei
Jahre vor seinem Eintritte in das Kloster starb dort Wolfgang
Scharf aus Lack (am 27. Juli 1686 nach Puzels eigener An-
gabe S. 570). vvelcher sich mit der Geschichte seines Klosters
befasste und aus dessen Nachlass dannJos.Wendt von VVendten-
thal Urkundenverzeichnisse anlegte, die in Marian Fiedlers
Werke (Bd. 7) iibergegangen sind. Aucli sind die im XVII.
Jahrhunderte angelegten, jetzt im Domcapitelarchiv in Agram
befindlichen und von Seb. Brunner6 veroffentlichten Kloster-
notizen ohne Zweifel in Sitich entstanden. Ein anderes Ur-
kundenverzeichnis sammt dem Katalog der Aebte und der
Grundungsgeschichte findet sich in einem Codex der Wiener
Hofbibliothek Nr. 7250. Das mindert jedoch nicht sein Ver-
dienst; er bleibt der erste Chronist des Stiftes Sitich. Seine
Chronik, vvelcher eine epistola dedicatoria, eine praefatio ad
lectorem und eine descriptio monasterii sammt den Griin-
dungsurkunden vorausgehen, besteht aus vier Theilen: I. Epi-
tome chronologica rerum memorabilium, nach Jahrhunderten
geordnet, welche er prima, secunda etc. Synopsis nennt. Der
ersten Synopsis (1135 bis 1200) schickt er eine Weltchronik
voraus. die er mit dem Jahre 1000, und zwar mit der Notiz
iiber die Griindung des Graner Erzbisthums begiant und in

•' Nebenbei bemerkt, falsch entzifferte, denn er las die Jahreszahl 1507,
in \velchem Jahre Urban Abt gewesen sein soll, \vas den Urkunden wider-
spricht, eher vvar es 1517.

6 In Studien und Mittheilungen aus dem Benedictinerorden. 1881,
Bd. II. 66. Oder vielleicht sind sie auch von Scharf angelegt.
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der er sich auch ferner meistens mit Ungarn beschaftigt, was
ein besonderes Licht auf sein Verhaltnis zu dem ostlichen
Reiche \virft. Die siebente und die letzte Synopsis endet mit
dem Jahre 1715. II. Abbatographia seu catalogus abbatum
(S. 331 bis 450). III. Parographia seu catalogus parochiarum
(S. 451 bis 542), \vorin 28 Pfarren sammt ihren Filialkirchen,
welche dem Stifte einverleibt waren, beschrieben werden.
IV. Nekrologe (der Aebte, der Klosterbriider, der Conversen,
der Papste, der Aquilejer Patriarchen, der Griinder und Wohl-
thater und anderer Personen, die dem Kloster nahe gestanden
sind) S. 549 bis zu Ende. Dieser Theil tragt die Jahreszahl 1717.

Schon Kozina hat sich Miihe gegeben und zu zeigen
gesucht, wie jeder einzelne Theil entstanden sei. Er hat andere,
jetzt im krainischen Landesmuseum sich befindende Hand-
schriften aus Sitich mit Puzels VVerk verglichen, und zwar:
1.) Chronographium, welcb.es bis 1646 reicbt, sehr nachlassig
und fehlerhaft geschrieben ist und welches auch Puzel be-
kannt gewesen sein muss, weil einzelne Stellen ganz Iiberein-
stimmen, wenn nicht beide auf eine gemeinschaftliche Quelle
zuriickzufuhren waren. 2.) Nekrolog von P. Puzel in Klein-
Quart. 3.) Parographia, Klein-Quart, ebenfalls von Puzels
Hand geschrieben. Wichtiger aber als diese, welche Kozina
zum Vergleiche heranzieht, ist ein Codex der Wiener Hof-
bibliothek, Nr. 10550. Es ist ein Papiercodex von 138 Blat-
tern, von Puzels Hand geschrieben, obwohl erst vom Blatt 128
die Schrift derjenigen im Laibacher Codex vollkommen gleich
ist. Wir haben in diesem Wiener Codex die erste grossere
Arbeit Puzels. Sie umfasst nur die Abbatographia und die'
Chronik oder Synopsis Chron-idiographica (Blatt 59 zu Ende).
Die Abbatographia schliesst mit dem Abte Ludwig Raumb-
schissl (f 5. December 1687), ob\vohl noch die Ereignisse des
Jahres 1694 erwahnt werden. Wichtiger ist dieser Codex zur
Beurtheilung seiner grossen Idiographia, welche eine Zusatn-
menfassung aller seiner friiheren Arbeiten ist. Einige Theile,
wie die siebente Synopsis und die Abbatographia, sind auch
in seinem neueren Werke enveitert, auch geandert und ver-
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bessert worden. Da in dem Wiener Codex die Synopsis und
die Abbatographia, im krainischen Landesmuseum wieder die
Parographia und die Nekrologe von seiner Hand geschrieben
sich finden, so haben wir alle Theile seiner Idiographia doppelt.

Der Autor hat darin sehr viel Material zusammen-
getragen. Es fragt sich nur, inwieweit er selbstandig und
g]aubwiirdig ist. Um eine Antwort darauf geben zu konnen,
miissen wir jeden Theil besonders besprechen.

Der erste Theil: «Epitome chronologica* bezeich-
net, besteht, wie gesagt, aus sieben Synopsis und enthalt
Urkunden in Ausziigen oder vollstandig. Kozina (S. 14 fif.)
suchte, indem er die Chronik mit dem Wortlaut der Urkunden
verglich, nachzuweisen, dass unser Chronist die Urkunden-
ausdriicke stets wahrheitsgetreu wiederzugeben bemiiht war.
Wcnn auch damit, nebenbei gesagt, noch nicht erwiesen ist,
dass Puzel die Urkunden selbst beniitzte, so wird es sich zei-
gen, dass man sogar von dieser angeblich wahrheitsgetreuen
Wiedergabe der Urkundentexte nicht viel halten kann. Es ist
namlich schon oben er\vahnt worden, dass seine Urkunden-
regesten mit denen des alteren Chronographiums oft vvortlich
ubereinstimmen, wofiir sich in seinem Buche viele Belege finden
lassen, und dies allein beweist schon zur Geniige, dass Puzel
hauptsachlich aus abgeleiteten Quellen schopfte. In dieser un-
serer Meinung bestarken uns auch die oben beriihrten Fehler,
die er in seinen Ouellencitaten begeht und die ebenfalls nur das
Abschreiben derselben verrathen. Wir sind aber imstande, noch
andere Beweise dafiir anzufiihren, dass er die Urkundentexte
nicht getreu in sein Werk heruberzunehmen bemiiht war. Indem
er z. B. zum Jahre 1274 die Schenkungen der Scharfenberger
anfiihrt, bemerkt er: «idque in recompensationem damnorum
monasteno illatorum tempore rebellionis, dum clerus religiosos
fratres suis constrixisset legibus ac bona patriarchalia invales-
centi haeresi cum praediis ablata fuissent.» Die betreffenden
(zwei) Urkunden sind uns erhalten," wissen uns aber von allen

7 Landesinuseum Laibach.
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diesen interessanten Dingen nichts zu erzahlen. Es heisst
darin nur, die Briider von Scharfenberg haben sich an Leuten
und Giitern des Klosters vergriffen. Und dieselbe Stelle, die
er bei Gelegenheit der Schenkung der Scharfenberger bringt,
lesen vvir mit geringfiigigen Modificationen noch einmal zum
Jahre 1278.

Dazu tritt nocli ein anderer Umstand. Bei der Envah-
nung einer Schenkung vom Jahre 1308 bezeichnet er seine
Quelle mit den Worten: «ut in pervetustis libris legitur et in-
venitur«, oder auf S. 453: «prout in reliquis cartophylaciis
quidam mansi seu hubae monasterio donatae, sunt sub plebe
s. Viti notatae.» Es liegt nahe, dabei an die Urbare zu den-
ken, die ihm uahrscheinlich vorgelegen haben, denn er ge-
braucht nie den Ausdruck liber, wenn er von Urkunden
spricht Seine Regesten machen auch durch ihre Kiirze den
Eindruck, als ob sie in vielen Fallen nach einem Urbar zu-
sammengestellt worden vvaren.

Aber unser Chronist theilt uns auch Urkunden ihrem
vollen Inhalte nach mit, und zwar die wichtigeren. Dies
erhoht den Wert seines Werkes.

Um aber ein endgiltiges Urtheil iiber diesen ersten Theil
seiner Idiograpbia zu fallen, miissen wir noch das Verfahren,
\velches er dabei beobachtete, ins Auge fassen. Es ist oben
gesagt \vorden, dass er zugleich die Rechte seines Klosters
auf die Freiheiten und Besitzungen nachweisen wollte. Dass
er diesem Zwecke alles andere unterordnete, ist begreiflich.
Um nicht weit zu suchen, mache icb aufmerksam auf jene
Stelle, welche sich auch bei Kozina findet (1. c. S. 16), wo
Puzel in der Urkunde des Patriarchen Gregor, welcher die
freie Gerichtsbarkeit dem Kloster ertheilt, die Worte «ex-
cepto in causa sanguinis* in «etiam in causa sanguinis»
andert, woraus freilicb noch nicht gefolgert werden kann,
dass er es vvissentlich that, denn er konnte ebenso diese
Falschung aus zvveiter Ouelle heriibergenommen haben.

Aehnlich wird es auch sein mit dem Fischereirechte,
welches angeblich Albrecht III. 1369 dem Stifte ertheilt hat



62 Die Chronik Puzels aus dem krain. Cistercienserstifte Sitich.

und kraft dessen es den Sitichern erlaubt gevvesen sein sollte,
in allen Gewassern Krains und der Mark zu fischen. Mit Be-
stimmtheit lasst sich nur eiu Privileg Kaiser Friedrichs aus
dem Jahre 1459 nachweisen, durch welches dem Kloster der
Fischfang bloss im Zirknitzer See, und dies nur bis auf Wider-
ruf, erlaubt wurde — und man weiss ja, dass die Privilegien
eher vermehrt als vermindert vvurden. Uebrigens ware es
wohl verstandlich, dass es dem Stifte freistand, in allen Ge-
wassern der sogenannten windischen Mark zu fischen, und dies
nicht auf Grund eines speciellen Privilegs, sondern weil Sitich
zu dieser Zeit schon in der ganzen Mark zerstreut liegende
Giiter und Zehenten besass.

Dass aber unser Chronist auch selbst den Text will-
kiirlich zu andern sich erlaubte, beweist der Vergleich einiger
Stellen mit dem oben citirten Wiener Codex. Priifen wir z. B.
die Schenkungsurkunde des Patriarchen Peregrin aus dem
Jahre 1145. Dieselbe befindet sich im Wiener Codex auf dem
Blatte 62, im Laibacher Codex auf dem Blatte 10. Nach der
Arenga und denWorten «quasdampossessiones . . . addidimus»
unterbricht er diese Urkunde im Wiener Codex mit den Wor-
ten «verum antequam easdem (possessiones) recenseamus* und
schiebt eine Urkunde, die Incorporation der Pfarre St. Veit
betreffend, ein, welche sich im Laibacher Codex nicht findet.
In diesem bringt er hingegen die genannte Urkunde Peregrins
vollstandig, und von der Incorporation der St. Veiter Pfarre
spiicht er zwar zum Jahre 1145, aber an einer anderen Stelle
(S. 7) und macht daraus eine besondere Urkunde.8 Indessen
ist es bekannt, dass die Pfarre St. Veit erst 1389 incorporirt
wurde, was Papst Bonifaz IX. im Jahre 1403 bestatigte. Er
wollte aber nur die Besitzungen und Privilegien seines Klosters
moglichst alt erscheinen lassen.

Wir fiihren noch ein Beispiel an, welch.es vvahrscheinlich
auch auf die Rechnung des Autors selbst zu setzen sein wird.
Zum Jahre 1140 erzahlt er, Patriarch Peregrir., dem er alles

1 Ebenfalls von Schumi, Urkundenbudi I., abgedruckt.
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Gute zuschreibt, habe auf Bitten mehrerer Adeligen sich beim
Ordenscapitel vervvendet, dasselbe moge dem Stifte erlauben,
die vveltlichen Klostervrohlthater im Kloster begraben zu diir-
fen. Wir konnen zwar diese Nachricht an der Hand der Ori-
ginale weder bestatigen noch widerlegen, aber sie kommt
schon aus dem Grunde uns zu verfriiht vor, da noch 1180
die Bestimmung des Generalcapitels lautete: «in oratoriis
non sepeliuntur nisi reges, reginae, episcopi, in capitulis
abbates.»fl

Nach dem Gesagten wird cs klar sein, dass \vir uns,
was die altere Zeit betrifft, auf Puzel nicht verlassen kormen.
Die angefiihrten Beispiele geniigen, um die bisher unbedingt
anerkannte Glaubwiirdigkeit seiner Chronik stark zu erschiit-
tern. Ausserdem unterliefen ihm selbstverstandlich neben
diesen willkiirlichen Aenderungen auch gevvohnliche Fehler,
die, wie Kozina richtig bemerkt, bei einer grosseren Arbeit
unvermeidlich sind. Er setzt z. B. den Vertrag, vvelchen das
Stift mit den Herren von Landstrass geschlossen hatte,
zum Jahre 1277, wahrend derselbe zum Jahre 1267 gehort.

Haben wir einerseits die Mangel seiner Chronik hervor-
gehoben, so muss andererseits gesagt werden, dass die grosse
Mehrheit der von ihm verzeichneten Thatsachen der Wahrheit
entspricht und durch erhaltene Originale bestatigt werden
kann und dass der grosse Wert seiner Arbeit nur durch den
Mangel an Kritik eingeschrankt wird. Man hat daher nur den
Wert seines Werkes iiberschatzt. Das letztere geschah meist
aus dem Grunde eben, weil sich darin das Material gesam-
melt findet und daher leichter zu beniitzen war, als die uberall
zerstreuten Urkunden. Vergleicht man seine Chronik mit jener
aus dem steiermarkischen Kloster Reun aus dem XVIII. Jahr-
hunderte, welche von dem Reuner Conventualen Alanus ver-
fasst wurde, so wird das Urtheil zu Gunsten des Chronisten
des Mutterklosters Reun ausfallen miissen. Alanus ist viel

9 In der niederosterreichischen Cisterze HI. Kreuz ist die erste Kloster-
sepultur aus dem Jahre 1203 bekannt, und zwar war es bei Herzog p'riedrich
der Fall. Fonr. rer. austriac, XI. 31.
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kritischer als sein alterer Vorganger aus dem Tochterstifte
Sitich. Vieles, was Puzel offenbar absichtlich _ verschwiegen
hat, erfahren wir nur aus dem Werke Alanus'.10

Der zweite Theil des PuzeFschen Werkes, die sogenannte
Abbatographia, ist im Vcrgleich zu der ersten Fassung, die
uns, wie gesagt, in dem oben citirten VViener Codex vorliegt,
nur unbedeutend erweitert. Fragen wir nach deren Ouellen,
so fallt vor allem die Uebereinstimmung mit dem Katalog der
Aebte bei Valvasor u auf, was die Zahl der Aebte, Disposi-
tion und die Ausdrucksweise betrifft. Man hat dies auf eine
gemeinschaftliche Ouelle zuruckgefiihrt,l2 jedoch muss man
annehmen, dass er neben dieser — und das wird jene series
abbatum sein, die er oft erwahnt — auch Valvasor selbst
abgeschrieben hat, da er, wie oben beriihrt worden, Valvasor
und seine Quellen citirt, was gerade bei der Abbatographia
der Fall ist. Welche nun seine Quelle auch gewesen sein mag,
immerhin war dieselbe nicht besonders alt und nicht zuver-
lassig, was er selbst oft zugesteht, indem er z. B. von dem
Abte Laurenzius (1429) sagt: «in serie abbatum non inveni-
tur.» Abgesehen davon, dass die Angaben bei den alteren
Aebten falsch sind (z. B. der erste Abt Vincenz soll 1150
gestorben sein, und wir finden ihn in den Urkunden noch
1163 u. s. f.), kennt er manche Aebte gar nicht (z. B. den Abt
Johann, urkundlich 1336 bis 1338 nachweisbar), und was ge-
rade am aufifallendsten ist, er kann die Abtreihe des XVI. Jahr-
hundertes (!) nicht herstellen.

Mit Recht eifert daher der Chronist des Klosters Reun,
Alanus, welcher im XVIII. Jahrhunderte lebte, gegen die Siti
cher Abtkataloge, indem er sagt: «Derjenige muss im Schlafe
versunken gewesen sein, vvelcher den Abtkatalog von Sitich
zusammengestellt hatte.» "

10 Das Original befimlet sich im Stifte Reun, eine Abschrift im Johan-
neum zu Graz.

11 VIII. S. 695.
12 Kozina 1. c.
13 Somniasse reor illum, qui seriem abbatum Sitticensinm contexnit.

Alanus I. 815. Vide Radics, Die Gegenabte S. 114.
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Das bestatigt auch unsere oben ausgesprochene Ver-
muthung, dass Puzel nicht nach Originalen gearbeitet haben
kann. Begreiflich ist dagegen, wenn die scandalosen Ereignisse,
die in seinem Kloster sich zugetragen haben, von ihnn ver-
schvviegen vverden, /.. B. der Streit zvvischen den Gegenabten
Albert und Peter am Ende des XIV. Jahrhundertes.

Mit Ende des XVI. Jahrhundertes nimmt seine Abbato-
grapbia an Interesse zu. Besonderes Lob spendet er den Aebten
Johann VVeinziefl (1647 bis 1666) und Maximilian Mottoch
(f 1680). welcher Jetztere sich z. B. weigerte, nach seiner Wahl
den von der Regierung verlangten Iiblichen Revers auszustellen.
Wenn wir schon die Mangel seiner Abbatographia scharf her-
vorkehren mussten, so sei doch zu seiner Rechtfertigfung' <je-
sagt, dass im Kloster in VVirklichkeit keine altere series abba-
tum vorhanden gevvesen sein muss und man auch die rechten
Spuren verloren hat, denn in einer Urkunde vom Jahre 1625
wird Abt Jakob Reinprecht als der 37. bezeichnet, wahrend
man an der Hand verlasslicher Urkunden bis zum Jahre 1625
eine bedeutend grossere Zahl von Aebten nachvveisen kann.
Schon bei Puzel ist Jakob Reinprecbt der 39. Abt. — Andere
Nachrichten, die unser Autor bringt, sind oft von grossem
Interesse. Besonders gut scheint er z. B. iiber die Karlstadter
Militargrenze unterrichtet gewešen zu sein, zu welcber Sitich
in steter Beziebung stand, da es zur Erhaltung von Karlstadt
beitragen musste. In der Abbatographia bat Puzel alles von den
Aebten Wissenswerte zusammengetragen, \vobei er seinen Blick
aucb auf die allgemeinen Begebenbeiten stets gerichtet halt.

Ueber den diitten Theil seines Werkes, iiber die Paro-
graphia, ist wenig zu sagcn. Alle dem Kloster incorporirten
oder nur unterstchenden Pfarren sammt ihren Filialkirchen sind
hier von ihm verzeicbnet und die Geschichte einer jeden kurz
besprochen. Wenn auch dieser Theil kein allgemeineres Inter-
esse beanspruchen kann, so ist er fur die Kirchengeschichte
des Landes \vichtig, weil er uns die damaligen kircblichen
Zustaride klar vor Augen fuhrt Aus Puzels Parographia sind
wir erst imstande, die grosse Bedeutung, welcbe das Stift

MiUheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 5
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Sitich hatte, und die wichtige Rolle, die es im Lande spielte,
zu erkennen. Nicht weniger als 28 Pfarren sammt ihren 299
Filialkirchen unterstanden dem Siticher Abte, welcher als
Erzpriester alle Geistlichen des ihm un^ergebenen Gebietes
zu den jahrlich abgehaltenen Synoden berief. Puzels Zusam-
menstellung ist sehr iibersichtlich, und wenn auch eine Ueber-
einstimmung mit den Angaben Valvasors nicht zu leugnen ist,
was auf eine gemeinschaftliche Quelle zuriickgehen kann, so
ist ebenso eine Selbstandigkeit hier nicht zu verkennen.

Aus der Parographia bietet Kozina einen kurzen Auszug.
Es bleibt uns nur noch iibrig, den vierten Theil seines

Werkes, die Nekrologe, zu besprechen, und zwar umso ein-
geliender, als man bisher auf diesen Theil einen besonderen
Wert gelegt und auch viel abgedruckt hatte. Vor allem wiirde
es sich darum handeln, darzulegen, ob und welche altere Vor-
lagen ihm zugebote standen. Mit Gevvissenhaftigkeit allein,
die zu Gunsten des Autors ins Treffen gefiihrt wird, ist der
Kritik nicht gedient, weil er alle Fehler, welche ihm zur Last
gelegt wurden, aus seiner Vorlage, wenn auch gewissenhaft,
abgeschrieben haben konnte.

Durchblattern wir diesen Theil seiner Idiographia, so
werden wir auf den ersten Blick von der Fiille des Materials
iiberrascht — er bringt ja acht verschiedene Nekrologe —
und von dem Ordnungssinn des Autors bestochen, denn er
hat alle Todtennamen innerhalb eines Zeitraumes von 100 Jah-
ren alphabetisch geordnet. Daher erklart es sich, warum Ko-
zina, Schumi u. a. davon so viel abgedruckt haben. Kozina
(S. 7) sagte: «Das Nekrolog Puzels ist gevviss alten Nekro-
logen entnommen, dafiirbiirgt seine grosse Gewissenhaftigkeit.»
Doch verhalt es sich damit anders! Erstens fragen wir, was
wir von diesen langen Columnen haben, in denen nichts an-
deres steht, als nur das obligate: admodum rever. p. Mathaeus
oder Petrus oder gar z. B.:

admod. rev. p. Nicolaus
adm. rev. p. Nicolaus und
adm. rev. p. Nicolaus u. s. f.

i
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Wenn wir noch so andachtig diese langen Reihen blosser
Vornamen anschauen, so konnen wir damit nichts beginnen.

Ferner tritt noch ein anderer Umstand hinzu, namlich
der, dass unser Autor in seiner Oekonomie so weit gegangen
ist. in jedem Jahrhundert nur 50 Klosterbriider von dem Tode
hinwegraffen zu lassen. Ist es niemandem aufgefallen oder hat
man dies fiir moglich gefunden? Dadurch, dass der Autor die
chronologische Ordnung seiner Vorlage — wenn diese iiber-
haupt viel alter war und eine solche Anordnung hatte —
zerstort und dann die Namen nach Jahrhunderten und inner-
halb dieser Zeitraume dieselben dann alphabetisch geordnet
hatte, benahm er seinem zusammengevvorfenen Material dea
urspriinglichen Wert. Schliesslich ist es, wie schon gezeigt
wurde, auch mit der Gewissenhaftigkeit unseres Autors nicht
so gut bestellt, als man glaubte. Freilich lasst es sich in Be-
zug auf die Nekrologe nicht sagen, der Autor habe sie mala
fide ihrer urspriinglichen Form entkleidet, aber hier zerstort
sein naiver und starrer Ordnungssinn den Wert, welchen seine
Arbeit haben konnte.

Die meisten in Puzels VVerke vorhandenen Nekrologe
scheinen sogar von ihm selbst zusammengestellt oder nach
nicht viel alteren Zusammenstellungen gearbeitet zu sein. Die
Jahresdaten, die er dem Nekrolog der Klosterwohlthater bei-
geschrieben hat, bezeichnen nicht die Todesjahre, sondern die
Jahre, in welchen die Schenkungen von den betreffenden Per-
sonen gemacht worden waren. Es sind also, besser gesagt,
Verzeichnisse der Klostervvohlthater, die vor ihm schon im
Kloster vorhanden gevvesen sein miissen, weil vvir solche auch
bei Valvasor finden. Wenn iiberhaupt ein Nekrolog im Kloster
angelegt worden war, so geschah dies vermuthlich 1350, in
welchem Jahre die Confraternitat zwischen Sitich und Reun,
oder 1386, als eine solche mit den Benedictinern von Obern-
burg geschlossen wurde. Noch eine Moglichkeit darf nicht
verschwiegen werden, namlich die, der Autor habe die alteren
Nekrologe, wenn solche auch im Kloster sich befanden, viel-
leicht nicht einmal eingesehen. Denn wie kommt es, dass er



68 Die Chronik Puzels aus dem krain. Cistercienserstifte Sitich.

das Todesjahr der grossen VVohlthaterin von Sitich, der Her-
zogin Viridis, Leopolds III. Witwe, welche sogar als Stifterin
gefeiert und veiehrt wurde, nicht mit Bestimmtheit anzugeben
weiss, sondern neben seinem Datum auch das eines anderen
alteren krainischcn Geschichtschreibers, Schonlebens, anzu-
fiihren fiir gut findet (S. 6oi);'4 in dem alteren, auch von ihm
(S. 69) citirten «liber mortuorum nostrorum familiarium bene-
factorum> muss gevviss das Todesjahr derselben eiugetragen
gewesen sein. Nach ihm \vare sie 1424, nach Schonleben
1425 gestorben. Beide Angaben sind falsch, denn 1414 wird
sie in einer Urkunde des Herzogs Ernst als verstorben er-
\vahnt.

Auf Grund dessen kommen vvir zum Schlusse, dass die
sogenannten Nekrologe Puzels, \vir miissen sagen, keinen Wert
beanspruchen konnen. Fiir die altere Zeit bieten sie namlich
sehr \venig und nur fiir die neuere Zeit konnte zum Zwecke
der Localforschung etwas daraus gevvonnen \verden. Vielbesser
scheint ein jtingeres, kurz vor der Aufhebung des Klosters
angelegtes und ebenfalls im krainischen Landesmuseum auf-
bevvahrtes Nekrolog zu sein,15 denn in diesem ist vvenigstens
die chronologische Ordnung der alteren Vorlage beibehalten
\vorden.

Es eriibrigt uns noch, die Entstehungszeit des Puzel-
schen Werkes zu bestimmen. Auf dem Titelblatt befindet sich
die Jahreszahl 1719. In diesem Jahre starb der Abt Anton
Gallenfels, und Puzel widmete sein Werk dem Nachfolger
Alexander Baron von Engelshaus. In der Abbatographia ist
der Tod des Abtes Anton niclit mehr von Puzels Hand ein-
getragen \vorden, und \veil er auf S. 395 sagt: «hoc currente
anno 1716», so konnen wir annehmen, dass die Abbatogra-
pbia 1716 abgefasst, beziehungsvveise geschrieben \vurde. Auf
dem Titelblatt des vierten Theiles, namlich der Nekrologe,

14 Schumi hat diesen Theil als den »vichtigsten im Archiv I. 190 al>-
gedruckt.

il> Leider triigt dieses ehenso\venig wie andere Codices eine Signatnr.
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steht die Jahreszahl 1717. Somit liegt es nalie, zu vermuthen,
dass er 1715 den ersten Theil, d. i. die Epitome, beendigt
hatte. Interessant ist noch sein Verhaltnis zu den Aebten,
unter denen er lebte.

Seine ersten Necrologia und seine erste Parographia,
welche in besonderen Banden im Rudolfinum crhalten sind,
hat er dem Abte Anton gewidmet. Es ist zu vermuthen, dass
er auch seine grosse Idiographia ihm zuerst gevvidmet habe,
sobald er mit ihr fertig geworden war (vermuthlich 1718),
denn es ist doch hochst merkwiirdig, dass die ersten vier
Blatter, welche den Titel, die dedicatio und praefatio ad lec-
torem enthalten, erst spater hineingeklebt wurden. Der ganze
Codex ist zusammengenaht, nur diese Blatter sind lose und
beschrieben, und zwar von seincr Hand, aber in einem Schrift-
charakter, der sie von den weiteren Blattern deutlich unter-
scheidet. Die Vermuthung liegt nahe, er habe nach dem Tode
des Abtes Anton, auf den das urspriingliche Titelblatt und
die Dedicatio lautete, die ersten Blatter herausgerissen, sein
Werk nun dem neuen Abte dedicirt und soinit neue Blatter
hineingeben mussen.

Wir sind mit der Besprechung des Puzel'schen Werkes
zu Ende. Wenn es auch, wie nachgewiesen wurde, fiir die
altere Zeit mit grosser Vorsicht zu gebrauchen ist und wenn
ihm auch grosse Mangel anhaften, so bleibt es doch eine
Schatzkammer fiir die Geschichte des Stiftes Sitich, des Lan-
des Krain und der angrenzenden Gebiete. Vieles wiirde un-
bekannt geblieben sein, wenn er nicht seine reichhaltige Chro-
nik geschrieben hatte. Ihre strenge kritische Priifung war
nothwendig, denn sie beeinflusste, wie gesagt, in hohem Grade
die ganze neuere Geschichtschreibung Krains. Nicht vor ihrem
Gebrauch abzuschrecken, sondern vielmehr zur vorsichtigen
Beniitzung derselben zu ermahnen, ist der Zweck der vor-
liegenden Kritik.

Auch aus anderen Griinden verdient das Werk Puzels
eine grossere Beachtung. Puzel ist der erste, \velcher mit
Begeisterung und grossem Fleisse eine grossere Stiftschronik

I
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schrieb, wenn ihm auch andere Arbeiten vorgelegen haben
miissen. Seine Bemerkung, niemand vor ihm habe sich mit
der Klostergeschichte befasst, haben wir zwar als unbegriindet
zuriickweisen miissen, aber das beriihrt nicht im geringsten
seine Autorsehre. Es spiegelt sich in diesen seinen Worten
so recht die Anschauung seiner Zeit, welche zwischen dem
Autor und dem Abschreiber keinen Unterschied vvusste, und
schliesslich werden das kleinere Arbeiten gewesen sein. Puzels
fleissige Arbeit, vvelche als ein schones Denkmal des grossen
krainischen Stiftes betrachtet werden muss, konnte auf das
Stiftsleben nicht ohne Wirkung bleiben. Wenn daher im
XVIII. Jahrhunderte eine rege literarische Thatigkeit im Kloster
ersvachte — Linhart schrieb die erste Geschichte Krains,
Robert Kuralt ein juridisches Werk, Ignaz Fabiani eine Moral-
philosophie — so wird das zum grossen Theile auf den Ein-
fluss der Thatigkeit Puzels zuriickzufiihren sein, welcher mit
flammenden Worten seine Klosterbriider dazu anzueifern suchte.
In hohem Grade charakteristisch ist auch seine Gesinnung,
die er als Ordensbruder der weltlichen Macht gegeniiber an
den Tag legt. Er mochte die alten Privilegien seines Ordens
vvieder zur Geltung bringen, er lobt den Abt, welcher den
Revers, den die Regierung bei seiner Installation verlangt
hatte, nicht unterschreiben wollte — kurz, sein Werk ist das
Abbild der nach der durchgefiihrten Gegenreformation neu
erwachenden Kraft des osterreichischen Monchthums.



Krains mittelalterliche Handelsbeziehungen za den Stadten
an der adriatischen Kiiste.

Von Prof. S. Rutar.

Als die alteste Handelsstrasse Krains miissen wir die-
jenige betrachten, welche in nordost-siidostlicher Richtung
durch das Land geht und die mittleren Donaulander mit
dem adriatischen Meere verbindet. Schon lange bevor die
Romer Aquileja gegriindet hatten, bestand an der Miin-
dung des classischen Timavus (St. Johann bei Duino), also
an der innersten Einbuchtung des adriatischen Meeres, ein
sicherer Hafen und dabei ein viel besuchter Marktplatz. Das
Alter desselben wird in die graueste Zeit zuriickverlegt, indem
schon der thracische Held Diomedes hier gevveilt haben soll.
Demnach kniipfen sich an den Namen Timavus die altesten
Sagen und die ersten Lichtpunkte in der Culturgeschichte des
westlichen Europa. Schon der alteste griechische Geograph
Skylax erwahnt 500 Jahre vor Christi Geburt den Timavus
als Grenzfluss zwischen Istrien und Venetien. Am meisten aber
beschaftigte sich Vergil in seinen verschiedenen Schriften mit
dem Timavus, den er gleichsam als ein Weltwunder und als
die «Mutter des Meeres» darstellt.1 Auch lasst Vergil den
Antenor nach der Zerstorung Troja's iiber den Timavus zu
den Venetern Oberitaliens ziehen.

Alle diese Sagen bevveisen zur Geniige, dass die griechi-
schen Kaufleute haufig den Hafen am Timavus besuchten und

Vergil, Aeneis I. 244; Ecclogae VIII. 6; Georgicon.
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die Nachrichten iiber den vvunderbaren Fluss, der plotzlich in
sieben Ouellen brauscnd aus dem Erdschosse hervorbrach,
weit herum in der Welt verbreiteten. Arn Timavus war der
vorziiglichste Handelsplatz fiir den im Alterthum so sehr ge-
suchten und hochgeschatzten Bernstein, der auf dem Land-
wege vom baltischen Meerbusea durch Schlesien, Oesterreich,
Steiermark und Krain zum adriatischen Meere transportirt
wurde. Noch in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt
wurde der Bernstein auf demselben VVege nacli dem Stiden
befordert, nur hatte damals Aquileja den ganzen Bernstein-
handel an sich gezogen.'"1 In dieser Stadt befanden sich meh-
rere Fabriken fiir die Verarbeitung dieses Materials, und es
haben sich noch auf unsere Tage prachtvolle Stiicke aus
Bernstein erhalten, die in den Museen von Aquileja und Udine
zu sehen sind. Ausserdem tauschte man aber auf dem Markte
am Timavus aucli Siidfriichte, Wein, Oel, Salz, etruskische
Vasen, irdene und bronzene Gefasse fiir Gold, Silber, Kupfer
und Thierhaute ein.

Auch iiber die landeinwatts fiihrende Strasse hatten be-
reits die altesten griechischen Kaufleute Nachrichten gehabt,
nur besassen sie keinen genauen Begriff von ihrem Verlaufe.
Wie wir uns aus Theopompos iiberzeugen konnen, glaubten
die Griechen, dass das adriatische und das schwarze Meer ein-
ander viel naher seien und dass der Fluss Istros die beiden
verbinde. Allgemein verbreitet war die Nachricht, dass die
Kaufleute ihre VVaren aus einem Meere ins andere iiberfiihren
und dass in der Mitte zwischen beiden eine Stadt lage, wo
sie die Handelsartikel gegenseitig austauschten.

Diese unklare Vorstellung iiber die Verbindung beider
Meere erzeugte unter den Griechen die Sage, dass die Argo-
nauten auf ihrer Riickfahrt aus der Colchis die untere Donau,
dann die Save und den Laibachfluss beniitzt hatten. An jener
Stelle, wo die Waren umgetauscht wurden, hatten sie ihr

2 Helbig, Sopra il coininercio dell 'ambra; Academia dei Lincei, Roma
1876, 1877.
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Schiff «Argo» aufWalzen aus dem einen Arm des Istros in
den andern iibertragen und \varen so an der istrischen Kiiste,
etwa an der Miindung des Ouieto, ins adriatische Meer
gelangt. Mit dieser Zweitheilung des Istros wird auch der
Name Istrien in Verbindung gebracht. Als sich spater die geo-
graphischen Kenntnisse verbreitet hatten und man in Erfah-
rung brachte, dass zvvischen Oberlaibach und dem adriatischen
Meere kein schiffbarer Fluss vorhanden sei, da fieng man
(z. B. Trogus Pompeius) zu erzahlen an, dass die Argonauten
ihr Schiff auf dem Riicken iiber die julischen Alpen ins adria-
tische Meer iibertragen hatten.3

Genauere Nachrichten iiber diese wichtige Handelsstrasse
gibt uns erst Strabo in seinen «Geographika». Zu seiner
Zeit (unter Kaiser Tiberius) fand auf dieser Strasse ein reger
Verkehr zwischen Italien und den Donaulandern statt. Aqui-
leja war damals «der allgemeine Handelsplatz fiir alle um den
Ister vvohnenden illyrischen Volker. Diese kamen nach Aqui-
leja um iiberseeische Waren und um Wein und Oel, welches
sie in holzernen Fassern auf die Wagen aufluden und weiter
transportirten. Voa ihnen aber kauften andere Handelsleute
Sclaven, Thiere und Haute. Von Aquileja aus fiihrte man die
Waren auf Wagen iiber den niedrigsten Theil der Alpen,
Ocra genannt, zu einem Orte Namens Pamportus, bis wo-
hin der Weg etwas iiber 400 Stadien (75 km) betrug, oder
nach der Behauptung anderer 500 Stadien (92 '5 km). Nahe
am Nauportus floss der schiffbare Fluss Corcoras, der dann
die Warenladungen aufnahm und bis nach Segestica (Sissek)
sowie bis in den Istros und zu seinen Uferlandern transpor-
tirte.*4

Die Stadt Pamportos, oder wie sie spater allgemein
Nauportos (wohl in Erinnerung an die Uebertragung des
Argo-Schiffes) genannt wurde, musste zweifelsohne beim heu-
tigen Oberlaibach liegen, denn dorten kommt der Laibach-

3 Ukert, Geographie der Griechen und Romer, I. 3 p. 325 bis 329.
4 Geographika, IV. 6, 10; VII. 5, 2.
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fluss aus den unterirdischen Hohlen, und es gibt keinen an-
deren schiffbaren Nebenfluss der Save in Krain, ausser diesen.
Nur ist es merkwlirdig, dass Strabo diesen Fluss «Corcoras»
nennt, was vielmehr an die Gurk (Krka) erinnert, statt
Aquilio, wie nach einer weitverbreiteten Sage die westliche
Abzvveigung des Isterflusses geheissen haben soll. Auch die
Angabe der Entfernung zwischen Aquileja und Pamportos
(«etwas mehr als 400 Stadien oder nach der Behauptung an-
derer 500 Stadien*) stimmt mit der thatsachlichen Entfernung
zwischen Aquileja und Oberlaibach, welche, auf der Strasse
gemessen, etwas iiber 90 km betragt, iiberein.

Nach der angegebenen Beschreibung Strabo's ist es nicht
schvver, die Richtung dieser Haupthandelsstrasse zu bestimmen.
Sie gieng namlich durch die (uns aus spaterer Zeit bekannten)
Stationen Castra (Haidenschaft), Ad Pirum (Birnbaumer-
wald, v Hrušici) und Longaticum (Oberloitsch). Nur muss
man die Bezeichnung Ocra als den «niedrigsten Theil der
Alpen» nicht bloss auf den Birnbaumerwald beschranken, son-
dern sie fiir den ganzen Riicken zvvischen dem Plateau des
Ternovanervvaldes und der Ostgrenze Istriens gelten lassen.
Bei der Wahl einer Strassenroute haben die Romer zunachst
die strategischen Momente gelten lassen, denn die Strassen
wurden in erster Linie aus militarischen Griinden an-
gelegt. Diese forderten aber vor allem die Kiirze der Strecke,
um in der geringsten Zeit an Ort und Stelle gelangen zu
konnen, und dann erst die Bequemlichkeit derselben. Wie
spater die Tiirken auf der Balkanhalbinsel, so haben auch
friiher die Romer in der Weise Strassen gebaut, dass dicsc
auch iiber die steilsten Abhange in gerader Linie fortliefen
und sich nicht in zahllosen Windungen hinaufschlangelten.
(Noch zu Maria Theresia's Zeiten war man froh, vvenn man
die Strasse iiber einen steilen Abhang anlegen konnte, weil
dann viele Leute vom «Vorspann» leben konnten!) Die Romer
mussten also, ihrem Principe gemass, immer die niedrigsten
Uebergange und solche Abhange aufsuchen, die langsam und
gleichmassig zu den Thalern abfallen.
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Ausser der hier besprochenen Slrasse duich das Wip-
pacherthal und den Birnbaumerwald soll nach Ansicht einiger
Triestiner Forscher noch eine z\veite romische Strasse direct
iiber den nordlichen Karst von Aquileja nach Krain gefiihrt
haben. Bei der Eisenbahnstation Ronchi hat man namlich
die Ueberreste einer alten Briicke gefunden, und man suchte
dorten den bekannten Pons Sontii, iiber den Theodorich
seine Gothen nach Italien gefiihrt hat (am 28. August 489)/
obvvohl die in der «Tabula» angegebene Entfernung von
XIII. M. P. dazu gar nicht stimmt. Auch sind die Briicken-
iiberreste zu klein, als dass man hier an eine grossere Strassen-
anlage denken konnte." Am warmsten verficht die Strasse
iiber den Karst der Triester Advocat Dr. Gregorutti7 und
behauptet, diese Strasse hatte uber das wellenformige Terrain
des Karstplateaus bis nach Adelsberg gefiihrt (den sloveni-
schen Namen dieses Marktfleckens leitet er vom lateinischen
«Arae postumiae* ab, daher: «Postumio, Postojmo* als die
Endstation der «Via Postumia»l). Von den alteren Forschern
hat der einzige Danuilleus (Atlas antiquus) die romische
Station «Ad fornulos« (jetzt Bukovica) in Temenica am
Karst gesucht.

Uebrigens haben sich uns iiber einen anderen Strassen-
zug iiber den Karst vom adriatischen Meere ins heutige Krain
sichere Nachrichten erhalten. Strabo schreibt namlich
(o. c. VII. 5, 2), dass aus dem «karnischen Dorfe« Tergeste
eine Strasse iiber den Ocra zum sumpfigen Thale Lugeum
fuhre. In diesem Falle kann Strabo unmoglich die Strasse
durch den Birnbaumerwald meinen (obgleich eine solche von
Triest aus iiber Dutovlje, St. Daniel und Smarje ins Wip-
pacherthal und dann durch den Birnbaumerwald sehr leicht
denkbar ware), denn er miisste ja sonst sagen, dass diese

5 Neues Archiv fur deutsche Gesclnchtsforschung, I. 255.
6 Cfr. Czornig, Gorz-Gradisca, p. 163.
7 Dr. Carlo Gregorutti, Iscrizioni inedite Aquilejesi etc. im «Archeo-

grafo triestino«, Bd. X. p. 384 sq.



76 Krains mittelalterliche Handelsbeziehungen zu den Sladten

Strasse nach «Pamportus» und nicht nach «Lugeum» gefuhrt
habe. Die Forscher (Mommsen, Hitzinger etc.) sind so ziem-
lich einig dariiber, dass diese Strasse aus Triest tiber Bazo-
vica, Divača und den Bergriicken Gaberk nach Prawald
(Razdrto) gefiihrt habe. Der Sattel am Gaberk (550 m) ist
viel niedriger als jener im Birnbaumerwald, der an seiner hoch-
sten Stelle bis zu 885 m ansteigt. Auch bezeugt der tnit den
Ortsverhaltnissen wohlvertraute Forscher Hitzinger, 8 dass
eine Strecke dieser Strasse vom Volke noch immer die «R6-
merstrasse* genannt wird. Eben diesen Strassenzug erwahnt
auch Velleius Paterculus (II. 110), indem er meldet, dass
zu seiner Zeit die Strasse aus Triest iiber Nauportus nach
Pannonien «am meisten beniitzt wurde». .

Mit diesen Worten ist die Strassenrichtung auch diesseits
des Gaberk genau bezeichnet, und das Sumpfthal «Lugeum»
muss als das den Ueberschwemmungen so haufig ausgesetzte
Planinathal angesehen werden. Andere Forscher haben ange-
nommen, dass die von Strabo erwahnte Strasse aus Triest
iiber den Ocra mehr in ostlicher Richtung, etvva zum Zirk-
nitzer See, gefiihrt habe und dass im letzteren der «Lugeus»
zu suchen sei. Allein dem widerspricht nicht nur die Angabe
des Velleius, sondern auch der Umstand, dass eine andere
Strasse aus der Mitte Istriens zum Zirknitzer See gefiihrt hat,
wie wir bald sehen werden. Von Prawald \veiter verfolgte die
romische Strasse aus Triest dieselbe Richtung. wie spater im
Mittelalter die Patriarchenstrasse, namlich iiber L a n d o l ,
Studeno, Planina und Grčarevec, wie auch die Triester-
strasse Kaiser Karls VI.

Eine dritte Strasse vom adriatischen Meere nach Krain
fiihrte schon im Alterthume durch die Mitte Istriens iiber
Pinguente, Vodice, Golac und Obrovo oder Gradišče,
wo wir allem Anscheine nach die romische Station Ad Ma-
lum der Strasse Aquileja-Tersaticum zu suchen haben werden,
denn die Entfernung XLII. M. P. fiihrt uns an den zuletzt

8 Mittheilungen des hist. Vereines f. Krain 1854 p. 4.
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genannten Ort. Von Obrovo oder Gradišče musste dann die
alte Strasse iiber Pregarje, Prem und Grafenbrunn nach
Al tenmarkt und nach der Japodenhauptstadt Metullum
gefuhrt haben. Ein Theil dieser Strasse fiihrt bei der Ort-
schaft Zagorje noch immer die Benennung «Alte Strasse*
(cfr. Mittheilungen der Gentral-Commission 1880 p. XXI).

Die hier beschriebenen Handelsstrassen aus der Zeit der
RomerheiTschaft wurden auch das ganze Mittelalter bindurch
fast ausnamslos prakticirt. Nur kamen noch einige Zwischen-
routen dazu, wie dies eine vermehrte Bevolkerung erforderte.
Zu diesen Zwischenrouten ist vorziiglich jene zu zahlen, \velche
aus der Kiistenebene zvvischen Triest und Capodistria durch
das Rosandrathal (Kačja dolina) iiber Kozina, Rodik,
Schwarzenegg und Barkovlje nach der bekannten Eisen-
bahnstation St. Peter fiihrte. Es ist schon oft die Benierkung
gemacht vvorden, dass in der neuesten Aera der Handels-
geschichte die Eisenbahneu gerade diejenigen Routen mit Vor-
liebe sich aussuchen, die schon von den Romern oder im
friihesten Mittelalter prakticiit wurden, und dass, wenn sie sich
andere aus\vahlen, dies nur zu ihrem Nachtheile geschieht.
Auch das Rosandrathal, d. h. sein nordseitiger Abhang. \vird
jetzt wieder von der Eisenbahn TriestHerpelje befahren.

Eine weitere Zwischenroute fiihrte von Monfalcone
und dem so sehr besuchten Duino quer iiber den Karst durch
Brestovica, Gorjansko, Volčjigrad und Hruševica nach
St. Daniel, \vo sicli der VVcg gabelte und theils iiber Šmarje
und Žablje itis Wippacherthal. theils uber Kobdilj und
Stijak nach Pravvald fiihrte und irri vveitern Verfolge einc
der beiden Routen im Norden oder Siiden des Nanos-Plateaus
einschlug. Das war aber cin sehr holperiger Weg, auf dem
selten Wagen, sondern meistens nur Karawancn von Saum-
thieren verkehren konnten. Wurden jedoch auch Wagen ver-
wendet, so mussten wenigstens sechs Ochsen vor dieselben
gespannt werden.

Und noch einen wichtigen Saumvveg haben \vir zu er-
wahnen, namlich denjenigen, der von l̂ iscboflack durch das
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Toltneinische nach Friaul fiihrte und der vor der Restaurirung
unserer Strassen durch Karl VI. und Maria Theresia sehr
lebendig war. Er fiihrte aus Lack durch das Poljana-Thal
entweder iiber Oslica oder durch die Kopačnica nach
Kircheim im Tolmeinischen und von hier aus iiber Bukovo
ins Bača-Thal und nach Tolmein oder Sta. Lucia. Vom
ersteren Orte zog sich dann der Saumweg weiter iiber Kar-
freit und dann langs des Natisone nach Cividale; vom
letzteren aber quer durch die sogenannten Ruti und iiber die
Bergriicken von Srednje und Tribilj auch nach Cividale,
welches bis 1420 die Hauptstadt von Friaul war und im leb-
haften Handelsverkehr mit Venedig stand. Auf diesem Wege
wurde im XIII. Jahrhunderte sehr viel Ribolla-Wein auf Saum-
thieren importirt, wovon jedes zwei Amphoren trug.

Die Bedeutung Aquileja's als Handelsstadt hat seit ihrer
Zerstorung durch die Hunnen und noch mehr durch die Longo-
barden aufgehort. Das Terrain senkte sich immer mehr, die
Gevvasser des adriatischen Meeres drangen immer tiefer ins
Land ein, blieben dorten stagnirend und verpesteten durch
ihre Ausdiinstung die Luft. Die einst so bliihende Stadt ver-
fiel vollkommen und an ihrer Stelle schwang sich langsam
Venedig empor. Bis zu dieser Stadt fiihrte die alte romische
Strasse «Via Postumia« iiber Palma nova, Codroipo und
Pordenone. Im Mittelalter hiess diese Strasse «Vaslata Hun-
garorum*, auch «Strata Hungarorum*,9 da die Ungarn auf
derselben ihre Einfalle nach Italien zu unternehmen pflegten.

Die ersten Marktplatze befanden sich in der Nahe der
Kirchen und Kloster, wo die Kaufleute an den Markttagen
oder an den jahrlichen grossen Kirchtagen (daher der Aus-
druck «Messe») ihre Waren feilboten. Als aber die Umgebung
der Kirche, resp. deren Vorhalle, die Menge der herbeistro-
menden Handelslustigen nicht mehr fassen konnte, begann
man offentliche Lagerhauser und Kaufhallen zu errichten. Zu
diesem Zwecke hatten die Hauser an der Frontseite Schwib-

Valentinelli, Diplomat. Portusnaonense, Font. rer. austriac. XIV. p. i.
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bogen, um auch bei ungiinstiger VVitterung den Kaufleuten
und ihrer Ware Schutz zu sichern. Unter den Handelstreiben-
den waren die Tuchverkaufer die ersten, welche in den
Handelsorten eigene Hallen oder sogenannte «Gewandhauser»
errichteten. Ihnen schlossen sich die Kleinkramer an, welche
ihre Brot- und Fleischbanke in eigenen Lauben oder Kauf-
hallen aufstellten. Fiir die Wechsler, welche zuerst in Italien
aufkamen. war eine ahnliche Einrichtung getroffen, bevor man
ebenfalls in Italien auf die sogenannten «Borsen» (borsa) verfiel.

VVie schon hervorgehoben wurde, entvvickelte sich der
Verkehr des Mittelalters zunachst an geistlichen Sta t ten,
an Orten, wo der Gottešdienst abgehalten und fromme An-
dachten verrichtet wurden. «Das Volk stromte zur Messe und
zum Kram nach Bischofssitzen und Klostern.» Zvvar kam
auch der Schutz und Schirm des vvdtlichen Arms dem Han-
del zustatten, aber noch mehr zog der Gottesfriede des
Weihplatzes die Handelsbeflissenen an sich. Je mehr Volk
zu den kirchlichen Functionen zusammenstromte, desto leb-
hafter entvvickelte sich der Handel nach denselben. So ent-
standen bei den bestbesuchten Bischofs-, Kloster- und Wall-
fahrtskirchen auch die lebhaftesten Handelsplatze.

So gab es bei jeder Inthronisation des Patriarchen von
Aquileja einen grossen Zusammenlauf in dieser Stadt. Einen
solchen hat uns Francesco di Toppo bei Gelegenheit des
feierlichen Einzuges des Patriarchen Bertrand am 28. Octo-
ber 1334 beschrieben. Ueber die Menge der herbeistromenden
Bauern aussert er sich, was Krain anbelangt, folgendermassen:
«Es kamen die Frauen Krains, welches hinter dem Gorzischen
liegt, und trugen auf dem Haupte ein weisses gestarktes
Kopftuch, vvelches iiber den Riicken herunterhieng und einen
Theil desselben bedeckte. Sie hatten ein weisses oder rothes
Mieder an, einen in verschiedenen Farben verbramten Unter-
rock, und an den Fiissen trugen sie Schuhe. welche mit leder-
nen Riemen fest zusammengebunden waren. Sie waren gross-
tentheils blond, hatten himmelblaue Augen, manche mit Som-
mersprossen im Gesichte. Auf den ersten Anblick zeigten sie
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mehr Kraft und Gesundheit, als Reiz und Anziehungskraft.» "'
Ich glaube, man konnte noch lieutzutage kein treffenderes
Bild uber die krainischen Bauernfrauen entvverfen!

Eine besondere Anziehungskraft iibten im Mittelalter die
Wallfahrtsorte auf die Frommigkeit und den Handelsgeist aus.
Denn der praktische Sinn des Volkes war schon seit jeher
gewohnt, nach dem Auslande als dem Born der Religion
und Cultur zu blicken. Es ist allgemein bekannt, wie unser
Volk im Mittelalter zu den verschiedensten, auch in den ent-
ferntesten Landern gelegenen heiligen Statten pilgerte, wie
z. B. nach Maria Lore t to , nach Rom, zum h. Grabe nach
Jerusalem, ja sogar ins ferne Spanien zum Grabe des h.Jakob
zu S. Jago di Compostella. Urkundlich kann bereits fiirs
XI. Jahrhundert nachgevviesen werden, dass Pilger aus unseren
Alpenlandern nach dem spanischen Compostella zogen.u

Noch viel friiher begann das Pilgern nach Rom, welches
besonders im Jahre 1000 einen grossen Masstab angenommen
hatte, als man allgemein das Ende der Welt erwartete und
in Rom grosse Ablasse eitheilt wurden. Wie zahlreich diese
Romfahrten gewesen sein mussten, bevveisen uns die sloveni-
schen Ausdriicke romar und romanje fiir <-Wallfahrer» und
«Wallfahreri)> iiberallhin, ohne dass man gerade nach Rom pil-
gern miisste., Damit stimmt iiberein die triestinisch-dialectische
Benennung «Romieri, Romipeti > fiir alle aus den slavischen Lan-
dern kommenden Pilger, gleichviel, ob sie nach Rom oder an-
derswohin zogen. Urkundlich werden die slovenischen Wall-
fahrer zum erstenmale auf ihrem Durchzuge durch Triest am
13. August 1233 envahnt. Spater fiihrte man auch genaue Ver-
zeichnisse iiber die Anzahl der nach Rom ziehenden Wall-
fahrer, da dieselben den Triestiner Schiffsinhabern viel zu
verdienen gaben. So wissen wir, dass im Monate Mai des
Jahres 1492 52, im Januar 1493 241, im Januar 1495 140,

10 Ciconj, Udine e sua provincia (im Sammehverke: Canlii, Illustrazione
del Lombardo-Veneto, vol. V., parte II.) p. 509.

" Milkowic/., Die Kloster in Krain p. 1S9.
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im Mai 1495 80, im Mai 1497 76, im Mai 1498 308 Romieri
u. s. w. Triest passirten.14

Die Triester Gemeinde verlangte von jedem Pilger, der
sich in ihrem Hafen einschiffte, zwei Solidi behufs Instand-
haltung des Hafens. Diese Taxe hoben die Fahrleute ein und
lieferten sie dann an die Gemeinde ab. Je nach der Anzabl
der Wallfahrer richteten sich also auch die offentlichen Ein-
nahmen Triests, und diese waren manchmal sehr bedeutend,
denn im Jubilaumsjahre 1525 z. B. schifften sich 2478 Pilger
im Hafen von Triest ein, und von diesen bekam die Gemeinde-
casse 255 Lire und 14 Solidi (1 Lira = 20 Solidi). Bei sol-
chen Einnahmen war es der Gemeinde leicht, die erkrankten
Pilgar in Triest zu pflegen und viele Mittellose aucb unent-
geltlich («per amor di dio») zu transportiren. Der Gemeinde-
rath verfasste eine allgemeine Ueberfahrtsordnung und
stellte besondere Aufseher («soprastanti») auf, welche zu be-
stimmen hatten, wer und wieviel Pilger iiberfiihren soll, und
fiir die Ordnung bei der Einschiffung sorgen mussten. Die
Ueberfuhr geschab auf eigens hiezu bestimmten Schiffen,
welche keine Waren aufnehmen durften; nur wenn ein mit
VVaren beladenes Schiff schon segelfertig war und es die Pil-
ger ausdriicklich wiinschten, so schnell als moglich abzufabren,
so durften sicb diese auf die Warenschiffe einschiffen. Auch
vvurden die Schiffe vor der Abfahrt genau untersucht betreffs
ihrer Haltbarkeit, Leistungsfahigkeit und Ausriistung mit den
nothigen Werkzeugen.

Die Fahrleute batten von den Romieri einen solchen
Gewinn, dass sie sicb um dicse formlich rissen. So bekam
z. B. im Jahre 1485 ein einziger Fahrmann 50 Goldducaten
fiir die Ueberfuhr der Pilger. Kein VVunder also, wenn sich
neben Triest auch andere benachbarte Hafen bemiibten, den
Zuzug der Romieri an sich zu lenken. Es entstand ein eigen-
thiimliches Rivalisiren unter ihnen, denn jeder Hafenort suchte
dem anderen die Pilger abzufangen. Hierbei kam es haufig zu

12 A. Hortis, «1 Romieri a Trieste« im »Archeografo Triestiuo«, vol. VII.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Kraiu 1890. 6
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ernsten Streitigkeiten, und so verglichen sich die Gemeinden
von Triest und Capodistria im Jahre 1423 dahin, dass sie die
«Pilgerfangerei» aufgeben und jedem einzelnen die freie Wahl
iiberlassen werden, sich beliebig wo einzuschiffen. Scharfer
traten die Triestiner gegen San Giovanni de Duino auf und
vvollten sogar die Gorzer nothigen, nach Triest zu kommen
und sich von den Triester Fahrleuten iiberfahren zu lassen.
Im Jahre 1485 widerstanden zvvar die Gorzer hartnackig diesem
Verlangen, aber im XVI. Jahrhunderte siegte Triest, und fast
alle Pilger der ostlichen Alpenlander pflegten sich in diesem
Hafen einzuschiffen, um nach Ancona transportirt zu werden.

Von Ancona giengen die Pilger gewohnlich zuerst nach
Loret to und dann nach Rom. Der erstere von diesen zwei
Orten gibt uns einen genauen Bevveis dafiir, dass mit den
Pilgerfahrten immer auch Handelszvvecke verbunden waren.
Denn in der Nahe von Loretto befindet sich die einst bliihende
Handelsstadt Sinigalia, deren Jahrmarkte fiir Hanf und Flachs
beriihmt waren. Diese vvurden auch von unseren Bauern be-
sucbt, indem sie hiniiber die fertige Leinwand, heriiber aber
Flachs transportirten. Dass es auf den Jahrmarkten von Sini-
galia sehr lebhaft zugieng, dafiir haben wir den besten Beweis
in dem noch jetzt iiblichen slovenischen Sprichworte: «Es
geht zu, wie auf dem Jahrmarkte zu Sinigalia», wodurch ein
unbeschreiblicher Larm angedeutet werden soll.

Nebst den Wallfahrtskirchen trugen dann die Klos ter
sehr viel zur Entvvicklung des Handels bei. Alle bedeutenderen
krainischen Kloster vvurden an den alten Handelsstrassen ge-
griindet, so Freudenthal , so Sitich und so Landstrass.
Der Handel vvurde durch die Kloster zunachst dadurch belebt,
dass ihre Umgebungen sichere Asyle boten, dann aber auch
durch die vollstandigen Maut- und Zollfreiheiten, die ihnea
von den verschiedenen Landesfiirsten zugestanden worden
waren. So erhielt die Karthause Freudenthal bereits 1260
vom Herzoge Ulrich von Karnten die volle Zollfreiheit auch
fiir solche Waren, die das Kloster selbst auf den Markt fiihrte.
Graf Albrecht von Gorz befreite 1286 dic Karthause von

J
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allen Maut- und Zollabgaben bei Podpeč (Rupe) und Pod-
velb (Hulbe). Dieses Kloster trieb einen besonders lebhaften
Handel mit Capodistria, wo es einen eigenen Hof, dann
ausgedehnte Giitercomplexe an Garten, Wiesen, Oel- undWein-
bergen besass.

Auch die alteste Klostergriindung Krains, Sitich, trieb
den hauptsachlichsten Handel mit den adriatischen Kiisten-
orten, wie aus den dem Kloster ertheilten Handelsprivilegien
zu ersehen ist. Schon im Jahre 1217 gevvahrte ihm der Gorzer
Graf Engelbert Zollfreiheit auf allen seinen Mauten, desgleichen
1243 der Herzog Bernhard von Karnten auf den in seinem
Gebiete liegenden Mauten. Das Cistercienserstift genoss Zoll-
freiheiten in folgenden Stationen: zu Laibach, an dt:r Unz,
zu Landol, in Adelsberg, Senoseč, Triest und Laas,
folglich iiberall an dea Strassen, die zum adriatischen Mecre
fiihrten. — Dem hingegen trieb das Stift Landstrass den
Handel vorzugsweise mit Kroatien.

Obwohl es im allgemeinen verboten war, den Handel
ausserhalb der geschlossenen Orte (Stadte und Markte)
zu treiben, so finden wir doch Spuren davon, dass auch bei
besuchteren Landkirchen Jahrmarkte an den sogenannten
Kirchtagen (slovenisch «opasilo») abgehalten wurden. Ein
solcher Kirchtag wurde z. B. zu Kačiče (Chotschicz), nordlich
von Rodik an der Strasse Hrpelje-Schwarzenegg-St. Peter,
jahrlich abgehalten. Der Concurs von Frommen und Handels-
lustigen war an diesem Orte so gross, dass der Amtmann
von Schvvarzenegg im Jahre 1398 sieben Mark Aquilejer Solidi
Standgeld von den dortigen Verkaufern erhielt.

Als besonderes Beforderungsmittel des Handels muss
man die Markte ansehen, welche vom Laudesfiirsten oder dem
souverainen Bischofe bewilliget werden mussten. Die kleineren
Markte wurden in einigen Orten ofters in der Woche, die
grosseren aber nur an den hohen Festen abgehalten. Diese letz-
teren dauerten oft bis vierzehn Tage. Den Beginn des Marktes
zeigte das sogenannte «Ausstecken der Marktrechte* an, d. h.
rnan steckte an einer hohen Flaggenstange eine holzerne rechte

6*
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Hand aus, welche als Zeichen der Gerichtsbarkeit und des
unter dem Schutze des Gesetzes stehenden Handels ein Richter-
schwert hielt. Die fremden Kaufleute mussten grdssere Markt-
gelder entrichten als die einheimischen, ja manchmal durften
sie erst nach einem bestimmten Termine ihre Waren feilbieten.
Meistens war iiberall das sogenannte «Aufkaufen» verboten,
d. h. man durfte die Waren nicht ausserhalb des Marktplatzes
oder vor Beginn des Markttages an Zwischenhandler verkaufen.
Einige Stadte (wie z. B. Gemona im Friaulischen) hatten das
merkwiirdige Privilegium des «Niederlegs», d. h. jeder Kauf-
mann musste durch ihre Stadtthore fahren, sich vvenigstens
durch drei Tage im Orte aufhalten und wahrend dieser Zeit
seine Waren feilbieten. Freilich protestirten die Handelsleute
heftig gegen ein so willkiirliches Vorrecht, und endlich musste
der Patriarch 1350 dieses Privilegium aufheben und den Handel
freigeben.

Die Miindung des Timavus und der Hafen daselbst
kamen nach dem Sturme des Mittelalters wieder zur Geltung,
und so bekam Krain ein nahe liegendes Emporium. Am Tima-
vus bestand schon im VI. Jahrhunderte ein Kloster des h. Jo-
hannes des Taufers, vvelches aber im Jahre 611 von den Avaren
zerstort wurde. Allein bald wurde dasselbe neu aufgebaut, und
von nun an wurde der Ort S. Giovanni in Tumbis (alle
Tombe, Tuba und Tubinum) genannt.u Bald wurde es ein
beiiihmter "VVallfahrtsort \vegen der vielen dort ruhenden Reli-
quien (im Jahre 1113 fand der Abt Johann die Reliquien des
h.Johannes und mehrerer anderer Heiligen), und es kamen jahr-
Hch viele Processionen von nah und fern (darunter auch viele
aus Slavonien) dorthin. Die frommen Wallfahrer schrieben ihre
Namen oder liessen dieselben durch den Sacristan auf dem
Rande des beriihmten Marcus-Evangeliums eintragen, \velches
vom h. Marcus selbst herstammen soll und vvelches jetzt im
Archive von Cividale aufbevvahrt wird.

13 Auch d a s T h e b e n (slav. Devin) an der Donau nennen die umvvoh-
nende« Slovaken T i b a n j , und so nannte man im Mittelalter auch Duino
Tibayn .
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Im Gefolge der Processionen entwickelte sich auch der
Handel und wurde gerade durch dieselben sehr gefdrdert.
Durch das ganze Mittelalter hindurch bestand bei S. Giovanni
ein beriihmter Markt, der drei Tage vor dem h. Johann dem
Taufer eroffnet wurde und noch drei Tage nach ihm dauerte.
Auf diesem Markte wurde vorziiglich mit Pferden gehandelt,
und die Herren von Duino, welche Schutzvogte von S. Gio-
vanni waren, hatten dorten ein Pferdegestiit errichtet. Ausser-
dem aber wurde auch mit fremden Weinen, Salz, Oel, Ge-
treide, Hanf und Eisenwaren gehandelt, \velche meistens nach
Krain und den benachbarten Landern transportirt wurden.

Nachst Duino schwang sich insbesondere das «karnische
Dorf» Strabo's, Tergeste, bald nach der Volkerwanderung
cmpor. Im Jahre 804 musste Triest schon ein bedeutender
Ort gewesen sein, denn seine Abgesandten, mit dem Bischofe
Leon an der Spitze, waren bereits auf dem Landtage zu Ri-
sano gegenwartig. Im Jahre 948 erhielt der Bischof Johann III.
vom Kaiser Lothar II. Triest sammt Umgebung bis zur Ent-
fernung von drei Miglien als landesfurstlich.es Gebiet. Die
Bischofe und Fiirsten von Triest erkannten ganz richtig, dass
ihre Stadt nur dann aufbliihen kann, wenn sie den hinter-
landischen Handel an sich ziehen wird, mit anderen Worten:
wenn es mit Venedig und Duino im Handel wetteifern konnen
wird. Deswegen wehrte sich Triest standhaft gegen jeden vene-
tianischen Einfluss, und als die iibrigen istrischen Kiistenstadte
schon langst in die venetianische Machtsphare einbezogen
worden waren, stand Triest noch unabhangig tnit seinen Han-
delsbestrebungen da.

Als aber im Jahre 1202 der alte venetianische Doge
Dandolo mit 240 Schiffen, auf welchen er angeblich die
armen franzosischen Kreuzfahrer nach Constantinopel iiber-
fiihren wollte, vor Triest erschien, da konnte die Stadt nicht
langer widerstehen, sondern musste dem Gewaltigen die Stadt-
schliissel uberliefern. Ueberdies verpflichteten sich die Triesti-
ner, ihren Hafen den venetianischen Schiffen immer offen zu
halten und als Garantie hiefiir jahrlich 50 Eimer («orne»)
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Wein den Venetianern abzuliefern. Als jedoch im Jahre 1208
der Patriarch von Aquileja die Markgrafschaft Istrien erhielt,
kamen auch die Grafen von Duino (damals rechnete man
alles Land siidostlich vom Timavus zu Istrien) und die Bischofe
von Triest als Vasallea unter die fiirstliche Gewalt des Patri-
archen von Aquileja. Mit dem venetianischen Einflusse in
Triest war es nun fiir langere Zeit vorbei.

Aber auch geringere Orte, von denen wir im romischen
Alterthum nichts horen, beginnen im Anfange des Mittel-
alters als Handelsstadte eine bedeutendere Rolle zu spielen.
Hierher gehort zunachst Muggia (slovenisch Mile, Mulje), das
einen natiirlichen und viel sichereren Hafen besitzt als Triest.
Nach der prachtvollen altchristlichen Basilik in Obermuggia
(Muggia vecchia) zu urtheilen, muss dieser Ort schon wahrend
der Volkervvanderung einen grosseren VVohlstand erlangt haben.
In der Geschichte wird er gleichvvohl erst zum Jahre 876 er-
wahnt, als Damogoj, der Ftirst der Narentaner Kroaten, unter
anderen Kiistenstadten Istriens auch Muggia ausgepltindert
hatte. Wie die anderen istrischen Stadte, so wehrte auch
Muggia standhaft den Einfluss Venedigs von sich ab und ver-
band sich mit Triest, Capodistria, Pirano u. s. w. zu einem
systematischen Vorgehen gegen die aufbliihende Rivalin an
der Westseite des adriatischen Meeres. Auf das hin verbot
der venetianische Doge jeden Verkehr seiner Unterthanen mit
den istrischen Kiistenstadten. Da aber diese nur den Zwischen-
handel betrieben und die aus dem Hinterlande kommenden
Waren den Venetianern zu verkaufen pflegten, so wurden sie
durch dieses Verbot so in die Enge getrieben, dass sie 933
ihre Abgesandten nach Venedig schickten und sich eidlich
verpflichteten, dass sie nie gegen die venetianischen Schiffe
kampfen, sondern immer die in Istrien befindlichen venetiani-
schen Unterthanen im Falle eines Krieges mit dem Konig
von Italien in ihre Heimat befordern werden. In jener Zeit
gehorte Muggia schon den Patriarchen von Aquileja, dem es
ums Jahr 930 vom Konige Hugo geschenkt wurde.
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Viel beriihmter ist das siidlicli von Muggia gelegene
Capodistria. Schon Plinius kennt es unter dem griechischen
Namen Aegida und beim Kosmographen Ravennas kommt
es mit dem Namen Capris vor. Die Reihe dcr Biscbofe von
Capodistria beginnt mit dem Jahre 524. Unter Karl dem
Grossen wurde Capodistria die Hauptstadt von Istrien (daher
auch sein Name «Caput Istriae*) und in seinem Gebiete wurde
der Landtag von 804 abgehalten. Im Jahre 932 nahm Capo-
distria den venetianischen Schutz (vor den Verheerungsziigen
der Saracenen und Narentaner) an, und es verpflichtete sich,
dafiir dem jedesmaligen Dogen eine Ehrengabe von hundert
Urnen guten Weines jahrlich zu liefern. Dieses Abhangigkeits-
verhaltnis wurde jedoch bald gelost und erst 1278 ergab sich
Capodistria endgiltig den Venetianern.

Neben Capodistria kommt nur noch das etvvas westlicher
gclegene Isola fiir unsere Zvvecke theilvveise in Betracht.
Diesen Ort hatte der Kaiser in der ersten Halfte des X. Jahr-
hundertes dem Dogen Pietro Candiano verliehen. Von
diesem ervvarb ihn jedoch der Patriarch Rodoald (963 bis 984)
und der Kaiser Otto II. bestatigte 976 diese Enverbung. Der
Patriarch Poppo schenkte Isola dem Nonnenkloster «Stae
Mariae extra Muros Aquilejae», was vom Patriarchen Ulrich
1175 bestatiget wurde. Im Jahre 1280 nahm Isola den vene-
tianischen «Podesta» an und 1346 befreite es sich von der
Gerichtsbarkeit des Klosters, dafiir musste es ihm aber viel
grossere Zehente entrichten. So kam allmahlich die ganze istria-
nische Kiiste siidlich des Rosandrabaches in die Hande der
Venetianer, nur das Gebiet von Triest, Duino und Aquileja
wideistand ihnen.

In allen hier genannten Kiistenstadten finden wir schon
im friihesten Mittelalter eine staunenerregende Woblhabenheit.
Wir finden darin schone Gebaude, besonders aber pracbtvolle
Kirchen, die zu den schonsten der Monarchie gehoren. Nun
miissen wir uns fragen: woher dieser Wohlstand bei einer Be-
volkerung, die notoriscb als niichtern und mit Wenigem ge-
nligsam bekannt ist? Die Bebauung der sehr schmalen Kiiste,
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die Pflege der Wein- und Oelgarten konnten nicht viel zu
diesem VVohlstande beitragen. Wir mtissen daher die Ursache
desselben einzig und allein in dem Handel mit dem Hinter-
lande suchen. Wir werden spater sehen, wie sich die genannten
Kiistenstadte um den krainischen Handel rissen und um die
Heranziehung desselben formliche Kriege fiihrten.

Die ersten Nachrichten iiber die handelsthatige Bedeu-
tung unserer Kiistenstadte schopfen wir aus dem Buche des
Konigs Roger (Ruggero) II., welches um das Jahr 1150 vom
spanisch - arabischen Reisenden Ibn' Idris (Edrisi) verfasst
wurde. Dieses Buch wurde zum erstenmale 1592 auszugsweise
in Rom veroffentlicht, dann von Sionit-Hesronit 1619 in latei-
nischer Sprache in Paris herausgegeben. Im Jahre 1883 erschien
es in Rom in italienischer Uebersetzung von Amari und
Schiapparelli.

Aquileja wird darin iq layah genannt. Zum Gebiete
dieser Stadt rechnet Edrisi auch ganz Istrien. Von K radis
(Grado) erzahlt er, dass es eine Stadt mit zahlreicher Bevolkerung
sei und einen grossen Zusammenlauf von Volkern habe; dort
laufen die Schiffe fortvvahrend ein und aus. Fiinf Meilen von
Kradis liegt der Ort Stag' an ku oder Stag' an tuv (Sant
Giani Tuve, St. Johannes Tubae). Dies ist eine bliihende
Stadt von grossem Umfange, bevolkert mit Soldaten (darunter
sind wohl die Kriegsknechte von Duino gemeint), mit Indu-
striellen, Adeligen, Kaufleuten und Handvverkern. Es ist eine
gut vertheidigte, an einem Flusse gelegene Stadt, der trotz
seines kurzen Laufes doch genug gross ist und die Stadt mit
Trinkwasser versorgt. Stag'antuv liegt am Ende des «vene-
tianischen Golfes» und am Ende des Gebietes der Republik
von Venedig. Es bildet den Hafenort von Iqlayah, wo die
zum Auslaufen bestimmten Schiffe versammelt sind.

Bei Stag'antuv wendet sich der Golf gegen Osten und
mit ihm gleichseitig das Gebiet von Aquileja. (Der Patriarch
von Aquileja war bekanntlich auch Herr von Istrien.) Als die
letzte Seestadt von Aquileja wird von Edrisi al' wranah
(Lovrana) genannt, worauf dann dalmasiah (Dalmatien) und
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sqalawniah (Slavonien, Kroatien) folgt. Als Stadte, die eine
«frankische» (italienische) Bevolkerung haben, fiihrt Edrisi in
Istrien an: Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Cittanova und
Parenzo. Alle anderen Orte hatten eine siavische Bevolkerung.

Doch alle hier genannten Orte iiberfliigelte beivveitem
Venedig, und zwar trotz der um die Halfte grosseren Ent-
fernung vom Mittelpunkte Krains. Venedig vermittelte schon
seit dem XI. Jahrhunderte, seit der Besiegung der Saracenen
(circa 870) und der heidnischen Narentaner (1018), den ganzen
Handel zwischen Orient und Occident. Bereits Kaiser Karl
der Dicke bestatigte den Venetianern im Jahre 883 die
Privilegien, auf allen Fliissen und iiberhaupt im ganzen west-
romischen Reiche Handel treiben zu diirfen, ohne die Ver-
pflichtung, eine andere Abgabe entrichten zu miissen ausser
einem Waren- und Hafenzoll. Aber nicht nur die deutschen
Kaiser und die Beherrscher Italiens ertheilten den Venetianern
namhafte Begiinstigungen, sondern bald suchten auch die ost-
romischen Kaiser Verbindungen mit dem aufstrebenden Insel-
staate anzukniipfen, besonders nachdem sie eingesehen hatten,
dass die Kroatenfiirsten Dalmatiens ihnen keine geniigende
Biirgschaft fiir den Schutz des Landes vor feindlichen Ueber-
fallen leisten konnten. Zur Bekampfung saracenischer und nor-
mannischer Seerauber bedienten sich die ostromischen Kaiser
der immer mehr anwachsenden venetianischen Seemacht, nicht
nur zum Schutze Dalmatiens, sondern auch zur Erhaltung
Unteritaliens — welch beide Lander ja rechtlich noch immer
zum bvzantinischen Kaiserreiche gehorten. Und fiir diese ihre
Unterstiitzung fiel es den Venetianern nicht schwer, von den
ostromischen Kaisern namhafte Privilegien zu erlangen.u

Diese Privilegien wurden auch vom Fiihrer des ersten
Kreuzzuges, Gottfried von Bouillon, und von dessen Nach-
folgern, den Konigen Balduin I. und II., bestatiget, ja es
wurden ihnen noch neue hinzugefiigt. Als jedoch der Kaiser
Manuel in den Jahren 1165 bis 1168 seine Anspriiche auf

14 Beer, AUgemeine Geschiclite des VVelthandels, I. p. 178.



OO Krains mittelalterliche Handelsbeziehungen zu den Stadten

Dalmatien wiederum geltend machte und sogar in Italien die
byzantinische Herrschaft wieder aufzurichten suchte, ertheilte
er den Rivalen Venedigs, den Genuesen, wichtige Handels-
privilegien, um sich so einen Anhang in Italien zu schaffen.
Ja, Manuel gab am 12. Marz 1171 sogar den Befehl, alle
venetianischen Kaufleute in seinem Reiche zu verhaften und
ihnen ihre Waren zu confisciren. Bald jedoch musste er mildere
Saiten aufziehen und 1175 eine Aussohnung mit den Vene-
tianern suchen, indem er ihnen einen Ersatz fiir die erlittenen
Verluste versprach. Seit dieser Zeit wuchs die Handelssupre-
matie Venedigš riesenhaft an, insbesondere als die Republik
in dem durch ihre Hilfe errichteten lateinischen Kaiser-
reiche im Jahre 1204 das ausschliessliche Handelsmonopol
auf dem adriatischen, jonischen und ageischen Meere erhielt.
Die Venetianer bekamen dadurch nebst der Bestatigung ihrer
bisherigen Rechte die Befugnis, den Handel an allen Kiisten
der siidlichen Halfte der balkanischen Halbinsel, dann auf den
jonischen Inseln und den Cycladen, ferners auch ia den thraci-
schen Binnenstadten, worunter namentlich Adrianopel hervor-
zuheben ist, eigenmachtig treiben zu diirfen. Und alle diese
Lander waren insgesammt fiir den Handel und die Schiffabrt
sehr giinstig gelegen, die Hafen hatten von der Natur aus
eine sehr gtinstige Lage und bedurften nur hie und da einiger
Kunstanlagen.

Kein Wunder also, wenn der Handel Venedigs im
XIII. Jahrhunderte seinen hochsten Aufschwung und seine
grosste Bliite erlangt hatte. Im Jahre 1278 ergaben sich auch
die drei wichtigen mitteldalmatinischen Inseln Brazza, Lissa
und Lesina den Venetianern und in dem darauffolgenden
Jahre wurde von den anderen Machten ihre Herrschaft iiber
das adriatische Meer anerkannt. Seit dieser Zeit hiess dieses
Meer nicht anders als der venetianische Golf («culphus
Venetiarum») und von nun an feierte der venetianische Doge
jedes Jahr am Christi Himmelfabrtsfeste seine Vermahlung mit
dem Meere. Er bestieg namlich das Staatsschiff Bucintoro
und fuhr auf demselben mit einem glanzenden Gefolge aufs
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offene Meer hinaus, warf einen goldenen Ring in die smaragd-
griine Meerestiefe und sprach dann die feierlichen Worte:
«Desponsamus te mare, in signum veri perpetuique imperii!*

So konnte freilich Bessarion Venedig »alterum Bysan-
tium» nennen, und nach Dante war es zu seiner Zeit das
«emporium mundis». Ja, Venedig war damals auch die ton-
angebende Stadt in den Moden und in Bezug auf die Con-
versationssprache und den feinen Umgang. In dieser Beziehung
beherrschte Venedig lange das ganze vornehme Europa, bis
ihm unter Ludwig XIV. Paris diesen Vorrang abstritt. Der
Handel Venedigs aber erhielt sich auf der namlichen Stufe
bis in die zweite Halfte des XVI. Jahrhundertes, wo es von
Lissabon iiberfliigelt wurde.

Venedig verstand es, durch Zwang den ganzen Orient-
handel an seine Kiiste zu lenken, denn durch gesetzliche Be-
stimmungen mussten alle VVaren aus der Levante und aus
Dalmatien zuerst nach Venedig gefiihrt und da verzollt wer-
den, dann erst durften sie in die iibrigen europaischen Lander
gelangen. Ja, es gab sogar ein Gesetz, welch.es den Vene-
tianern verbot, die Waren personlich nach den deutschen,
osterreichischen, ungarischen und siidslavischen Landern zu
bringen. Alle jene Artikel, mit deren Production oder Ver-
kauf sich die Venetianer selbst beschaftigten, durften nicht
eingefiihrt werden, und selbst jene VVaren, deren Einfuhr und
Feilbietung gestattet war, mussten erst den venetianischen
Kaufleuten angeboten werden. Erst vvenn diese nicht kaufen
vvollten, konnte man ein Geschaft mit den fremden in Vene-
dig anwesenden Kaufleuten ankniipfen. Die einmal nach Vene-
dig gebrachten Waren durften nicht wieder ausgefiihrt werden,
weshalb sie oft unter den ungiinstigsten Bedingungen los-
geschlagen werden mussten.15 Aehnliche Bestimmungen gal-
ten auch in den kleineren Handelsorten an der Ostseite des
adriatischen Meeres.

15 Beer, o. c. p. 186.
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Alle nach Venedig handdtreibenden Nationen mussten
bei ihrem dortigen Erscheinen eine bestimmte Abgabe ent-
richten. Dafiir wurde ihnen aber eiu grosses Kaufhaus ein-
geraumt. wo sie Unterkunft fanden und ihre Waren zum Ver-
kaufe ausstellen konnten. Ein solches Handelshaus nannte
man in Venedig einen fondaco (fonticum), eine Griindung,
welche die Venetianer selbst fiir fremde Kaufleute zu errichten
pflegten. Da Krain zum deutschen Reiche gehdrte, so wur-
den auch seine Handelsleute fiir Deutsche angesehen. Die
Deutschen, wozu man auch die Bewohner Oesterreichs rech-
nete, hatten ihr sfondaco dei Tedeschi* in Venedig schon
vor dem Jahre 1200. Dieses brannte zweimal ab (in den Jah-
ren 1318 und 1505), \vurde aber immer gleich \vieder auf
gemeinsame Kosten aufgefiihrt. Noch jetzt bildet das alte
«fondaco dei Tedeschi» eines der bedeutendsten Gebaude
Venedigs.

Auch anderswo bemiihten sich die Kaufleute, in fremden
Landern Privilegien zur Errichtung abgesonderter Gebaude zu
erlangen, welche zu Versammlungen und Warenniederlagen
dienten. Nachdem es im Mittelalter keine systematische Ge-
setzgebung gab, war man iiberdies noch bestrebt, durch be-
sondere Privilegien die Bestimmungen iiber Ein- und Ausfuhr,
iiber Entrichtung von Zollen oder iiber etwaige Zollfreiheiten,
iiber die Gerichtsbarkeit in Streitsachen mit fremden Kauf-
leuten, iiber die Errichtung von Spitalern und den dazu geho-
rigen Kirchen u. s. w. festzusetzen. Auch in der Fremde bil-
deten die Kaufleute eines bestimmten Landes eine eigene
Handelsgesellschaft, als deren Leiter ein Vorstand gewahlt
wurde, der in unseren Landern gewohnlich Consul genannt
wurde und dem sowohl die Vertretung als auch die Schiitzung
der Kaufleute oblag.

Dass die Kaufleute Krains wirklich das Recht besassen,
den «fondaco dei Tedeschi» zu beniitzen, dafiir zeugt uns eine
Originalurkunde der archivalischen Sammlung des krainischen
Landesmuseums aus dem Jahre 1408. Damals kam namlich
der Laibacher Stadtschreiber Nicolaus mit dem Empfehlungs-
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schreiben des innerosterreichischen Erzherzogs Ernst des
Eisernen zum venetianischen Dogen Thomas Mocenigo und
bat ihn im Namen der Laibacher Kaufleute um die Zulassung
zum genannten «fondaco». Der Doge betonte zwar, dass
Venedig dadurch um viele Marktgebiiren verk(irztwerde, niclits-
destcnveniger vvillfahrte er der Bitte mit Riicksicht auf dio
Fiirsprache des ihm befreundeten Nachbarfiirsten und stellte
den Laibacher Kaufleuten die diesbeziigliche Privilegienurkunde
am 8. September 1408 aus.l<i Nachdem in dieser Urkunde
keines alteren Privilegiums aus einer alteren Periode Envah-
nung geschieht, so miissen wir annehmen, dass vor dem ge-
dachten Jahre die Kaufleute Krains kein ausdriickliches Recht
hatten, den fondaco mitzubesitzen. Wahrscheinlich entstanden
uni jene Zeit Zweifel, ob die Krainer zu den Deutschen ge-
zahlt \verden diirfen. wie auch bald darauf in Rom der Streit
ausbrach, ob die Krainer Deutsche oder Slaven sind und ob
sie also das Recht haben, das siidslavische Hospiz zum St.
Hieronymus mitzubeniitzen oder nicht. Rekanntlich musste
ja noch Kaiser Rudolf II. im Jahre 1594 auf dem Reichstage
zu Niimberg den Standen von Krain ihre Zugehorigkeit zum
deutschen Reiche bestatigen,'' woraufhin Krain iiberall im
Auslande als ein deutsches Land angesehen wurde.

Lange Zeit hindurch beherrschte Venedig den ganzcn
Handel mit den ostlichen Alpenlandern. Seit dem Bcginne
des XV. Jahrhundertes jedoch begann auch Triest den Han-
del der innerosterreichischen Lander an sich zu ziehen und
die krainischen und istrianischen Kaufleute zu zwingen, dass
sie die venetianischen Kiistenstadte meiden uad ihre VVarea
ausschliesslich auf den Triester Markt bringen sollen. Dies
war unbedingt die sichtbare Folge der Vereinigung Triests
mit Innerosterreich unter Leopold III. im Jahre 1382. Solange
Triest eine bescheidene aristokratische Republik mit ihrer
kleinen Umgebung von obligaten drei Miglien \var, an deien

16 Sieh Beilage.
17 Valvasor, X. p. 352.
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Spitze 13 Triestiner adelige Familien standen, solange konnte
dieser kleine Freistaat mit der weit machtigeren Rivalin an
der Westseite des adriatischen Meeres unmoglich concurriren.
Seitdem sich aber Triest unter den Schutz des osterreichischen
Adlers gestellt hatte, konnte es mit Aussicht auf Erfolg den
Kampf mit Venedig aufnehmen. Auch die Herren von Duino,
die ausser dem kurzen Kiistenstriche zwischen dem Timavo
und dem Triester Gebiete noch die ganze Kiiste des Meer-
busens von Quarnero von Moščenice bis zur Miindung der
Ričina (also Fiume inbegriffen) in ihren Handen hatten, er-
kannten bereits im Jahre 1366 die Oberherrschaft der Habs-
burger an; aber erst nach dem Aussterben ihrer Erben, der
Grafen vonWallsee, im Jahre 1465 kamen ihre Besitzungen
wirklich an Oesterreich und wurden sammt Triest in politi-
scher Beziehung zu Krain geschlagen. So besass Oesterreich,
respective Krain, schon damals die ganze Kiiste zvvischen der
Timavo- und Rosandra-Miindung in einer Lange von 33 km
und am Meerbusen von Fiume in einer Lange von 30 km.

Die Triestiner fuhlten sich bald so machtig, dass sie die
Ausfuhr der VVaren aus ihrer Stadt verboten. Da aber dies
den an Triest grenzenden Landern sehr ungelegen kam, so
ersuchten diese um Zuriicknahme des gemachten Verbotes;
und wirklich machten die Triestiner im Jahre 1419 eitie Aus-
nahme fiir die Bevvohner von Friaul und Gorz sovvie der
beiden Grafschaften Gorz und Cilli. Das Verbot scheint also
in erster Linie gegen die Krainer gerichtet gewesen zu sein,
wahrscheinlich um sie zur Bereitvvilligkeit zu bevvegen, einen
engeren Anschluss an Triest zu suchen und ihre VVaren aus-
schliesslich nach Triest zu verkaufen. Aus diesem Grunde er-
warben die Triestiner im Jahre 1426 die Herrschaft Castel-
nuovo am Karst, um den krainischen Kaufleuten den Weg
iiber Pinguente an die venetianische Kiiste abzuschneiden und
sie zu zvvingen, ihre Waren nach Triest auf den Markt zu
bringen.

Anfangs wollten diese Bestrebungen der Triestiner nicht
recht gelingen. Um die Mitte des XV. Jahrhundertes griffen
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sie aber zu gewaltthatigen Massregeln. Um den Handel von
den venetianischen Kiistenstadten Muggia, Capodistria,
Isola und Pirano an sich zu reissen, iiberfielen sie ofter die
aus Krain kommenden Karavranen, raubten sie aus und miss-
handelten auch die Kaufleute. Dasselbe geschah dieseu auch,
wenn sie aus den istrianischen Stadten Salz, Wein odcr Oel
nach Hause transportiren wollten. Man kann sich vorstellen,
was fiir ein Schade fiir Capodistria und fiir die iibrigen vene-
tianischen Stadte daraus entstehen musste, wenn man bedenkt,
dass jahrlich beilaufig 40.000 Pferde und Saumthiere das
Rosandrathal herabstiegen und Waren nach den genannten
Stadten trugen. Die istrianischen Stadte vvandten sich um Ab-
hilfe nach Venedig und dieses mit Vorstellungen zuerst an die
Triestiner selbst, und als dies keine Erfolge hatte, an ihren
Protector Kaiser Friedrich III., aber auch hier vergeblich.

Den Venetianern blieb also nichts anderes iibrig, als
Triest den Krieg zu erklaren im Jahre 1463. Die am meisten
interessirten Gemeinden von Capodistria, Muggia, Isola und
Pirano mussten die nothigen Barken beistellen, \velche ein
Heer von angeblich 20.000 Mann in den Hafen von Triest
fiihrten, um die Stadt mit Gewalt einzunehmen. Dies gieng
jedoch nicht so leicht, denn die Stadt \var wohlbefestigt, und
die Venetianer mussten sich zu einer langwierigen Belagerung
entschliessen. Ueberdies versuchten sie die nach Triest fiih-
rende Strasse abzuschliessen, besetzten das zu Triest gehorige
Castell Mochow (Mocco, bei Boršt), vvurden aber von einer
Abtheilung Triester Cavallerie vertrieben. Die zuriickgeschla-
genen Istrianer sammelten sich wieder, verstarkten sich und
fielen raubend und versviistend ins Triester Gebiet ein.

Triest wandte sich nun um Hilfe an die Nachbarlander
und den Kaiser und erhielt auch eine solche von den Bevvoh-
nern des Karstes, des osterreichischen Istriens und von Krain;
der Kaiser schickte 200 Reiter aus Karnten. Diese wurden
zwar von den Istrianern unter Anfiihrung Santo Gavardo's
aus Capodistria angegrififen, es gelang ihnen aber trotzdem,
mit 1000 Musketieren in die Stadt zu gelangen. Die Venetianer
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versuchten neuerdings, die krainische Strasse abzusperren,
besetzten Corniale, Kačiče und Schwarzenegg und er-
richteten daselbst Verschanzungen, die vom envahnten Ga-
vardo armirt wurden. Daraufhin begannen die Venetianer
eine regelrechte Belagerung von Triest, die durch vier Monate,
vom 4. Juli bis 17. November, dauerte. Die venetianischen
Geschiitze beschadigten arg die Stadtmauern. die einzustiirzen
drohten. Dazu gesellte sich noch die Hungersnoth, so dass
die Belagerten sogar Ratten, Mause und eingeweichtes Leder
genossen. Mucbow und Castelnuovo befanden sich bereits in
den Handen der Venetianer.

Triest hatte sich auf Gnade und Ungnade dem Feinde
tibergeben miissen, wenn nicht Papst Pius II. Piccolomini, der
einstige Bischof von Triest, den Frieden vermittelt hatte, der
am 12. November in Venedig abgeschlossen vvurde. Darin
entsagte die Stadt allen ihren Besitzungen ausserhalb des
eigentlichen Territoriums und musste ihre Salinen ganzlich
auflassen. Mit schvverem Herzen musste es gestatten, dass
der Handel vviederum nach Capodistria sicb wendete. Um die
Triestiner dariiber zu trosten, verlieh ihnen Kaiser Friedrich
ein neues VVappen, namlich die Lanze des h. Sergius unter
dem Schutze des kaiserlichen Adlers. (Dieses Wappen vvird
von den Triestinern nicht mehr gefiihrt.) Nach dem Frieden
entstanden in der Stadt grosse Zwistigkeiten zwischen den
osterreichischen Patrioten und den venetianisch Gesinnten, bis
der kaiserliche Hauptmann im Jahre 1470 die Stadt in seine
Gewalt gebracht und 30 der grossten Unruhestifter aus-
gewiesen hatte, die aber spater begnadigt wurden.lS

Aber nicht nur auf die venetianischen Stadte Istriens
\varen die Triestiner eifersiichtig, sondern auch auf die oster-
reichischen Kiistenorte, wel'che ihrem Handel gefahrlich er-
schienen. So storten sie wiederholt den Markt von S. Giovanni
di Duino und pliinderten die Scbiffe aus, welche dorthin
VVaren transportirten. Sie verlangten vom kaiserlichen Haupt-

1 8 De Franceschi, L'Istria p. 260 und 261.
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mann Nicolaus Rauber, er moge die Einfuhr auslandischen
Weines und Eisens nach S. Giovanni verbieten, ausser es
vviirden diese Waren in Triest aufgeladen werden. Trotzdem
wurde S. Giovanni im Jahre 1493 neuerdings als derjenige
Hafen bestimmt, den die venetianischen und uberhaupt italieni-
schen Schiffe beriihren mussten, wenn sie Wein oder Oel nach.
Oesterreich einfiihren wollten.19 Dies erbitterte die Triestiner
so sehr, dass sie im Jahre 1541 mit bevvaffneter Macht vor
dem Markte S. Giovanni erschienen und denselben ganzlich
zerstorten, weswegen dieser Markt seit jener Zeit immer
mehr in Vergessenheit gerieth.

In der namlichen Absicht iiberredeten die Triestiner im
Jahre 1511 die kaiserlichen Truppen, die im Kriege gegen
Venedig standen, die Stadt Muggia anzugreifen und zu zer-
storen, da diese Triest im Handel zu iiberfliigeln drohte. Der
Angriff vvurde am 8. Juli versucht, aber von den Eimvohnern
Muggia's energisch zurtickgeschlagen. Dagegen gelang den
Triestinern der Ueberfall von Corgnale im Jahre 1563. Hier
hatten namlich die Krainer im Einvernehmen mit den Vene-
tianern einen Getreidemarkt errichtet, aber die Triestiner
kamen unverhofft dazu und brannten das Dorf nieder.

Friedrich III. hat auch einige Verordnungen, betreffend
den krainischen Handel nach Triest, erlassen. Um namlich dem
Schwarzerunwesen zu steuern, trug er am 22. Februar 1478
seinem damaligen Hauptmann von Triest, Niclas Rauber,
auf, er solle sorgfaltig darauf achten, dass das Getreide aus
Krain nicht iiber Newnhaws (Castelnuovo) nach Pinguente
oder iiber Cosina und Mugka (Muggia) geleitet werde, um
daselbst bei der Nacht aufs venetianische Gebiet geschafft
zu werden, sondern dass es nur nach Triest dirigirt werden
miisse. Ferners soll er achtgeben, damit die Fuhr- und Saum-
leute die kaiserliche Maut nicht betriigen , dass zu Wippach,
Adelsberg und Laas «Bolleten» genommen und dieselben in
Triest abgeliefert werden, und umgekehrt auf der Riickreise

19 Piohler, II Castello di Duino p. 2S0.

Mittheiltingen des Musealvereines fur Krain 1890.
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solche in Triest gelost und in den genannten Orten abgegeben
werden. Wer aber trotzdem mit leeren Rossen ohne Bolleten
kommen wiirde, den soll er gleich verhaften und streng be-
strafen.20 Ueberdies erhielt Rauber den strengen Befehl, dar-
auf zu achten, dass die Venetianer keinen Wein und kein Oel
mehr in den Hafen von Triest einfiihren werden, da die ein-
heimischen, reichlich vorhandenen Producte darunter litten.

In den Rahmen des mittelalterlichen Handelswesens ge-
horen auch die Repressalien gegen die Kaufleute und das
Unvvesen der Raubritter. Die ersteren geschahen sehr oft
sogar mit Bevvilligung des Patriarchen und vvurden ganz regel-
massig betrieben, manchmal auch von dazu ganz unbefugten
Leuten. (Vide den «Niederleg» von Gemona!) — Auch von
den Raubrittern finden wir Spuren an der Hauptverkehrsader
zvvischen Krain und Friaul. So wird uns das ganze Geschlecht
der Grafen von Strassoldo, die ihre ausgedehnten Be-
sitzungen nordvvestlich von Aquileja hatten. im Jahre 1362 als
Rauber und ihr Stammschloss als ein Raubernest beschrieben,
so dass weder Priester noch Laien vor einer Auspliinderung
und Misshandlung durch dieselben sicher waren.21

Mit den Strassenraubereien und Erpressungen gaben sich
auch die Duinoten ab, welche die zwei Raubnester Dober-
dob und Sistiana besassen und die Strasse aus Monfalcone
nach Triest ganzlich beherrschten. Insbesondere beschwerten
sich die Kaufleute im Jahre 1367 gegen Hugo VI. von Duino,
dass er sie zwinge, den langeren Weg durch den Ort Duino
einzuschlagen und sich seiner Escorte zu bedienen, wofur sie
zwei- oder dreimal grossere Taxen zahlen miissen, als sie sonst
beim Zollamte in Monfalcone entrichten \viirden. Die Kauf-
leute vvandten sich an den Patriarchen von Aquileja um Ab-
hilfe, und dieser verbot den Duinoten jede Belastigung der
durch ihr Gebiet ziehenden Kaufleute unter Hinweis auf das
friihere Verbot vom Jahre 1281.--

20 Monumenta Habsburgica , I. Abth . p . 9 2 3 .
21 Zahn, Austro-Friaulana p . 1S1.
22 Pichler, II Castello cli Du ino p . i g S .
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Ja sogar in Krain selbst finden wir Spuren des Raub-
ritterthums, denn zum Jahre 1343 wird gemeldet, dass Pisanter
Hansl, Gallus und Gallucius, sammtliche aus Adelsberg, raube-
rische Einfalle ins venetianische Istrien unternahmen und da-
selbst den venetianischen Kaufleuten grossen Schaden zu-
fiigten.23

In Venedig und in den iibrigen Kiistenstadten holten sich
unsere Kaufleute Gewiirzwaren, Droguen, Rosinen und andere
getrocknete Friichte, dann Wein, Oel, Zinnober, Kampher,
Weinstein, Zucker und vor allem das Salz. Der Wein vvurde
damals meist von Adeligen consumirt, sehr viel davon gieng
auch iiber die Grenze nach Karnten. Daran schlossen sich
venetianische Industrieerzeugnisse, besonders Glas- und Seiden-
waren. Besonders beriilimt war die venetianische Seiden-
weberei, deren Erzeugnisse iiberall in Europa gesucht waren.
Venedig war schon seit dem Beginne der Handelsverbindun-
gen mit Constantinopel darnach bestrebt, den Seidenhandel
in Siideuropa ausschliesslich an sich zu reissen. Nicht minder
gesucht waren die venetianischen Glas\varen, und Venedig
liat sich seinen Ruf in Bezug auf vortrefifliche Glasarbeiten
bis auf die neueste Zeit zu wahren gewusst. Die venetianischen
Spiegel waren vor dem Zeitalter Ludwigs XIV. die grossten,
welche in Europa verfertiget wurden. Daran reihten sich dann
die Erzeugnisse der Goldschmiedekunst, welche besonders
fein und zierlich gearbeitete Schmucksachen lieferte. Auch
feinere Leinvvandstoffe und seit dem Anfange des XIV. Jahr-
hundertes auch Baumwollstoffe wurden massenhaft aus Venedig
exportirt. Hieran reihte sich dann der Handel mit Waffen,
Wachskerzen und Apothekerwaren, deren Bereitung durch
lange Zeit die Venetianer ausschliesslich in Handen hatten.
Am Ende des Mittelalters bemachtigten sie sich gleich nach
der Erfindung der Buchdruckerkunst auch des Buchhandels,
und die venetianischen Pressen gehorten lange Zeit hindurch
zu den beriihmtesten.

L
De Franceschi, L' Istria p. 178.
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Krain hatte zwar wegen seiner vvichtigen Lage an der
Grenze zwischen dem Nordosten und Siidosten Europa's vor-
zugsweise einen Durchzugshandel, denn alle fiir Wien oder
fiir die polnischen und ungarischen Lander bestimmten Waren
mussten Krain passiren. Trotzdem war auch der einheimische
Handel ziemlich bedeutend, da man die oben angefiihrten Waren
auch hierzulande benothigte. andererseits aber auch einheimische
Producte im Auslande absetzen konnte. Unter diesen Pro-
ducten muss in erster Linie das Getreide, besonders Weizen,
dann Thiere und thierische Producte hervorgehoben werden.
Aber auch andere Rohproducte, besonders des Bergbaues,
dann auch Haute, Pelze und Holzwaren wurden aus Krain in
die adriatischen Kiistenstadte verkauft. Nicht unervvahnt darf
das Wachs bleiben, denn die Kraiuer waren von jeher als
tiichtige Bienenziichter bekannt. Auch der siisse Ribola-Wein
(«rinfollium») wurde nach Venedig importirt und nach der
Marktordnung von 1338 von jeder Amphora zwei «grossi»
Einfuhrszoll entrichtet. Aus Bischoflack und Oberkrain iiber-
haupt wurde dauerhafte Leinwand und grobes Tuch in grosser
Menge ins Venetianische, vorzugsweise aber nach Istrien und
Dalmatien ausgefuhrt. In den letzten zwei Landern pflegt
noch jetzt das Volk zu sagen, dass die modernen Waren zwar
billiger, aber auch weniger dauerhaft sind.

Mit dem Handel beschaftigten sich zwar in erster Linie
nur die Stadter, vvelche Handel und Gevverbe als ihr beson-
deres Privilegium ansahen. Nach und nach ergab sich aber
auch der gemeine Bauer dieser Beschaftigung und wurde hierin
von seinem adeligen Grundherrn, dem das Handeltreiben seine
Standesehre untersagte, sogar unterstiitzt, da er von seinem
handeltreibenden Bauer einen grosseren Gewinn erhoffen
konnte als von dem ackerbauenden. So kam es, dass der
Bauer seine Felder immer mehr vernachlassigte und dass hun-
derte und hunderte fruchtbare Griinde langs der Strasse
unbebaut dalagen. Dem vvidersetzten sich aber die Stadter
und geriethen dfter mit den Adeligen i» argen Streit, weil
letztere ihre Bauern zum Handel aufmunterten.
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Der Handel brachte einen grossen Reichthum ins Land,
denn die unendlichen Karawanenziige, welche den ganzen
Verkehr vermittelten und die Waren transportirten, kamen
nur langsam vonvarts und brauchtcn viel Zeit, bevor sie das
Land durchzogen. «Per Axe» pflegte man damals wegen der
schlechten Strassen die Waren noch nicht zu transportiren.
Behufs Unterbringung und Verpflegung von Menschen und
Thieren (Pferden und Mauleseln) entstanden langs der ganzen
Strasse grosse Gasthauscr und Viehstalle, welche ihren Be-
sitzern viel Geld eintrugen, denn der Kaufmann, noch mehr
aber der Fuhrmann, ist leichter Natur und will sich keine
Bequemlichkeit abgehen lassen. Damals mag es wohl Zeiten
gegeben haben, dass die Wirte «die Zwanziger nach Metzen
massen», vvovon das Volk noch heutzutage zu berichten weiss.

Um das Bild iiber das mittelalterliche Handelswesen
unseres Landes zu vervollstandigen, sei schliesslich noch des
in Kraia wahrend dieses Zeitabschnittes iiblichen Geldes ge-
dacht. Bis zum Jahrc 1360 war allgemein gang und gabe
die aquilejische Miinze, nebenbei aber auch die venetianische,
vvelche in den Jahren 1360 bis 1400 in Krain sogar viel hau-
figer wurde als die erstere. Nach diesem Jahre verbreiteten
sich die Wiener Pfennige (slovenisch «vinarji»), aber auch das
alte Aquilejer Geld kam wieder zur Geltung. Die Rechnungs-
einheit bildete der sogenannte «Silberdenar», der aber eigent-
lich aus Kupfer bestand und nur '/g Silber beigemischt hatte
und neun bis zehn Kreuzer wert war. Zwei Denari bildeten
einen «Grossus» und zwanzig Denari eine «Lira» (beilaufig
1 fl. 80 kr. unseres Geldes). Landesiiblich war auch die so-
genannte slovenische Lira («Lira schiavonesca >) im Werte
von 72 Kreuzern. Die grosseren Summen rechnete man nach
«Marken» und eine «Mark Denare» hatte beilaufig den Wert
von i4'/s Gulden osterr. Wahrung. Das Geld wurde theilweise
in Aquileja, spater in Cividale und Udine, theilweise aber in
Friesach gepragt.
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Beilage.
Thomas Mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Egregiis et

Nobilibus Viris, Judici, Consilio et Comuni civitatis Labaci, amicis
nostris carissimis salutem et sincere dilectionis afFectum. Venit ad
presentiam nostram parte vestra cum litteris Illustris fratris nostri
carissimi domini Hernesti Archiducis Austrie etc. domini vestri
prudens vir Nicolaus scriptor civitatis vestre. Et cum magna in-
stantia a nostro dominio postulavit, ut vos ac cives et mercatori
vestri ad civitatem nostram Venetiarum cum suis rebus et merca-
tionibus venientes tractarentur et expedierentur per viam fontici
nostri Testhonicorum, sicut alii subditi prefati domini ducis expe-
diuntur. Nos quidem tam intuitu prefati domini vestri, quam per
benivolentiam et amorem, quem ad vos et civitatem vestram geri-
mus, quia tenuimus et tenemus vos in bonos amicos et benivolos
nostros, non obstante talis concessio ad introitus et datia civitatis
nostre Venetiarum nostrique dominii non rnodicus sit danosa.
Nihilominus cupientes predicto domino vestro, fratri nostro carissimo,
ac vestre civitati, quam sincere diligimus, conplacere; Concessimus
atque concedimus et firmiter statuimus, ut omnes mercatores vestri
de laybacho Venelias venientes cum mercationibus et bonis suis
tractentur de cetero et expediantur per viam fontici nostri teotho-
nicorum per illum modum, quo tractantur et expediuntur alii theo-
tonici in dicto fontico conversantes. Et per observantia hujus gratie
et concessionis nostre, dedimus ordines opportunos nostris officiali-
bus ad hujusmodi negotia deputatis, sperantes firmiter, quod oni-
nes cives subditi et fideles nostri ad partes vestras accedentes et
conversantes favorabiliter liberaliter et benigne cum omnibus suis
negotiis tractabuntur.

Datum in nostro ducali palatio die VIIII. Septembris, Indic-
tione VIP MCCCCVIII.

Egregiis Nobilibus Viris, Judici, Consilio et Comuni civitatis
laybaci, Amicis nostris carissimis.

(Originalurkunde des krainischen Lnndesmuseuins.)



Beitrage zur Geschichte der Laibacher Maler und Bildhauer
im XVII. uad XVIII. Jahrhunderte.

Von Prof. Julius VVallner.

Uie unmittelbare Veranlassung zur Entstehung vorlie-
gender Skizze gab eine im Laibacher Vicedomarchive befind-
liche altere Abschrift der Satzungen der «Maler- und Bildhauer-
confraternitat» in Krain aus dem Jahre 1676, sowie mehrere
im gleichen Archiv vorhandene, auf dieselbe beziigliche Acten-
stiicke aus dem XVIH. Jahrhunderte.

Das Bediirfnis, iiber die zu jener Zeit in Krain wirken-
den Kunstkrafte Genaueres zu erfahren, ferner die Thatsache,
dass in der ersten Halfte des XVIII. Jahrhundertes namhafte
Kiinstler in der Landeshauptstadt arbeiteten, endlich die Spar-
lichkeit, ja der theihveise Mangel von actenmassig verbiirgten
Nachrichten iiber deren Lebensverhaltnisse bevvogen den Ver-
fasser, in dieser Richtung eine eingehendere Untersuchung meh-
rerer bisher noch nicht beniitzter Quellen vorzunehmen, und
so enveiterte sich der urspriinglich beabsichtigte einfache Ab-
druck der erwahnten Statuten zu einer stoffreicheren Dar-
legung der Laibacher Kunst- und Kunstlerverhaltnisse inner-
halb des Zeitraumes von 1675 bis 1750.

Die vorwiegend aus den Steuer- und Rechnungsbiichern
des reichen stadtischen Archives zu Laibach' geschopften

1 An dieser Stelle sei dem Herrn Magistrafsrathe Vončina sowie Herrn
Registrator Mulaček der beste Dank fiir ihre bereitvvillige Unterstiitzung bei
Beuiitzung dieses Archivs ausgesproclien.
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Nachrichten bewegen sich freilich in ziemlich einseitigem Ge-
leise, und der Verfasser halt keineswegs die Moglichkeit \vei-
terer Erforschung in dieser Beziehung fiir abgeschlossen, son-
dern vielmehr eine solche erst fiir begonnen; er will eben in
diesen Zeilen berufeneren Kraften die Anregung geben, die rei-
chen Fundgruben fiir die Kunstgeschichte des Landes, die noch
manchenorts ganzlich unbeachteten Rechnungs-, Ausgaben-
biicher, Inventare u. dgl. ahnlichen Zwecken zu erschliessen;
er will sich ferner in vorliegendem Aufsatze durchvvegs auf
die Darlegung des neu gewonnenen Materials beschranken
und von einer zusammenhangenden Darstellung des reichen
Kunstlebens zu Laibach in der genannten Periode, etwa nach
den Vorarbeiten eines Thalnitscher, Valvasor, Erberg (Manu-
script im Museumsarchiv), Dzimsky, Dimitz, Strahl, Ilg, Vrho-
vec u. m. a.,2 absehen; seine Arbeit beansprucht nur die

2 Thalnitscher, Historia Catliedralis ecclesiae Labacensis. Neu abgedruckt
Laibacli 1S82. — Valvasors bekanntes Werk bietet zvvar keine zusainmenhan-
gende Darstellung der Kunst- und Kiinstlergeschichte Krains, liefert aber an
zahlreichen Stellen wertvolie Notizen. — Erberg, Freih. v., Versuch eines Ent-
wurfes zu einer Literai-geschichte fiir Krain 1825. Dieses eines Abdmckes
wiirdige, ofter beniitzte als citirte Manuscript des gelehrten Besitzers von Lust-
thal stellt irn Anhange die bedeutendsten Maler, Kupferstecher und sonstigen
Kiinstler Krains zusammen. — Dzimsky's bekanntes Biichlein «Laibach und
seine Umgebungens bringt zahlreiche, doch nicht iromer verlassliche Kunst-
notizen. — Strahl, Die Kunstzuslande Krains etc, Separatabdruck aus dem
Laibacher Wochenblatt 1884. Eine biindige Zusammenstellung des fiir die
krainische Kunstgeschichte bekannten Materiales. — Ilg, Kunstnotizen aus
Laibach. Mittheilungen der Centralcommission fiir Kunst- und historische Denk-
male. X. Bd. n. F. p. CXII. Eingehende quellenmassige Darstellung der Dom-
baugescbichte und treffende Beurtheilung der wichtigsten Laibacher Knnstwerke
durch einen Fachmann ersten Ranges. — Vrhoveo, Die wohll. Hauptstadt
Laibach. 1886. Enthalt auf actenmassiger Grundlage sichere und wertvolle
Nachrichten Uber Laibacher Kunstler, namentlich iiber Robba und den Rath-
hausbrunnen. — Dimitz' Geschichte Krains zeigt sich im allgemeinen iiber die
Kunstzustande gut unterrichtet und sammelt manche wertvollen zerstreuten
Nachrichten. — Hierher gehoren noch kleinere Arbeiten, so z. B. A. D (imitz)
«Zur Geschichte der Kunst in Krain» in den Blattern aus Krain 1865 und
zahlreiche Erwahnungen und Daten in der sonstigen historischen Literatur des
Landes.
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Geltung eines bescheidenen, freilich iiber manches, wie die
fast ganzlich unbekannten Lebensverhaltnisse Robba's, Gior-
gio's u. a , neue Naclirichten bietenden Beitrages und Bau-
steines zu einer kiinftigen Geschichte der bildenden Kiinste
in Krain.

Mit dem Beginne des XVII. Jahrhundertes fanden die
bildenden Kiinste, wie iiberall, so auch in Krain zumeist durch
den seitens der Jesuiten gepflegten kirchlichen Prunkstil und
die immer mehr zunehtnende Pracht der Schloss- und sonstigen
Profanbauten reiche Beschaftigung und aufmunternde Forde-
rung. Die Kunstannalen Laibachs, das naturgemass stets den
Mittelpunkt des kiinstlerischen Schaffens im Lande bildete,
verzeichnen in dieser Zeit viele tiichtige Meister, deren Namen
und Werke bereits Strahl in seiner bekannten Schrift zusam-
mengestellt hat. Neben den dort genannten Malern Max Hobt-
ner, Matthaus Plautz, Elias Wolf, Gerhard Kron, Elias Baek
und den Bildhauern und Schnitzern Joh. Costa, Peter Hoffer,
Khern, Georg Skarnos begegnen uns in anderen Quellen noch
verschiedene Namen, die den Beweis liefern, wie zahlreich
damals die Kiinstlergilde in Krains Hauptstadt vertreten war.
So nennt die Congiegationsmatrik der Sodalitat der unbefleck-
ten Empfangnis, die sich im Jahre 1632 durch Abzweigung
aus der Bruderschaft Maria Himmelfahrt gebildet hatte, zu
den obigen noch mehrere Meister, deren Existenz sich freilich
weniger durch ihre Leistungen als durch ihre zufallige Ein-
tragung erweisen lasst. Es gehorten der genannter. frommen
Genossenschaft 1632 ein «pictor» Mathias Wagner von Nieder-
alta an; i639Simon Widtman, Maler; i644Sebastian Schnegkh,
Biirger und Maler; 1651 Thomas Stegar, Maler; 1657 Caspar
Weyssmann, Maler. Daneben werden in anderen Quellen 3 zur
selben Zeit in Krain als Bildhauer Ferfila und Johann Carl
Schell erwahnt. Viele derselben und noch spater Aufgezahlten
betrieben Malerei und Bildnerei meist bloss handwerksmassig,
und wir diirfen in ihnen zunachst nur Meister im gewerb-

Blatter aus Krain 1865 p. 47. Diinitz IV. p. 112.
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lichen, nicht aber kiinstlerischen Sinne des Wortes erblicken,
doch lasst sich eine scharfe Trennung der beiden Richtungen
in jener Zeit nicht immer festhalten, weil damals Kunst und Ge-
werbe noch engverbunden Hand in Hand giengen und gevvohn-
lich auch kunstreichere Meister die geringsten Arbeiten nicht
verschmahten. Zudem ist es kein Nachtheil, wenn die Zahl
der genannten Maler und Bildhauer eher zu gross als zu klein
ausfallt, vielleicht gelingt es der weiteren Forschung, von der
Hand eines bisher nur geringer Geschatzten ein oder das an-
dere Kunstwerk (wieviel Bilder und Statuen in den Kirchen
und Schlossern Krains sind noch unbestimmt!) nachzuweisen
und so denselben in die Reihe der eigentlichen Kiinstler ein-
zufiigen.

Dass die Zahl der letzteren im Lande Krain im XVII.
und um die VVende des XVIII. Jahrhundertes nicht allzugross
und mit vollendetem Konnen ausgestattete Talente unter den
aufgezahlten Kiinstlern nur sparlich vertreten waren, bevveist am
besten die noch unten beleuchtete Thatsache, dass grossere
und schwieiigere Auftrage meist fremden Kunstkraften iiber-
lassen werden mussten, und zwar nicht nur in Bezug auf
die Kirchenarbeit, sondern auch bei Privatbestellungen, wie
uns z. B. die von Valvasor iiberlieferte Nachricht zeigt, dass
Freiherr Wolf Siegmund von Stroblhof die Gemalde in seinem
gleichnamigen Schlosse von dem Niederlander Almanach (Alle-
mak) ausfiihren liess, der auch das Refectorium des friiheren
Franciscanerklosters gemalt haben soll und Portrats in Lust-
thal anfertigte.4

Man begreift, dass in dem Zeitalter der Ziinfte und
Standesprivilegien auch die Laibacher Ktmstler auf den Ge-
danken kamen, sich jede unangenehme Concurrenz moglichst
vom Leibe zu halten und die Ausiibung der Bildnerei im
Lande in ihrein Kreise zu monopolisiren. VVenn es auch nicht
moglich war, die oft recht gediegene Thatigkeit kunstfertiger
Dilettanten, wie solche auch in Krain vielfach wertvolle Lei-

* Erberg p. 309 und 311.
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stungen schufen, fernzuhalten, und es trotz aller Anstrengungen
niemals gelingen konnte, die Heranziehung auslandischer Mei-
ster zu Privatauftragen seitens der Geistlichkeit und des Adels
ganzlich einzustellen, so sollte doch wenigstens die gewerb-
liche regelmassige Ausiibung von Maler- und Bildhauerarbeiten,
namentlich die Herstellung kirchlicher Bildvverke, ihrem engeren
Kreise gevvahrt bleiben, und dies konnte am ehesten durch
die Griindung einer Genossenschaft erreicht werden.

Solche bestanden in den benachbarten Landern schon
langere Zeit. In Steiermark z. B. hatte der bekannte Johann
Peter de Pomis bereits im Jahre 1619 eine ahnliche Vereini-
gung ins Leben gerufen, die, mit Schutzpatent und in der
Folge enveiterten Freiheiten ausgestattet, mit scharfem Auge
die Ausiibung der bildenden Kiinste in diesem Lande iiber-
\vachte.5 Da zudem unter den ziinftigen Meistern selbst nicht
selten Streit und Brotneid herrschte, die Gefahr der »Hinter-
schleichung» der Arbeitsauftrage durch billiger arbeitende Ge-
nossen naturgemass den Verdienst herabdriickte, bei gehoriger
Organisation jedoch die an Renovirungen, Umbauten und
anderen ins Fach schlagenden Arbeiten so reiche Barockzeit
allen Meistern geniigende Beschaftigung zu bieten versprach,
so ist es vollkommea erklarlich, dass auch die Laibacher
Maler und Bildhauer daran giengen, ihrer Kunst und ihrem
Gevverbe das ausschliessliche Ausiibungsrecht im Lande durch
die Errichtung einer Congregation zu sichern.

Den einzigen Beweis von dem thatsachlichen Bestande
einer derartigen Kiinstlergilde in Krain liefert die im Laibacher
Vicedomarchive aufbevvahrte gleichzeitige Papierabschrift der
«Artikel und Satzungen>>, datirt vom 18. October 1676 (16 be-
schriebene Folioblatter), die uns das leider ganzlich verschol-
lene Original ersetzen muss. Aus dem gegenwartigen Stand-
orte sowie der sorgfaltigen, sauberen Ausstattung der Copie,

5 Vergl. Wastler, Mittheilungen des hist. Vereines f. Steiermark, XXXI.

p. 121 ff.
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die in Leder gebundeu und mit Goldpressung versehen ist,
lasst sich mit Sicherheit schliessen, dass wir es mit dein beim
Vicedomamte anlassig der Errichtung der Congregatioa nach
erfolgter Bestatigung seitens des Stadtmagistrates eingereich-
ten, zum Amtsgebrauche dienenden Exemplare žu thun haben;
deshalb fehlen auch die fiir diesen Zweck entbehrlichen Siegel-
und Unterschriftscopien, dagegen ist eine amtliche Vormerk-
notiz von spaterer Hand hinzugefiigt.

Nach der iiblichen Einleitungsformel: «Im Namen der
allerheiligsten und unzertheilten Dreieinigkeit etc.» folgt zu-
nachst dic Erorterung der Griinde, die zur Bildung der Con-
fraternitat Anlass gegeben. Die Ordnung, heisst es darin,"
erhalt Lander und Reiche, macht die Bewohner gliicklich,
tilgt Neid, Misshelligkeit und Laster, ja sie macht nach Job
(10. Cap.) einzig und allein den Unterschied zwischen Himmel
und Holle, in welch letzterer der «Schatten des Todes» und
«kein Ordnung* wohne. Die unterzeichneten Maler und Bild-
hauer Krains haben bisher mit schwerem Schaden den Mangel
einer guten «Polizeiordnung» in Ausiibung ihrer Kunst ver-
misst, und deshalb ist Zwietracht und Gehassigkeit unter den
Genossen entstanden. Um statt dessen Liebe, Zucht, Ehr-
barkeit zu pflanzen. sind sie nach dem anderorts mit Erfolg
gegebenen Beispiel entschlossen, eine solche «gute Ordnung«
fiir alle Kunstangehorigen nach alten Sitten , Gewohnheiten
und Gebrauchen zu errichten und in nachfolgende Artikel
zu fassen:

i.) Die Maler und Bildhauer der Hauptstadt Laibach
und des Landes Krain bilden eine «Congregation oder
Bruderschaft», als deren «Principal-» (Griindungs-) Mitglieder
die Unterfertigten erscheinen, ohne deren Bewilligung kein neues
Mitglied aufgenommen werden darf. Zur Verwahrung der auf

6 Im Folgenden \vird der Inhalt der Ordnung nnd der Zusatze aus-
z.ugsweise, doch alles Wesentliche enthaltend, mitgetheilt. Die stilistische Form
zeigt nach keiner Richtung eine benierkenswerte Abweichung von der zeit-
genbssischen Weise, weshalb der vollslandige Abdruck entbehiiich erscheint.
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die Congregation beziiglichen Gegenstande wird eine eigene
Lade angescliafft.

2.) An der Spitze steht ein von den Mitgliedern gewahl-
ter Obervorsteher und ein Untervorsteher, deren Wahl alljahr-
lich am Feste des Bruderschaftspatrons St. Lucas (18. October)
stattfindet und denen die Uebervvachung und genaueste Ein-
haltung dei' Genossenschaftsordnung besonders obliegt, wofiir
ihnen die Mitglieder bei Strafe von einem Ducaten in Kunst-
sachen billigen Gehorsam schuldig sind.

3.) Die ungleichen Schliissel der Lade verwahren die bei-
den Vorsteher und verrechnen die Einnahmen und Ausgaben.

4.) Die Wahl der Vorsteher geschieht durch die beim
Wahlacte amvesenden Mitglieder, ist aber trotzdem fiir alle
bindend.

5.) Alljahrlich am St. Lucastage wird um 8 Uhr friih
in der Domkirche St. Nicolaus in Laibach eine h. Messe ge-
lesen, zu der alle in der Stadt wohnhaften Meister eingeladen
werden und zu erscheinen haben. Abvvesende haben die Ur-
sache ihres Fernbleibens anzuzeigen; die Stichhaltigkeit der-
selben wird von der Genossenschaftsversammlung gepriift, im
verneinenden Falle erfolgt eine Strafe von drei Pfund Wachs.

6.) Nach der Messe haben alle Mitglieder sich bei der
Lade einzufinden, die Wahl der Vorsteher vorzunehmen und
etvva Vorgebrachtes gebiirend und «bescheidenlich» zu erortern.

7.) Alle Quatember findet fiir die verstorbenen Genossen
ein Gottesdienst statt, zu dem die Mitglieder in ahnlicher Weise
wie oben verpflichtet sind.

8.) Jedes in Laibach ansassige Mitglied zahlt zur Bestrei-
tung der Congregationsauslagen quartaliter 30 kr., die auf dem
Lande befindlichen 20 kr., ausserdem alle ausserordentlichen,
von der Gesammtheit beschlossenen Auflagen.

9.) Alle Quatember findet eine Versammlung der in Lai-
bach wohnenden Mitglieder statt; die auf dem Lande woh-
nenden werden nur in ausserordentlich wichtigen Fallen zur
Theilnahme aufgefordert, haben aber dann bei Strafe von 2 fl.
personlich zu erscheinen.
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10.) Damit die Zahl der in Krain berechtigten Kiinstler
sich nicht zu sehr vermehre oder vermindere, so soll es bei
der Zahl der diese Ordnung aufrichtenden Maler und Bild-
hauer sein Verbleiben haben, wozu allenfalls noch die bisher
in Laibach und auf dem Lande wohnhaften und «effective
gesetzten* Meister aufgenommen werden konnen, sofern gegen
den einen oder anderen keine Bedenken obwalten. Fernerhin
darf jedoch ein Bevverber nur nach Absterben eines Mitgliedes
um die Niederlassung in Krain und Aufnahme in den Genos-
šenschaftsverband ansuchen. In diesem Falle kann der Ab-
gang durch Neuaufnahme ersetzt werden, doch darf nie
die Zahl von sechs Malern und drei Bildhauern iiberschritten
werden. • •

11.) Ausgenommen sind von dieser Beschrankung die
eigenen Sohne und jene, welche eines einverleibten Genossen
Witwe heiraten; solche diirfen iiber die Zahl aufgenommen
\verden, wenn sie nach «Lehrzeit. Wanderschaft, Kunststiick
und gutem Herkommen» sonst entsprechen.

12.) Sollte ein neu aufzunehmendes Mitglied sich in
einem Orte niederzulassen beabsichtigen, wo bereits ein incor-
porirter Meister sesshaft ist, so erscheint die Bew.illigung hiezu
von des letzteren Gutachten und Bericht abhangig.

13.) Niemand kann in der Congregation Aufnahme fin-
den ohne die vorgeschriebene Lehrzeit von vier bis sechs
Jahren bei einem ehrlichen «Prinzen» (Principal), ohne vier-
jahrige VVanderschaft und zvveijahrige Arbeitszeit bei einem
Genossenschaftsmitgliede. Ausserdem hat er das «Kunstst!ick»
aus eigener «Invention» zu leisten, dieses \vird von einer be-
sonders bestellten Commission gepriift.

14.) Aufzunehmende erlegen in die Lade 24 fl., Meister-
sohne, Sclnviegersohne und Ehegatten incorporirter Witwen
nur 15 fl.; auf dem Lande Sesshafte nur 10 fl.; darnach wer-
den sie gegen Angelobung dieser Satzungen ordentlich incor-
porirt und eingeschrieben. Sollte das «Kunststiick;> des Bewer-
bers als ungeniigend Zuriickweisung erfahren, muss der Be-
troffene noch eine zvveijahrige Wanderschaft antreten.



im XVII. und XVIII. Jahrhunderte. Von Prof. Julius VVallner. m

15.) Alle Mitglieder haben sich eines ehrlichen und straf-
freien IVandels zu befleissen sowie Gesellen und Kindern gutes
Beispiel zu geben. VVehr und Waffen in die Versammlung zu
bringen, ist mit 2 fl. Landwahrung verpont.

16.) Kein Meister darf mehr als zwei Gesellen und einen
Lehrjungen halten. Hochstens darf ein wandernder Geselle,
der bei keinem andern Genossen Arbeit gefunden, auf kurze
Zeit daneben beschaftigt werden. Erst wenn ein Lehrjunge
die halbe Lehrzeit vollendet, kann ein zweiter aufgedungea
uerden.

17.) Sollte mit ausnahmsvveiser Bewilligung der Congre-
gation ein iiberzahliger Meister gegen Einkauf in dieselbe Auf-
nahme gefunden haben, so darf derselbe weder Gesellen noch
Lehrjungen halten, sondern die Kunst nur mit eigener Hand
treiben.

18.) Kein Geselle soll zum Meister befordert werden, der
bei Storern und Frettern gelernt, aber auch die rechtmassig
erlernte Kunst darf von selbem nicht auf eigene Faust aus-
geiibt vverden, sofern er nicht etwa im personlichen Dienste
eines Cavaliers steht. Davviderhandelnde werden nach erfolgter
Vervvarnung mit Wegnahme des VVerkzeuges und der Arbeit
bestraft, ausserdem zum Schadenersatz an die benachtheiligte
Genossenschaft verurtheilt. Fremden Kiinstlern bleibt der
offentliclie Verkauf fertiger Ware auf Kirchtagen u. dgl. un-
benommen; sollten selbe jedoch die incorporirten Meister
andenveitig storen, so ist ihnen alles vvegzunehmen.

19.) Fremde Gesellen sollen sich sofort bei einem Princi-
pal uin Arbeit bewerben. Fragt der Meister, ob der Geselle
bis zur Vollendung der vorliegendea Arbeit bleiben wolle, und
sagt der letztere zu, ist er bis dahin unbedingt verpflichtet.
Wurde obige Frage nicht gestellt, steht ihm der Austritt
jederzeit frei. Ueber alle aus der Kunstiibung entspringenden
Streitigkeiten hat die Bruderschaft zu entscheiden.

2O.) Kranken und arbeitslosen Gesellen wird zur Fort-
setzung ihrer Reise ein- fiir allemal aus der Lade ein Ge-
schenk von 45 kr. gereicht.
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21.) Jeder Lehrling muss ehelicher und ehrlicher Geburt
sein, die in Laibach eintretenden miissen vor der Bruderschaft
auf vier bis sechs Jahre aufgedungen und freigesprochen wer-
den, fiir solche vom Lande geniigt das letztere.

22.) Beim Aufdingen zahlt der Lehrjunge 2 fl. in die
Lade und ebensoviel fiir «einen trunkh». Beim Freisprechen
3 fl. in die Lade und dea gleichen Betrag zum gemeinsamen
Vertrinken. Auch der Lehrherr hat dabei i fl. in die Lade
zu entrichten.

23.) VVenn ein Lehrherr seinen Lehrjungen anders, als
die Bestimmung lautet, aufdingt oder freispricht, soll letzterer
als «untauglich in der Kunst* gelten, der Meister aber mit
10 fl. und dem vollen Schadenersatz an den Jungen gestraft
werden.

24.) Nach dem Freisprechen wird der Lehrbrief aus-
gestellt, jedoch erst nach zuriickgelegter vierjahriger Wander-
zeit dem Gesellen eingehandigt.

25.) Entlauft ein Lehrjunge seinem Meister, so darf ihn
kein anderer, bei 10 fl. Strafe, aufnehmen, bevor nicht vor
der Bruderschaft iiber die Stichhaltigkeit der angegebenen
Griinde des Austrittes entschieden worden. Werden selbe
fiir erheblich und geniigend befunden, steht die Aufnahme
eines solchen Jungen auch gegen den Willen des friiheren
Lehrherrn jedem Meister frei.

Eine Witwe kann den Lehrjungen ihres verstorbenen
Gatten bis ans Ende der Lehrzeit behalten.

26.) Beschuldigungen und Verdachtigungen unter den
Genossen sind vor der Bruderschaft zu beweisen. Der unter-
liegende Theil wird entweder ganz aus der Congregation
gevviesen oder doch um ein «merklich quantum» Geldes
gestraft.

27.) Wer eines andern Arbeit «hinterschleicht», oder
wenn ein Maler Bildhauerarbeit oder umgekehrt iiber 3 fl. an
Wert iibernimmt, ferner wer eine angefangene Arbeit fort-
setzt, bevor der Vorganger ausbezahlt worden, erlegt eia
Drittel des Verdienstes als Strafe in die Lade.
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28.) Die Vorschatzung einer Arbeit darf nur durch die
von den Vorstehern abgeordneten sachkundigen Meister gegen
eine Taxe von 2 kr. vom Gulden, vvovon ein Drittel der
Lade zufliesst. vorgenommen werden.

29.) Auf Begehren eines Einzelnen wird nur dann eine
Versammlung einberufen, \venn er vorher 2 fl. in die Lade
erlcgt hat.

30.) Wer sich mit Worten und Werken gegen die Satzun-
gen vergeht oder selbe verspottet, zahlt 10 fl. Strafe.

3 i.) Beim Leichenbegangnisse von Genossen und deren
Angehorigen haben alle in Laibach befindliclien Meister zu
erscheinen; fiir verstorbene Gesellen und Lehrjungen, deren
Mittel nicht zu einem ehrlichen Begrabnisse ausreichen, soll
selbcs aus der Lade bestritten werden.

32.) Es ist keinem gestattet, ohne RevviUigvmg aus dev
Congregation auszutreten. Sollte ein Genosse wider die fest-
gesetzte Ordnung handeln. so ist er sofort zur Verantwortung
vorzuladen; vveigert er sich zu erscheinen, ist gegen ihn obne
Zuwarten die Klage beim Stadtmagistrate einzubringen. Alle
Mitglieder verbinden sich gleichzeitig auf ihre sonstigen Rechte,
Freiheiten u. dgl. zu verzichten und diese Ordnung als einzig
bindende Norm zu betrachten.

Um der Ordnung grossere Kraft zu verleihen, soll selbe
dem Stadtmagistrat in Laibach und dem Landesvicedom in
Krain, endlich nach Massgabe der in der Lade vorhan-
denen Geldmittel auch der kaiserl. Majestat zur Bestati-
gung unterbreitet werden, jedoch soll «diese Ordnung kein
Prajudiz fiir andere obrigkeitliche Jurisdictiones sein, sondern
mehr die Geltung und den Charakter eines freivvilligen Ver-
trages besitzen.»

Zusiitze(vongleicherHand geschrieben): «Burgermeister,
Richter und Rath bestatigen (vorbehaltlich des vom Kaiser zu
ertheilenden Privilegiums) obige Artikel und Satzungen der
krainischen Maler und Bildhauer. Laibach am n.Janner 1677. ->'

7 Dass eine solche ortsbehdrdliehe Bestatigung wirklich erfolgte, die
Genossenschaft also vvenigstens unter der Biirgerschaft als gesetzlich bestehend

MitUieiliingen des Musealvcreines fiir Krain r8go. S
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(Von anderer Hand:) «Hieriiber ist das Landesvicedorrii-
sche Hauptcopeybuch unter 16. Juli 1715 aufzuschlagen.»8

Aus dem mitgetheilten Inhalte ergibt sich, dass die vor-
liegenden Congregationsbestimmungen zunachst nur als freie
Vereinbarung unter den ausiibenden Ktinstlern aufzufassen
sind, der iibrigens die obrigkeitliche J>estatigung seitens des
Magistrates und Vicedomamtes den Charakter eines bindenden
Gesetzes verleihen sollte.

Dass sie auf dem Principe des numcrus clausus, des
moglichsten Ausschlusses fremder Krafte, der engherzigsten
Beschrankung auf den bei der Errichtung vorhandenen Kreis
der Theilnehmer beruht, darf uns in dem Zeitalter ihrer Ent-
stehung nicht wundern. Sahen doch erleuchtetere Factoren,
als es die schlichten Laibacher Meister sein konnten, damals
in dem Prohibitivsysteme das allein wirkende Heilmittel oko-
nomiscber und materieller Uebelstande.

Ueberdies sei erwahnt, dass die vorliegenden Satzungcn
in vielen Punkten mit denen benachbarter Kiinstlergenossen-

angesehen wurde, beweist die Eintragung in dein Laibacher Gerichtsprotokolle
unter dem Datum 11. Janner 1677: «Die Maler und Bildhauer reproduciren
die nnter Ihnen aufgerichteten Artikel mit gehorsamer Bitte, dieselben von
Magistratswegen zu ratificiren. (Beschluss:) Ist die Ratification bewil-
]igt worden.»

8 Leider ist diese Notiz, welche sicher eine bestiminte Nachricht uber
das VerhSltnis des Landesvicedomamtes zu der Confraternitat geboten hatte,
nicht auffindbar, ck die Hauptcopeybiicher verschollen sind. In dem Index des
Vicedomarcluves ist eine grossere Anzahl von alten Amtsbiichern, darunter auch
obige, aufgefiihrt, die gegenwartig daselbst nicht mehr vorbanden sind. Die
Anfrage, ob selbe anlassig der erfolgten Ueberstelhing ins Landesmuseum etvva
bei der Landesregierung zuriickgeblieben, wiirde dem Verfasser von einer mass-
gebenden Personlichlceit verneinend beantwortet. Da von dem Vicedomarchive
in jiingerer Zeit kein erheblicher Tlieil scartiit wurde und derlei Biicher
schon durch ihr altehrvviirdiges Aussehen, ihre solide Ausstattung weniger als
Acten dem Vandalismus Unverstandiger ausgesetzt zu sein pflegen , so ist der
Verfasser iiberzeugt, dass selbe nicht verloren, sondern nur gegenwartig als
verschollen zu bezeichnen sind. Mit den einschlagigen Verlmltnissen Vertraa-
tere, als es der Verfasser bei seiner noch kurzen Anvvesenheit im Lande sein
kann, wiirden sicher diesem so unendlich reichen und wichtigen Archivbestande
auf die Spur zu kommen vermogen.
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schaften, wie der steirischen, sachlich, wenn auch nicht wort-
lich, iibereinstimmen, und dass die Lebenskraft einer derartigen
Vereinigung nicht von dem Inhalte der Statuten, sondern von
der Tiichtigkeit und Leistungsfahigkeit der Mitglieder sovvie
von der Fortdauer der Verhaltnisse abhangig ist, welche die
Griindung veranlassten. Dass diese Voraussetzungen bei der
in Rede stehenden Vereinigung nicht eintrafen, dass selbe es
somit nur zu einem Scheinleben bringen konnte, wird aus
dem Nachfolgenden ersichtlich werden.

Da die vorliegende Copie der Congregationsartikel die
Unterschrift der griindenden Mitglieder als et\vas fiir die Be-
stiipmung der Abschrift Unwesentliches vveglasst, so wissen
wir aus dieser Quelle nichts iiber die Namen der damals in
Laibach wirkenden Kunstkrafte. Doch werden wir mit der
Annahme nicht irre gehen, dass wohl alle in dieser Stadt
befindlichen Maler und Bildhauer an der Vereinigung theil-
genommen, und aus den stadtischen Steuer- und Ausgabe-
biichern werden vvir in den Stand gesetzt, nicht nur die Namen
derselben, sondern auch Manches iiber ihre, freilich meist recht
bescheidenen Leistungen zu erfahren.

An Malern, d. h. solchen, die gevverbsmassig diese Kunst
iibten (von geschickten Dilettanten und auswarts vvohnendeu
sei hier abgesehen), befanden sich damals in der Hauptstadt
drei. und zwar der schon genannte Sebastian Schnegkh,
Philipp Jakob Jambschek und Johann Peter Gimbler.

Der erstgenannte betrieb neben der Malerei auch das Ver-
golderhandwerk und wird manchmal auch unter der letztercn
Bezeichnung angeftihrt, was fiir seine Zeit nicht auffallig er-
scheint, da eine solche Verquickung bei den ziinftigen Malern
recht haufig vorkommt. Er scheint in bedrangten Verhalt-
nissen gelebt zu haben, da er bereits im Errichtungsjahr der
Congregation ohne die von ihm bisher bezahlte geringste
Steuerleistung von 40 kr. aufgefiihrt ist. Wir konnen von
ihm, als vollig belanglos, \veiters absehen.

Philipp Jakob Jambschek ist bis 1686 nachzmveisen,
er zahlte anfanglich 1 fl., spater das Doppelte an Gc\veibe-
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steuer. Von ihm erfahren wir, dass er 1676 die vier Delpbine
an dem alteren Rathhausbrunnen neu vergoldete, eine inso-
ferne nicht unvvichtige Notiz, als wir daraus etvvas iiber die
Ausstattung dieses im Jahre 1660 errichteten n Vorgangers des
Robba'schen Kunstwerkes erfahren. Fiir die weitere Vergol-
dung der beiden stadtischen Brunnen (der andere stand vor
dem Jesuitengymnasium auf dem alten Markte) erhielt er 40 fl.,
und im gleichen Jahre malte er die Uhr auf dem Schlossberge
um 30 fl., diese diirfte somit reicher ausgestattet gewesen sein.
Die Jambschek bilden iibrigens eine ganze Malerfamilie in
Laibach, deren Glieder noch vveiter unten Erwahnung findeii
werden.in

Noch thatiger als der Genannte war um dieselbe Zeit
Johann Peter Gimbler (auch Giimbler). Er lebte bis 1714;
bis 1700 bewegte er sich in aufsteigender Linie, sank jedoch
im Alter in diirftige Verhaltnisse herab. Er wohnte fast
die ganze Lebenszeit im «neuen Thurm» auf dem neuen
Markte, \vo er eine stadtische Wohnung inne hatte; ob\vohl
Gimbler gelegentlich einer Zinsnachlassbitte dieses Atelier
»facht (feucht) vnd der Mallerey sehr schadlich* nennt, be-
fand er sich darin durch 25 Jahre so wohl, dass er nicht nur
den hoheren Steuersatz von 2 fl. zahlen, sondern 1700 bis
1702 sogar eine Wohnung auf dem Platze beziehen konnte.
Zu jener Zeit nennen ihn die stadtischen Biicher «Herr Peter
Gimbler* und er sass auch 1699 bis 1702 im Stadtrathe.
Spater suchte er jedoch vvieder sein altes bescheidenes Quartier
auf und musste im letzten Lebensjalire um Zinsnachlass ein-
schreiten, sich dabei auf seine mehrjahrige Krankheit und die
Thatsache berufend, dass er durch mehr als vierzig Jahre nie-
mals eine Wohlthat seitens der Stadt beansprucht habe.

9 Valvasor XI. p. 673. Die Zeichming desselben auf der Abbiklung tles
Ratlibansplatzes zeigt, dass die obigen Fignren die einfaclie Brunnensaule
kronten.

10 Ein Sohn des Obigen, Nainens Thomas, der sich nicht der vaterlichen
Kunst vvidmete, gieng 1701 als Student der Philosopliie nach Graz und erliielt
vom Magistrate eine Reisegabe von 6 fl.
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Gimbler war kein Kiinstler, sondern zumeist Decorations-
maler, doch versuchte er sich auch mit Gemalderestaurirungen;
im Jahre 1680 renovirte er z. B. ein «jiingstes Gericht», wofiir
ihm der Biirgermeister drei Viertel Wippacher Wein verab-
reichen liess. Nebst mehreren Arbeiten fiir das Rathhaus boten
ihm die alljahrlich vviederkehrenden Charfreitagsprocessionen
bei den Kapuzinern lohnende Beschaftigung, wie eine vor-
liegende Rechnung vom Jahre 1683 bevveist."

Ob die zu derselben Zeit in Laibach ansassigeu «Stein-
hauer» Max Kherschiner (1675 bis 1681) und Mathias Po-
totschnik (1675 bis 1712) als zur Gilde der Bildhauer gehorig
zu betrachten sind, ist sehr fraglich. Sie waren eben Steinmetze
im handvverksmassigen Sinne, letzterer verdient jedoch Ervvah-
nung, weil er mehrfache Arbeiten an den stadtischen Brunnen
auf dem Rathhausplatze und dem alten Marktel2 ausfiihrte.

" Die Ausstattung dieser Umziige sei durch nachsteliende Posten cha-
rakterisirt:

«Zwei nakhende glaidter gemalilt 1 fl. 20 kr.
Ein Archen des Bundts 4. 13.
Ein gantz neoes Grab gemahlt 10 fl.
Item ein brunen bey den Cananischen Weib sambt

dem Camel gemahlt I fl.
Den Goliadt neu gemahlt I fl.
Eine grosse Tottentruhn samb den zugehorigen

sachen gemahlt 3 fl.
Ein Herotestrohn gemahlt I fl.
Ein ganzes gebey, alwo der geduitige Job ist ge-

sessen, neu geinahlt l. fl.
Die Vigur des erhangen Jutass neu gemahlt . . . . 40 kr.
Einen Susanna brunnen gemahlt 2 11.
ferner eine zimliche Anzahl Wolken, 28 grosse Laternen etc.»

12 Im Jahre 1683 verrechnet er ftir den ersteven 80 fl. und fiir den
letzteren 88 fl. an Reparaturen. Vier Jahre spater war der Rathhausbrunnen
einer weiteren Ausbesserung bediirftig. Damals \vurden «die Figur, der Pfeiler,
drei Stiick Brunnenkranze und acht StaBeU weggenommen und nach erfolgter
Herstellung wieder zusammengefiigt. Seit dieser Zeit bildet die Keinigung
und Instandhaltung des Brunnens eine oft wiederkehrende Rubrik in den Aus-
gabebiichern.
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Mit dem Jahre 1677 trat die neugeschaffene Maler- und
Bildhauerordnung thatsachlich in Kraft und wirklich begegnen
uns sofort nach diesem Zeitpunkte mehrere neue Namen von
Gewerbsgenossen, so dass die stipulirte Zahl von neun Mit-
gliedern bald erreicht wurde. Von 1677 bis 1683 wird Elias
Benedict Stubenrauch, auf dem alten Markte und spater
auf dem neuen Markte wohnend, genannt, ferner Johannes
Fleischmann, der sein Gevverbe auf dem alten Markte aus-
iibte, und nach dem hoheren Steuersatze, dea er zahlte, zu
urtheilen, viel beschaftigt war; endlich Johannes Eyssen-
hardt, der vor dem Spitalthore wohnte und von 1680 bis
1691 nachweisbar ist. Leider sind bis jetzt von diesen drei
Malern keine Werke nachzuweisen, sie erhoben sich wohl
nicht iiber das Niveau des gewohnlichen Handwerkers.

Im Folgenden seien die am Ende des XVII. Jahrhundertes
in Laibach wirkenden Maler und Bildhauer sammt den bedeu-
tenderen Arbeiten derselben, soweit sie sich in den stadtischen
Ausgabenbiichern verzeichnet finden, aufgezahlt. Wenn auch
die Anzufiihrenden meist nur Handwerksmassiges leisteten, so
ist daraus doch manche Iocalgeschichtliche und kunsthistorische
Thatsache zu entnehmen, ja gerade das negative Ergebnis der
Forschung nach bedeutenderen Kunstkraften in dieser Zeit )ie-
fert die natiirliche Erklarung, warum bei dem Aufschwunge des
Kircbenbamvesens in Laibach Ende des XVII. und Anfang des
XVIII. Jahrhundertes (Domkirche, St. Jakobskirche, Deutsche
Ordenskirche) fast ausschliesslich fremde Kiinstler Verwendung
fanden. Die Bauperiode der genannten Kirchen fand eben
trotz Kiinstlerconfraternitat und Statuten eine ganz darnieder-
liegende Kunstthatigkeit in dieser Stadt vor; die ziinftige Ab-
schliessung und moglichste Fernhaltung fremder, frischer Krafte,
wie sie in den Statuten der Zunft ihren Ausdruck findet, fiihrte
nicht nur in egoistischer Engherzigkeit zu dem numerischen
Riickgange der Kunsthandwerker, sondern die angestrebte
Monopolisirung ihres Geschaftsbetriebes verhinderte jede An-
spornung zum Fortschritte, so dass wir utn 1700 die ziinftigen
Meister als ein formliches Kunstproletariat bezeichnen konnen,
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das selbst den bescheidensten Anforderungen der baulustigen
Kreise nicht geniigte. So geschah es, dass wir allenthalben
sehen, wie trotz Artikel und Satzung die unteinehmendcn
Factoren sicli die geeigneten Krafte aus dem Auslandc holten
und auf diese VVeise die einheimischen Kiinstler ganzlich in
den Hintergrund drangten.

An Malern dieses Schlages befanden sich am Ausgange
des XVII. Jahrhundertes in Laibach Andreas Wrezel (1686
bis 1688) vor dem Vicedomthore, Sebastian Niederlander
(1686 bis 1688) in dem Kratzenbacherischen Hause auf dem
Platze wohnhaft; Johann B. Hardt (1686 bis 1714), der 1687
im Auftrage der Stadt ein Crucifixbild rcstaurirte und mit der
Anfertigung von Gemalden Maiia's, des h. Johannes und Maria
Magdalena's fiir den gemauerten Bildstock bei St. Peter betraut
wurde. In spaterer Zeit beschaftigte er sich jedoch ausschliess-
lich mit gevvohnlicher Anstreicher- und Vergolderarbeit. Von
ihm stammt z. B. die Vergoldung des Rahmens zum Bildnisse
Karls VI. im Rathhause. Sebastian Steger, der noch 1687
als Maler aufgefiihrt wird, wandte sich schon zwei Jahre spater
der Goldschmiedkunst zu, ein Beweis fiir die grossere Eintrag-
lichkeit dieses letzteren Gewerbes.

Die um jene Zeit als «Bildhauer» Genannten konnen
gleichfalls kein grosseres Interesse beanspruchen. Max Civi-
dator, sicherlich wie so viele seines Berufes ein Italiener,
•vveilte nur 1686 bis 1687 in dcr Stadt, Gregor Meyetitsch
(Mayditsch) wohnte 1686 bis 1693 in der Rosengasse und fer-
tigte beispielsweise das Stadtwappen fiir den 1687 von dem
Baumeister Marcello Cerasello auf dem Schlossbergc neu er-
bauten Pulverthurm an.

Michael Khuscha (Khuscho, Cussa) arbeitete seit 1687
als Steinmetz auf dem alten Markte; ktinstlerische Leistungen
sind von ihm in Laibach noch nicht nachgcwiesen; doch be-
warb er sich 1698 utn die Errichtung des Marmoraltars in
der Grabkapelle des Grazer Mausoleums,l3 fiihlte sich also fiir

13 Wastler in den MittheUungen der Centralcommission f. Kunst- und
hist. Denkmale. Neuc Folge, X. Bd. p. 6.

\
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derlei Arbeiten immerhin befahigt. Nur voriibergehenden Auf-
enthalt nahmen in Krains Hauptstadt ferner Johann Con-
rad Steiner (1687), Jury Vermez (1689 bis 1695) und
Hanns Georg Dragan um 1696.

Fragen wir, an der Wende des Jahrhundertes angelangt,
was bisher die mit vielen Hoffnungen und Anspriichen ge-
griindete Laibacher Kiinstlergenossenschaft fiir die Standes-
interessen geleistet, muss die Antwort leider negativ ausfallen.
Sie hatte weder die Beschaftigung fremder Kiinstler im Lande,
noch die ausiibendc Thatigkeit geschickter Dilettanten oder
freiiibender Jiinger des Apelles zu hindern vermocht, wie uns
die unleugbare Thatsache beweist, dass gerade die namhafteren
Leistungen auf diesem Gebiete in derselben Zeit durchaus von
Auswartigen herriihren, die Laibacher Kunstbeflissenen da-
gegen verschollen sind und deren Namen nicht aus sprechen-
den Werken ihrer Hand, sondern nur aus todten Rechnungs-
und Steuerregistern uns entgegentreten.14

Angesichts dieser trostlosen Kunstverhaltnisse in Lai-
bach um 1700 ist es ganz erklarlich, dass die zahlreichen
kiinstlerischen Auftrage, welche in dieser bliihenden, soge-
nannten valvasorischen Culturepoche Krains an vielen Orten

11 An Malern ausserhalb des Laibacher Platzes, welche wohl zumeist
bei Adel und Geistlichkeit kttnstlerisch und materiell lohnende BescUiiftigung
fanden und sicher nicht zu den unbedeutendsten Vertretern ihres Faclies ge-
horten, wiewohl sie mit der Confraternitat in keinem oder nur forrnellem
Zusammenhang standen, wird noch L u d w i g C l e r i c h (1679) und J o h a n n
Koch genannt, der 1682 den h. Thomas in der Schlosslcapelle zu Weinhofeu
malte. (Dimitz, Geschichte Krains, IV. p. 112.) Auch sei an dieser Stelle auf
die aus Neumarktl stammende Kiinstlerfamilie G r a h o v e r hingewiesen, der
Simon Wol fgang und dessen Tochter Mar ia N i k o l a i a A l o i s i a (Claris-
serin) angehSrten; ersterer malte um die Mitte des XVIII. Jahrhundertes nebst
F r a n z A n t o n H o g e r und Jose f L e o p o l d W i e s e r die prachtigen Minia-
turcn in der Dismas-Confdderationsmatrik, welche im Laibacher Museum aus-
gestellt ist. (Strahl p. Ig.) Die genannten Kttnstler iibten wohl ihre Meister-
schaft in freier Weise aus und hatten mit der Zunftgilde nichts zu thun, in
Laibach ansassige Meister waren sie nach den stadtischen Steuerbuchern sicher-
lich nicht.
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ergiengen, wie schon gesagt, den Fremden zufielen. Geistlich-
keit und Adel, die massgebenden Factoren in dieser Richtung,
fiihlten selbstverstandlich nicht die Verpflichtung, der unfahigen
Laibacher Kiinstlerzunft auf die Beine zu helfen, sie hatten
gliicklicherweise nur das einzige Bestreben, mit kiinstlerisch
vollendeten Leistungen ihre Neubauten zu schmiicken. Fiir
sie \var die Heimat des Kunstlers, die Ansassigkeit Neben-,
dessen Ruf und Geschicklichkeit dagegen die Hauptsache.
Die Entstehungsgeschichte der meisten in diesem Zeitraume
in Laibach aufgefiihrten Kirchen- und Profanbauten lehrt die
Richtigkeit dieser Behauptung; mussten ja, von grosseren
Arbeiten ganz abgesehen, selbst einfache Modellirungen frem-
den Klinstlern anvertraut werden und haufig der geschickte
Dilettant die mangelnde Erfindungsgabe des berufsmassigen
Meisters ersetzen. Beispielsweise entvvarf unser Valvasor die
Idee zur Marienstatue auf dem Jakobsplatze, und der Former
derselben war der Bildhauer Wolf Weisskircher aus Salzburg,l5

wohl sicher ein Sohn des beriihmten Kiinstlers der Steiermark
Wilhelm Weisskircher.I6

Wenn auch diese Thatsachen fiir die bestehende Kiinstler-
genossenschaft zu Laibach bezeichnend sind, so kann anderer-
seits nicht geleugnet werden, dass gerade durchden Niedergang
derselben auf indirectem Wege der Aufschwung der heimischen
Kunst vorbereitet, ja veranlasst wurde. Der Dombau und
andere derartige Unternehmungen brachten um das Jahr 1700
zahlreiche fremde Meister von hervorragendem Talente und
bedeutendem Rufe in Krains Hauptstadt. Von der Thatigkeit
eines Quaglia u. a. fielen ungczahlte fruchtbare Anregungen
in den brach liegenden Boden, so dass die Vollendung des
St. Nicolausdomes nicht nur die Erbauung eines prachtigen
Gotteshauses, die Schopfung eines herrlichen Kunstwerkes
allein, sondern vielmehr einen bedeutsamen Wendepunkt in
der Geschichte der Kiinste in Krain darstellt. Namentlich

15 Valvasor XI. p. 689.
16 Vergl. VVastler, Steir. Kunstlerlexicon p. 183.
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waren es die italienischen Meister, die neues Leben in die er-
starrten Kunstzustande eingossen, indem sie sich (meist als Bild-
liauer thatig) hauslich in der Stadt niederliessen und mit ihrer
hoheren Kunstfertigkeit die geringere heimische Leistungs-
fahigkeit zwangen, gleichen Schritt damit zu halten. Dazu
kam der gliickliche Umstand, dass die Vollendung der inneren
Ausscbmiickung mehrerer Kirchen (St. Jakob, St. Pcter) sovvie
der Umbau der Augustiner- (jetzt Franciscaner-) Kirche noch
auf Decennien hinaus eine Fiille lohnender Beschaftigung dar-
bot. So geht das Laibacher Kunstlcben mit dem Beginne
des XVIII. Jahrhundertes einem frischen Aufschwunge ent-
gegen, es beginnt eine weit bessere Zeit fiir die Entwicklung
desselben, namhafte Kiinstler treten in der Reihe der ziinftigen
Meister auf.

Unter den Malern dieses Zeitraumes seien zunachst
drei Angehdrige der schon oben angefiihrten Familie Jamb-
schek erwahnt.17 Valentin Jambschek wird um 1717 als
Maler, daneben auch als Vergolder, seit 1724 ausschliesslich
als solcher bezeichnet; hier sei hinzugefiigt, dass er 1721 die
neue Uhr fiirs Rathhaus ausstattete und auch sonst haufig
mit derlei Arbeiteu in den Rechnungen der Stadtgemeinde
erscheint, am bemerkenswertesten darunter war die 1729 vor-
genommene Ausbesserung der «Schlachttafel» im Rathhause,
die von ihm «ausgeputzt, geflickt. mit Oelfarbe grundirt und,
was vveggefallen, ausgemalt und gefirnist> vvurde, ein Beweis,
dass er seiner ersten und in der Familie erblichen Kunst ge-
legentlich treu blieb.

Ein Andreas Josef Jambscliek ist 1728 bis 173 1 als
Maler genannt, iiberliess aber im letztgenannten Jahre sein
Gevverbe dem Franz Anton Jambschek, der mit seiner
Gattin Maria Dorothea das ehemals Mathias Vidmayr'sche
Haus in der Chrongasse ervvarb und dort in bescheidenen
Verhaltnissen iiber die Zeitgrenze dieser Darstellung lebte.

17 Einen Andreas Joannes Jambschek «Pictor» nennt die Matrik der
Marien-Sodalitat im Jahre 1693, sonst wird derselbe nirgends erwahnt.
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Der 1706 bis 1707 genannte Johann Mottwas (Matvvas),
ferner der 1717 bis 1737 als Maler nachgewiesene Michael
Mottwas vvar ausschliesslich Zimmer- und Schildermaler,
als solcher findet der letztere in stadtischen Rechnungen
haufige Erwahnung, nennenswert ist nur seine Ausstattung
des «Comoediezimmers» auf dem Rathhause, das er 1735 und
1736 mit gelber Farbe und «Frazengesichtern» ausmalte.

Von 1715 bis 1732 wirkte als Maler ein gewisser Jo-
hann Michael Reimvaldt, der spater seine Kunst mit dem
Amte eincs stadtischen Brotkammerers vertauschte und 1739
in dieser Stellung starb. Er arbeitete unter anderem fiir den
Pfarrer Franz Lorenz Rame in Gurkfeld und gerieth mit sel-
bem vvegeti der Entlohnung in Streit. Anlassig der Amvesen-
heit Kaiser Karls VI. in Laibach 1728 fertigte er mehrere
Decorationsstiicke an, fiir welche er 90 fl. bezahlt erhielt,
jedoch dariiber noch einen besonderen «gnadigen auswurff»
beanspruchte. Seine Leistungen dabei bestanden in der «Haupt-
malerei an der Facada des Rathhauses und an dem Baldachin
des Kaisers*. Auch ein «grosses Bild auf Holz gemalt mit
lateinischer Jahreszahl« fertigte er 1716 fiir den Stadtmagistrat
an. Als er sich von der Ausiibung der Kunst zuriickzog, wird
neben ihm (sein Sohn?) Johann Franz Reinwaldt genannt,
der jedoch ganzlich bedeutungslos ist.

Johannes Suppantschitsch (1717 bis 1728) malte
1721 das Zifferblatt auf der Rathhausuhr; von Johann Georg
Merkhl (1719 bis 1725) ist keinerlei Arbeit nachzuweisen;
Josef Mattekh (1719 bis 1722) \var zumeist Vergolder;
Tobias Gerard Obermayer verliess nach einjahriger Thatig-
keit (1727) Laibach; Daniel Savoje wird nur 1727 bis 1730
envahnt; Johannes Ziegler (1727 bis iiber 175°) befasste
sich ausschliesslich nur mit grober handwerksmassiger Arbeit;
Albertus Pichel (1726 bis iiber 1750) machte sich mehr
durch seine ungeordneten Lebensverhaltnisse als durch kiinst-
lerische Leistungen bemerkbar, wiewohl es ihm an Iibergrossem
Selbstgefuhl nicht fehlte. In einem argerlichen Processe, in
den er 1729 mit seinem Weibe wegen vorenthaltener Alimen-
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tation und Entwendung des ilire Anspriiche begriindenden
Ehevertrages gerieth, rechtfertigt er sich in hochmiithiger,
selbstgefalliger Weise und betont gegen den erhobenen Zvveifel
seiner Zahlungsfahigkeit mit Stolz, «dass seine kunststikher
allein iiber 3000 fl. austragen». Leider wissen wir nichts mehr
davon. Von edlerem Schlage als alle bisher Genannten war
jedoch Franz Jellouschek, der seit 1730 unter den Malern
aufgefiihrt wird, und Johann Valentin Mezinger oder
Menzinger. Ersterer erwarb 1740 die friiher dem Stricker
Georg Lang gehorige Hofstatt in der Rošengasse; zu seinen
bereits bekannten Werken sei noch ein fiir das Stadthaus am
Rain 1731 gemalter St. Nicolaus (um 13 fl.) hinzugefiigt.'*
Menzinger (die andere Schreibart hort mit dem Jahre 1746
auf) tritt als gewerbsmassiger Maler seit 1727 in Laibach
auf. Wir erfahren an neuen Daten zu seiner Biographie aus den
stadtischen Biichern, dass er 1727 bis 173 r zu den unbehausten
Biirgern gehorte, im letztgenannten Jahre jedoch mit seiner
Gattin Anna Maria eine Hofstatt in der Chrongasse erwarb,
welche friiher dem Priester Johann Anthoni von Umb-
fahreg gehort hatte; seine zahlreichen, kiinstlerisch hervor-
ragenden Leistungen, welche in den eingangs ervvahnten Schrif-
ten aufgezahlt und gewiirdigt sind, verschafften ihm die Mittel
1740 noch ein zvveites Haus auf dem alten Markte von Hanns
Georg Krail anzukaufen, das nach der vorgeschriebenen Haus-
steuer (2 fl. 33 kr. gegen 30 kr.) bedeutend grosser gevvesen
sein muss, als sein Hauschen in der Chrongasse. Wahrschein-
lich haben wir in ihm den gliicklichen Kijnstler der Maler-
gilde zu vermuthen, der sich damals durch seinen Pinsel ein
Vermogen von 20.000 fl. envorben haben soll.l!) Auffallend
bleibt hierbei der Umstand, dass Menzinger trotzdem zeitlebens
an Gevverbssteuer nur den geringsten Betrag von 1 fl. ent-
richtete, es scheint, dass diese Abgabe nur fiir die eigentlich

18 Derselbe nannte sich mit Vorliebe Francesco (Erberg p. 310). Dieser
Umstand lasst den Schluss ziehen, dass er langere Zeit in Italien Studien ge-
macht und sich als italienischer Kiinstler fiihlte.

19 Vrhovec, Die Hauptstadt Laibach p. 103.
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handwerksmassige Arbeit berechnet wurde, mit \velcher sich
der bedeutende Kiinstler selbstverstandlich nur wenig oder gar
nicht befasste. Die Zahl seiner in Laibachs Kirchen befind-
lichen Bilder ist sehr gross, solche fehlen wohl in keiner;
seine Bedeutung fiir die Kunstgeschichte dieser Stadt ist so-
mit eine hervorragende und ware einer besonderen niono-
graphischen Darstellung seitens eines Fachmannes wiirdig.

Die Reihe der gleichzeitig in Laibach ansassigen Bild-
hauer weist neben unbekannteu Namen auch mehrere Kiinst-
ler von hervorragender Bedeutung auf. Neben Bauhandvverkern,
Steinmetzen und Holzschnitzern gewohnlichen Schlages sind
in den Kunstannalen der krainischen Hauptstadt nachstehende
mehr oder minder ehrenvoll verzeichnet:

Francesco Ferrata aus Mailand, der Mitarbeiter an
dem Dombau, der auf dem alten Markte gemeinsam mit dem
spater zu nennenden Mislej im Hanns Prenner'schen Hause
\vohnte. Er verliess vvegen Misshelligkeiten mit dem neben
ihm am Dome arbeitenden einheimischen Meister Michael
Samerl, der sich der grosseren Gunst und Bevorzugung sei-
tens der Bauleitung erfreute,'20 schon 1701 diese Arbeit und
\vird noch durch drei Jahre in den stadtischen Steuerbiichern
fortgefiihrt, erst Ende 1704 oder 1705 diirfte er Laibach ver-
lassen haben, da sein Name in den Registern um diese Zeit
gestrichen erscheint.

Der genannte Baumeister Samerl wird seit 1700 bis
1716 ervrahnt, er wohnte auf dem Platze in dem Hause des
Hillebrand Kheres, das er bereits 1702 ins Eigenthum envarb.
Da er und seia gleichnamiger Sohn auch als Grundbesitzer
in der Tirnau erschcinen, so lasst sich vermuthen, dass seine
Riihrigkeit und unermiidliche Thatigkeit, welche Thalnitscher
in der Geschichte des Dombaues lobend hervorhebt,81 ihm zu
behaglichem Wohlstande verhalfen. Sein Sohn widmete sich
nicht dem Gc\verbe des Vaters, das Haus auf dem Platze gieng

20 Vergl. Tlialnifscher p. 41.
21 Ibidem.
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nach dem Tode des letzteren an einen Kramer Namens Peter
Kautschitsch iiber.

Hervorragende Geltung im Steinmetzgewerbe gewannen
in der ersten Halfte des XVIII. Jahrhundertes ausserdem die
Venetianer Francesco und Luigi (auch Alois genannt) Bom-
basi (Bombasio, Bonbagio, Bonbash). Ersterer iibernahm 1702
die Ausfiihrung der Arbeiten an dem Dombau gemeinsam mit
Samerl nach den Planen des Architekten Pietro Janni und
wird deshalb an der Gedenktafel an der Fagade neben letzterem
genannt. Er liess sich dauernd iu Laibach nieder, ervvarb 1703
das Biirgerrecht und war um 1711 in hervorragender Weise an
dem Umbaue des neuen Rathhauses betheiligt. Er starb 1714.

Der zweitgenannte, Luigi Bombasi, tritt mit dem
Jahre 1715, also in ununterbrochener Fortsetzung nach Fran-
cesco, fiir den noch im selben Jahre dessen Witwe Susanna
quittirte, als selbstandiger Meister auf, er ist also hochst-
wahrscheinlich der Sohn des friiheren. Seine naclnveisbaren
Leistungen bewegen sich vorwiegend in der handvverksmassigen
Sphare, fast alljahrlich legt er grossere oder kleinere Rech-
nungen iiber Steinmetzarbeiten fiir die Stadtgemeinde, von
ihm stammen die vier grossen Stiitzpfeiler vor detn Rathhaus-
portale (1717) und das noch jetzt vorhandene Portal zum
stadtischea Comodie-Zimmer im ersten Stocke (1736). Da scit
1750 an seiner Stelle ein Karl Bombasi genannt wird, so
diirfte unser Meister im selben Jahre gestorben sein.

Wichtiger als die Genannten ist jedoch der schon er-
vvahnte Lukas Mislej (Misel, Misle, Mischle, selbstMiischlerl).
Seit 1700 wohnte er mit Francesco Ferrata auf dem alten
Markte; dieser Umstand sowie seine voriibergehende geschaft-
liche Verbindung mit dem alteren Bombasi2'2 liesse ihn gleich-

22 Francesco Bombasi bat am 7. September 1704 das Sladtgericht, dem
Lukas Mislej aufzutragen, dass derselbe eine contractlich vervvirkte Summe von
100 fl. zahle und die »compagnia noch ferner continuiren« soll. Das Stadt-
gericht erkannte aucli in cliesem Sinne. Daraus geht bervor, das Mislej einen
Geschiiftsvertrag mit Bonibasi geschlossen, dessen er sich zu entledigen suclite.
\Venn \vir envagen, dass Mislej in engster Beziehung zu Kerrata stand, init

I
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falls als Glied der italienischen Stein- und Bildhauercolonie
erscheinen, die im XVIII. Jahrhunderte fast ausschliesslich dieses
Kunstgewerbe in Laibach beherrschte, doch spricht dagegen
der slavische Klang seines Namens; gleichvvohl ist anzunehmen,
dass er vielleicht jener an Bauhandwerkern so iiberaus reichen
Gegend um Udine entstammt, wo italienisches und slavisches
Volksthum ineinander verschmelzen.23 Im Jahre 1704 ervvarb
er das Preriner'sche Haus, in dem er bisher gevvohnt, ins
Eigenthum und zahlte fiir sein in der Nahe des Jesuitensemi-
nars (jetzt Redoutengebaude) gelegenes Besitzthum den hoch-
sten Haussteuersatz per 4 fl., wie auch seine Gewerbesteuer
stets in betrachtlicher Hohe (10 bis 14 fl.) angesetzt erscheint,
einBeweis fiir den bliihenden Stand seines Handvverksbetriebes,
den er bis 1726 fortfiihrte; er starb Ende 1727, Gewerbe,
Haus und Tochter seinem jiingeren Kunstgenossen, dem riihm-
lich bekannten Francesco Robba, hinterlassend. Mislej ar-
beitete haufig fiir die Stadtgemeinde, die ihre Auftrage meist
unter alle ansassigen Meister vertheilte. Am Rathhausbaue um
1717 betheiligte er sich durch Anfertigung des Stiegenhauses,
der Saulenstellungen im Flur, der Capitale, Basea, des drei-
fachen Fagadefensters, des Portales u. dgl. Fiir seine kiinst-
lerische Befahigung sprechen nicht nur die von ihm gearbei-
teten Gigantengestalten an dem Eingange dcs Priesterseminars.
sondern auch der Umstand, dass ihm, wie noch ausgefLihrt
werden soll, die innere Ausstattung der Augustinerkirche mit
Altaren u. s. w. iibertragen wurde, deren Ausfiihrung jedoch
scin Tod hinderte. Abgesehen von diesen Andeutungen, ver-

dem er zusammen \vohnte, so ist es wahrscheinlich, dass er nach dem Weg-
gange desselben vom Donibaue neben Samerl die Arbeit fortsetzte. Durch die
Uebertiagung der Baufiihrung an Borabasi trat er mit diesem in geschaftliche
Verbindung, aus vvelcher obige Differenz entspiang.

23 Zu derselben Gruppe gehort auch Francesco Gornik (Grumnik),
(1725 bis iiber 1750), der 1729 die Steinarbeiten beim Biunnen an der St. Flo-
rianskirche besorgte, 1 736 Steingevvichte fiir die Stadtwage herstellte und 1748
die Reparatur des Brunnens auf dem alten Markte besorgte. Nach dem Tode
Mislejs fungirte er auch als Schatzmeister dessen geurerblichen Nachlasses.
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dient er schon als Schwiegervater des bedeutendsten Bild-
hauers Laibachs im XVIII. Jahrhunderte einiges Interesse.

Francesco Robba,'24 iiber dessen Lebensumstande bis-
her so gut wie nichts bekanntgeworden, arbeitete nach den
in den stadtischen Biichern aufgefundenen Notizen seit 1724
bis 1729 als unbehauster Biirger, bis 1726 wird er als Stein-
metz, nach diesem Jahre jedoch in der Reihe der Bildhauer
aufgefiihrt, er selbst nennt sich in der eigenen Unterschrift
«scultore et Architetto» und bediente sich in seinen schrift-
lichen Eingaben mit Vorliebe der italienischen Sprache, ein
Beweis, dass er erst in reiferen Jahren nach Laibach kam,
um hier sein Kunsthandvverk auszuiiben. Die Tochter Mislejs,
Theresia, heiratete er noch vor dem Tode seines Sclnvieger-
vaters. Nach dem Hinscheiden des letzteren ergaben sich
bald recht unerquickliche Familienverhaltnisse, die zumeist in
materiellen Schvvierigkeiten ihren Grund hatten. Da Robba's
Gattin eine Tochter aus der ersten Ehe Mislejs mit Helena
Schaffratnik vvar und die iiberlebende zweite Gattin desselben,
Anna, nicht in dem Masse auf den Nachlass des anscheinend
recht vvohlhabenden Gemahls verzichtete, vvie es im Wunsche,
vielleicht auch in der Berechtigung der Tochter und des
Schvviegersohnes lag, kam es zu argerlichen Zwistigkeiten
zwiscben beiden Parteien, in deren Verfolgung unser Kiinstler
von einer gevvisseu Riicksichtslosigkeit und Hartnackigkeit
nicht freigesprochen werden kann.25 Im Janner 1728 verlangt

24 Nicbt Roba, wie sein Naine meistens, auch in Wurzbachs biogr. L,exi-
eon, geschrieben ist. Obiger Namensform bediente er sich selbst.

25 Dass auch die Zeitgenossen Robba gewinnsiiclitige Neigungen zu-
mutheten, bevveist eine gegen ihn schon 1727 erhobene Klage, er habe sich
die Eftecten eines in seinen Diensten verstorbenen Gesellen angeeignet. Unser
Meister leugnete freilich entschieden, doch erfolgte seitens des Stadtgerichtes
der etvvas auffallende ISescheid : «Er solle die etwa in seinen Handen verblie-
benen Gegenstande ausliefern.» Ob auch die ]angwierigen Streitigkeiten untl
vielfachen Mehrforderungen, die sicli an die spatere Vollendung des Rathhaus-
brunnens kniipfen, nicht zum guten Theile der envtilinten Kigenthiimlichkeit
Robba's zuzuschreiben sind, soll hier nicht naher untersucht werden; sicherlich
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er als Curator des Nachlasses von seiner Schvviegermutter
vor dem Stadtgerichte die genaue Angabe der durch sie bei
Aufrichtung des Vermogensinventars «vertuschten und per
spolium vorenthaltenen corpora». Sein Vorgehea wird freilich
durch die Thatsache gemildert, dass er hiebei nicht nur die
Anspriiche seiner Frau, sondern auch die eines Bruders der-
selben, Georg, zu vertreten hatte. Das geforderte Einbekenntnis
wurde thatsachlich vorgelegt, doch bestritt nun Robba die
Vollstandigkeit desselben, da noch bares Geld vorhandeu
gevvesen vvare, dessen die Geklagte keine Ervvahnung gemacht
habe. Die Witwe verneinte dagegen entschieden die Aneig-
nung dieser Summe und \vurde dariiber am 29. April zum
Haupteide zugelassen.

Auch andere unerquickliche Geldangelegenheiten waren
nach Mislejs Tode zu schlichten und vielverzvveigte Geschafts-
verbindlichkeiten des verstorbenen Meisters abzuvvickeln. Der-
selbe batte kurz vor seinem Ende bei dem «Priester und
Kaufmanne» (!) Don Antonio del Medico in Venedig eine Sen-
dung «africanischen» Marmors bestellt und hierauf eine An-
zahlung von 300 fl. geleistet. Die Sendung vvurde jedoch
unterwegs mit Pfandrecht belegt, weil ein venetianiscber Bild-
hauer und ein Triestiner Schiffsfrachter an den Nachlass Mislejs
Geldanspriiche erhoben. Robba holte sich nun beim Stadt-
gerichte die Ermachtigung, diese strittige Sache durch Auf-
geben des freilich viel hoher bevverteten Pfandobjectes bci-
zulegen, da nach seiner eigenen Ansicht bei dem zu Venedig
zu fiihrcnden Rechtsverfahren nur neue Kosten und kein Vor-
theil zu ervvarten seien. Auch sonstige Forderungen wurden
an Mislejs Erbe gestellt, so dass es beinahe den Anschein
hat, als ob die Vermogensverhaltnisse des Erblassers die Er-
wartungen seiner Hinterbliebenen etvvas enttauschten.

Von besonderem Interesse erscheint jedoch Robba's Be-
miihen, die Ueberlassung der Arbeiten fiir die innere Aus-

berichtigt sich aber (lie Belmuptung Vrlinvec', der p. 9S Kobba «wohl einen

genialen Kiinstler, aber unpraktisclien Geschaftsmann« nennt.

Mittheilungcn des Musealvereines fiir Kniin 1890. 9
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schmiickung der Augustiner- (Franciscaner-) Kirche zu ervvirken.
Philippo di Giorgio, angeblich ein Bildhauer, wird bis jetzt
fast iiberall als der Kiinstler des Hochaltars in dem genannten
Gotteshause verzeichnet,20 doch ist es ervviesen, dass diese
Angabe auf volligem Irrthum beruht. Giorgio war ein reicher
Laibacher Patricier, aber kein Bildhauer; so erklart sich auch
von selbst die von Ilg p. CXIX gemachte Bemerkung, dass
Giorgio als solcher nirgends erwahnt wird. Von ihm wissen
wir zunachst aus amtlichen Nachrichten, dass er 1726 starb
und in seinem Testamente Lucas Mislej mit der inneren Aus-
schmiickung der Kirche sowie der Beischaffung einiger Para-
mente betraute, und zwar handelte es sich dabei an kiinstle-
rischen Arbeiten ausdriicklich um die Errichtung des Hoch-
altars von Marmor, der Beistellung des grossen Altarblattes
fn der Mitte und des kleineren oberen Altarbildes; es war
also ein Lieferungsvertrag in Bausch und Bogen, und dem
Uebernehmer die weitere Vergebung der nicht in sein Fach
schlagenden Arbeiten vollig iiberlassen. Dafiir bestimmte
Giorgio eine Summe von 6000 fl., welche ratenweise nach
dem Fortschreiten der Arbeiten ausbezahlt werden sollte, wo-
bei eine Anzahlung von 1000 fl. sofort stattfand und Mislej
thatsachlich eingehandigt wurde. Da Giorgio in den Acten
stets als Cavaliere bezeichnet wird und als dessen Testaments-
executoren vollwichtige krainische Edelleute, Sebastian Rai-
gersfeld. Johann Anton Vermatti und Franz Wagathey, erschei-
nen, in den Verhandlungen ausdriicklich die testamentarische
VVidmung von 6000 fl. fiir den Altarbau sammt Anhang sicher-
gestellt ist, so ware es schon aus diesem Grunde hochst un-
wahrscheinlich, dass wir es hier mit einem Kiinstler zu thun
haben, der noch dazu den Herstellungspreis seincr kiinftigen
Arbeiten im vorhinein erhalten haben miisste, um bei seinem
Tode Kunstauftrag und Geld einem anderen testiren zu konnen,
wenn tibeihaupt eine solche Uebertragung rechtlich moglich
ist. Wir haben vielmehr in ihm einen freigebigen Macenas und

26 So nach Dzimskv p. 49 auch Slraht p. 21 und Ilg p. CXIX.
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Wohlthater zu suchen, der ein Legat mit bestimmten VVeisun-
gen zu dem bewussten Zivecke vvidmete.

Eingehendere Untersuchungen iiber die Familie di Giorgio
und ihr Vorkommen in Laibach ergaben nachstehendes Resul-
tat: Im letzten Viertel des XVII. Jahrhundertes lebte daselbst
ein J. V. Dr. Johann Carl di Giorgio als Hausbesitzer auf dem
alten Markte, der Capitalien bei der Stadtgemeinde liegen
hatte und nach seinen im Stadtgerichtsprotokoll niedergelegten
mehrfacben Rechtshandlungen ein sehr vermogender Mann
war. Er starb 1686, nach diesem Jahre vvird in den Steuer-
biichern das Haus unter der Bezeichnung «Giorgio's sel. Erben*
aufgefiihrt, letztere jedoch nirgends naher bezeichnet. Doch
erscheint um diese Zeit ein Mathias di Giorgio in hervor-
ragender Stellung. Er ist 1691 Stadtrichter, 1695 Vicestadt-
richter, wiederholt stadtischer Steuereinnehmer, ja 1697 b's

1699 sogar Biirgermeister. Neben ihm wird eine Maria Cor-
dula di Giorgio, doch ohne nahere Angabe des Vervvandt-
schaftsverhaltnisses, genannt. Um 1724 findet Leopoldine Sophia
de Giorgio, Wittib, Ervvahnung. Ein Philipp ist aus den stadti-
schen Rechnungs-, Steuer- und Gerichtsbucbern nicht speciell
nachzmveisen, iiber ihn gibt dagegen die schon oben erwahnte
Dismas-Congregations-Matrik Fol. 89 Aufschluss; er gehorte
diesem Vereine Adeliger seit 1714 unter dem Beinamen «Der
Wartende» als Mitglied an und \vird auf dem ihm gevvidmeten
Wappenblatte als «Reichsritter, landsch. Buchhalteradjunct
und General-Einnehmers-Amts-Verwalter» bezeichnet

Im Jahre 1726 starb er vvahrscheinlich als der letzte seiner
Familie, und es gieng das Haus laut Steuerbuchnotiz in andere
Hande iiber. Der Verfasser stellt daher aus obigem die Hypo-
these auf: Philippo Giorgio war der jiingere Bruder Mathias',
diese beiden Sohne Dr. Johann Carl Giorgio's. Philippo iiber-
lebte den alteren Bruder und vereinigte das gesammte Ver-
mogen der Familie, iiber vvelches er bei seinem kinderlosen
Tode verfiigte und dabei fiir den oben erwahnten Altarbau eine
grossere Summe bestimmte. Dass er somit kein Bildhauer war,
steht nach dem Angefiibrten ausser Zvveifel.

9*
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Mislej hatte mit dem Auftrage, den Hochaltar in der
Augustinerkirche zu errichten, auch bereits den Vorschuss
per iooo fl. iibernommen, starb jedoch noch vor der Ingriff-
nahme der Arbeit. Robba strebte nun von den Testamentsvoll-
streckern Giorgio's die Uebertragung des mit seinem Schwieger-
vater geschlossenen Contractes auf seine Person an und
verlangte von der Erbmasse Mislejs die Ausfolgung der
a Conto-Zahlung von iooo fl. Dies wurde VOQ dem Rechts-
anvvalte der letzteren (Robba trat jetzt als Curator des Mislej-
schen Nachlasses zuriick) mit der Behauptung bestritten, der
Tod Mislejs sei ein «incidens», das die Giltigkeit der Contracts-
bedingungen iiberhaupt auflose. Da das Stadtgericht die Zu-
riickweisung des «incidens» beschloss und Robba inzvvischen
durch besonderen Vertrag vom 21. Janner 1728 mit den Sach-
waltern des Georgio'schen Nachlasses sich die Ausfiihrung der
in Rede stehenden Objecte iibergeben liess, so ist es wohl
sicher, dass Robba diese seinen kiinstlerischen Fahigkeiten
und Neigungen entsprechende Arbeit thatsachlich ausgefiihrt,"7

wie denn auch bereits Vrhovec, der gut unterrichtet zu sein
pflegt, nach einer anderen Quelle im Stadtarchive ausdriick-
lich unseren Robba als den Meister des Hochaltars in der be-
sagten Kirche bezeichnet.2S

Um 1729 scheinen endlich die an Mislejs Nachlass ge-
kniipften Schwierigkeiten geschlichtet worden zu sein, denn
Robba iibernahm nun das seinem Sclnviegervater gehorige
Haus neben dem Jesuitenseminar und betrieb daselbst seine
Kunst und nebenbei das Steinmetzgewerbe bis in die Sechziger-
jahre.

Neben den zahlreichen kiinstlerischen Leistungen Robba's,
von denen neben dem allgemein bekannten Rathhausbrunnen
die vvichtigsten in der Dom-, St. Jakobs- und der Augustiner-
(jetzt Franciscanerkirche) zu finden sind und deren vollstandige

21 Dieser Sachverhalt modillcirt im wesentlichen die auch zeitlich un-
moglichen Angabeii bei Dzimsky p. 49, denen Strahl p. 21 und Ilg p. CXIX
gefolgt ist.

28 Vrhovec p. 1S5.
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Zahl durch Zusammenstellung der dariiber zerstreuten zahlrei-
chen Notizen bei den eingangs erwahnten Schriftstellern leicht
zu ermitteln ware, sei hier nocli hinzugeftigt. dass auch Robba
bei der Anvvesenheit Karls VI. in Laibach vielfach beschaftigt
wurde. Fiir das im Vestibule des ersten Stockwerkes ia
Marmor ausgefiihrte «Bruststuckh» Karls VI. erhielt er 18 fl.
Honorar. Da diese Portratbiiste gegenwartig zu jedermanns
Ansicht ausgestellt ist, ergibt sich die bequeme Gelegenheit
zum Vergleiche zwischen den Anspriichen alterer und moderner
Ktinstler. Er errichtete bei derselben Gelegenheit auch eine
<Ehrenpforte» beim Vicedomthore, wozu er 310 Pfund Gips
verwendete, und schmiickte ausserdem die Fagade dieses
Thores , wofiir er gegen 400 fl. in Rechnung stellte. Zudem
vcrlangte er noch ein «versprochenes recompens*. Dass er
gewohnliche Steinmetzarbeiten keineswegs verschmahte und
als echter und rechter Meister Handvverk mit Kunstfertigkeit
verband, lehren uns mehrfache Rechnungen iiber derartige Ar-
beiten, so (1739) die Lieferung von Steinplatten fiir die Kapu-
zinerkirche, (1745) solcher fiir die stadtische Bastei, endlich
(1750) die Anfertigung der steinernen Stufen fiir das Rath-
haus und der Steinpfeiler fiir die stadtischen Ziegelhiitten.
Endlich sei noch einer bisher unbekannten schoneren Arbeit
unseres Robba in der Domkirche gedacht. Im Jahre 1745
lieferte er im Auftrage der Stadt die schone Pflasterung der
St. Georgskapelle mit rothen \veissen und schwarzen Marmor-
tafelchen, die noch heute daselbst zu sehen ist. sovvie die
Deckplatte der fiir arme Rathsbiirger bestimmten Kirchen-
gruft daselbst. Diese ist in schwarzem Marmor ausgefuhrt und
mit weiss eingelegten Todessymbolen geziert. Dafiir bekam
er 200 fl. Weitere Nachforschungen wiirden sicher noch an-
dere Arbeiten dieses fiir Laibachs Sculpturgeschichte wichtig-
sten. italienischen Meisters bekannt machen und so das Mate-
riale fiir eine zusammenhangende monographische Darstellung
seines Wirkens allmahlich erweitern.

Die als Zeitgenossen Robba's erwahnten Steinbildhauer
Mathias Vernitz (1722 bis 1742) und Matthaus Verbnik
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(1700 bis 1736) waren ohne jede kiinstlerische Bedeutung;
letzterer fertigte das Stadtwappen am Zwinger bei den PP.
Franciscanern (jetzt Lycealgebaude) an.

Unter den meist in Holz arbeitenden Bildhauern nimmt
als Zeitgenosse Robba's den ersten Platz ein Heinrich Mi-
chael Lohr, der von 1726 bis etwa 1752 envahnt wird und,
vvenn auch nicht hervorragend kiinstlerisch thatig, doch ein
vielbeschaftigter Meister war. Bis 1726 unbehaust, envarb er
1729 mit seiner Gattin Maria Susanne zwei Hauser, von denen
das eine auf dem alten Markte, das andere in der Chrongasse
lag. Gelegentlich der Kaiserreise Karls VI. fertigte er fiir das
Rathhaus ein Wappen und das Wahrzeichen der Stadt, den
Lintwurm, an, \vofur er 13 fl. verrechnete, jedoch iiberdies ein
versprochenes Recompens von vier Thalern erhielt, seine
Leistung wurde also ebenso hoch als die Robba's fiir die vor-
hin ervvahnte Marmorbiiste geschatzt.

Ein grosserer Auftrag wurde Lohr im Jahre 1737 seitens
der Stadt zutheil. Die Stadtgemeinde beschloss, im Vereine
mit der Bruderschaft «Redemptoris mundi» zwei neue Altiire
in den Seitenkapellen der Domkirche aufzustellen, und zwar
den einen unter dem Namen der stiftenden Corporation, den
anderen in der St. Georgskapelle. Lohr iibernahm am 10. No-
vember die Verpflichtung, binnenjahresfrist die beiden Arbeiten
nach den «extradirten» und »versigilirten abrissen» herzustellen,
dabei die ganze Tischler- und kiinstliche Bildhauerarbeit zu ver-
richten, «wie nicht weniger besagte bayde althar mit feinester
von bestandigen gold, math vnd glanzendt zu vergulden, auch
nach schonen vnd natiirlichen Marmororth (Art) zu vbermallen
vnd mit glanzendem gumi gawoal (Copal?) firneys zu vber-
ziehen*. Jedoch sollten die alten Statuen des h. Sebastian
und h. Rochus wie auch der Rahmen des Marienbildes nach
dem Abriss Venvendung finden. Dafiir wurden ihm 700 fl. und
20 fl. Leihkauf als Preis zugesichert.49

29 Neben Lohr seien lediglich der Vollstandigkeit halber noch die zeit-
geniissischen Bildhauer Johannes Messt (Most) (1715 bis 1735) und An-
ton Zehee (um 171S) genannt, von denen der Erstgenannte mehrere kleinere
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Lolir ist nebenbei als energischer und kraftiger Vertreter
der ziinftigen Rechte seines Standes beachtenswert, er war es,
der zuerst nach langer Zeit wieder behordliche Massregeln
zutn Schutze des Kunsthandwerkes in Laibach anrief. Bei ihm
arbeitete um 1736 ein Geselle Namens Josef Straub, der nach
vvenigen Monaten wieder austrat und bei den PP. Discalceaten
(jetzt Barmherzigenkirche) auf eigene Faust Arbeiten ubernahm.
Ldhr hatte die innere Ausstattung der Kirche contractlich
zu besorgen und sah somit in seinem ehemaligen Gehilfen
einen frechen Storer, den er in iiblicher Weise mit der Pfan-
dung des Werkzeuges strafte. Hieriiber beklagte sich Straub
beim Stadtgerichte, vorgebend, er habe die Arbeit in der
Kirche direct vom Discalceatenprior (ibernommen, und fiir ihn
sei der mit Lohr geschlossene Vertrag ungiltig. Es scheint
thatsachlich in diesem Falle die Incorrectheit auch auf Seite
der Patres gelegen zu sein, denn der Magistrat verfiigte nichts
Entscheidendes, sondern erklarte. einen Vergleich zwischen
den streitenden Parteien anzustreben. Die Behorde hatte iiber-
haupt oft ihre liebe Noth, derlei Beschwerden zu einem billi-
gen Abschlusse zu bringen, nicht nur die Bildhauer, auch die
venvandten Gevverbe, wie Stuccatorer, Vergolder, Tischler
klagten haufig iiber Wegnahme der ihnen gebiirenden Arbeit
durch nicht ztinftige Fremde. Im Jahre 1737 arbeitete ein ge-
\visser Nicolaus Reissmayer, Stuccatorer und Gipser aus
Baiern, iiber Auftrag der Landschaft an der Achatzikapelle
im Landhause. Die krainische Landschaft selbst muthete also
der heimischen Kunstindustrie eine derartige Leistung nicht
zu. Dariiber erhoben Pietro Antonio Conti, Stuccatorer in
Laibach, mit dem uns bereits bekannten Lohr und Luigi Bom-
basi eine Beschwerde beim Stadtgericht, und als dieses sich
auf den ausdriicklichen Auftrag der Landesstelle berief, beim
Vicedomamte, worin sie sich in den iiblichen Klagen iiber
die unbefugten Storer ergiengen und erklarten, dass nament-

Holzbildhauerarbeiten fiir die Sladtgemeinde lieferte, letzterer schon 1719 in
den Karthause rorden (wahrscheinlich nach Freudenthal) eintrat.
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Hch die Herstellung von Altaren eine gemeinsame Arbeit der
Holz- und Steinbildhauer sein miisse. Die Landschaft sei gar
nicht berechtigt, Ausnahmen von den klaren Regierungs-
decreten zum Schutze der ziinftigen Gewerbe ^0 zu gewahren.

Das Einschreiten der Laibacher Kunsthandwerker hatte
wenigstens den Erfolg, dass der geklagte Reissmayer veran-
lasst wurde, sich einer der gewerblichen Genossenschaften
anzuschliessen, und so finden wir ihn auch vvirklich von 1738
bis 1743 in der Reihe dcr stadtischen Baumeister neben Conti
als Stuccatorer eingetragen.

Von der Maler- und Bildhauervereinigung horen wir in
dieser Zeit seit langem wieder ein Lebenszeichen. Es scheint,
dass die Genossenschaft, welche ja immer nur ein Scheinleben
gefuhrt, zu jener Zeit nur von den Bildhauern weitergefristet
wurde, denn wir begegnen in den betrefifenden Eingaben stets
nur solchen, ja, man ware fast versucht zu glauben, wir hatten
hier mit einer neugebildeten, selbstandigen Corporation zu
rechnen, doch taucht daneben, namentlich in amtlichen Er-
lassen, die urspriingliche Doppelbezeiclinung vviederholt auf,
so dass wir es thatsachlich noch mit der alteren, urspriing-
lichen Confraternitat zu thun haben, von der sich die Maler
aus unbekannten Griinden ganzlich zuriickgezogen zu haben
scheinen. Freilich, Manner wie Menzinger brauchten zur er-
folgreichen Ausiibung ihrer Kunst keine derartige Einrichtung,
und Stiimpern konnte erfahrungsgemass auch diese nicht viel
niitzen.

Am 24.Ja.nner 1738 erfolgte seitens der Laibacher biirger-
lichen Bildhauer eine neuerliche Eingabe an den Landesver-
walter Anton Josef Graf Auersperg, in der sie sich gegen
den schon friiher erwahnten Josef Straub und zwei andere
selbstandig gevvordene Gesellen, Caspar und Friedrich Maucher,

3U Datnit meinten sie das Patent Leopolds I. vom 9. Juli 1692 an den
Magistrat von Laibach; dasselbe verbietet die Storung der biirgerlichen Ge-
werbe durch »nobilitirte und andere Personen, die wohl die commoda solcher
Handtirung geniessen, oline die onera zu tragen*. Erneuert wurde selbes durch
Karl VI. ddto. 9. Februar 1718.
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wandten. Dieselben iibernahmen contractmassig Kirchenarbeit,
so beim Pfarrer in Wippach und in Unterkrain, und schadigten
auf diese Weise die Rechte der ziinftigen Laibacher Meister,
wahrend doch letztere sich befahigt fuhlten, «mit guter unaus-
stelliger Arbeit nach Ausweisung der von ihnen selbst in-
ventirten Abrissen und in Handen habenden Attesten um
billigen Preis zu bedienen».

Die Erledigungsclausel des Landschaftssecretars Franz
Pogatschnik lautete wenig trostend: Die Supplicanten sollen
bekanntgeben, wo sich die Genannten aufhalten, sodann werde
nach Anhorung des Pfarrers zu Wippach und der anderen
ein Bescheid erfolgen.

Das Vicedomamt erwies sich dem Begehren der Lai-
bacher Ktinstler geneigter. Am 27. Janner und am 19. Juli 1738
ergiengen von dort Befehle an den Stadtmagistrat, iiber Wunsch
der Bildhauergilde die unbefugte Arbeit einzustellen und derlei
Gesellen zu zwingen, in Arbeit zu treten oder das Land zu
verlassen.

Zwei Jahre spater (21. Marz 1740) beschwerte sich Lohr
jedoch neuerdings gegen die unbefugte Arbeit seiner ehe-
maligen Gesellen auf dem flachen Lande und bevvog die ge-
sammte Bildhauer-, Maler- und Vergoldergenossenschaft im
selben Jahre, bei der innerosterreichischen Hofkammer in
Graz um Ertheilung eines besonderen Schutzpatentes gegen
die Storer und Fretter ihres Kunstzweiges einzuschreiten. Sie
ervvahnten darin sicherlich ihrer alteren Statuten und Satzungen,
denn es erfolgte am 9. September aus Graz der Bescheid,
dass die Supplicanten ihre Privilegienbestatigung beibringen
sollten, damit auf Grund derselben ihrem Ansuchen vvillfahrt
werden konnte.

Das war eine schlimme Wendung. Eine solche Confirmation
war, wie wir wissen, seinerzeit wohl aus Ersparungsriicksichten
unterblieben; die Laibacher Kiinstler hatten fiir ihren engeren
VVirkungskreis die Geriehmigung durch den Magistrat und
Vicedom fiir geniigend gehalten. Jetzt rachte sich das Ver-
saumnis. Kleinlaut gestehen nun die Meister in der Eingabe
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vom 20. Marz 1741 der innerosterreichischen Regierung, dass
sie zwar mit einem formlich bestatigten Privileg nicht versehen
seien, berufen sich jedoch auf die allgemeinen gewerblichen
Verordnungen von 1692 und 1718 und bitten unter noch-
maliger Hervorhebung ihrer bedrangten Lage und erlittenen
Storung, namentlich durch die Venetianer, fiir diesmal nur
um ein «gewohnlich.es» Schutzpatent. Hierauf forderte die
Grazer Regierungsstelle sowohl dem Magistrat als auch dem
Vicedom einen gutachtlichen Bericht iiber diese Angelegen-
heit ab.

Die Verhandlungen und Erhebungen dariiber gestalteten
sich zu recht langwierigen. Ueber den Verlauf derselben er-
halten wir zwar keinen actenmassigen Einblick, doch erfahren
wir aus einem Originalschreiben des friiheren vicedom'schen
Amtsverwalters Freiherrn von Grimbschitz, dass die Laibacher
Kiinstler bebaupteten, wahrend seiner Amtsfiihrung sei eine ihren
Anspriichen giinstige Entscheidung herabgelangt und miisse
noch in dessen Handen sein. Grimbschitz widerspricht dieser
Behauptung und reducirt die Angabe dahin, dass wohl ein-
mal die Laibacher Maler einem fremden Kunstgenossen die
Ausiibung der Kunst hatten verbieten vvollea und hierbei ein
vom Grafen Blagay (Vicedom 1673 bis 1700) «zusammen-
gesetztes Congestum* vorgebracht. Doch habe er darauf keine
Riicksicht genommen, weil derlei Begiinstigungen nur der
Landesfiirst ertheilen konne.

Unter der ziemlich \vegwerfendcn Bezeichnung «conges-
tum;> des Grafen Blagay haben wir somit hochst wahrschein-
lich die durch selben erfolgte vicedomamtliche Bestatigung
der Confiaternitatsordnung zu verstehen, deren Giltigkeit jetzt
an massgebender Stelle angefochten wurde. Nach vollen vier
Jahren, am 13.J11H 1745, gieng der abgeforderte Bericht des
Stadtmagistrates an die landesfiirstliche Behorde ab. Er bietet
nichts Neues, zahlt die Lasten der ziinftigen Meister auf und
betont, dass die Gesellen nicht mehr um Kost und Lohn
Arbeit nehmen wollen, sondern ergiebigere Einnahmsquellen
durch selbstandige Thatigkeit auf dem Lande aufsuchen, wo-
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durch nicht nur die Meister, sondern auch das Publicum wegen
haufiger Unfahigkeit der Arbeitnehmer geschadigt uad betrogen
wiirden. Aus diesen Griinden befiirvvortete der Magistrat die
Erlassung eines besonderen Schutzpatentes.

Leider ist der Abschluss dieser Angelegenheit mangels
einschlagiger Acten nicht vollkommen sicherzustellen. Doch
scheinen die Laibacher Kiinstler endlich erhort worden zu sein
und eine ausdriickliche Bestatigung ihrer Satzungen erlangt
zu haben. Wir besitzen eine fliichtig geschriebene undatirte
Copie eines derartigen Patentes, das nach dem Eingange
(Maria Theresia noch obne Kaiserintitel) vor dem 15. Septem-
ber 1745 entworfen vvorden sein muss und in den iiblichen
Ausdriicken und mit augenscheinlicher Beniitzung eines alteren
(wahrscheinlich des Grafen Blagay'schen) Textes die Bestati-
gung der unter den krainischen Malern, Bildhauern und Ver-
goldern aufgerichteten «Artikel» durch den Vicedom im Namen
der Konigin enthalt.

Ob dieses Privileg die Hoffnungen der Laibacher Kiinstler
erfullte, bleibe dahingestellt. Von einem Aufbliihen der ge-
nannten Gevverbe nach dieser Zeit durch Genossenschafts-
glieder diirfte wohl auch dem genaueren Kenner der ein-
schlagigen Verhaltnisse nichts bekannt sein. Was nachher Be-
deutendes ia den bildenden Kiinsten in Laibach geleistet vvurde,
geschah durch frei schaffende, veršchiedenen Lebensstellungen
angehorige Kiinstler, \vie denn unter allen Zweigen des
menschlichen Konnens keiner so schwer die Einzwangung in
starre Zunftgrenzen vertragt, wie die edle, freie Kunst.



Das Urbarium der Herrschaft Gottscliee Yom Jahre 1074.
Ein Beitrag zur Kenntnis der volkswirtschaftlichen, nationalen und
politischen Verhaltnisse von Gottschee bis zur definitiven Erwer-

bung des Landchens durch die Auersperge.

Von Prof. Peter VVolsegger.

Uas Buch \vurde vom Herrn Professor Obergfdll im
hicsigen Auersperg'schen Schlosse gefunden und von ihm
schon mehrfach beniitzt. Es hat 477 bescbriebene Blatter.
Die selir fleissige Schrift, die keine einzige Correctur zeigt.
ist deutsch; die Eigennamen am Anfange einer jeden Seite
sind lateinisch. Controlirbare Fehler sind nicht vorhanden,
ausgenommen bei ein paar Auslassungen von VVortern, die
aber von einer anderen Hand, einmal falsch, hineincorrigirt
vvurden. Das Urbar ist nach Vorlagen gearbeitet, die viel
alter gevvesen seiu miissen. Die Ortsnamen,' \velche dasselbe
enthalt, waren schon damals theihveise nicht mehr gebrauch-
lich. Dies ist daraus zu schliessen, dass der Schreiber bei
Berechnung des Geldzinses fiir die einzelnen Hubentheile kleine
Zettelchen beniitzt hat, von denen bei einzelnen Ortschaften
noch einige zu finden sind und vvelche alle die jetzt gebrauch-
lichen Ortsnamen haben. Aus einem alten Urbar wurden
ebenfalls heriibergenommen die Geldzinse. Dieselben sind
ausgevviesen mit Buchstaben in Schillingen und Hellern. da-
gegen daneben mit Ziffern in Gulden und Kreuzern. Auch
sind einzelne Stiicke, wie es scheint, genau abgeschrieben

1 Wo es notlnvendig zu sein scliien, habe ich zu den a!ten die neuen

Ortsnamen hinzugesetzt.
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worden, so z. B. das iiber die »Landtgerichts Pidmarckh*.
Was die einzelnen Ortschaften anbelangt, so sind die meisten
derselben auch heute noch vorhanden, wenn auch wahrschein-
lich einzelne nicht mehr auf dem damaligen Flecke stehen.'2

Ein paar sind verschwunden, dafiir sind in spatern Zeiten
\vieder viele neue hinzugekommen.

Bei der «Errichtung dieses Urbars» war der Hubenstand
in die grosste Unoidnung gerathen. Die Huben waren im
Laufe der Zeit vergrossert oder durch Verkauf, durch Ab-
trennung von Stiicken als Aussteuer fiir Kinder, Erbthei-
lung etc. zerstiickelt und verkleinert worden; durch Aus-
rodung geeignetcr Waldplatze waren neue Grundstiicke ent-
standen. Sollte nach damaligen Begriffen Ordnung geschaffea
werden, so musste das Streben dahingehen, womoglich gleich
grosse Huben herzustellen.3 Wenn thunlich, wurden daher
iiberall halbe Huben in den einzelnen Ortschaften von gleicher
Grosse (im ganzen freilich sehr verschieden, an einigen Ortcn
grosser, an anderen kleiner) gemacht und dies dadurch er-
reicht, dass man wahrscheinlich die von friiher her zusammen-
gehorigen Stiicke wieder zusammenlegte oder solche, die
willkurlich zusammengelegt vvorden waren, wieder theilte.
Daher kommt es ofters vor, dass ein Unterthan in einer und
derselben Ortschaft Mitbesitzer von zwei oder drei halben
Huben ist.4 Besitzer von ganzen Huben sind sehr selten; die
grosste Anzalil der Besitzer sind Halbhiibler, ein sehr grosser
Theil aber besitzt recht kleines Eigenthum. Nur ein Besitzer
im Dorfe Mooschwald hat statt der Natural-Leistungen Geld
zu zinsen. Im Urbar kommen auch viele Biirger der Stadt
als zinspflichtig vor. Ihre Verbindlichkeiten beziehen sich auf
Giiter innerhalb des Burgfriedens der Stadt.3 deren Zinsen
ebenfalls verpfandet waren.

2 Z. B. Romergrtind, \voher wohl auch die Namensanderung zu erklaren ist.
3 Additionalartikel 4 und 5.
4 Ein Beispiel, welche Schwierigkeiten dabei vurkamcn, bietet Inlauf.
5 Erzherzog Ferdinand liess 1614 den vom Kaiser Frieddch III. der

StiuH Gottscbee im Jabre 1471 ertlieilten Burgfrieden, »tlessen Berainung, weil
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Was den damaligen Culturzustand von Gottschee betrifft,
so lasst sich aus dem Urbar selbst nicht sehr viel ersehen.
Ueber Recht und Gericht, Erbfolge u. dgl. wird im Anhange
viel gesprochen. In friiheren Zeiten, nach der Erbauung der
Stadt, gab es ein Gericht in der Stadt und eines auf dem
Schlosse Friedrichstein.0 Spater jedoch scheint das Gericht
tiber einen grossen Theil der Herrschaft den Biirgern der
Stadt iibertragen worden zu sein. Nur die zum Amte Rieg
gehorigen Ortschaften unterstanden dem Spruche ihrer Sup-
pane. Im Umkreise des Landchens gab es noch zu Valvasors
Zeiten schauerliche Waldungen. Soweit jedoch das Land be-
baut war, was offenbar nur zum geringsten Theile der Fall
war, gab es etwa zur Halfte Ackerland und zur Halfte VViesen.
Roggen und Gerste scheint wenig gebaut worden zu sein;
Hauptfriichte waren Weizen und Hirse. Auffallend sind die
sehr starken Abgaben an Flachs. Von «Natur aus» war Gott-
schee ein «schwarer» (unvvirtlicher) Ort.7 Selbst in den besseren
Lagen konnte nur eine einmalige Aussaat stattfinden. In vielen
Orten wird durch das Urbar selbst bezeugt, dass die Bauern
sich nur «hertiglich» und mit «der Hauen erneren» konnten.
Der Gottscheer Boden war damals wie heute Ueberschwem-
mungen ausgesetzt. Weinbau wird nirgends erwahnt, und sagt
Valvasor ausdriicklich, dass erst zu seiner Zeit in Altlag Wein-
garten angelegt wurden;8 in Weissenstein werden vor seiner
Zeit vermuthlich auch keine gewesen sein. Von diesem Chro-
nisten werden jedoch die Gottscheer \vegen ihrer Arbeitsam-
keit geriihint. «Sie behelfen sich,« sagt er,n «weil ihre Aecker

derselbe, mitten in (ier Herrschaft Gottschee Landtgericht gelegen, in das zu
gedachter Herrschaft gehorige Urbarium nicht eingetragen worden>, neu ab-
grenzen, und befahl die Eintragung der Grenzen desselben in das bei «Be-
reuttung der Herrscliaft Gottschees neu aufgericlitete Urbar. (Originalurkunde
im Stadtarchiv zu Gottschee.) — Erst Wo!f Engelbrecht von Auersperg erhielt
die Stadt Gottschee vom Kaiser Leopold I. unter Vorbelialt ihrer Privilegien
geschenkt.

c Wo!segger im Deutschen Kalender f. Krain, 1889 p. 62.
7 Urkunde Ferdinands I. vom 24. Janner 1546 im Stadtarchiv.
8 Valvasor I. 226; I. 214 ff.
9 III. 198.
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wenig Ertrag liefern, mit Spinnen und Holzhacken; Vermog-
lichere handeln mit Leinwand.» Schon Kaiser Friedrich III.
gab 1492 den Gottscheern das Recht, mit Vieh und Lein-
wand und anderen Landesproducten nach Kroatien und
anderswo zu handeln, welches Recht noch von Erzherzog
Karl 1571 bestatiget wurde. «Das Dorf Langenthon war
mit lauter Schindelmachern besetzt.* 10 Auch andervveitige
Holzwaren wurden erzeugt. So wird 1520 envahnt, dass die
Unterthanen von Gottschee auf Saumrossen ihre Holzarbeiten
ausfiihrten." Die Stadt selbst jedoch hatte weder Gewerbe
noch Hantierung. •2

Man wird keineswegs behaupten konnen, dass die Gott-
scheer trotz ihrer Arbeitsamkeit beneidensvvert waren. VVar
schon von Natur aus der Ort umvirtlich, so muss noch beriick-
sichtiget vverden, dass im Verhaltnisse zur Bauflache die Ein-
wohnerzahl eine bedeutende war, weil der grdssere Theil der-
selben nur sehr kleine Giiter besass. Halbhuben mit 2 Tagbau
und 2 Tagmahd und mehr sind nur in den besseren Lagen, und
diese sind sehr haufig unter mehrere Besitzer vertheilt. Dazu
kam die Ungunst der Zeit. Fast keine Gegend Krains wurde
durch die Tiirken so hart mitgenommen wie Gottschee. Und
diese Vervvustung brachte es naturgemass mit sich, dass die
Bewohner trotzdem zu grosseren Abgaben und Leistungen
herangezogen werden mussten. Da waren die baufigen Auf-
gebote zum Kriegsdienste; die landesfiirstlichen Steuern wur-
den immer hoher, Mauten und Zolle behinderten Handel und
Verkehr; es traten ofter Missjahre und Krankbeiten ein. Die
Herrschaft wurde vom Landesfursten versetzt, und dem Pfand-
schafter war natiirlich darum zu thun, den Pfandschilling wie-
der herauszubringen. Das Urbar deutet wiederholt an, dass
die Pfandschafter dies nicht immer auf erlaubte Weise thaten,
sondern durch Bedriickung der Bauern, Einfiihrung neuer Ab-

10 Die Pfarren Nesselthal, Altlag und Tschermosclinitz (also um den
Honnvald herum) liatten Holzhaclcer.

11 Dimitz, Geschichte Krains, VI. 104.
12 Obige Uikunde Ferdinands I.
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gaben und Dienste, selbst durch eigenniitzige «Aufschlage»
auf die landesfiirstlichen Steuern. Die Venvaltung der Pfand-
schafter war nicht die beste, eine sparsame gevviss nicht. Im
Anhange des Urbars vervvahrt sich z. B. der Landesherr da-
gegen, dass das Kirchengut auch fernerhin verschvvendet oder
etwa bei Ablegung der jahrlichen Kirchenrechnungen verzecht
werde.'' Dazu kam der Uebermuth der Pfandinhaber. Graf
Georg Thurn, ein stolzer, roher Feudalherr, brachte die be-
drangten Bauern zum Aufstand. Im Jahre 15 15 erhoben sich
dieselben und erschlugen den Grafen sammt seinem Pfleger
Georg Stersen. Die Hinrichtung der Radelsfuhrer hielt den
Brand nicht auf, der in Gottschee zuerst aufgeflammt war,
sondern breitete sich iiber gaaz Irmerosterreich aus. Nun kamen
erst recht schlechte Zeiten. Die Bauern unterstiitzten ihre For-
derung nach «ihrer alten Gerechtigkeit> (stara pravda) mit
Feuer und Schwert. In Gottschee kann man die unruhige
Bewegung der Bauern langer als durch ein Jahrhundert ver-
folgen. Noch einige Jahre vor seiner Zeit, so berichtet Val-
vasor,14 hatten sich die Bauern von Seele, «als sie um ihres
Aufruhrs \villen mit einer Kriegsmacht iiberzogen wurden», in
die dortige Grotte zuriickgezogeu und dieselbe dergestalt <;mit
Offenlassung etlicher Schiesslocher vermauert», dass man
ihnen nicht beikommen konnte. Bezeichnend fiir die Stimmung
der Bauern ist ein grobes VVandgemalde an der linken Seite
des Langhauses der Kapelle in Seele. Es stellt die Holle vor.
Rechts an der unteren Ecke sieht man den Kopf des vom
h. Michael gefesselten Hollendrachens, aus dessen vveitem
Rachen riesiggrosse Feuerflammen herausfahren. Ein wahres
Gewimmel Verdammter: Konige, Fiirsten und Herren — geist-
liche und vveltliche — werden von Teufeln mit Gabeln und
Haken in den Fcuerpfuhl geworfen. Darunter steht zu lesen:
«Potentes potenter tormenta patientur. 1632!»1S

13 Vide unten.
>* I. 560.
l£> Dasselbe wuri]e beim Braiule 1S8S blossgelegt.
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Besonders gefahrlich war der Aufstand der kroatischen
Bauern im Jahre 1573 gesvesen, denen sich auch die Bauern
Unterkrains anschlossen. Ein gewisser Ilia (Elias Gregorič),
zu Ribnik 111 der Herrschaft Gottschee geboren, fiihrte das
Bauernheer an und zeigte viel kriegerische Begabung. Nur
mit Miihe konnte er iiberwunden werden."! VVas war wohl
natiirlicher, als dass der sorgsame Landesfiirst Erzherzog Karl
nach Thunlichkeit Ordnung in seinen Landern zu schaffen
und den Grund der Unzufriedenheit der Bauern zu beheben
suchte. Und aus diesem Streben ist wohl auch die Aufrich-
tung unseres Urbars hervorgegangen.

Auszug
aus dem Stock-Urbarium der Grafschaft Gottschee

ddto Laibach, den 7. Marz 1574.

Nachdem der Durchleiichtigste Fiirst und Herr, Herr Carl
Erzherzog zu Osteireich etc. etc. nach Eintrettung in derselben
Fiirstl. Regierung befunden, das sich bey T. F. D. aigenthumblichen
Herrscliaften . . . so auf ewigen WiderkhaufF verkhaufft und sunst
pfandschillings\veis verseczt seyn, mit den Urbarien, auch deu Under-
thannen, derselben Diensten . . . allerlay Veranderungen und Irrun-
gen zuegetragen, so haben derwegen I. F. D. fur derselben unver-
meidliche Notturfft angesehen . . . das solch I. F. D. aigenthumbliche
Herrschafften, Ambter und Giietter durch derselben Ratte und inn-
sunderhait hierzue verordente Commissarien, inmassen die zu Endt
dises Urbars mit Namen und aigen Hannden underschriben sein,
von neuem refovmirn, und bei yeder Herrschafft oder Ambtern son-
derlich ordenliche neue Urbar aufrichten und fertigen lassen. Dem-
nach Sy, die Pfandtschafts-Commissarii, tiber die durch den Pfandt-
Inhaber ' geferttigte Einlag, gethanne Beschreibung, so er auf
sondern der F. D. beuelch iibergeben, die Undterthannen in der
Herrschafft Gotschee, im Fiirstenthumb Ci"ain, gelegen, auch der-
selben Giietter und Hiieben sambt den Zinsen und Diensten dauon

1 0 Dijuitz, Ueschiclitc Krains, VII. 35.
Mittlieiluiigen des Muse:i!vereines fiir Kraii) 1890.
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iren selbst An/aigen nach und auf die in anmler Weeg gehaltne
Erkhundigung beschriben, und haben darauf sy, die Commissarii,
drei diser neu reformirtten Urbar, nach wellichen die Zinss und
Uienst, dessgleichen all annder Gefell nun hinfuran abgefordert,
eingentimben auch in all annder Weeg denselben, und sonnderlich
denen in Beschluss dises Urbars verleibten Additional Articln nach-
gegangen und gehandelt werden solle, aufgericht, ains I. F. D. neben
ir, der Commissarii, Relation gehorsambist ubergeben, das annder
in I. D. Viczdomb Amt Crain erlegt und das dritt vorgedachtem
jeczigem Pfandt-Innhaber zuegestellt, \vie hernachuolgt:

Hlieb Urbar.

Oberlosin, Dorf, 4 gancze Hueben. (Jede Partei) '/2 Huebe
= Tagpau 3, Wissmad 3.

Petter des Steffan Sun 96 Sch. 1 Pf. schw. hat khain Supnicza
dabei. — Anndre Heurafls Erben 96 Sch. 1 Haller. — Michel
Eppich 97 Sch. — Anndre Steffan VVittib 97 Sch. — Blass Barthlme
97 Sch. — Hanns Pericz 100 Sch. — Michl Nodler 100 Sch. —
Gregor Prenner 99 Sch. (dienen jeder) Waicz !/2 M., Haber 4'/2 M.,
Hiersch 2 M. weniger '/« Hfkm., Ayr 8, Huenner 3, Harreissten 20,
VVaicz '/s und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robat 3 Tag,
samentlich miteinannder Repasdienst 4 Kasl oder fur ains ain
Petacken,'J sein sy miteinannder schuldig 1 Samb Hofvvein zufuerren
und so man inen ansagt, das Hoftraidt zur Mlill zutragen.

Nider-Losin, Dorf, 2 gancze Hueben (J. P.) '/s Huebe =
T. 2'/. und W. 2 '4.

Mathes Tschingl 39 Sch. i Pfcnnig sch\v. Der Suppan zu
Nider Losin hat khain Supnicza. — Urban Pericz 53 Sch. 1 Haller.
— Michel Nuesche 48 Sch. 1 H. — Steffan und Paull Greynner
48 Sch. 1 H. — Waicz '/2 M. Haber I M. Hiersch I Hfkm., Huem 1,
Harreisten 5, Robath 3 Tag. Diss dorf ist sambt denen von Neu-
losin, so diser Sup eingeleibt, 1 Samb Zehent Most zutragen schuldig.

Khoflern, 8 gancze H. (Jede Partei) '/.. H. = Tagp. 2
und Wissm. 3.

Urban Eppich 100 Sch. 1 Pf. bat 1 Khlaines Wissl, die Supp-
nicza genant, tregt ungefarlich V2 Fiiederl Hey. — Mathe des Gre-
gorn Sun 100 Sch. — Urban Tschinckhl, Ambross Schaber und
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Andre Sturmb 97 Sch. 1 Pf. — Michl Orecha 100 Sch. 1 Pf. —
Mathe Pfeiffer 96 Sch. — Paul Vienkh 117 Sch. — Petter Vienkh
96 Sch. — Anndre Schober 86 Sch.— Michel Romar 100 Sch. 1 Pf.
— Petter Eppich 100 Sch. — Andre Romar 93 Sch. — Petter
Greynner 97 Sch. 1 Pf. — Ambross Nosche 85 Sch. — Paul Oster-
mann 98 Sch. — Lorencz Jurman 96 Sch. — Arabross Eppich
99 Sch. — Waicz 2 M. weniger V2 Hfkm., Haber 4V2 M., Hiersch
2 M. und 1 Hfkm. Ayr 8, Hiienner 3 , Harreissten 20, AVaicz '/«
und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robath 3 Tag. — Anndre
Sturmb hat 1 Ackher und dabey '/s Tagpau 40 Sch. — In dissen
Dorff geben die Unnderthanen samentlich 8 Khassl, item mitein-
ander sein sy 2 Samb Zehent Most zu tragen schuldig.

W i n d i s c h d o r f 11 Hueben (jede P.) '/2 H. = Tag-
pau 2 '/2, VVissmadt 1 '/2.

Hanns Sakher hat 1 Suppwissl auf 2 Fiiederl Hey — Michl
Kraulan — Urbaa Jacob VVittib — Jacob und Leonhardt Suppan
•— Paull Prenner — Merth Prenner — Lucas und Mathe Greulan
— Gregor Zegoli und Michl Perlicz — Georg Erkher — Hannssl
Prenner — Ulrich Wurczer — Paull Prenner unnd Anndre vom Rigl —
Jorgl Prenner und Gergl Urbans Sun — Casspar Schuester und Georg
Erkher — Leonhardt Stengl und Mert des Barthlme Sun — Petter
\Vurczer — Thomas Prenner — Ambross Schneider — Andre Greu-
lan — Christan Khreen — Steffan Schneider — Ambross des Jacobeu
Sun — (dienen) 103 Sch., Waicz 2 M. weniger '/» Hfkm., Haber
4','sM., Hiersch 2 M. und 1 Hfkm., Ayr 8, Huenner 3, Harreissten 20,
VVaicz '/2 und Haber 1 Repasschfl., Holz 1 Samb, Robat 3 Tag,
— jarlichen raichen sy in disem Flechhen 11 Repaskhas, fiieren
2 Samb Zehent Most, so man das Wasser Gotssche vischt, sollen
sy das Schaf fiieren, und fiir das Hey Rechen den Mayrgartten
zeunen. — Undtersassen sein 9 iii disem "VVindischdorf: Peter
Tschechher — Steffan Stangl — Barthlme Prenner — Leonhardt
Khiinig — Steffan Schuester — Georg Traxl — Peter Traxl —
Mathes Stanngl — Jacob Stanngl (jede) 8 kr. und Handtrobath
6 Tag.

M i t t e r d o r f , 3 Dorf, 6 ganczer Hueben (jeder) '/2 H. =
Tagp. 2 '/g und Wissmadt iVs-

Thoman Osterman 62 Sch. hat khain Supp - Gerechtigkhait
— Michl Sakher 7 5 Sch. — Paul Stanngl 7 1 Sch. 1 H. — Petter
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Strauss 7 2 Sch. 1 Pf. schw. — Leonhardt Rathosse 7 5 Sch. —
Barthlme Delecz 67 Sch. — Lucas Strauss 68 Sch. — Jacob Khod-
nickh 71 Sch. 1 H. — Lucas Laboser 75 Sch. — Hanns Zape
74 Sch. — Urban Nepuch 75 Sch. — Ambross Heferli 72 Sch. 1 Pf.
sch\v. — Hiersch 1 Hfkm., Ayr 8, Hiienner 3 , Harreisten 20,
Waicz V? und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robat 3 Tag.
Dis Dorf gibt Repas Khas 6, ftieren miteinander 1 Samb Zehent Most.

Orth, 4 ganze Hueben (jed. P.) '/2 Huebe = 2 '/2 Tagp.
imd 2 Heymad.

Jorgl Wobmer Suppan und Jacob Eppich 96 Sch., der Suppan
hat khain Suppgrundtl. — Jacob Khreen 91 Sch. 1 Pf. schvv. —
Michel Schneller 91 Sch. — Simon Heferli 94 Sch. 1 Pf. schw. —
Peter VVuetrich 91 Sch. 1 Pf. schw. — Andre Pericz 91 Sch. —
Gregor Eppich 97 Sch. — Steffan Ziglfist 96 Sch. 1 H.: Waicz 2 M.
minder V2 Hfkm., Haber 4V2 M., Hirsch 2 M. und 1 Hfkm., Ayr 8,
Hiienner 3 , Harreissten 20, Waicz Vs und Haber 1 Repasschafl,
Holz 1 Samb, Robat 3 Tag. Diss Dorf gibt Repas Khass 4 und
1 Ross, den Zehent Most damit zufueren.

Obrer (jetzt Obrcrn) 5 gancze Hueben, j . Th. '/2 H. = 2
Tagp. und 2 Wissm.

Leonhardt Schneider 90 Sch. hat khain Supp Gerechtigkhait.
— Barthlme Khreen 90 Sch. 1 Pf. schw. — Lucas Schuester
90 Sch. — Mathe des Pauln Sun 91 Sch. — Peter Frolich und
Mert Wieterich 91 Sch. — Ambros Tscherne und Jacob der Wit-
tib Sun 84 Sch. — Stefifan Frdlich 91 Sch. — Ambross des Friczn
Sun 81 Sch. 1 H. — Paul Panczer 85 Sch. — Hanns Khropf
85 Sch. — Waicz 2 M. minder '/« Hfkm., Haber 4V2 M., Hirsch
2 M. und 1 Hfkm., Ayr 8, Hiienner 3, Harreissten 20, \Vaicz '/*
und Haber 1 Rpschfl., Holz 1 Samb, Robat 3 Tag. Diss Dorf
gibt von yeder ganczen Hueben 1 Repaskhass = 5 Kass, fiiert
1 Samb Zehent Most. — Undtersassen: Paul des Simon Sun 8 kr.
und 6 Tag Robat.

Kherndorf und Rain, 5 gancze Hueben, (j. P.) '!•> Huebe
= 2 Tagp. und 2 Wissm.

Mathe Osterman 95 Sch. 1 Pf. schwarz, bat 1 Suppgriindtl,
darauf er 1 Fuederl Farbm maen khan. — Steffan Schuester 85 Sch.
— Hanns Hiris und Augustin Schuester 89 Sch. — Thomas und
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Ambross VVobraer 96 Sch. — Jacob Gregor 97 Sch. — Cristan
Verderber 96 Sch. 1 H — Andre Heferl und Michl Khropf 99 Sch.
— Barthlme Pricz und Nesa Wolfin 99 Sch. — Ulrich Schuesster
97 Sch. 1 H. — Hans Khropf 95 Sch. — Waicz 2 M. minder 7s
Hfkm., Haber 4'/2 M., Hirsch 2 M. und 1 Hfkm., Ayr 8, Hiien-
ner 3, Harreissten 20, Waicz '/s und Haber 1 Rpschfl., Holz 1
Samb, Robat 3 Tag. Diss gibt Repasskass 5, 1 Samb oder 1 Ross
zum Zehent Most. — Undtersassen: Clement Jakher 8 kr., 6 Tag
Robat.

Moss bei Kherndorf (jetz keine Ortschaft) i Hueben,
(jede P.) V* H. = 1 Tgp. und 1 Hmd.

Gregor Khotnikh und Barthl Rothesl 77 Sch. — Mathe Ver-
derber 81 Sch., Hirsch 1 M., Ayr 8, Hiienner 3, Harreisten 20,
Waicz '/2 und Haber i Repasschafl, Holz i Samb, Robath 3 Tag.
Wie in deren von Kherndorf Nachperschaft und in gleichem Mit-
leiden.

Sellen, Dorf, 8 g. Hueben, (jed. P.) '/* H. = 2 Tgp. und
2 Wssm.

Blass Schelaun, Suppan und Hanns sein Sun 94 Sch., hat
1 khlaines Griindtl auf '/2 Fiiederl Hey. — Andre Sakher 97 Sch.
— Hans Tschingl und Thomas Sturmb 98 Sch. — Simon und
Thomas Peschli 95 Sch. — Lucas Huetter 94 Sch. — Meit Jaisen-
zapf 98V2 Sch. — Georg Frolich 98 Sch. — Mathes Jaisenzapf
90 Sch. — Hanns Frolich 98 Sch. — Barthlme Peer 94 Sch. —
Paul Herman 92 Sch. — Philipen Hiris Wittib und Mathe Hiris
96 Sch. 1 Pf. schw. — Georg Kolman und Michel Jaisenzapf
94 Sch. 1 Pf. schw. — Hanns Praune und seine Geschvvistriget
92 Sch. 1 Pf. schw. — Hanns Hiris 91 Sch. — Mathe und Simon
Grill 91 Sch. 1 H. — Waicz 2 M. minder 1 Hfkm., Haber 4'A M.,
Hirsch 2 M. minder Vs Hfkm., Ayr 8, Hlienner 3, Harreissten 20,
VVaicz '/j und Haber 1 Rpschfl., Holz 1 Samb, Robat 3 Tag. Diss
Dorf fiiert 2 Samb Zehent Most und gibt von jeder ganczen Hue-
ben 1 Repas Khžiss = 8 Kass. — Undtersassen: Ulrich Schlaun
— Ambross Pericz — Paul Sturmb: 8 kr. und 6 Tag Robat.

Klindorf, 8 ganczer H. (j. P.) '/, H. = 2V2 Tgp. und
2 Hmd.

Gregor Schleimer 57 Sch., hat 1 khlaines Suppgrlindtl, tregt
nichts als Farmbn und ain wenig grobes Hey. — Michl Schvvar-
sching 60 Sch. 1 Pf. schw., 1 Haller. — Paul Melcz 59 Sch. —
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Barthlme Gedrer und Paul Peer 55 Sch. 1 Pf. schw. — Leon-
hardt Gedrer 56 Sch. — Simon und Blass Rankheli 57 Sch. —
Andre Gresse 57 Sch. — Urban Hiris 56 Sch. — Hanns Vankhle
60 Sch. — Peter Tschingl 56 Sch. — Michl Jaisenzapf 56 Sch.
•— Gori des Pauln Sun 56 Sch. — Paul Pericz 59 Sch. — Barthl
Mekz 63 Sch. — Jacob und Mert die Pern 57 Sch. — Ambross
und Blass Rankheli 61 Sch. — Waicz '/s M., Haber 1 M., Hirsch
1 Hfkm., Huen 1, Harreissten 5, Waicz '/2 und Haber 1 Rpschfl.,
Holz 1 Samb, Robat 3 Tag. Diss Dorf gibt Repaskhass 8, zum
Zehent Most 2 Samb. — Undtersassen Augustin Hohenstainer 8 kr.,
6 Tag Robat.

Malgarn, 6 ganze H. (jed. P.) '/a H. = 2 Tgp. und 2 Heym.
Blass und Wolf Henigman 86 Sch. 1 Pf. schw. hat 1 khlai-

nes Wissl iin Feldbann Ackher gibt 1 khlaines Fuederl Hey. —
Ambross Eppich 86 Sch. — Georgl Khreen 87 Sch. 1 H. —
Paul und Mathe Cramer 87 Sch. — Jacob Colman 87 Sch. 1 Pf.
sch\v. — Paul Eppich 84 Sch. — Steffan Valkhner 87 Sch. 1 Pf.
schw. — Thomas des Petern Sun 84 Sch. — Hanns des Paull
Sun 88 Sch. 1 H. — Thomas Kramer und Mathe Khreen 87 Sch.
1 H. — Mathe Hage 87 Sch. — Gregor Henigman 88 Sch. —
Waicz 1 M. und 1 Hfkm., Haber 3, Hirsch i'/2 M., Ayr 8, Hiien-
ner 3, Harreissten 20, Waicz '/2 und Haber 1 Rpschafl., Holz 1
Samb, Robat 3 Tag. Diss Dorf gibt 6 Repas Khass, zum Zehent
Most 2 Samb, dann sein sy schuldig das Traidt in die Mtill zu-
fiieren. — Undersassen: Simon Malchar — Hamis Malchar 8 kr.,
Robat mit der Hand 6 Tag.

Maschvvald, 10 g Hueben (jede P.) '/2 H. = 2 Tagp.
und 2 Hmd.

Paul Ziglfist Suppan und Georg Haberli 102 Sch. hat khain
Supnicza. — Herr Franncz Urschin Graue zu Blagey 100 Sch.+

— Michl des Hansen Sun 102 Sch. — Gregor Plesche (dient
nichts als) 180 Sch. — Lorencz Khropf, Andre Weczen Wittib und
Jacob Diirnpacher 97 Sch. — Mathes Plassman und Urban Haberli
84 Sch. — Urban Strauss 100 Sch. — Mathe Thallians Wittib
und Lucas Plesche 80 Sch. — Lucas Plesche 80 Sch. — Jacob
und Mathe Khropf 107 Sch. i H. — Francz und Balthasar Ha-
berli 95 Sch. i H. — Urban Khropf 100 Sch. — Ambross Ver-
derber 111 Sch. — Barthlme Breyditsch 111 Sch. — Barthlme
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und Thomas Migutsch 95 Sch. — Steffan und Urban Pirstl 100
Sch. — Lorencz Magutsch und Gregor des Cristan Sun 91 Sch.
— Hannsen Fuxs 91 Sch. — Barthlme und Steffan Schleiner 91
Sch. — Valle Michls 90 Sch. 1 Pf. sch\v. — Waicz 2 M. vveniger
Vi Hfkm., Haber 4 7, M., Hirsch 2 M. minder 7s Hfkm., Ayr 8,
Hiienner 3, Harreisten 20, Waicz '/« und Haber 1 Rpschfl., Holz
1 Samb, Robat 3 Tag. Diss Dorf gibt Repas Khass 10, ist schul-
dig 2 Samb Zehent Most zutragen. — Undtersassen: Ursa des
Clementen VVittib 8 kr., Handt Robath 4 Tag. — Von denen vier
Hueben, darauf Mathe Plassman, Jacob Diirnpacher, Lucas Plesche
und Mathe Thalians Wittib, sein vermiig des altten Reformir Urbars 5

Brief und Khundschaften, wan das not ist, auf Reifnicz und Sey-
senberg zutragen schuldig.

Pacher (jetzt Altbacher) Dorf, 3'/2 Hueben (jed. P.)
'/2 H. = 1 Tgpau und 1 Wissm.

Thomass Strauss und Jacob Zekhe 55 Sch. 1 H. hat khain
Supnicza. — Gregor Dietrich 50 Sch. 1 H. — Steffan und Am-
bross Sameri 51 Sch. — Gregor Grill 38 Sch. 1 H. — Gori Peer
49 Sch. — Paul Jeisenzapf 48 Sch. 1 H. — Mathes Nikh 52 Sch. —
Waicz 7s M., Haber i M., Hirsch 1 Hfkm., Huen 1, Harreissten 5,
Waicz Vs und Haber 1 Rpschfl., Holz 1 Samb, Robat 3 Tag.
Geben 3'/» Repas Khass, miiessen Zehent Most tragen 1 Samb.

Rigl 1 Hueben (jede Partei) 7s H. = 1 Tgpau, 1 \Vissm.

Mathes Jakhe 34 Sch. 1 Pf. sehw. — Peter Samide 39 Sch.
1 H. — Waicz V2 M., Haber 1 M., Hirsch 1 Hfkm., Huen 1, Har-
reissten 5, Robat 3 Tag. Ftieren 1 Samb Hofvvein mit denen von Grinte-
\vitz.

Kletsch, 4 gancze Hueben (jede Partei) 7a H. = 1 Tgp.
und 1 Wissm.

Caspar Mauser 50 Sch. 1 Pf. schw. — Mathe Cramer 97 Sch.
•—• Urban Petsche 50 Sch. 1 H. — Barthlme Eppich 5 1 Sch. 1 H.
— Michl Lobe 47 Sch. — Mathes Vokhe 45 Sch. — Hannss
Cramer 48 Sch. — Paul Schneider 47 Sch. — Waicz '/2 M., Haber
1 M., Hirsch 1 Hfkm., Huen 1, Harreisten 5, Waicz Vs und Ha-
ber Rpsschfl., Holz 1 Samb, Robat 3 Tag. Miteinander 4 Repas
Khass. Dise Nachperschaft mues ungeuerlich vier, doch iiber fiinf
Fueder nit Raif (?) fiieren. — Undtersassen: Urban Valckhner •—
Hanns Falckhner — StefFan Cramer: 8 kr., Handt Robath 6 Tag.
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Grintevvitz, 2 Hueben (jede Partei) Vz H. = 1 Tagpau
und 1 Wissmad.

Mathe Hage 44 Sch. — Hanns Schneider 46 Sch. 1 Pf. sclnv.
— Lucas Khtinig 46 Sch. — Georg Khiinig 46 Sch. — Waicz 7* M.,
Haber 1 M., Hirsch 1 Hfkm., Huen 1, Harreisten 5, Waicz Vs und
Haber 1 Hfkm., Holz 1 Samb, Robat 3 T. — Diss Dorf gibt
Repas Khas 2, und r Ross neben denen von Rigl. — Undter-
sassen: Hanns Hage — Michl Kramer: 8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Khiinschen (jetzt Kuntschen) i'/a Huebe.

Andre Mauser, 1 g. Huebe = 4 Tagp. und 2 Heymad, 40
Sch., Robath 6 Tag. — Mathe Kunig, '/2 Huebe = 2 Tagp.
1 VVissmad: 20 Schilling, Robat 3 Tag.

Lag (jetzt Altlag) 7 Hueben (jede Partei % H. = i'/2

Tagpau und 1V2 Wissm.

Barthlme Texisch und Casper des Mathesen Sim — Mathe des
Mathe Sun — Ambross Gogl — Jacob Lobe — Simon Lobe —
Jacob Falckhner — Mathe Gogl — Urban Marscher — Pangracz
Khogl — Mathe Strach — Gori Pogner — Peter Valckhners Wittib
und Erben und Jakob Marscher — Andre Schmid — Lenz Mische
und Gergl Schrnid: 15 Sch. Ist jeder in disem Dorf 3 Tag Robat
zu thuen schuldig, milessen auch miteinander 2 Samb Zehent Most
flieren. Undtersassen: Lorencz Rose — Urban Khropf — Blasi
Labi — Osterman Wachter — Cristan Rose — Peter Schober
— Florian Schober — Paul Schmid — Thomas Schmid — Michl
Sturmb — Lucas VVindisch: 8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Lakhner (jetzt Lacknern) 1 Huebe.

Andre Herbst 72 H. — Blass Cosar 'A H.: 15 Sch., Robath
3 Tag. Geben paid 1 Samb Pretter, und mit den Warnbergern
1 Ross zur Weinfart. Dise 2 Underthonen haben weder Tagpau
noch Wissmad und muessen sich also in dern Stainach mit der
Hauen herttigelich erneren.

Warmberg (jetzt Warnberg, vide bei Lakhner) 3 Hue-
ben (jed. P.) V-> H. = 7* Tagp., 7» Wissro.

Jacob Strauss — Ambross Ramor — Simon Mische —
Barthlme Pericz — Ambross Herbst — Lucas Ramb: 15 Sch., I Samb
Pretter, 4 Tag Robat, Zehent Most sambt den Lakhnern 1 Samb.
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Neu Lag, 2 H.

Jacob Thalian, 'A Hueben, 15 Sch., Waicz '/2 M., Robat
2 Tag. — Paul des Mathe Sun 3A H., 45 Sch., Waicz 1 '/2 M., Ro-
bat 6 Tag. — Hans Vinckh V« H., 15 Sch., Waicz V2 M., Robat
2 Tag. — Michl Mische V* H., 15 Sch., Waicz '/2 M., Robath
2 Tag. — Andre Lampertter und Mathe Schmid 'A H., 15 Sch.,
Waicz Vii M., Robat 2 Tag. — Veitl Lampertter 'A H., 15 Sch.,
Waicz '/2 M., Robat 2 Tag. Diss Dorf gibt zum Zehent Most
1 Samb. Haben bei iren Griindtlen wenig Paufeld und Heymad. —
Undtersassen: Jacob Gutnp, Simon Lamperter: 8 kr. und 6 Tag
Robat.

Tieffenthal 3 gancze Hueben (jede P.) V2 H.

Thomas Pfeiffer — Hanns und Mathe Henigmann — Ambross
Mathe Wittib und Hans und Mathe Henigmann — Hans Pfeiffer
— Ulrich Cusaldt — Mathe Wolf: 30 Sch., VVaicz I M., Haber
1 M, Robat 4 Tag. Hofwein zuefiieren diss Dorf 1 Samb. Sein
in dem Stainach gesessen und muessen ire Griindtlen maistenthails
mit der Hauen herttiglich pauen.

Winckhler (wahrscheinlich VVinkel, Gemeinde Altlag)
1 Hueben (jed. P.) V« H.

Mathe Samide — Thomas Wolf — Barthlme Kiinig — Michl
Kiiiiig: 30 Sch., Waicz '/2 M., Haber 1 M., Harreissten 5, Pretter
i Samb, Robat 4 Tag. In z\veyen Jaren mit den Hohenpergern
3 Samb Zehent Most zufueren schuldig.

Hohenberg, 2 gancze Hueben (jede Partei) '/2 H. =
Vi Tagp. und V2 Wissra.

Nicl Kramer — Mathe Kiinig — Thomas Sonde — Leon-
hardt des Steffan Sun: 30 Sch., Waicz 1 M., Haber 1 M., Pretter
1 Samb, Robat 4 Tag. In zweyen Jaren mit den Winkhlern 3 Samb-
fart mit Hofvvein.

Tieffenreutter, 3 gancze Hueben (jede P.) '/2 H. = V2
Tagpau und Vs Wissm.

Mathe VVeber — Bastl Melcz — Ambross Pericz — Bastl
Khreen — Ambross Rankheli — Gori Weber und Mathe Melcz
30 Sch. — "VVaicz 7* M., Hirsch r Hfkm., Robat 4 Tag. Zum Hof-
wein miteinander 1 Samb.
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Mtillen auf Gotseer Wasser. Die gemaine Statt Gottsee I Miill
daselbst 24 Sch. — Ambross des Jacoben Sun I Miill bey Win-
dischdorf 31 Sch. I Pf. schw.

Stadt Gotsee.

Mathe Blassman von I Gartten zu Schalkhendorf dabey auch
Steffan Blassman '/3 hat, 18 Sch. von I Gartten bei seinem Mayr-
hof 18 Sch., von '/a grossen Ackher, so vom Peter Khramer an
ine khunien 6 Sch., von I khlainen Ackherl, so Nicl Plassman
gehabt 8 Sch., von 1 Ackher, so Plass Pfersich gehabt 7 Sch. I Pf.
schw., von I Ackher, so Michl Aibein gehabt 7 Sch. I Pf. schw.,
von 2 Ackhern, so Anthoni Khlin geh. 24 Sch. — Lorencz Khropf,
von I Miill am Rain 24 Sch. — Hanns Khropf von I Miill 24 Sch.
— Ambross Sturmb, von I Miill von Schalkhendorf in Alber Moss
bei Sellen 24 Sch. — Barthlme Peer von I Miill von Schalkhen-
dorf in der Khumpfen Grueben 17 Sch. — Philip Hiris Wittib
und Erben von I Miill beim Loch im Moss 15 Sch. — Ambross
Sturmb von I Miill an der Ratischen beim Loch I 8 Sch. — Mathe
Plassman von V2 Ackher, so des Michl Plassman geivesen 6 Sch.,
von 2 hertten Khass Ackhern 24 Sch. — Barthlme Marintschitz
von I Ackher so Gregor Fux gehabt 6 Sch. — Leonhardt Plass-
man und Peter Plassmans Kinder von V2 Hueben Zins 80 Sch.
Steuer 56 Sch. — Mert Dueller '/< grossen Ackher 3 Sch., von
V2 Gartten, so er von Jacob Walich ertauscht und ziiuor der Lien-
hart und Michl Paternoster ingehabt 23 Sch., von 1 grossen Ackher
bey Gotts Leichnambs Kirchen, so er von Merth Pangracz erkhauft't
30 Sch., von I Ackher, so er von Thoraan Khestner gekhaufft
8 Sch — Merth Pangracz von V2 Hueben, welche hieuor die
Schillerin gehabt Zins 30 Sch. I Pf. sch\v. Steuer 28 Sch. — Jorgl
Schvvarczl V* Ackher, so auch der Schillerin gewesen 30 Sch. —
Lorenz Kropf von 'A Hueben, so Cristan Hannssl Sun gehabt Zins
45 Sch. Steuer 18 Sch. — Hannss Posars Wittib und Erben von
I Gartten, so Mathes Sagar von dem Leonhardt Khirssner gehabt
15 Sch. — Steffan Peers Erben von I khlainen Ackher 7 '/2 Sch.,
von I grosseu Ackher 12 Sch., von I khlainen Ackher 7 Vs Sch.,
von 1 Ackher 12 Sch., von 2 khlainen Ackherl 15 Sch., von
I Ackher bei Seeler Stift 7 7» Sch. — Steffan Fuxs von V2 Hueben
59 Sch. •— Gregor Kalt Eisen von I Ackher 32 Sch., von I Ackher,
so Jacob Graf gehabt 12 Sch., von '/2 Hueben Zins 45 Sch. Steuer
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18 Sch. — Jacob Posar von 2 Ackhern und I Gartten 5 4 Sch.
— Michl Kame von I Ackher 25 Sch., von '/•> grossen Ackher
6 Sch. — Michl Tschinckhl von I Gartten 30 Sch., von 7a grossen
Ackher 6 Sch. — Andre Graf von des Lagenvin V2 Hueben 45 Sch.,
von V2 Gartten 15 Sch. Steuer 15 Sch. — Gregor Thalian von
V< Hueben 62 Sch. I H. — Jacob Sprennger von V< Hueben
6 2'/2-Sch. — Cristan Tschinkhl von I Thail herten Khass Ackher
60 Sch. — Lorencz Khump von 7a Hueben 45 Sch. Steuer 23 Sch.
1 Pf. sch\v. 1 H., von 7J grossen Ackher 6 Sch. — Lorencz Ramors
Erben von des Renner Gartten 30 Sch. — Gregor Steyrer von
'2 Hbn. 90 Sch. Steuer 30 Sch., von I khlainen Ackher 7'/2 Sch.
— Bartl Khlaubenschalkh von I grossen Ackher 12 Sch., von
'/2 Ackher 15 Sch., von '/'* Ackher 3 Sch., von I Gartten, so
Caspar Aidner gehabt 18 Sch., von I grossen Ackher, so Hanns
Grueber gehabt 12 Sch. — Paul Andricolle von I Thail herrten
Khass Ackher 48 Sch., von Vs Ackher 15 Sch., von U Ackher,
so vorhin Hanns Fillensackh geh. 3 Sch., von I Ackher, so Mathe
Kropf geh. 7 V2 Sch. — Leonhardt Hage von des Paulln Hage
Hueben 90 Sch. Steuer 36 Sch. — Mathes Khesstner von V2 H.
90 Sch. Steuer 50 Sch. — llans Schwarcz gelassene Erben von
1 Thaill Ackher, so Leonhart und Michl Paternoster gehabt 46 Sch.,
von I grossen Ackher 12 Sch. — Anndre Schletrers Erben von
'A Hueben, so Cristan Schleterer geh. 45 Sch. Steuer 28 Sch.,
von '/< Hueben, so auch Cristan Schleterer geh. 45 Sch. Steuer
28 ,Sch. — Marina Lauretitschin, yezt des Mathe J a g e r p a c h e r
Haus\virttin anstatt ire Kinder von Va Hueben, so sy v6n Michl
Schuester, Urban Khestner und Paul Stangl erlangt 45 Sch. Steuer
14 Sch., von 1 Garten bei der Strassen und Pfarrkirchen, so Michl
Schusster und Urban Khestner geh. 9 Sch., von 2 Ackhern, so
Urban Khestner geh. I 5 Sch. — Hans Lauretitsch, von '/2 Hueben,
so Michl Schuester und Urban Khestner von dem Paul Stangl
erlangt 45 Sch. Steuer 14 Sch., von I Gartten beim Khatter an
der Htrassen unnder der Pfarkirchen 9 Bch., von I Ackher, so
Urban Khestner gehabt davon den halben Thaill 7 Va Sch. —
Mathes Plesche von V* H. so Jacob Kramer geh. 45 Sch. Steuer
15 Sch. — Mathe Rankheli von 'U Hueben so Michl Eiben ge-
habt 37V2 Sch. Steuer 28 Sch. — Sebastian Jauckhen Erben von
V2 H., so Hans Schmid gehabt 90 Sch., von I Ackher Steuer
28 Sch., von 1 Ackher 18 Sch., von des Georgen Schvvaiger
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Hueben von 2 Ackhern I 5 Sch., von V2 Ackher, so sy von Plesche
iibernumen 11V2 Sch. — Andre Khumpe von '/2 H., so Merth
Schmidts ge\vesen, 45 Sch. Steuer 23'/2 Sch. I H. — Caspar Erkher
von 2 Ackherlen, so er von Mathe Rankhelin und Balthe Sterbi-
necz erkhaufft 15 Sch. — Michl Zankhe Erben von I Ackher, so
des Jacob Schlesinger gevvest 12 Sch., von I khlainen Ackher, so
Michl Traxl gehabt 6 Sch. — Gretha Khropfin von I khlainen
Ackher, so Michl Plassman gewest 7 '/2 Bch., von des Steffan
Schmuckh khlainen Ackher 7 '/a Sch., von I grossen Ackher,
so Gregor Kamer gehabt 6 Sch. — Gretha Crisollin von
'A Hueben, so Andre Schmid gehabt 45 Sch., Steuer 15 Sch. —
Ambross Kramers Wittib von des Cristan Ramers Ackher 24 Sch.,
von 1 Garten, so Mathe Plassroan geh. 18 Sch. — Cristan Walds
Erben von '/* Huben, so Georg Krabat geh. 45 Sch. Steuer 18 Sch.
— Ambross Maiirer von I Thaill hertten Khass Ackher, so Hans
Sibrer geh. 16 Sch., von I Thaill hertten Khass Ackher, so Paul
Haczl geh. 70 Sch. — Urban Strauss von '/2 H. 90 Sch. Steuer
45 Sch., von I Ackher, so er von Anthoni Khlin gekhaufft, 17 Sch.
von 1 Ackher, so er von Mathe Khropf und Steffan Rambl ge-
khaufft 17 Sch. — VValthe Sterbencz von I Thaill V2 Hueben, so
Michl Aiben gevvesen, 37 Sch. 1 Pf. schw., Steuer 28 Sch. —
Paul Ramb Erben, von V2 grossen Ackher, so Caspar Vinkh ge-
habt 6 Sch., von V* Hueben 60 Sch. I Pf. schvv. — Andre Sosse
Erben '/2 Hueben 68 Sch. I Pf. schvv. — Merth Soller von '/2
Hueben, so Mathe Stangl geh. I I 8 \ ' 2 Sch., Steuer 28 Sch., von
Vs H. 90 Sch. Steuer 36 Sch., von I Ackher, so des Schnellers
gevvesen 7'/., Sch., von Va grossen Ackher, so Gregor Kramer ge-
habt 6 Sch. — Jorgl Graf von des Lagerwein '/2 Hueben 46 Scb.
1 Pf. schw., von '/2 Gartten 15 Sch. Steuer 15 Sch. von I Ackher,
so von Peter Ziglfist erkhaufft 18 Sch. — Jacob Peer, von des
Prainpergers */2 H. 90 Sch. Steuer 56 Sch., von des Petter Kra-
mers grossen Ackher 12 Sch., von I Gartten, so Andre Schnellers
gewesen, 30 Sch. Steuer 20 Sch. von V2 grossen Ackher, so Andre
Schneller von Hans Tschinkhl gehabt 6 Sch., von I grossen Ackher
so Mathe Fuxen gevvest 12 Sch. — Mathe Khropfs Wittib und
Steffan Rambl von I Thaill hertten Khass Ackher 34V2 Sch. —
Jorgl Schwaiger von V2 H., so Gregor Maniczl gehabt 35 Sch.,
von 1 Gartten so des Peter Zappe ge\vest 30 Sch., von I andern
Thaill, so Leonhardt Graf vom Michl Saller erlangt 30 Sch., von I
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von I hertten Khass Ackher, so Caspar Graf gehabt 12 Sch., von
I Thaill, so Piixenmaisters" Ackher gewesen 60 Sch., von
I Ackher, so Kaspar Graf von den hertten Khass an sich gebracht
12 Sch., von '4 H., so Pramperger vom Cristoph Kreen gekaufft
90 Sch. Steuer 56 Sch., von I Ackher, so des Peter Ziglfist ge-
wesen 6 Sch., von I Ackher, so des Mathe Khropf gevvesen 6 Sch.,
von I Ackherl, so er vom Simon VVidmer erkhaufft 6 Sch. — Simon
Widmer und Gi'etha Widmerin von 1 Thaill hertten Kbass Ackher
54 Sch., von 1 Gartten 18 Sch., von I grossen Ackher 12 fc>ch.
•— Leonhardt Plassmans Wittib von 'A Hueben, so Markho Plass-
man geh. 45 Sch. Steuer 17 '/2 Sch. — Sanct Barthlmes Kirchen
von I grossen Ackher 12 Sch. — Marino Ziglfist von I Ackher,
so Andre Kramer geh. 12 Sch. — Andre Kramers Erben von
V2 Hueben 9 Sch. von I Ackher Steuer 28 Sch., von I khlainen
Ackher, so Veitl Janckh geh. 1 2 Sch. — Paul Schelsackh von '/2 H.
90 Sch. Steuer 45 Sch., von I Ackher 6 Sch., von 2 Ackhern
15 Sch., von I Ackher und Gartten 6 Sch. — Michl Schwaiger,
von 3 khlainen Ackhern 2 2 '/2 Sch. — Leonhardt Schneller von
7* H. 90 Sch. Steuer 36 Sch. — Michl Persche von etlichen
Ackhern 27 Sch. von 1 Gartten, so Cristan Pangracz geh. 18 Sch.
— Paul Jauckh von 2 Ackhern, so er von Michl Perschen er-
khaufft 12 Sch. — Marx Huetter von 7s Hueben 90 Sch. Steuer
32 Sch., von 4 Ackhern aus der Hueben, so Cristan Schmid
gehabt 60 Sch. — Leonhardt Schmidts Wittib und Erben von
'/2 Hueben, so Hanns Stangl geh. 45 Sch. Steuer 18 Sch. —
Michl Jerkher von I Thaill hertten Khass Ackher, so Paul Andri-
colle geh. 12 Sch. — Philip Schvveiger von 2 Gartten 36 Sch.
von 1 Gartten, so Peter Ziglfist gehabt 18 Sch., von 4 khlainen
Ackhern, so er von seinem Schwecher, Gregor Strauss ererbt 30 Sch.
von I khlainen Ackher, so von Urban Kastner herkhumen 8'/2 Sch.,
von 1 grossen Ackher, so Jacob Newhat geh. 6 Sch. — Thoman
Khestner von V2 Hueben 37 Sch. Steuer 15 Sch. von I grossen
Ackher 12 ijch. — Anthoni Klin von I Thaill einer Hueben, so
seyn Schwecher Jacob Janckho geh. 24 Sch. — Hans Plassmans
Wittib und Erben von '/, H., so Jacob Khramer gehabt 45 Sch.
Steuer 15 Sch., von 2 Ackhern, so Mathe Peer von Hans Grue-
bern an sich gebracht 15 Sch. — Andre Loye von 1 '/a grossen
Ackher 18 Sch. von I Ackher 38 Sch., von I Ackher, so posn
Veitl geh. 8'/a Sch., von 1 ganczen Ackher, so er von Hansl und
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Michl Fux erkhaufft 18 Sch., von I Ackherli, so Ambross Kramer
geh. 8V2 ^ch. von I Ackher, so Nicl Schelschakhen gewest 45 Sch.
— Urban Golcze, von I Gartten, so Jacob Jankhe seinem Aiden
Andre Lamperter geben 9 Sch. — Michl Fux von 7s Gartten
so durch Jacob Jankhe seinem Aiden Andreen Lampertter gegeben
9 Sch. — Ulrich Sibrers Wittib von 'U H., so Andreen Schmid
gevvesen 45 Sch. Steuer 15 Sch. — Ambross Spreiczer von des
Mathe Stangl Vs Hueben 90 Sch. Steuer 56 Sch. von l/t eines
grossen Ackhers 3 Sch. — Michl Erkher von I Ackher, so An-
dreas Graf von Steffan Schmuckh geh. 8'/2 Sch. — Gregor Hesche
von 'It grossen Ackher, so Merth Schmid geh. 6 Sch. — Blass
Plesche von des Straussen Gartten, so zwischen des Marco und
BSrthl Tuncke Gartten gelegen 13 Sch. von '/2 Gartten und negst
dabei gelegen 7 Sch. von I Ackher, so des Praunperger gewesen
12 Sch. — Gregor Wiettrich von '/2 Hueben 90 Sch. Steuer 45 Sch.
— Leonhardt Grueber von I grossen Ackher, so Gregor Kramer
gewesen 12 Sch., von I Gartten, so Gretha Grueberin geh. 36 Sch.
—• Herr Jacob Peer, Pfarrer an der Rieckh, von 1'/« Ackhern, so
er von Plesche als ein Erb iibernumen 11 '/2 Sch. — Die gancze
Statt Gottsee jarlichen von iren Ackhern Hirschmass 16.

Gomiilcz oder Prundorf (besteht nicht mehr) 3 gancze
Hueben (jede Partei) '/2 Hueben.

Michl Herbst — Mathe Mausser — Andre Khosar — Hannss
Gerger — Paul Hofer — Peter Strauss — Lucas Prenner und
Michl Gerger: 15 Sch., Waicz I Repasschafl, Pretter I Samb.,
Robat 4 Tag. Sy geben I Samb zur Weinfur.

Rattenstein (jetzt Rottenstein) 3 gancze Hueben.

Petter Melcliior '/2 H. 30 Sch. Pretter I Samb, Robath 4 Tag.
— Gregor Mauser I H. 60 Sch. Pretter 2 Samb, Robat 8 Tag.
— Paull Lux V* H. 45 Sch., Pretter i'/2 Sarab, Robath 6 Tag.
— Gregor Lux 3A H. 45 Sch., Pretter '/2 Samb, Robath 6 Tag.
Geben miteinander Waicz 4 M. Hofwein fueren sy miteinander
I Samb.

Weissenste in ISA Hueben.

Jacob Khumpe lU H. 15 Sch. Handtrobath 4 Tag. — Veitl
des Gore Sun '/« H. 15 Sch. Mandtrobath 4 Tag. — Barthlrne
Schneider '/s H. 30 Sch. Handtrobath 4 Tag. — Ambross Vinkhen
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Wittib und Erben */s H. 22 Sch, Handtrobath 6 Tag. — Steffan
Blass 'U 15 Sch., Handtrobat 4 Tag. — Paul Schobers Wittib
Vs H. 8 Sch. Handtrobat 2 Tag. Dise Nachperschafft gibt jar-
lichen Waicz 3 M. fiieren 3 Samb Most.

Setscha (jetzt Setsch) i'/s Hueben.

Juri Waldin 7< H. 15 Sch. Handtrobat 3 Tag. — Urban
Geselle 7s H. 22 Sch. Handtrobat 4 Tag. — Steffan Schneider
und Ambross VVietrich V« H. 15 Sch. Handtrobath 3 Tag. —
Christoph Skhopiczer und Mathe Pfeiffer 7« H. 15 Sch. Handt-
robat 3 Tag, miteinander Waicz 1 Mass, Fretter 2 Samb.

Ebenthall 1V2 H.

Leonhardt und Barthlme Petsche a/s H. 22 Sch. Handtrobat
4 Tag. — Urban Khramer und Leonhardt Peer 3/s H. 22 Sch.
Handtrobat 4 Tag. — Merth Khramer und Gregor Petsche 7* H.
15 Sch. Handrobat 3 Tag. — Andre Khramer und Caspar Pericz
'L H. 15 Sch. Handrobat 3 Tag. — Hanns Khramer und Urban
Sigmuud '/t H. 15 Sch. Handrobat 3 Tag. Miteinander VVaicz 1 M.
Pretter 2 Samb.

Oberstain 'A H.

Thomas Melcz '/< H. 30 Sch. Waicz 1 M. Haber 1 M.
Handtrobat 4 Tag.

Neupacher 2 Hueben (jede Partei) '/2 H.

Lucas Melcz — Mathe und Peter Wietrich — Peter Nickh
und Steffan Samide — Michl Strauss und Ambross Samide 5 2'/2 Sch.
Waicz V2 M., Haber 1 M., Hirsch I Hfkm., Huen I, Harreissten 5,
Waicz V2 und Haber I Repasschafl, Holz I Samb, Robat 3 Tag.

Thomas Bartten (besteht nicht mehr, war bei Eben-
thall) lU H.

Gregor Plesche 'A H. 25 Sch. Waicz I Hfkm. Haber 7* M.
Hirsch 'A Hfkra. Huen '/2, Harreissten 2V2, Waicz '/2 und Haber
1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robath 3 Tag.

Neulosin 1 gancze Hueben (jede Partei) '/2 H.

Mathe Nosche — Peter Nosche: 36 Sch., Robat 3 Tag.
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Unndter Ambt zu Gotsee.

Schalkhendorf, 10 ganczer Hueben (jede Partei) '/» H.
= 2 Tagpau, 2 Heymad.

Andre Hegler und Ambross Jurscheli, hat ein Suppgriindtl,
tregt 1 Fueder Hey. — Michl Hegler — Ciement Schleiner —
Clement Weber — Leonhardt Cusaldt — Mathes Hegler — Georg
Hegler —- Peter Hegler — Pangratz Sturmbs Erben und Jacob
Sturmb —• Michl Praune und Paul Stangl — Gregor und Gergl
die Weber gebrueder — Ambross Glibe — Leonhardt und Georgl
Schleiner — Bastl Huetter — Barlhl und Caspar Sturmb und
Peter Peer — Ambros Schleiner und Ambross Sturmb — Steffan
Eppich und Mathe Hegler — Georg Khingaufs Erben und Bastl
Nikh — Balthasar und Steffan Eppich — Lucas und Jacob
Praue: 84 Sch., Waicz '/» Hfkm., Haber 4V2 M., Hirsch 2 M.
minder '/2 Hfkm., Ayr 8, Huener 3 , Harreissten 20, Waicz '/•,
und Haber I Repasschafl, Holz I Samb. Geben samentlich in
disem dorf von iren Griindten, so man die Jugent abnimbt 10 Kbassl
oder fiir yedes 2 Sch. — Mtiessen auch das Traidt in Garben in
den Mairhof fiieren und so oft es Noth thuet, denselben pessern,
seubern, und wann sy den Schne ob dem Schloss und Mairhof Tach
oder Riinnen abzuvveiffen und zuseubern erfordert werden, sein sy
solche Arbait jeder Zeit zuuerruhten schuldig. Undtersassen: Caspar
Khnoflach 8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Zvvisslern 6 Hueben (jede Partei) YJ H. = 2V2 Tagpau,
2 Wissm.

Hanns des Jacob Sun und Thoman Erkher, hat ein khlaines
Suppgriindtl bei 1 khlamen Fuederl Hey dauon zu geniessen 83 Sch.
— Anndre Schleiner und Thoman des Mathe Sun 87 Sch. —
Jorgl Veitls Sun 84 Sch. — Caspar und Ambross Stanngl und
Thomas Erkher 83 Sch. — Georgl Zekhel 87 Sch. — Marco
Schleiner 80 Sch. — Mathe Erger 83 Sch. — Andre Payr und
Mathe Schleiner 87 Sch. — Urban Primus und Leonhardt Vicz
•— Urban Knoblach und Hanns Talian 87 Sch. — Mathe Ergers
VVittib und Erben 88 Sch. — Clement Wurczer 87 Sch.: Waicz '/2
Hfkm., Haber 4V2 M., Hirsch 2 M. minder '/2 Hfkm., Ayr 8, Huen-
ner 3, Harreissten 20, Waicz '/2 und Haber i Repasschafl, Holz
1 Samb, Robat 3 Tag. Dise Undterthanen geben 6 Repas Khass
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von iren Hueben, zum Zehent Most miteinander 2 Samb, muessen
auch das Zehent Traidt zum Mayrhof flieren. Undtersassen: Urban
Maichin 8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Honekh (jetzt Hohenegg) 8 gancze Hueben (jede Partei)
'/» H. = 2V2 Tagp., 2 Wissm.

Paul Tddtman und Paul des Cristans Sun, hat 1 khlains
Suppgriindtl, so ungeuerlich 1 khlaines Fuedeii Hey ertregt. —
Caspar Mulcz — Ambross Mulcz — Hanns Jeisenzapf — Paul,
Lucass und Barthl Khingauf — Peter Thetman — Caspar Stimpfi
— Jacob Hofer — Lucas und Jacob Miilcz — Michl Kofler und
Hans Mulcz — Oswald Mulcz und Michl Khofler — Urban des
Andre Sun — Simon Khestner — Leonhardt Herbst — Hans
und Andre Stimpfl — Merth Nickh: 7 8'/3 Sch. — Waicz 1 Hfkm.,
Haber 4V2 M., Hirsch 2 M., Ayr 8, Huenner 3, Harreissten 20,
Waicz Vs und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robat 3 Tag.
Diss Dorf gibt 1 Repas Kass, muessen 2 Samb Zehent Most tra-
gen, das Zehent Traidt miiessen sy zum Mairhof in die Gottsee
ftieren.

Khatzendorf, 4 gancze Hueben (jede Partei) 'A H. =
1 Tagpau, i Wissm.

Lucas Stimpfl und Steffan Herbsts Erben, hat khain Supp-
griindtl. — Paul Chrise — Hans Cosar — Hanns Schilschackh —
Peter und Georg Khestner — Jacob Cosar — Jacob Khestner —
Peter Krakher: 60V2 Sch., Hirsch 1 Hfkm., Ayr 8, Hiienner 2'/*,
Harreissten 20, Robat 3 Tag. Fueren miteinander 1 Samb Zehent
Most, gibt yeder fiir das dritte Huen 1 Sch. Dan sein sy schul-
dig Brief zutragen in die Gottschee oder Pollan oder sonst wo
mans schickht in der Gotschee.7

Ober KhatzendorfF 1V2 H. (jede P.) 72 H.
Gregor Cosar — Barthlme Crisse — Barthlme Khestner:

30 Sch. Waicz '/2 M. Hirsch 1 Hfkm, Huen 1, Harreisten 10,
Robath 4 Tag. Fueren miteinander in 2 Jaren 1 Samb Hofwein.

VVarnperg, 6 gancze Hueben (jede Part.) '/2 H. = 2 Tagp.
2 Heym.

Peter des Casparn Sun und Gregor Hansske, hat 1 khlaines
Suppgriindtl, darauf '/2 Fuederl Hey gemaet wird 60 Sch. —
Mathe Gorenicz 67 '/2 Sch. — Gregor und Peter Larapertter 67 Sch.

MUtbeilungen des Musealvereines fiir Kruin 1890. II
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— Peter des Michls Sun 67 '/2 Sch. — Anndre Walch 67V2 Sch.
Mathes und Thoman Schmalczl 67 '/2 Sch. — Mathe Plesche 67 '.4 Sch.
— Thoman und Nicl Plesche 67'/2 Sch. — Ambross Khatman
und Peter Hansskhe Erben 67'/2 Sch. — Veitl Schmalczl 67'/» Sch.
— Ambross Singeli 67V2 Sch. — Gori Pragsche 60 Sch.: Hirsch
1 Hfkm. Ayr 8, Hiienner 2, Harreissten 20, Robat 3 Tag. Geben
flir das dritte Huen jeder 1 Sch. muessen 2 Samb Zehent Most
zur Herrschaft tragen. — Undtersassen: Bastl Schmalczl — Mathe
Hansskhe 8 kr., Robath 6 Tag.

Schvvarzenbach, 8 gancze Hueben (jede Partei) '/s Hue-
ben = 2 Tagp. und 1V2 Wism.

Thomas Kostner, hat 1 Suppgriindtl, tregt ungeuer 2 Fuederl
Hey. 84 Sch. — Thomas Meichin Wittib und Erben 90 Sch.
1 schvv. Pf. — Andre Sibrer und Peter Vicz 98'/2 Sch. •— Peter
des Marckho Sun und Jacob Marnitschitsch 90V2 Sch. — Michl
Sibrer und Elsa Sibrerin Wittib 90V2 Sch. — Mathes Stimpfl 94 Sch.
1 Pf. schw. — Andre Plesche 90'/^ Sch. — Leonhardt und Peter
Trampusch 90 Sch. 1 Pf. schw.— Georg des Markho Sun 90'/2 Sch.
— Barthlme May und Leonhardt Pradtgesell 90 Vs Sch. — Nicl
und Michl Greusch 90 Sch. 1 Pf. schw. — Jacob Springer und
Leonhardt Kramer 90V2 Sch. — Valle des Jacob Sun 90V2 Sch.
— Leonhardt Wecz 87 Sch. — Barthlme Welicz 90V2 Sch. —
Ambross Wecz 90'/2 Sch. — VVaicz 2 M. minder 1 Hfkra. Haber
4V2 M. Hirsch 2 M. Ayr 8, Huenner 3, Harreisten 20, Waicz '/•,
und Haber 1 Repasschafl, Holz i Samb, Robat 3 Tag. Geben
von iren Hueben 8 Kass, und muessen 2 Samb Zehent Most fiieren

Hasenfeldt, 6 gancze Hueben (jede Partei) '/•> H. =
1V2 Tagpau, 2 Wissm.

Caspar Jankhe, hat ain khlaines Griindtl zur Suppnicza,
tregt i khlaines Scheberl Hey, so ungeuerlich 4 Kreiczer wert.
62V2 Sch. — Peter Game 64 Sch. 1 H. — Georgl Kame 64V2 Sch.
— Georg Lampertter 64 Sch. 1 Pf. schvv. — Caspar Schuesster
641/,, Sch. — Lucas Schuesster 64'/2 Sch. — Thomas Lampertter
und Steffan Tscherne 64'/a Sch. — Merth Katmans Erben 64V2 Sch.
— Leonhardt des Lucasen Sun, Blass des Jacoben Sun und Am-
bross Khestner 64 Sch. 1 H. — Ambross Khestner und Ambross
Hegler 64V2 Sch. — Steffan Heglers Wittib und Khtinder und
Georgl des Marco Sun 64V; Sch. — Barthlme Manntl und Barthlme
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des Michls Sun 64V2 Sch. — Waicz 2 M. weniger 1 Hfkm. Haber
4'/2 M. Hirsch 2 M. minder '/2 Hfkm. Ayr 8, Hiienner 2, Har-
reissten 20, Robath 3 Tag. Fiir das dritte Huen gibt yeder 1 Sch.
und 1 Samb Zehent Most sein sy zufueren schuldig.

Lienfeld 10 gancze Hueben (jede Partei) V2 H. = 2 Tagp.
und 2 Heym.

Peter des Lucas Sun und Georg Soller 87 Sch. 1 H., hat
ein Griindtl zur Supp, tregt bei 1V2 Fiiederl Hey. — Mathe
Khaterl und Urban Eppich 84 Sch. 1 H. — Barthlme Sattler
und Gori Hannsskhe 84 Sch. 1 H. — Christan Rotte 85 Sch. 1 H.
— Simon und Primuss Hannsskhe 84 '/2 Sch. — Peter und Jacob
Garsche 84'/2 Sch. — Jacob Sargheli 85 Sch. 1 H. — Caspar
Dietrich 84'A Sch. — Ambross Turkh 85 Sch. 1 H. — Jacob
Kame Erben, Andre und Paul Plesche 84V2 Sch. — Marx Hegler
und Clement Hansskhe 87'/2 Sch. — Urban Singeli und Michl
Schwaiger 85 Sch. 1 H. — Gregor Garsche und Lorencz Saler
84 Sch. 1 H. •— Peter Tscherne und Gregor des Paulln Sun
84 Sch. 1 H. — Mathe Singeli und Peter Tschinkhl 84 Sch. 1 H.
— Paul Dulle und Merth Grill 85V2 Sch. — Hans Gosar 85V2 Sch.
— Paul Plesche 85 Sch. 1 H. — Gregor Khuenczl 84 Sch. 1 H.
— Caspar Sollers Erben und Hanns Oppi 84 Sch. — Waicz 2 M.
minder 1 Hfkm. Haber 4'/2 M. Hirsch 2 M. weniger '/•> Hfkm.
Ayr 8, Hiienner 3, Harreissten 20, Waicz '/2 und Haber 1 Repas-
schafl, Holz 1 Samb, Robat 3 Tag. Diss Dorf samentlich 10 Repas
Khass, muessen 2 Samb Zehent Most tragen. Undtersassen: Lorenz
Gatterl 8 kr. Robat mit der Hand 6 Tag.

Khrapfenfeld, 8 gancze Hueben (jede Partei) 'A H. =
2 Tagpau und 1 '/2 Wissm.

Gregor Wolf und Cristan Payr 84 Sch. 1 H. hat khain Supp-
griindtl. — Mathe Pressnigkh und Urban Zeckhe 87'A Sch. Dise
halbe Hueben, weill sy jarlich durch das Wasser ausgetrennckht
\vird und sonst gar \venig Traidt erpaut, dient anderst nichts als
den Zins und die Robat, — Anndre des Peter Sun 85 Sch. —•
Georg Viteschikh, des Herrn Grafen Pfleger 80 Sch. — Lucas des
Jure Sun 95 Sch. — Steffan Gregor, Lucas des Steffan Sun und Gre-
gor Eiban 95 Sch. — Anndre Erkher 87 '/2 Sch. — Gregor Aibein,
Nicl und Paulle Schweticz 110 Sch. — Hannss Muess 95 Sch. —
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Jacob und Ambross Wolf 80 Sch. — Andre Rottl 80 Sch. —
Bastl Rottl 8772 Sch. — Anndre Krackher, Stefifan Mullner und
Lucas Krakhers Erben 91V2 Sch. •— Pangracz des Steffan Sun und
Jacob Gump 95 Sch. — Mathe Medecz 85 Sch. — Simon und
Leonhardt Khump 84 Sch. Waicz 2 M. minder I Hfkm. Haber
4V2 M. Hirsch 2 M. weniger I Hfkm. Ayr 8, Hiienner 3 , Har-
reissten 20, Waicz '/2 und Haber I Repasschafl, Holz I Satnb,
Robat 3 Tag. Geben samentlich 8 Repas Khass. Fiir die Weinfart
muessen sy den Weg auf das Schloss Fridrichstain8 machen, und
wann derselb verschneit hiauf schauflen.

Obermossl, 10 gancze Hueben (jede Partei) V2 H. =
I Tagpau und I Wissm.

Peter Greusch hat I Suppgriindtl tregt ungeuerlich I Fiiederl
Hey, 92 Sch. — Mathe Greusch 92 Sch. — Barthlme Kramer
92 Sch. — Peter Osterman 92 Sch. — Leonhardt Sterbencz
92 Sch. — Leonhardt Walsche und Peter Springer 92 Sch. —
Hannss Springer 92 Sch. — Niclas Heferli und Ulrich Trampus
92 Sch. —• Hanns Khaps und Michl Wachter 92 Sch. — Mathe
Kalt Eisen und Nicl Springer 92 Sch. — Gregor \Valsche 92 Sch.
— Hannss Jannkhe 92 Sch. — Peter Schwarschings Erben 92 Sch.
— Hannss Khestner 91'/2 Sch. — Hanns Springer 92 Sch. —
Oss\vald und Anndre Herbst 92 Sch. — Peter Schauer und Anndre
Khestners Erben 92 Sch. — Jacob und Barthlme Grennsch 92 Sch.
— Mathe Vinckh 91 '/2 Sch. — Jacob Schmid und Ambross
Schmids Erben 91'/2 Sch. — Waicz 1 Hfkm. Haber 4V2 M.
Hirsch 2 M. minder V'2 Hfkm., Ayr 8, Huenner 3, Harreissten 20,
Waicz '/2 und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robat 3 Tag.
Diss Dorf dient miteinander 10 Repas Kass. Hofwein ist es schul-
dig zufiieren 3 Samb. Zu Deckhung des Schloss Friedrichstain und
Ambthaus in dem Stadtl Gottsee sein sy Pretter zufiieren schuldig.

Nider Mosl, 7 gancze Hueben (jede Partei) Ys H. =
1 '/2 Tagp., 1 Wissm.

Andre Kalt Eisen hat ain Suppgriindtl, macht I Fiiederl
Hey — Simon Schuesster — Thomas und Michl Kofler — Ur-
ban Springer — Blass Springer und Michl Walsche — Paul Sprin-
ger — Blass Walsche — Ambross Schauer — Lucas Koflers Erben
— Paul Khofler und Michl Springer — Nicl und Peter Springer
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— Niclas Springers Erben — Urban Walsch und Gregor Springer
•— Mathe und Barthlme Springer 102 Sch. Waicz 1 Hfkm. Haber
4V2 M. Hirsch 2 M. minder 1 Hfkm. Ayr 8, Hiienner 3 , Har-
reissten 20, Waicz '/» und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb,
Robat 3 Tag. Geben miteinander 7 Repas Khiiss, muessen sament-
Hch Zehent Most tragen 2 Samb. Undtersassen: Hanns Walsch
8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Diirnpach, 4 gancze Hueben (jede Partei) '/» H. = 1 '/2
Tagpau, i Wissmadt.

Clement des Michls Sun und Michl Schauer, hat 1 Supp-
grundtl 1 Fiiederl Hey darauf. — Georg Veitl — Lucas Veidl Sun
— Steffan Meichin und Thomas des Blasen Sun — Leonhardt
Fricz, Urban Schauer und Mathe Schuesster — Ambross und Marco
Schneeperger — Ambross Khrakher — Michl Mayerli: 60 Sch.,
Hirsch 1 Hfkm. Ayr 8, Huenner 2, Harreissten 20, Robat 3 Tag.
Jeder gibt in disem Dorf fur das dritte Huen 1 Sch. und mitein-
ander 1 Samb zum Hofvvein zuftieren.

Otterpach, 6 Hueben (jede Partei) 7s H. = 17* Tagpau
und i7i Wissmad.

Georg Puttrer 64 Sch. hat 1 Suppgriindtl, tregt bei 2 Fiie-
derl Hey. — Michl Springer 64 Sch. — Nicl Plesche 68 Sch. —
Clement Hannsskho, Michl Maichin und Marco Schneeperger 67 Sch.
— Caspar Fleckh 63 '/2 Sch. — Hanns Buttrer und Ambross
Mertten Sun 64^2 Sch. — Mathe Khump 6 4 7» Sch. — Peter
Spraiczer 64^2 Sch. — Peter Khump 64^2 Sch. — Paul Khrabat
64V2 Sch. — Thomas des Michl Sun und Paul Khump 64^2 Sch.
— Lucas Jaisenzopf 64^2 Sch. — Waicz 1 Hfkm. Haber 4V2 M.
Hirsch 2 M. minder 7s Hfkm. Ayr 8, Hiienner 3, Harreissten 20,
Waicz 72 und Haber 1 Repasschafl, Holz 1 Samb, Robat 3 Tag.
Geben samentlich 6 Repas Khass, Hofvvein fiieren sy 1 Samb.

Reinthall, 8 gancze Hueben (jede Partei) 'U H. = i'/2

Tagp., i7» "VVissm.

Ulrich Trampusch, hat 1 Suppgrundtl, tregt bei i'/2 oder
2 Fuederl Hey. — Pangracz Puttrer — Mathe Kumps Erben —
Jorgl Schuester •— Gregor Putrer und Nicl Kump — Gori und
Michl Springer — Hanns Mathe — Gori Preiditsch — Peter
Persche — Paul Springer und Gregor Ostermans Erben — Peter
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Persche — Peter Knaphl — Mathe Putrer — Paul Rotl — Simon
Persche und Jacob Mantl — Peter Springer und Peter Lenncz:
6o'/2 Sch. — Waicz 1 Hfkm. Haber 3 M. Hirsch I Hfkm. Ayr 8,
Huenner 3, Harreissten 20, Waicz 72 und Haber 1 Repasschafl,
Holz I Samb, Robath 3 Tag. Geben von iren Hiiebenen 8 Repas
Khass und zum Zehent Most 2 Samb. Undtersassen: Mathe Gumpe
— Steffan Putrer — Paull Schuesster — Urban Puttrer — Hanns
Puttrer — Paul Rotl: 8 kr., Handtrobath 6 Tag.

Verderb Verdreng 5 Va H. (jede Partei) 7* Hueben =
ilk Tagpau und I7 J Wissm.

Mathes des Gori Sun, hat 1 Suppgriindtl gibt 1 Fuederl Hey.
— Barthl Kump — Leonhardt Schmid — Ambross Praiditsch —
Hanns Spreiczer — Hanns Herbst — Hans Persche — Bastl
Sterbencz •— Ambross Petsche — Blass und Caspar Knesspler —
Georg des Parthe Sun: i8'/2 Sch. 1 H. Robath 3 Tag. Muessen
in disem Dorf miteinander 2 Samb Zehent Most fueren.

Fliegendorf 2 gancze Hueben (jede Partei) 7» Hueben
• = 1 '/2 Tagp., 1 Wissm.

Leonhardt Mttllner, hat ain khlaines Suppgriindtl gibt aber
gar nichts — Mathe Gurap, Peter Wittene und Ambross Miillner
— Gori Sterbencz und Ambross Miillner — Marthe Wurczer und
Hanns Knesspler: 20 Sch. Robat 1 Tag. Weill hieuorstehende
Undterthanen gar unsicher und ire Giiettlen in den Staudach, und
nachent bei der Kulp haben, ist innen merers nit dan vorgemelter
dienst und jedem 1 Tag Robat angeschlagen \vorden. Undtersassen:
Hanns Draxler — Thomas Schneider: 8 kr. Handtrobat 6 Tag.

Undter Fliegendorf, 1'A Hueben.

Simon Lampertter und Georg des Larencz Sun 7s Hueben
15 Sch. Waicz 7a M. Robat 2 Tag. — Lucas Rottl V. Hueben
30 Sch. Waicz 1 M. Robat 3 Tag. — Georg des Gori Sun '/2 Hue-
ben 60 Sch. Waicz 2 M. Robat 4 Tag, und '/« Hueben 15 Sch.
VVaicz 7̂  M. Robat 2 Tag. — Ambross Petsch 7« H. 30 Sch.
VVaicz 1 M. Robat 3 Tag.

Undter Schgril 3 gancze Hueben (jede Partei) 7s H. =
17s Tagp., 1 Wissmad.

Ambross Schneperger, hat ain khlaines Suppgriindtl, gibt bei
3 Fuederl Hey. — Lucas Persche — Peter Persche — Ambross
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Persche — Mathe Schmids Wittib und Erben — Hannss Lam-
perters Erben 13'/2 Sch. Robat 1 Tag. Das dise Nacbperschafft
so vvenig zinst und robat ist die Ursach, das sy nit sicher und
nahent bey der Kulp wohnen. Undtersassen: Simon Lampertter
8 kr., Robat 3 Tag.

Oberschgrill il/2 H. (jede Partei) 7« H. = i72 Tagp.
und 1 Heymad.

Caspar Vidmeritsch — Ambross und Anndre VVitine — Tho-
mas Huetter: 24 Sch. Robat 2 Tag.

Khuechlern 1 gancze Hueben (jede Partei) '/•, H. =
J 7i- Tagp. 1 Heym.

Merth Kuche \Vittib und Erben — Wolf des Mathe Sun:
25 Sch. Robat 2 Tag.

Teutschau 6 gancze Hueben (jede Partei) '/2 H. =
i Tagp. und i Wissmad.

Mathe Jestl, hat ain Suppgrundtl bei i Fuederl Hey. —
Jerney Plese — Juri und Jacob Scheberli — Clement Osswald
— Anndre des Lucas Sun — Bastian und Andre des Peter Sun
— Lucas Magrin — Jure des Steffan Sun — Jure Agnitsch —
Urban Lauretitsch — Caspar Schoberlin — Marco Agnitsch: 63 /̂2 Sch.
Hirsch 1 Hfkm. Huen 7s, Harreissten 5. Thuen samentlich Wein-
fart 2 Samb. Und wann man das Schloss paut, muessen sy ro-
baten und auf die Creudenfeuer und Scart sehen als auch Brief
zutragen in die Gottschee und geen Pollan." Undtersassen: Jacob
Meisl 8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Ober Teutschaw, 2 gancze Hueben (jede Partei) 7J
Hueben.

Jure Agnitsch — Paull des Merthen Sun — Bastian Jackh-
litsch — Ambross Thetman: 20 Sch. Harreissten 5, Robath 3 Tag.

Prelibl (jetzt Proribel) 4 gancze Hueben (jede Partei)
'/., H. = 2 Tagp. 1 Heymad.

Gori Rarab und Christan Wogrin, hat khain Suppnicza —
Michl Ramb und Lucas Wogrins Wittib — Jerne Puchsche und
Peter Ramb — Gori Wogrin — Hannss Manntl — Andre Ramb
— Jacob Hullan und Primus Springer — Hanns Manntl: 127 Sch.
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Hirsch 1 Hfkm. Huen '/2, Harreisten 10. Miiessen samentlich
Hof\vein tragen 1 Samb. Fiir die Robat muessen sy den Kheller
und Weg darczue in der Mottling pessern und machen, und
volgents auf die Scart auch Creudenfeuer sehen. Undtersassen:
Jerin Tedtman — Peter Ramb: 8 kr., Handtrobat 6 Tag.

Graflindten 6'/2 Hueben (jede Partei) '/2 H. = 2 Tagp.
und i Wissmad.

Hanns Wolf und Markho hat ain Suppgriindtl ungeuerlich
bey 2 Fuederl Hey. — Mathe und Nicl Schuesteritsch und Michl
Schmid — Lucas Sterbencz — Ulrich Verderber — Andre und
Blass Sterbencz — Barthlme Lauretitsch — Juuan Neisitsch und
Neusitsch Erben — Hanns Osterman und Paul Waldauf — Peter
Lauretisch — Jacob Thettman und Gregorg Vidasch — Lucas
Lauretitsch und Barthlme Rambs Erben — Hanns Fleckh und
Thomas Lauretitsch — Lucas, Thomas und Steffan Lauretitsch:
52V2 Sch. Hirsch 1 Hfkm. Huen '/-2, Harreisten 5. Miiessen fur
die Robat in diesen Fleckhen scarten. Hof\vein fiieren sy 2 Sanib.
— Undtersassen; Bastian Schuesteritsch — Steffan Pechar —
Clement Sterbenicz: 8 kr. Muessen fiir die Robath Brief hinund-
wider tragen und volgends auch scarten und auf die Creidenfeur
sehen.

Tieffenprun (jetzt Romergrund) 1 ganze Huebe (jede
Partei) Va Huebe.

Caspar Fleckhs Erben und Peter Rčitl — Hans und Mathe
Khaps und Barthlme Stariiienicz: 5 2 Sch. Waicz 1 M. Hirsch '/2 M.
Huen 1, Harreissten 5, Robat 3 Tag. Dise Underthanen thuen
mit denen beim See alhvegen das ander Jar 1 Sam Weinfart.

Beim See (heute Brunnse) 1 ganze Huebe (jede Partei)
Vt H.

Clement Schuessters Wittib und Erben — Anndre Ramb:
30 Sch. Waicz V« M. Huen I, Harreisten 5, Robat 4 Tag. Thuen die
Sambfart alhvegen das ander Jar 1 Samb mit denen zu Tieffenprun.

Neslthaal 10 ganze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe =
1V2 Tagpau und i'/s VVissm.

Jacob Mrincz hat 1 Suppgrundtl darauf ungefahrlich 1 Fuederl
Hey wegst, das Wasser thuet aber offtmals schaden das nichts
wachsen mag. — Caspar Schuesster VVittib und Erben — Steffan

I
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Krakher — Jacob Grabner und Marco Tabermans Erben und sein
Wittib — Bartlme Krurabsmaul Erben — Thomas Stanitsrh —
Barthlme Gsell — Peter Grabner — Marco Khreen und Tacob
Grabner — Paul Khirein — Mathes Stelzer, Peter Jakhe und
Urban Miesl — Simon Wrinskheli und Peter Krackher — Georg
Jellan — Jacob Grabner und Barthl Schuesster — Thomas Herbst
— Andre Stelczer — Urban Miille — Anndre und Paul Schuesster
— Jacob Oberman — Andre und Niclas Miille: 63'/2 Sch. Hirsch
1 Hfkm. Harreisten 5. Miiessen Hofvvein samentlich ftieren jerlich
4 Samb. und dan fur die Robat ist yeder 25 Schintl zum Deckhen
zufueren schuldig. — Undtersassen: Paull Gellan 12 kr. — Georg
Grabner 12 kr. — Anndre Stanss 12 kr. — Anthoni Herbst 8 kr.
— Barthl Jellen 8 kr. — Georg Stancz 8 kr. — Caspar Stelczer
8 kr. — Michl Schneider 8 kr. — Thomas Kalteisen 8 kr. —
Peter Gregor 8 kr., jeder Robat 3 Tag. Dise wenig Robat ist
inen, weil sy vill Pedschafft und Brief in die Weingepiirg tragen
miiessen, desto weniger angeschlagen worden.

Undter der Stainwandt (schon damals «Steinwand unter»)
2 Hueben (jede Partei) '/2 H.

Barthlme Stelczer hat khain Suppnicza — Barthlme Jellan
— Barthlme Fuxl — Ambross Huetter und Hans Meichin Erben:
30 Sch. VVaicz '/•> M. Ayr«8, Hiienner 2, Harreisten 5, Robath
4 Tag.

Reichnau, 10 gancze Hueben (jede Partei) '/•> H. =
1V2 Tagp. und '/•• Wissm.

Lucas Khestner — Gori Grabner, Caspar Khestner und
Georg Krackher — Thoman und Jacob des Ambrossen Stin —
Hanns Khump — Mathe Khusaldt und Mathe des Caspar Kusaldts
Sun — Jacob Khumps Wittib und Erben — Michl Nitschemer
und Simon Khrume — Augustin Khnespler — Leonhardt Ramb,
Augustin des Mathes sein Wittib und Erben und Lucas Pfeiffers
Wittib und Erben —• Georgen Schneiders Wittib und Erben —
Peter Zingkhl — Mathe Augustin und Leonhardt Veitls Sun —
Mathe Fiixl — Clement Knespler und Urban des Mathe Sun —
Steffan Kurap — Leonhardt Hessen Erben — Leonhardt und
Simon Fricz — Paul Wrinsskheli — Rueprecht Jellan und Paul
Stimpfl — Gori Grabner und Hanns Khnesspler: 60 Sch. Hirsch
I M. Ayr 8, Hiienner 2, Harreissten 20. Ftir die Robath gibt

I



j^f) Das Urbarium der Herrsciiaft Goltschee vom Jahre 1574

jeder in disem Dorf 25 Schintl Pretter zum Deckhen, zum Wein-
zehent geben oder fiieren sy 2 Samb, und ftir das dritte Huen
gibt yeder I Sch. Undtersassen : Gori Fuxl, Lucas Khostner •—
Balthasar Nitschieraer — Ambross Poss: 8 kr., Robath 3 Tag.

Friesach (jetzt Alt-Friesach) 4 gancze llueben (jede Partei)
Vs H. = I '/2 Tagp. I '/2 Wissm.

Georg Stelczer, Gori Jobstl und Gregor Zose — Jacob
Khestner und Michl Jostl — Paul Schuester — Michl Stelczer
— Caspar Stelczer — Thomas Ramb und Jacob Todtman —
Michl und Gorgl Zose — Peter Stelczer und Jacob Jostl: 13 '/2 Sch.
Fiir die Robat muess yeder 25 Schindtlpretter inns Schloss fueren.
Weinfuer muessen sy mit 2 Rossen verrichten.

Khumerdorf 3 Hueben (jede Partei) '/s Hueben =
1 '/2 Tagp. und I '/2 Wissm.

Simon und Lucas Ramb, hat ain Suppnicza, tregt ungefarlich
ain Piirden Hey. — Blasen Rambs Wittib und Erben — Gori
Ramb — Jacob Stelczers Erben — Thomas und Gori Stelczer —
Peter Ramb: 19V2 Sch. Schindtlpretter 25, 1 Bamb Hofwein sein
sy miteinander zuftieren schuldig. Undtersassen: Urban Schneider
— Valle Stelczer: 8 kr., 3 Tag Handtrobath.

Neu Friesach 3 Hueben (jede Partei) V2 Hueben =
1 Tagp. 1 Heymad.

Paul Stelczer, hat khain Suppnicza — Gregor Stelczer —
Gergl Stelczer — Larencz Khestner — Hanns Ramb — Mathe
Rambs Erben: 13 Sch. Robot thuen sy in disem Dorff anderst
nichts, als das sy Brief tragen, \velche fast alle Tag z\vaymal an
sy khumbt. Zum Hofwein l Samb. Muessen den Schnee von
der Strassen der Ortten schauflen.

Liechtenpach, 4 gancze Hueben (jede Partei) '/2 H. =
1 '/s Tagp. und IV2 Wissm.

Peter und Marco Ramb — Hanns Schuesster und Barthlme
Fleckher — Ambross Schmuckh und Mathe Ramb — Peter und
Mathe Fleckh — Andre Marthin — Barthlme Schuesster — Jacob
Waiss — Wolfl und Merth Ramb: 30 Sch., Schintl Pretter 25 —
Merth Ramb (iiberdies noch) mer von I Ackhev 12 Sch. Hofvvein
miiessen sy fueren I Samb. Undtersassen: Michl Ramb — Jorg
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Ramb — Caspar Schuesster — Michl des Anndre Sun — Doro-
thea Erasmen Fleckhen VVittib: 8 kr., Handtrobat 3 Tag.

Tantzpiichl, 1 gancze Hueben (jede Partei) 'j4 Huebe.

Mathe Ramb, hat khain Supnicza — Jacob Ramb — Bastl
Ramb — Merth Schmid: 20 Sch. Waicz '/2 M. Harreisten 10,
Robat 4 Tag. Sambfart miteinander 1 Samb.

Piichl, 6 Hueben (jede Partei) 7s Huebe = l7» Tag-
pau, I '/2 Wissmad.

Bastl und Barthlme Fleckh, hat khain Suppgriindtl — Am-
bross Medecz — Veith Glienkher und Georgl Lackhners Wittib
— Andre Teitschman, Lucas Gsell und Lorencz Fleckh — Gregor
und Lenncz Fleckh — Mathe Schuesster, Clement und Leonhardt
Miiesl — Mathe Herbst — Steffan Schmuckh und Barthlme Ober-
man — Gregor Rabuse Wittib und Erben — Georgl Obennann
und Mathe Schuesster — Blass und Jacob Rabuse —• Lorencz
Blass und Hanns Lackhner: 20 '.4 Sch. Muessen yeder fiir die
Robat 25 Schintl Pretter geben; 2 Samb Hofvvein sein sy im Jar
zufiieren schuldig. — Undtersassen: Paul Teitschman — Michl
Fleckh — Lorencz Fleckh: 8 kr., Handrobath 3 Tag.

Piiechperg (jetzt Unter-Buchberg) 2 Hueben (jede Partei)
7s Hueben = I Tagpau, 1 Wissmad.

Leonhardt Khump und Georgl May, hat ain Suppnicza, tregt
'/2 Fiiederl Hey. — Jacob Kump — Franncz Gostl und Jacob
Ognicz — Mathe Khumps Wittib und Erben: 15 Sch. Fiir die
Robat thuet yeder in diser Supp 25 Schintlpretter geben, und
vniteinander I Samb zutn Hofvvein.

Mitterpiiechperg, 1 Hueben (jede Partei) '/t Hueben.

Leonhardt Khump und Michl Gerle, hat khain Suppnicza —
Peter Vogrin und Hannssl Thetman — Barthlme Gerle — Georgl
Khump: 15 Sch. VVaicz 1 M. Harreissten 5, Robat 4 Tag. Thuen
im Jar I Sambfart.

Tschiermoschnitz 3V2 Huebe (jede Partei) '/2 Huebe
= i'A Tagp. 1V2 Wissraad.

Ambross Khaps und Plass Henneckhman — Caspar Petsch-
auer — Anndre Ramb und Nicl Stanitsch — Osterman Zakhl —
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Urban Petschauer — Simon und Jarne Henigman — Thomas
Vienkh und Mathe Rarab: 12 Sch. Robat I Tag. Die annder
Robat sein sy zuuerrichten schuldig wie die im Ruesspach. Undter-
sassen: Barthlme Per Tanczl 8 kr. — Mathes Zoipe 8 kr. —
Michl Henigman 8 kr. — Georg Lackhner 8 kr. —• Michl Stancz
7 '/2 kr. •—- Georgl Spreiczer 7'/? kr. — Mathe Jellan 7 V2 kr. —
Gori Lackhner 7 '/2 kr. — Lencz Plisen Wittib 7 '/•• kr. — Jacob
Wolf 12 kr. und jeder Robat 3 Tag.

Mitterdorf, 4 gancze Hueben (jeder Part.) '/2 Hueben
= I '/2 Tagp. 1 VJ Wissm.

Jacob Piiczl, hat ain Suppnicza gibt 1 Fiiederl Hey — Thoinas
Petschauer — Thomas Hchgedel — Balthasar Maczeli Wittib und
Erben — Urban Piiczl — Gregor Schgedel — Thomas Spreiczer
— Georg Stanngi: 15 Sch. Robat I Tag. Miiessen samentlich
die z\ven Keller in Schopfenperg und Gradenegg, die Teucht und
den Weeg daselbst, so offt es noth thuet, helffen pessern und ir
Aufsehen darauf haben.

Presauitz, 3 '/2 Hueben (jede Partei) '/2 Hueben = 1 '/2 Tagp.
und 1 '/2 Wissra.

Caspar Stelczer und Jacob Griss, hat I Suppgriindtl, tregt
ungefarlich I Fueder Hey. — Paull und Petter Chrise — Gregor
Schneider und Caspar Pedtschauer — Clement Ramb und Am-
bross Puczls Erben — Gregor Ramb — Ulrich und Michl Lampe
— Jacob Friczen Wittib und Erben: 22'/« Sch. Robat I Tag.
Die Kheller muessen sy inmassen die von Mitterdorff pessern und
machen helffen. Undtersassen: Steffan Fricz 8 kr. — Simon Scbmid
8 kr. — Petter Ramb 12 kr. — Mathe Pleye 12 kr., jeder 3 Tag
Handtrobat.

Ruespach 3 gancze Hueben.

],ucas Dulter Vs Hueben = I'/2 Tagp. I '/2 Wissm. 15 Sch.,
hat ain Suppnicza und tregt I Fiiederl Hey. — Leonhardt Luschar
und Bastl Ramb '/2 H. = 1 '/2 Tagpau und 1 '/2 Wissmad 15 Sch.
— Niclass Troye '/3 Hueben = 1 Tagp. und 1 Heymad 10 Sch.
— Paul Troye Vs Hueben = I Tagp. und I Heymad 10 Sch.
— Urban Spreiczer '/3 Hueben = I Tagpau und I Heymad 10 Sch.
— Mathe Schneider und Peter Panhardt 15 Sch. — Ambross und
Jacob Dille '/2 Hueben = 1 Va Tagpau und 1 ',4 Wissm. 15 Sch.
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In disem Dorf sein sy jarlich und jeder inusunderhait I Tag Holcz
zu hackhen schuldig. — Muessen auch auf die Kheller in Hchopfen-
perg und Gradenegg ir Achtung geben, und im Lesen den Weg
zu denselben machen und, so ofFt es noth thuet, dieselben neben
andern innen zuegeordenten Undterthanen pessern und pauen
helffen. Undtersassen: Clement Speckh — Ulrich Par: 8 kr., Handt-
robath 3 Tag.

Ober VVilpach '/t Huebe.

Leonhardt Henigman: 30 Sch. Die Robat, \vie die von Ruess-
bach zulaisten schuldig.

Schmiickh Piichl bei den Ressn (jetzt Ressen) I Hueben
(jed. Part.) '/2 Hueben.

Michl Striczl und Blass Htanitsch hat khain Supnicza —
Jacob Pradtgesell: 15 Sch. Waicz IV2 M. Die Robat verrichten
sy wie die zu Ruesspach, allein das Sy auch auf die zwen Teicht
sehen und dieselben pessern miiessen.

Stockhendorf 3 Hueben (jede Partei) '/s Huebe = 1V2 Tagp.
und 1V2 Wissmad.

Peter Spraiczer und Thomas Ramb, hat khain Suppgriindtl
— Caspar Spraiczer — Ambross Spreiczer — Urban Khrackhers
Erben — Urban und Mathe Fricze — Veitl und Lucas Stelczer:
20 Sch. Muess yeder in disem Fleckhen I Tag Holcz hackhen
und die Keller pessern helffen.

Payrs-Eben (damals wie jetzt auch Sporeben) 2 gancze
Hueben (jede Partei) '/2 Hueb = I'/2 T. und I Hm.

Christan "VVrinsskholi, hat khain Suppgriindtl — Gregor Lu-
schar — Thomas Lusar — Jacob Striiczl und Paul I^isa: 15 Sch.
Muessen samentlich 4 Tag Holcz hackhen und auf die zwen Teiich
und Keller ir Aufsehen haben wie die zu Ruespach.

Lachin (auch wie jetzt Lachina) 3 gancze Hueben (jede
Partei) Vs Huebe.

Clement Mille, hat khain Huppgriindtl — Lucas Stanitsch
— Paul Sterbencz — Gregor Herbst — Gregor Piczl und Mathe
Schmuczkh — Jarne Roschitsch: 30 Sch. Hirsch '/2 M. Robat
4 Tag.
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Ribnikh 2 gancze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe =
1 '/2 Tagp. und 1 Wissmad.

Leonhardt Jurman hat khain Suppgriindtl — Hannsl Ramb
— Urban Htanitsch — Lucas Striczl: 20 Sch. Thuen miteinander
4 Tag Holz hackhen. Sein auch schuldig auf die Keller zusehen,
und da dieselben zupessern vonnotten, allerley Robat darzuthuen.

Lackh Puhel (damals auch Logbichl, jetzt Altlagbiichl)
1 gancze Hueben (jede Partei) '/« H.

Georg Schneider, hat khain Suppgrundtl — Peter Wolf —
Gregor Rambs VVittib und Erben — Anndre Stelirers VVittib und
Erben: 30 Sch Robat 3 Tag. Tragen mit denen von Tauben-
prunn I Samb Hofvvein.

Taubenpriin I gancze Hueben (jede Partei) '/4 Huben.

Peter Romar, khain Suppguetl — Bastl Stelczer — Mathe
Khreen — Mathe Striczl und Gregor Kalt Eisen: 30 Sch. Robat
3 Tag. Thuen die Sambfart mit den Lackhpiichlern bede dorffer
I Samb.

Ober Taplwerch 3 Hueben (jede Partei) '/* H. = 1 % Tag-
pau und I Heymad.

Peter Gerger, hat ein Suppgiietl, tregt ungeferlich 1 Fueder
Hey. — Leonhardt Maczeli — Michl Schafler — Simon Ramb
— Ambross Khumb — Barthlme VVogner: 15 Sch. Sollen im Jar
miteinander 6 Tag Holcz hackhen, sunst sein sy miteinander Robat
den Ruespachern gleich.

Undter Tablwerch 3 ganncze Hueben (jede Partei)
Vs Huebe = i72 Tagp. I Wissm.

Hanns Gerger, hat khain Suppnicza — Merth und Ambross
Petschauer — Thomas Schauer und VValthe Gerger — Paul Wobmer
— Larencz Khlaubaussers Erben — Hannse Petschauer: 20 Sch.
Robat I Tag. Muessen auch wie audere die zwen Keller pauen
und alle gebiirliche Robath laisten.

Bey der Alten Saag (jetzt Altsag) 1 Hueben (jed. Part.)
V, H. = Vi T. '/. W.

Gregor Wuchse — Walthe Wuchse: 24 išch. I Tag Robat.
Sein auch die zwen Keller und den Weeg zumachen schuldig.
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Khrapflern 2 gancze Hueben (jede Partei) '/» Huebe =
I 'A> Tagp. und I Heymad.

Simon Wobmer und Niclas Wuchse — Andre Pachinger —
(derselbe) Andre Pachinger — Ambross Medecz und Gregor Wuchse:
12 Sch. Robat 1 Tag. Muessen auch miteinander die zwen Keller
und den AVeeg machen helffen.

Ober Puechperg 1 gancze Hueben (jede Partei) '/t Huebe.

Merth Schmuckh — Valle Medecz — Jorgl Oberman —
Leonhardt Herbst und Simon Jellen: 15 Sch. Waicz I M. Har-
reissten 5, Robat 4 Tag. Sein schuldig Hof\vein zutragen 1 Samb.

Pellan (jetzt Pollandl) 3 gancze Hueben (jede Partei)
7s Huebe = 1 '/2 Tagp. und 1 Heimad.

Jerne Henigman — Leonhardt Spiler — Ambross Struczl
— Michl Henigman und Lucas Fackh — Jacob Plass — Jacob
Falckh: 15 Sch. Robat I Tag. Muessen auch auf die zwen Keller
ir Achtung haben, und da ettvvas daran zupessern vonnotten, alle
gebiirliche Robat laisten. Undtersassen: Caspar Striczl — Andre
Henigman: 8 kr. Robat 3 Tag.

Mtillen auf Tschermoschniczer Wasser. Georgl Stangl von
I Miill g Hch., von I Sag und Stampf 5 2'/2 Sch. — Urban und
Hanns Piiczl von 1 Miill 9 Sch. — Jacob Petschauer von 1 Miill
9 Sch. — Jarne und Blass Henigman von I Mtill 9 Sch. — Hanns
Petschauer von 1 Miill 9 »Sch. — Barthl Playe und Clement Ramb
von 1 Miill 9 Sch. — Michl Henigman von 1 Miill 9 Sch. —
Ambross Khaps von I Miill 9 Sch., von I Saag 45 Sch. — Paul
Lusar und Lucas Lackhner von I Miill 9 Sch. — Gregor Schgedl
von I Miill im Millprun 9 Sch. — Hanns Piiczl von I Mill 9 Sch.
— Mathe Lampe von I Miill 9 Sch. — Pangracz Pliss und Merth
Petschauer von 2 Mtillen 18 Sch. — Merth Petschauer von I Saag
30 Sch. — Ambross VVuchse von I Miill 9 Sch. — Gregor VVuchse
von I Miill 9 Sch., von I Saag 180 Sch. — Lorencz Sager von
I Miill 30 Sch. und von I Saag 20 Sch. — Peter Wobmer von
I Mtill 9 Sch. und von I Saag und Ackher dabey 180 Sch. —
Simon Mauser von 1 Miill 9 Sch. — Thomas Vienckh von I Mtill
30 Sch. — Leonhardt Henigman von I Miill 15 Sch. — Jerne
Henigman von 1 Miill 30 Sch. — Balthasar Wuchse von 1 Miill
30 Sch.

L
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Schrigl, 2 gancze Hueben.

Mathe Wrinsskheli und Mathe Erkher '/2 Huebe; 30 Rch.
Robat T Tag, hat khain Suppgrtindtl. — Feter Luschars Erben
'/•2 H.; 30 Sch. Robat I Tag. — Michl Friczl '/a H. 30 Sch.,
Robat I Tag. — Blass Khacze und Andre Dille 'A Hueben; 15 Sch.
Robath 1 Tag. — Lucas Gregors. "VVittib und Erben und Andre
Dille '/* Hueben: 1 5 Sch. Robat 1 Tag. Sein schuldig wie anndere
die Keller und den Weeg zupessern.

Schernprun, 1 gancze Hueben.

Paul Wittinger und Barthlme des Paulln Sun '/< Hueben:
20 Sch. Robat 2 Tag, hat khain Suppnicza. — Urban des Jure
Sun 'A Huebe: 20 Sch. Robat 2 Tag. — Mathe Persche und
Merth Stanitsch '/2 Huebe: 40 Sch. Robat 4 Tag.

Stalltorf, 2 ganze Hueben.

Paul Gerger, 1 gancze Hueben 40 Sch. Waicz 2 M. Robath
6 Tag. — Andre und Hanns Gerger '/2 Huebe: 20 Sch. \Vaicz
I M. Robat 3 Tag. — Hanns Gerger Va Huebe: 20 Sch. VVaicz
I M. Robat 3 Tag.

Kletsch 2 7» Hueben.

Leonhardt Spreiczer, hat khain Suppgietl. — Mathe Stelczer
— Peter Stelczers Wittib und Erben — Mathe Schgedl und Petter
Tscherne (jeder) von 'A Huebe: 30 Sch. Waicz 1 M. Robat 1 Tag.
— Paul Hass von '/« Huebe 10 Sch. Robat 2 Tag. Sein schuldig
die Keller und den Weeg mit aundern iren Nachpern und darzue
geordneten in guetten Pa\v zuhaltten.

Ober Mittendorf 2 ganncze Hueben (jede Partei) '/2 Huebe.

Ossvvald Kumpe hat khain Suppnicza — Hanss Piiczl —
Caspar Hofer — Blass Gasse: I 5 Sch. Waicz I Hfkm. Robat 4 Tag.

Fridt Piichl (jetzt keine Ortschaft, wahrscheinlich Frie-
densberg) '/2 Hueben (jede Partei) '/'s Hueben.

Georg Spreiczer, hat khain Suppguetl — Leonhardt Spreiczer
— Michl Kesstner — Peter Scheberlin: 20 Sch. Waicz '/-2 M.
Robath 3 Tag.
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Feicht Piichl 7< Hueben.
Mathe Khump, hat khain Suppgriindtl — Simon Gerger —

Paul Mathel: 20 Sch. Robat 3 Tag.

Pagerelitz (jetzt Pogorelz) V2 Huebe (jede Partei) '/< H.
Georgl Weber oder Ramb — Thomas Steyrer: [5 Sch. Robath

2 Tag.

Anmerkungen.
1 Pfandinliaber war damals Georg Freiherr von Thurn, vrelcher die

Herrscliaft Gottschee, das Schloss Friedriclistein, die Stadt Gottschee, das Ober-
und Unteramt Gottschee, das Amt Rieg, Bergrechte und Zehenten von drei
Weingiitern, als: cTobligkh, Giadeneckh und Sclieflendorfs in der Herrschaft
Mottling, vom Kaiser Maximilian II. laut Urkimde ddto. Lnndeck, 3. Februar
1570, um 11.000 fl. und 1000 fl. Baugeld gekauft liatte. (M. f. K. 1865 p. 22.)

2 Petacka = 5 kr.-Stiick.
3 Mitterdorf hatte keine eigene Pfarre. In diesem Dorfe bestand noch zu

Valvasors Zeiten (Valvasor VIII. p. 795) die Filiale «Unser Frauen in Gott-
schee», welclie zur Pfarre Reifnitz gehorte, \vahvend wohl damals schon Ober-
loschin zur Pfaire Gottschee geliorte. (Valvasor ebendort p. 740.) Der Pfarrer
in Gottschee bezog Einkunfte aus der zu jener Zeit herrschaftlichen Wiese
bei \Vindischdorf (jetzt Pfarrsprengel von Mitterdorf).

4 Franz Ursini Graf zu BIagay war Pfandschafter von Gottscliee itn
Jahre 1547. (Valvasor III. p. 198.) Sein gleichnamiger Sohn, der nach seines
Vaters Tode Gottschee besass , bittet unterm 13. Janner 1567 den Erzherzog
Karl um Naclilass des dritten Pfenniges und Vervvendung desselben zur «I3es-
serung« einer geborstenen Stelle an der Stadtmauer, \veil er durch die Tiirken
so viel Schaden gelitten und seine Erbgiiter verodet und zerstort seien. (M. f.
K. 1864 p. 57.) (Die Urbarsteuer betrug 1603 jahrlich 1000 fl. und vvurde
an das Vicedomamt abgefiihrt [Bericht des Vicedoms Laibach 15. Mai 1603,
M. f. K. 1864 p. 57] und scheint auch 1478 ebensoviel betragen zu haben.)
(Monumenta habsburg. p. 892.) Noch in der Urkunde Ferdinands II. vom
Jahre 1642 (Stadtarcbiv Gottschee) wird «die Wiese» des Grafen Blagay
ervvahnt. Die Familie war also in Gottschee begiilert; sie liatte auch eine
Grabstatte in der alten Pfarrkirche, und sind heiite noch Grabsteine von
Familiengliedern erhalten.

5 Das «alte Reformir Urbar«. Post vide unten.
6 Gottschee hatte also einen eigenen Buchsenmeister. Die Stadt \var von

Natur aus an einem festen Platze gebaut. Sie war von einein fonnlichen
See umgeben (Bericht des Vicedoms Laibach, 16. Mai 1614) und durch feste
Mauern und Thiirme vervvahrt. Sie hatte vviederholt Kanonen und Pulver vom
Landesfiirsten erhalten. Zur Erhailung ilirer Befestigungen \vurden vielerlei

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 12
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Einkiinfte verwendet. Die Pfandschafter mussten Beitriige leisten, die Einkiinfte
der l3farrkircbe wurden, sovveit sie nicht fiir den Gottesdienst nothig waren,
venvendet (Additionalartikel). Erzherzog Karl bevvilligte mit Urkunde ddto.
Wien, 6. September 1564 eine Briickenmaut in der Stadt — von I scb\v. Pf.
von jedem Sautn — (Urkunde im Stadtarcliiv) und gestattete mit Urkunde vom
6. Juni 1575, dass die Strasse iiberlegt uiul durch den «alten MarkU (bei der
Pfarrkirche, Wolsegger a. a. O. p. 59 Anm.) gefiihrt, die Pflicht, die Maut zu
bezahlen, aber auf eine Viertelmeile Weges — auf den Flecken Zvvischleni
zu — ervveitert werden diirfe, weil dort die meisten Giiter ohne Mautentrich-
tung durchgefiihrt wfirden. (M. f. K. 1864 p. 56.) Die Gerichte Reifnitz, Gott-
schee, Polland und Kostel hatten iiber Beschluss der Hauptleute der Grenze
vom Jahre 1552 zur Besetzung der Festung Zengg im Nothfalle 300 Biichsen-
scbiitzen zu stellen. (Diinitz a. a. O. p. 187.)

7 Zu Valvasors Zeiten gieng eine regelmiissige Postverbindung von Lai-
bach iiber iiudolfswert und Mottling nach Karlstadt, welcbe von der Landschaft
unterhalten wurde. Dass dieselbe auch schon friiher bestanden hat, ist sehr
wahrscheinlich. (Vergl. Dirnitz 7- Buch p. 165.)

Im Ober- und Unterainte Gottschee war eine Art Postverbindung vor-
handen. Drei Untertbanen iin Dorfe Moschvvald trugen Kuudscbaften und Briefe
nacb Reifnitz und Seisenberg. Von Gottschee aus lassen sich zwei weitere Ver-
bindungen beobachten. Die eine geht iiber Katzendorf, Graflinden und Polland.
(Es gieng unzvveifelhaft dort die eine Strasse an die Kulpa, resp. Weinitz, fuhrte
also iiber Zvvischlern an der Nordostseite von Gottschee vorbei. Vide Anmer-
kung 6.) Auf dieser Stiecke waren zur Befbrderung von Briefen verpflicblet: Die
Untertbanen von Katzendorf nach Gottschee und Polland «oder sonst, wo man
sie schicktt, dann die Untersassen von Graflinden und die Unterthanen von
Deutschau; die andere gieng von Gottschee (iiber Katzendorf), Neufriesacb,
Nesselthal in die Weingebirge, also nach Mottling. Diese Verbindnng vvar be-
sonders stark, weil es heisst, dass die Untertbanen von Neufriesach fast al!e
Tage zweimal Briefe tragen mussten. Es ist daher wohl moglich, dass man
auf dieser Route die regelmassige Post — soweit raan etwa damals von einer
solchen sprechen kann — zu erreichen suchte.

8 Das Scbloss Friedrichstein wurde eibaut um 1422 bis 1425 vom
Grafen Friednch von Cilli. Im Streite dieses Grafen init seinem Vater Her-
mann II. ivegen dessen 2weiter Gemahlin Veronica Desinze wurde es von dem
ob dieser Ehe seines Sohnes erbitterten Grafen Hennann zerstort, nacb der
bakl darauf erfolgten Aussohnung beider aber wieder aufgebaut. Nach
dem Aussterben der Cillier 1456 kam es zugleich mit der Herrschaft Gott-
schee an das Haus Habsburg und wurde von einem Pfleger venvaltet. Als
solcher erscheint im Jabre 1478 Siegimmd Piers, welcher im genannten Jabre
durch den Kaiser Friedrich III. <zuin Bau und Ausbesserns des Schlosses
300 Pfund Pfennige erhielt. (Monumenta habsb. III. p. 893.) Zu diesem Schlosse
geborte aucb das kaiserliche Landgericbt in der Gottschee (vide unten), welcbes i

J
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aber nach der Erbauung der Stadt Gottschee in die Stadt verlegt wurde. Das
Scbloss diente als Signalstation und Zufluchtsovt der Unterthanen bei den liau-
figen Einfallen der Tiirken, und \vurde deslialb darauf geseiien, dass es leicht
zugiinglich und in gutem Bauzustande erhalten blieb. Um das Schloss hernm
vvaren Felder und Wiesen, deren Bearbeitung den Unterthanen des Amtes
Rieg oblag. Erst vor etwa 15 Jaliren wurden die Wiesen mit Nadelholz-
baumen bepflanzt.

Im Schlosse selbst \var eine Kapelle, «St. Johannis Enthauptung» ge-
nannt, in welcher dreimal im Jalire von einem Geistlichen aus Gottschee die
hl. Messe gelesen \vurde. (Valvasor III. p. 204.) Der schone Altar aus Marmor
neben dem Eingange links in unserer Pfarrkirche soll aus dieser Kapelle
stammen. Ob das Schloss der in Valvasor entlialtenen Zeicbnung ahnlich vvar,
kann man nicht wissen; heute sind nunnebr gauz un.tnsebnlicbe Mauerreste
erhalten, vvelcbe keinen Schluss auf den Grundriss des Baues gestatten. Scbon
zu Valvasors Zeiten war das Schloss nicht raelir bevvohnt und war nur ein
Thorhuter droben. (Vergl. Radics, M. f. K. 1862 p. 8.)

Nach dem ersten Einfalle der Tiirken in Gottscbee 1469, bei welclier
Gelegenbeit der Markt in der Gottschee, der jenseits der Rinsche bei der
alten Pfarrkirche stand, sammt der wahrscbeinlicb 1339, sptitestens aber 1363
erbauten Pfarrkirche verbrannte (VVolsegger a. a. O. p. 58 ff.), wurde iiber
Befehl des Kaisers Friedrich III. (Urkunde vom Jalire 1471, abgedruckt
\Volsegger a. a. O. p. 58) der Ort in die Rinscheniederung verlegt und iHe
Stadt in einen durch Natur und Kunst hergestellten See hineingebaut, so dass
diese eine sehr starke Festung \vurde. Pie Stadt erhielt einen Burgfrieden
von sehr bedeutender Ausdebnung, dessen Grenzen im \vesentHcben heute
noch giltig sind, grosse Freiheiten, Riohter und Rath, wodurch also die Burger
in erster Instanz von der Gerichtsbarkeit des Pflegers von Friedricbstein eximirt
vrurden. In dev Stadt wurde aucli ein Amtshaus fiir die Herrschaft Gottscliee
gebaut, welches in den Urkunden von dieser Zeit ab und auch im Urbar er-
wahnt wird. VVahrscheinlich ist es dieses Amtshaus, welches der Vicedom
Philipp Kobenzl von Prosegg in seinem Bericbte an die niederosterreichische
Regierung vom 15. Mai 1603 und das durcb den furchtbaren Brand vom
Jahre 1596 mit der Stadt «zerstorte Schloss» nennt. (M. f. K. 1874 p. 57 (F.
Vergl. Parapat, Letopis 1874 p. 85 ff.)

Im Jahre 1478, 30. Marz, wurde nun das kaiserliche Landgericht in
der Gottschee, «welches zum Schlosse Friedrichstein gebort», vora Kaiser
Friedricb III. an den genannten Siegmund Piers bis auf Widerruf gegen ein
jahrlicbes Bestandgeld von 32 ungarischen Ducaten Gulden iiberiassen. (Monu-
menta habsb. II. p. 893.) Ob darnals auch die Stadt verpfandet wurde, ist
nicht \vahrscheinlich, jedoch moglich, weil der Kaiser seine Einkiinfte aus
dieser Stadt nicht einbringen konnte. In einem Briefe an den Richter und
Rath in der Gottschee vom 2. Marz 1478 (Monumenla habsb. II. p. 892) be-
klagt sich namlich der Kaiser, dass die Gottscheer sich gevveigert, «den An-
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stand unserer Nutz und Rent» auch «ler heivrigen NtitM in einer Sumnie
von 1700 fl. zu geben, vielmehr das kaiserliche Mahnschreiben verlaclit imd
verspottet hatten. Der Kaiser droht nun, den Biirgern tunser Landgericbt
in der Gottschee zu nehmen und einen andern zu lassen», der dann die
Schuldigkeit schon einbringen wiirde. (Auffallend ist hier der Ausdruck «uaser
Landgericht in der Gottschee«. In seiner Urkunde vom Jalire 1471 sagt der
Kaiser niclit, daas er den Biirgern von Gottschee «das Landgericht in der
Gottschees iibergeben habe. Gemeint ist also sicher das stadtische Gericht
im Gegensatze zu dein, welches zum Friedrichsteine gehorte. Spricht doch
der Kaiser in der genannten Urkunde von tunserer Stadt Gottschee« 11 m1.
<unsern liiirgern daseibst in der Gottschee«.) Wahrscheinlich ist dies deshalb
nicht, weil die nachfolgenden Landesftusten die Privilegien Friedriclis III. ein-
fach bestatigten. (So'.cber Bestiitigungen sind erhalten abschriftlich in einer
Urkunde Ferdinands III. ddto. Wien, 27. Juni 1642: von Maximilian I. 1493,
Konig Ferdinand I. 12. Marz 1528, Erzherzog Karl 5. April 1567, Erzherzog
Ferdinanci, nachmals- Kaiser Ferdinand II. 17. Februar 1597, Ferdinand III.
in der genannten Originalurkunde, dann im Original vom Kaiser Leopold I.
vom ro. Mai 1661, Josef I. 21. September 1707, Maria Theresia 4. Februar 1749,
Josef II. 22. Noveuaber 1784 und Franz II. 5. September 1794.) Valvasor
sagt, dass die Stadt Gottschee bis zu seiner Zeit landesfihstlich geivesen, ob-
wohl die Herrschaft verkauft worden war. (Valvasor III. p. 199) Die Ein-
kiinfte aus der Stadt wurden jedoch zugleich niit denen der Herrscliaft Gott-
schee von der friihesten Zeit an gemeinsani verpfandet.

Maximilian I. verkaufte nainlich, wie es scheint, schon 1493 (Parapat
ebendoit p. 83) rait Kaufbrief vom 3. Februar 1507 an JSrg Freiherrn von
Thurn fiir 12.000 fl. rh. Schloss Friedrichstein sammt der Stadt Gottschee, die
zwei Aemter ^Ober- und Unteramt) Gottschee, das Amt Rieg, Bergrechte und
Zehenten von drei Weingarten, als: «Toblikh, Gradenekh und Scheffenberg in
der Grafschaft Mottling», auf VViederkauf nach 16 Jahren. (M. f. K. 1865 p. 12.)
Dagegen verpflichtet sich Jorg Thurn mit Revers vom 3. Marz 1507, auf Scliloss
Friedrichstein, Stadt Gottschee und das Amtliaus daselbst 1000 fl. rb. nach
Inhsill des Kaufbiiefes binnen 16 Jahren zu verbauen. Das ist jener Jorg von
Thurn, der 1515 von den aufriihrerischen Bauern erschlagen vvurde. Seine
\Vitwe Helena, eine geborene Grafin Frankopan, heiratete spater den Vicedom
von Cilli, Caspar Herbst, und \vurde am 17. December 1521 die Ablosung
des Schlosses Friedrichstein und Gottschee um vveitere vier Jahre und am
18. Janner 1527 fiir den Gemahl der Anna, Enkelin des Grafen Georg Thurn,
fiir Johann Ungnad auf zwei Jahre verlangert. (M. f. Steiermark III. p. 208
und 212.) Dieser JoJiann Ungnad gab das nothige Gekl zur cliefestigung« von
Gottschee, welclie auf Befehl des Kaisers Ferdinand I. ddto. Innsbruck, I3ten
Janner 1533 vorgenomiHen wurde. (Mucbar, Gescbichte Steierinarks VIII. p. 362.)

Nach dem Jalire 1547 besass »Comitatum« (?) Gottschee Franz Ursini Graf
zu B!agay und nach ibm sein gleichnamiger Sobn. (Vide Anm. 4.) Aber scbon
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im Jahie 1569 ist ein gewisser Ilanns Schweiger als lutlierischer Prediger in
I.aibach bekannt, der friiher Pfleger des Grafen Herbavd von Auersperg in
Uottschee und Tschernembl ge\vesen, so dass also vor dieser Zeit die Herr-
scliaft auch ira Besitre des genannten Auersperg gewesen sein wird. (M. f. K.
1864 p. 2.) Vom Kaiser Maximilian II. kaufte nun laut der in der Anm. 1
citirten Urkunde ddto. 3. Februar 157° e ' n J°''g Freiherr von Thurn die Herr-
scbaft, imd dass dieser zur Zeit, als unser Urbar angelegt wurde, Pfand-
inhaber der in der genannten Urkunde angegebenen Stadt und Herrschaft
gewesen, bezeugt auch das Urbar in recht launiger Weise. (Vide <Gerichts
Pidmarlo, Schlussatz.)

Der VollstSndigkeit vvegen fiige ich die nun folgenden Pfandinhaber
hier bei. Wann heinach die Herrschaft wiederuin an die Grafen von Blagay
gekommen ist, kann ich nicht angeben. Nach Valvasor III. p. 198 soll dieselbe
Niclas V. Ursini an den Herrn Johann Jakob Khysel verkanft haben im
Jahre 1619. Dagegen gibt Parapat nach einer Auersperg'schen Urkunde, die
er nicht naher bezeichnet, aber eingesehen zu haben behauptet, das Jahr 1618
an, in welchem Jahre Khysel Stadt \ind Herrschaft von der fiirstlichen Kanmier
gekauft haben soll. (A. a. O. p. 86.)

Wabrend dieser Zeit waren oftere Streitigkeiten zvvischen den Pfand-
schaftern und der Stadt vorgefallen; so sah sich Konig Ferdinand von B6U-
men und Ungarn ddto. \Vien, 5. Marz 1528, bemussiget, den Biirgern den Fisch-
fang auf der Rinsche neuerdings zu bestatigen und den Inhabern der Herr-
scbaft Friedricbstein und Gottschee ausdrucklicb zu verbieten, die Biirger in
Ausubung dieses Rechtes zu bekindern. Im Jahre 1546 hatte der Landesfurst
dem «Slattl», weil es in unfruchtbarer Gegend gelegen, in bestandiger Feindes-
gefahr sei und keine »Handtierung treibes, einen Wochenmarkt bewilligt und
bedrolit jede Storung desselben mit 10 Mark lothigen Goldes fiir jeden, «so
oft er es thue» (vergleiche dazu: »Urbar Standtgelt«), die Halfte in die ftirst-
licbe Kammer, die andere Halfte an die Burgerscbaft in der Gottschee. Von
der Briickenmaut wurde schou oben gesprochen. Endlich iin Jahre 1614 \vuide,
ura allen Stieitigkeiten ein Ende zu machen, durcb zwei fiirstlicbe Commissa-
rien, naailicb durch Andre Zigelfest und Zacharias Tanzer, die Berainung des
stadtischen Burgfriedens vorgenommen. (Urkunde im Stadtarchiv.)

Sicher ist, dass vom Jahre 1619 ab Johann Jakob Khysel die Herrschaft
besass. Wir finden narnlicb, dass im Jabre 1621, 8. Juni, die innerosterreichi-
sche Kamnier dem Vicedomamtsvenvalter Johann Posarelli eroffnet, dass dein
kaiserl. Ratbe etc. Hanns Jakob Khysel die zweite Instanz im Gerichte Gottschee
auf Lebenszeit verliehen worden sei, wie aus der Verschreibungsabschrift ersicht-
licb. Diese, ddto. Wien, 5. Juni 1621, bezeugt, dass die Herrschaft uiit An- und
Zugehor dem Khysel in Kauf iiberlassen wurde, dabei jedoch die durch den
Vicedom ausgeiibte Gerichtsbavkeit vorbebalten. Dieser Hanns Jakob Khysel
wurde im Jahre 1623 in den Grafenstand erhoben und erhielt das Pradicat
Graf von Gottschee, dabei erhielt Stadt und Land den Titel einer Grafschaft.
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(Valvasor III. p. 19S.) Auffallend hierbei ist, dass sclion Graf Niclas Ursini Graf
von Blagay, wie oben angegeben, ira Schrannenprotokoll 1600 als Besitzer des
cCoinitatum Gottscheeviae« angegeben wird, und dass die Aufschrift auf
unserem Urbar, und zwar auf dem Einbanddeckel (der allerdings in einer spa-
teren Zeit aufgeklebt vvorden sein mag), Gottschee als Grafschaft bezeichnet.
Endlich verkaufte Bartholomaus Graf Khysel die Grafscliaft im Jahre 1641
an <len Grafen Wolf Engelbi-echt von Auersperg, von \velchem sie dessen
Brmler Jobann \Veichart erbte, welcher am 17. September 1653 in den Reichs-
fiirstenstand erhoben wurde.

Seit dieser Zeit blieb die Herrschaft im Besitze der Grafen von Auers-
perg und Gottschee und der Fursten von Auersperg, und wurde im Jahre 1791
zuin Herzogthume erhoben, als welche sie die Ftirsten zu Auersperg, Her-
zoge von Gottschee, bis lieute besitzen. Vie Stadt Gottschee wurde aber
laut Verordnung vom 30. September 1667 dem Urafen Wolf Engelbrecht von
Auersperg, Grafen von Gottschee, fiir sich und seine Nachkommen als Eigen-
thum geschenkt, sine oneve feudali, jedoch behielt sich der Landesfiirst die
hochste Gerichtsbarkeit, das Besatzungsrecht in Feindesgefabr und die landes-
fiirstlichen Contributionen und Umlagen vor. Dagegen hatte der Graf die
Stadt ohne landesfiirstliche Beisteuer zu eerheben« und zu erhalten, und wur-
den auch den Burgein ihre 1661 neuerdings bestatigten kaiserlichen und landes-
fiirstlichen Privilegien und Freiheiten gelassen. (M. f. K. 1S64.) Das Schloss
in Gottschee \vurde vora Fiirsten Johann Weichart von Auersperg erbaut und
zeugt heute noch, obvrohl es im Laufe der Jahre Sfters abgebrannt ist, im
wesentlichen die von Valvasor angegebene Gestalt.

3 Der Einbruch der Tiirken in Gottscbee pflegte zu gescheben von
Weinitz oder Kostel aus. Beide Orte waren stark befestigt. Die dazwiscben
liegenden Gottscheer Orte: Fliegendorf und Unter-Skrill \varen ungedeckt und
vverden dalier im Urbar als <unsicher> bezeichnet. Zum' Schutze des Landes
wuiden umfassende Vorbereitungen getroffen. Im Gottscheer Lande selbst war,
wie es scheint, ein standiger Wachposten. Auf dem Spacha, einer Bergkuppe
bei Proribel, befand sich eine Kreutfeuer-Station. Nach Elze, M. f. K. 1865 p. 99,
vvurden an solchen Punkten Blockhauser (Skrathiuiser) errichtet und mit zwei bis
drei Mann als Wachen besetzt. Diese hatten darauf zu sehen, dass die Kreut-
feuer vorbereitet waren und zur rechten Zeit angeziindet \vurden. Daneben
mussten aber aucli die Wege abgegangen werden. Zur Erhaltnng dieses Kreut-
feuers auf dem Spacha, das von besonderer Wichtigkeit war, weil man von
diesem Berge aus weit nach Kroatien liinuntersieht nnd der Berg auch in Krain
weithin gesehen werden kann, waren die Unterthanen in Deutscbau und Prori-
bel verpflichtet, dagegen hatten die Unterthanen und Untersassen von Graf-
linden die Aufgabe, die Patrouillengange, nnd letztere noch die Aufgabe, die
Briefbeforderung und Botengange zu verrichten. Vom Spacha (Auslug) aus,
wo eventuell das Feuersignal vom Scblosse Polland etc. abgenommen wurde,
gieng eine Signalkette iiber Friedrichstein, St. Anna bei Reifnitz, Ortenegg,
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Auersperg am Latsclinig und Sonneck auf das Schloss Laibacli, den Mittelpunkt
iier Landesvertheidigung. Ein weiterer selir wichtiger Punkt mit einem Kreut-
fener war auf dein St. Petersberge bei Oberivarmberg (St. Peter in monte,
Pfarre Seisenberg) gehorte aber uicht mehr zur Herrschaft Gottschee. Wie
wenig jedoch die beiden festen Schlosser, Kostel und Polland, das Land
schiitzen konnten, geht daraus hervor, dass im Jahre 1531 in der Herrschaft
Kostel oberhalb Polland nur fiinf besetzte Huben anzutreften waren und dass
Polland fast menscbenleer war. Beide Herrschaften wurden mit Uskoken be-
setzt. (Schumi, Archiv, II. Bd. p. 183 ff.) Auch in Ossiunitz solle »nahent gar
alles verderbt» gevvesen sein, so dass man es rait Uskoken besetzte. Das
Gleiche war 1548 in Alben der Fall. Von dort zogen die Uskoken aber nach
kurzer Zeit vvieder ab.

(Schluss folgt.)



Kleinere Mittheilungen.

Kampfe krain. Adeliger gegen die Venetianer in Istrien.
Seit der Thronbesteigung Konig Ludwigs I. von Ungarn

(1342 bis 1382) war den Venetianern ein nmchtiger und gefahr-
licher Feind fiir ihre Besitzungen in Dalmatien entstanden. In der
ersten Zeit seiner Regierung hatte er jedoch mit naher liegenden
Angelegenheiten (Beschwichtigung des Aufstandes in Siebenbiirgen,
Vergleich mit dem Wallachenfiirsten Bazard, Zug nach Neapel zur
Siihnung des Mordes seines Bruders Andreas) vollauf zu thun und
untersttitzte daher nur moralisch die naturlichen Gegner der stolzen
Republik, namlich den Patriarchen von Aquileja und den Grafen
von Gorz. Natiirlich sah sich auch Venedig seinerseits um Bundes-
genossen um, und es fehlte nicht an deutschen Rittern, die gerne
in den Kriegsdienst der reichen Kaufleute eintraten. So wissen
wir, dass der Graf von Ortenburg («Ortemburgh»), der ausgedehnte
Besitzungen in Unterkrain, also nicht weit vom venetianischen Istrien,
hatte, schon im Mai 1335 den Venetianern seine Kriegsdienste an-
getragen hatte. (Monumenta Slavorum meridionalium, tomus II.) Die
Venetianer scheinen aber damals sein Anerbieten nicht angenommen
zu haben, wenigstens finden vvir die Ortenburger in der Folgezeit
immer im Bunde mit den Feinden Venedigs.

Im Jahre 1343 brach z\vischen dem Gorzer Grafen Albert IV.
und den Venetianern ein Krieg wegen des Besitzes von S. Lorenzo
del Pasinat ico (Pasenatico) in Istrien aus. In diesem Kriege
waren Bundesgenossen des Gorzer Grafen: Hans (Anzel, Angelus)
Pisanter, Gallus und Gallucius, alle drei aus «Postoina»
(Adelsberg). Diese vervviisteten furchtbar die venetianischen Besitz-
ungen in Istrien und brachten ihren Unterthanen (besonders den
Capodistrianern) solche Schaden bei, dass die genannten Adels-
berger bei dem am 21. August 1344 abgeschlossenen Frieden aus-
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driicklich davon ausgenommen und als offene Feinde Venedigs er-
klart wurden. (De Franceschi, V Istria p. 17 8.)

1346, am 20. Mai, beklagen sich die Venetianer dariiber,
dass der Patriarch von Aquileja, der Graf von Gorz, dann die
Grafen von Ortenburg im Einverstandnisse mit dem Konige von
Ungarn die venetianischen Besitzungen in Istrien belastigen. Der
Senat beschloss, zum Patriarchen Gesandte zu schicken und ihn
zum Frieden zu ermahnen, widrigenfalls ihm mit Repressalien ge-
droht wird. Mit den Grafen von Gorz, Ortenburg und Pettau
beschloss man aber, freundlich zu verfahren, ebenso sollen die Ge-
sandten mit Anzel de Postoina in der ihnen am passendsten
scheinenden Weise verhandeln. Bei den Grafen von Duino
(«Doyno») und Pettau, die in Venedig ein Anlehen zu bekommen
gesucht hatten, sollen die Gesandten den Senat entschuldigen, dass
er wegen zu grossen Kriegsauslagen ihrem Wunsche nicht entspre-
chen kdnne. (Monumenta Slavorum meridionalium II. p. 347 bis 350.)

Im Marz 1347 erfuhr der Senat schon wieder, dass Jancil
(Hans) di Postoina einen Pliinderungszug ins venetianische Istrien
beabsichtige. Der Senat schickte gleich einen geschickten Gesandten
ab, um zu untersuchen, vvas an der Sache Wahres sei und um
allenfalls den Adelsberger von seinem gefassten Plane abzubringen.
(De Franceschi o. c. p. 180.)

Im Tahre 1356 endlich begann Konig Ludvvig I. seinen ersten
offenen Krieg mit Venedig wegen des Besitzes von Dalmatien, und
zwar im Bunde mit dem Patriarchen von Aquileja und dem Grafen
von Gorz. Ausserdem verschaffte sich Konig Ludwig noch folgende
Bundesgenossen: Anzel di Stayn (Stein in Oberkrain?), Anzel
di Postoina und Colenzio de Laymbacho (Laibach). Auch
waren alle Eimvohner des Karstes bereit, gegen die Venetianer
aufzustehen. (Monumenta Slavorum meridionalium III. p. 310.)

Als sich die Republik von allen Seiten mit Feinden umgeben
sah, wagte sie einen verzweifelten Schritt. Sie liess namlich durch
ihren Biirgermeister von Montona, Rainer Da Mosto, mit dem
gefiirchteten Collenzius aus Laibach unterhandeln und ihm einen
grosseren Sold anbieten, wenn er mit seiner ganzen Schar in den
Dienst der Republik treten wiirde. Collenzius gieng wirklich darauf
ein, und im venetianischen Archive (T. XV. 1. p. 170) hat sich fol-
gende Nachricht aus dem Jahre 1357 erhalten: *Assumpti fuerunt
ad stipendia et servitia Venetiarum quidam Collenzius cum postis
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triginta. Antedicte gentes et quilibet gentium hujusmodi teneantur
et debeant guerrizare regem Hungariae, comitatus Pisini (gehorte
damals den Gorzern), Patriarchatum Aquilegiensem, Angelum de
Stayn, Angelum de Postoine, omnes Carsos ac omnes et singolos
seguaces, complices et adherentes regis Hungariae in Istria, Foro-
iulio et ubique locorum preciperit eis potestas Mothone (Montona),
vel alius qui pro dominio esset.» (Monumenta Slavorum meridio-
nalium III. p. 360 bis 361.)

Bald jedoch verliess Collenzius die Sache der Venetianer und
kampfte vvieder flir Konig Ludwig. Im Vereine mit Anzel de Stayn
sammelte er 1359 seine Truppen (Fussvolk und Reiterei) bei Castel-
nuovo, um damit ins venetianische Istrien einzubrechen. Unterm
18. Mai 1359 schrieb Peter Delfino, Hauptmann der istrianischen
Landwehr, aus Umago an den Dogen von Venedig, dass Collenzius
die Festung Pietrapelosa zu iiberrumpeln gedachte und dass er
fast die auf Jagd ausgerittenen venetianischen Befehlshaber gefangen
genommen hatte.

Den ganzen Sommer tiber verursachte Collenzius den Vene-
tianern sehr viel Schaden. Er zerstorte die Strassen auf venetiani-
schem Gebiete, brach die Briicken ab, raubte die Unterthanen aus
und nahm den venetianischen Adeligen Marco Belegno verrathe-
risch gefangen. Des\vegen schrieb der venetianische Senat am
11. November 1359 eine Taglie auf seinen Kopf aus, namlich
1500 Lire wurden demjenigen versprochen, der ihn lebendig und
1000 Lire dem, der ihn todt iiberliefern \viirde. (De Franceschi,
L'Istria p. 195.)

Es ist anzunehmen, dass Collenzius infolge dessen Istrien
verliess und sich einem andern Herrn verdingte, da Konig Lud-
wig schon im Jahre 1358 mit den Venetianern einen Waffenstill-
stand abgeschlossen hatte.

Gutenegg (Gotenich) am TscMtscherboden.
Valvasor (Ehre des Herzogthums Krain XI. p. 245) weiss

vom Schlosse Gutenegg sehr \venig zu erzahlen und ergeht sich
lieber in etymologischen Deutungen dieses Namens. Allein diese
sind ihm, wie gevvohnlich, ganzlich misslungen, denn wer \vird ihm
glauben, dass der Name soviel als «Ende (Ecke) alles Guten»
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bedeute, da gleich hinter Gutenegg der umvirtliche Karstboden
beginne.

Auf eine andere Ableitung dieses Namens scheint eine liicken-
hafte Abschrift des Capitelarchivs zu Udine (Schumi, Urkunden-
und Regestenbuch des Herzogthums Krain p. 197) hinzudeuten,
indem sie sagt, dass das Schloss «Gotenych» in contrata de Gotys
(Gottis) erbaut wurde. Durch diesen Zusatz wird man gezvvungen,
an die Gothen zu denken, welche zwar auch auf der Strasse
Fiume-Triest nach Italien gezogen sind, aber gewiss nicht die Griin-
dung des Schlosses veranlassten.

Ich finde auf der Specialkarte in der unmittelbarsten Nahe
der Schlossruine Gutenegg (sudlich vom innerkrainischen Zemon)
einen Bach Gutnik (ergiesst sich in die Molja und durch diese in
die Reka), der an der Bergkuppe Stragutnik (579 m, nordlich
von Jelšane) entspringt. Ich balte das u in diesen beiden Namen
flir ein o, welch.es nach Innerkrainer Weise als 110 ausgesprochen
\vird, und das t fiir die deutsche Aussprachsweise des slovenischen d,
so dass der Name eigentlich Godnik richtig lauten mtisste. Solche
eigene Namen (Familiennamen) kommen auf dem Karst sehr haufig
vor, und auch die Herren von Gutenegg schrieben sich imjahre 1395
enviesenermassen: Gwodnikar oder Gvothnicar. (Codex diplo-
maticus istrianus.) Dies aber schliesst natiirlich die Behauptung nicht
aus, dass jemals die ganze Gegend <cGodnik — contrata de Gotys»
hiess. Noch im Jahre 1365 wird das Schloss in lateinischen Ur-
kunden Gotnik genannt.

Die Ruine Gutenegg liegt auf einem 570 m hohen Htigel
sudwestlich vom Dorfe Žabiče, fast knapp an der krainischen
Grenze und nicht weit vom Reka-Ursprunge im Dleto-Walde. Der
Weg vom Dorfe Žabiče fiihrt einige 15 Minuten bergauf, dann
10 Minuten eben iiber eine kleine Flache bis zu einem \Vasser-
graben und schliesslich noch 10 Minuten iiber eine steile, mit
Baumen bewachsene Bergwiese. Auf eineni schlechten Karrenwege
kann man auch um den Hiigel herum bis zur Ruine gelangen.
Davor liegt der Burggraben, der mit Schutt und Ziegelsteinen an-
gefiillt ist. Schon zu Valvasors Zeiten war Gutenegg eine Ruine,
wie man aus dem betreflfenden Kupferstiche ersehen kann, und jetzt
ragen nur noch 4 bis 5 m hohe Umfassungsmauem empor.

Das Volk nennt diese Ruinen Stari grad und erzahlt sich
manche Geschichten davon, so z. B. dass einmal ein Bauernmadchen
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in einem Zimmer des einstigen Schlosses eine mit Gold beschlagene
Kiste fand, die voll Geld war. Als aber auf ihre Meldung hin Leute
aus dem Dorfe sich an Ort und Stelle begaben, fanden sie keine
Spur mehr davon. In den Zeiten der Tiirkeneinfalle soll das Schloss
Gutenegg so stark besetzt gevvesen sein, dass sich die Christenfeinde
nie in die Nahe desselben \vagten, wenn deren nicht wenigstens
300 beisammen waren.

Das Schloss Gutenegg erbaute eigenmachtig ein ge\visser
Winterus de Pisino. Da aber dasselbe auf dem Gebiete des
Patriarchen von Aquileja stand, so wurde Winter vom Patriarchen
Gregor nach Cividale citirt und musste am 7. Juni 1258 geloben,
die in 14 Tagen zu fallende Entscheidung des Patriarchen, ob das-
selbe stehen bleiben oder niedergerissen werden soll, abzuvvarten.
Zur Bekraftigung seines Versprechens rnusste Winter die Dorfer
St. Viti (St. Veit in Fiume), Adovvach (Castua?) und Postech,
die er als rechtliche Lehen von der Kirche trug, dem Patriarchen
ubergeben. (Schumi o. c. p. 198.)

Wie die Entscheidung des Patriarchen ausfiel, wissen wir
nicht. Gewiss ist es aber, dass die Burg nicht mehr niedergerissen
wurde. Winter selbst kornmt noch zvveimal als Zeuge der Gorzer
Grafen (in Pisino \veilend) vor, namlich 1261 als «Wintherus de
Guteneke* und 1265 als «Vinterus de Guoteneck*. Sein Sohn
hiess Wlvinus de Goteneck und kommt itn Jahre 1283 bei der
Abschliessung des Biindnisses zwischen dem Patriarchen und dem
Grafen von Gorz gegen Venedig als Zeuge vor.

So hat Winter von Pisino die Dynastie der Gutenegger ge-
griindet. Diese waren Dienstmannen der Grafen von Duino, denen
der Patriarch von Aquileja den ganzen Karst (lateinisch «Carsia»,
zwi>chen dem Isonzo, der VVippach, dem Nanos, Schneeberg, Monte
Maggiore und dem Fiumaner Meerbusen), mit Ausnahme von
Schwarzenegg und Castelnuovo, als Allodium iiberlassen hatte. Die
Gutenegger verwalteten von ihrer Burg aus den ganzen ostlichen
Theil von Istrien, namlich die ganze Pfarre Je l šane, von Pasijak
angefangen bis an die kroatische Grenze; ferner Fiume, Volosca,
Lovrana und Moščenice. Auch die Umgebung von Illyrisch-
Feistritz gehorte zum Amtsbezirke Gutenegg, desgleichen die unter
dem Orljak liegenden Tschitschendorfer Mune und Žejane.

Ulvius' Sohn hiess Gottfried von Goteneck, der im
Jahre 1308 als Zeuge bei der Aussohnung Hugo's von Duino mit

4
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dem Gorzer Grafen Heinrich vorkovnmt. 1366 war ein Gothe-
nicher Freund der venetianischen Republik und half ihr, 500 Mann
an der kroatischen Kiiste gegen die Rebellen von Kreta anvverben.
Dieser Gothenecher war wahrscheinlich identisch mit jenem Philipp
von Gutenegg, der mit seinem Lehensherrn Hugo VI. von Duino
in einen Streit wegen des Eigenthumsrechtes auf die Burg Gutenegg
gerieth. Der Gorzer Graf Albrecht vermittelte in dieser Sache
und bewog am 21. Januar 1367 Philipp zu Prem, sein Erbrecht
und seinen Anspruch auf den dritten Theil der Burg Gutenegg an
Hugo von Duino abzutreten. (Pichler, U Castello di Duino p. 192.)

Dies bewog vvahrscheinlich den Gutenegger, sich um ein
anderes Gut umzusehen und erhielt auch wirklich im Jahre 1395 (')
vom Kaiser Sigismund das erledigte Schloss Wachsenstein atn
Ostrande des Cepider Sees in der Pfarre Kožljak, daher auch das
Schloss manchmal «Kožljak» (Cosliaco) genannt wird. In seinera
Alter bedachte Phil ipp Gwodnikar die Kirche der h. Jungfrau
«am See» (am Siidrande des Cepičer Sees) mit mehreren Aeckern,
und, seinem Beispiele folgend, erbauten seine Sohne, die Briider
Nicolaus und Hermann Gwodnikar, ein kleines, dem h. Petrus
geweihtes Eremitenkloster am See, worin jetzt der Forster des der-
maligen Gutsherrn zu wohnen pflegt. (Istrien, historisch-geographisch-
statistische Darstellung, Triest 1863, p. 250.) Mit dem Stiftungs-
briefe vom 7. November 1395 verleibten sie die Kirche mit ihren
vermehrten Pfriinden dem Kloster ein, welches den Paulianern
nach der Regel des h. Augustin (ibergeben wurde und bis zum
Jahre 1783 fortexistirte. (De Franceschi, Llstria p. 259und378.)

Schon im angefuhrten Stiftungsbriefe nennen sich die zwei
Briider: «Gvothnicar, appellati de castro Waxenstain ». Im
Jahre 1422 nahmen aber die Briider Johann und Georg definitiv
das Pradicat «Wachseusteiner» an, und dieser Name blieb der
Farnilie bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1560. Von ihr ervvarben
das Schloss Wachsenstein die Grafen Barbo. (Valvasor o. c XI.
p. 625.)

Wem die Duinoten die Burg Gutenegg uach dem Jahre 1367
anvertraut hatten, ist uns aus der Geschichte nicht bekannt. Nach
ihrem Aussterben 1399 gieng auch Gutenegg an ihre Erben, die
Grafen W a l s e e , iiber. (Dass die Gorzer Grafen je Gutenegg be-
sessen hatten, ist eine irrige, auf Baučer basirende Meinung Czornigs,
Gorz-Gradisca p. 626.) Als sich die Briider Reinprecht und Wolf-
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gang Walsee im Jahre 1464 ihre Giiter theilten, behielt letzterer
Gutenegg mit seinem ganzen Bezirke bis Fiume und Moščenice.
Als er abejr schon im darauf folgenden Jahre starb, vermachte er
seine Besitzungen dem Kaiser Friedrich III.

So kam Gutenegg an das Haus Habsburg und wurde zum
Lande Krain geschlagen. Unter Kaiser Maximilian wurde aber
der Kreis Fiume errichtet und zu ihm auch Gutenegg mit seinera
ganzen Bezirke geschlagen. So verlor Gutenegg viel von seiner
einstigen Bedeutung. Nur als eine feste Burg gegen die morden-
den und brennenden Tiirken behielt es noch seine Wichtigkeit und
wurde zu einer der bedeutendsten Beobachtungsstationen fiir tiir-
kische Bewegungen. Im Jahre 1553 \vurden zu Clana und Guten-
ekh 30 Fussoldaten als tiirkische Wache unterhalten. Das war
gewiss der am weitesten gegen Nordwesten vorgeschobene Posten.
Eine Quelle bei der Ruine Gutenegg heisst noch immer «Turek»
und die Gegend herum »Turkova škulja«.

In privatrechtlicher Beziehung war auch Gutenegg (\vahr-
scheinlich durch die kaiserliche Verleihung) an die Grafen B a r b o
gekommen. Von ihnen kam es an die S t e m b e r g , dann an die
Def in i s und von diesen durch Heirat an die Freiherren Laz-
zar ini . (Valvasor o. c. p. 245.) Wann die Burg zerstort wurde
oder von selbst zerfiel, ist nicht bekannt. Ge\viss hat sie im
Uskokenkriege des Jahres 1612, als von Venetianern gemietete
Corsen das ganze dstliche Istrien pliinderten und zerstorten, viel
gelitten. (De Franceschi o. c p. 310.)

Nach der Verodung Guteneggs erbauten die Lazzarini, welche
im ganzen Bezirke und auch in Fiurae Gerichtsinhaber w.aren, nicht
weit von der Ruine Stari grad ein neues Schloss, welches vom
Volke Boben oder b o b e n s k a g r a j š č i n a 1 genannt wird. Dieses
Schloss sammt dem dazugehorigen Gnmdcomplexe (iiber 1000 Joch)
verkauften die Lazzarini im Jahre 1807 um 40.000 fl. an den
Herrn Zambelli de Petris aus Veglia. Von dieser Familie kam das
Gut Gutenegg durch Kauf (um 18.000 fl.) im Jahre 1881 an den
Herrn Fischer, den Pachter des nachbarlichen Gutes J a b l a n i c a
im Kočanathale, siidlich von Illyrisch-Feistritz.

1 V e r g l e i c l i e d a m i t c l i e O r t s n a m e n B u b a n , b u b a n s k i l a z , s i i t h v e s t -
l i o l i v o n l J r e m .
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Newhaus-CastelnuoYo am Karste.
Bekanntlich fiihrte schon zu Romerzeiten eine der wichtigsten

Heeresstrassen von Aquileja aus tiber den Badeort Fons T i m a v i
und die Stationen: Avesica, Ad malum, Ad t i t u l o s nach
T e r s a t i c u m = Tersatto bei Fiume. Nach den Distanzangaben
der Itinerarien musste die Station «Ad malura* beim gegemvartigen
Orte G r a d i š č e , 7'A km nord\vestlich von Castelnuovo, gestanden
haben. Dort in der Nahe (vielleicht bei O b r o v o) kreuzte sich mit
der envahnten Heeresstrasse eine secundare, aus dem Innern Istriens
kommende, iiber P i n g u e n t e , St. M a r t i n , Vodice und G o l a c
fiihrende Strasse, welche dann iiber P r e g a r j e , Prem und Gra-
f e n b r u n n nach A l t e n m a r k t und der Japodenhauptstadt Me-
tul lum setzte. Diese Strasse fiihrt noch heutzutage im Volksmunde
den Namen «Stara cesta*. (Cfr. Mittheilungen der Centralcommis-
sion 1880 p. XXI.)

Die Grenze zwischen I s t r i e n und J a p o d i e n bildete im
Alterthume die in gerader Linie von Triest gegen Volosca verlau-
fende Scheidewand, die durch die Erhebungen Slavnik (1029 m),
R a z s u š i c a (1084 m), .Šabnik (1024 m), Gomila (1037 m),
Orljak (1106 m) und Sija (1234;;/) markirt ist und an deren
Siidvvestseite die Hochlandsstufe «Tschitscher-Boden» (450 bis 700;«)
sich hinstreckt. Die istrische Binnenlandstrasse uberschritt diese
Grenze beim 764 m hohen Passe Velika v r a t a , westlich von
Castelnuovo. Es ist gevviss, dass die Romer hier eine Grenzbefesti-
gung angelegt hatten, denn die Gegend daneben (in siidwestlicher
Richtung) heisst noch jetzt «Rimič», und nach der Versicherung
De Franceschi's (L' Istria p. 270) fand man dortselbst romische
MLinzen, Mosaikboden und Ziegelsteinschult.

An derselben Stelle, beim Dorfe Golac, entstand im friihen
Mittelalter die Burg C a r s t b e r g (Carsperch), welches den Gdrzer
Grafen als Inhabern der Grafschaft Istrien (Pisino) gehorte. Schumi
(Urkunden- und Regestenbuch p. 332) ist im unklaren, ob er diese
Burg nach Friaul oder auf den Karst versetzen soll, und doch
weiss schon Valvasor zu erzahlen (Ehre des Herzogthums Krain XI.
p. 337), dass es «auf einem anmuthigen, hohen und zugespitzten
Berge bei Golac umveit Mahrenfels lag>. Schon zu seiner Zeit
wareu nur wenige Spuren davon vorhanden, der Schlossgraben war
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aber noch gut kenntlich. Nach De Franceschi (o. c.) kann man
jetzt noch seine Ruinen und den Brunnen sehen.

Die Gorzer verliehen Carstberg ihren Vasallen, die sich nach
der Burg nannten und schrieben. So begegnen wir schon um 1215
einem C h u n r a d u s de C a r s p e r c h . (Schumi o. c. p. 21.) Im
Jahre 1269 lesen wir von einem H e n r i c u s de C a r s p e r c h ,
der Emma, die Schvvester des Edlen «Magnardus de Sneperch«
(Schneeberg), geheiratet hatte. Er kaufte von Heinrich von Černo-
mel 3'/2 Huben zu Kal (bei St. Peter ?) aus der Mitgift seiner Frau.
Da er aber mit ihr keine Kinder hatte, noch welche zu bekommen
hoffte, so iibergab er sie dem Meinhard von Schneeberg, vvelcher
dann am 7. Juli vom Patriarchen damit belehnt \vurde. (Schumi
p. 301 bis 302.)

Um das Jahr 1280 soll nach Valvasor Carstberg den Herren
B o r s a d ' a r g e n t o iibergeben worden sein, welches Geschlecht
sich in die Familien Carstberg, Neuhaus (Castelnuovo) und Černo-
melj verzvveigt haben soll. Ein gevvisser Winter (nach Valvasor:
«Je Bintero», vielleicht «Ser Bintero*) von «Borsa d' argento»,
Herr von Carstberg, soll im Jahre 1313 das Schloss Castelnuovo
erbaut haben, und seitdem verfiel Carstberg immer mehr. Die Vene-
tianer stellten jedoch im Jahre 1492 die Befestigungen am Velika
vrata-Passe vvieder her, um dadurch Istrien vor einer tiirkischeu
Invasion zu schiitzen.

Castelnuovo, der Nachfolger Carstbergs, ist jedoch viel alter,
als man aus der Erzahlung Valvasors entnimmt. Denn nach Kand-
ler (Annali dell' Istria) soll schon Heinrich IV. im Jahre 1067
dem Freisinger Bischof Besitzungen auf dem koniglichen Boden zu
P i r i a n und Nivvenburg geschenkt haben. «Pirian» ist nur ver-
schrieben fur P i r p a n oder P i r p a m (Birnbaum), und wir wissen,
dass in den bischoflichen Acten von Triest die uralte Pfarre
H r u š i c a , nordlich von Castelnuovo, immer mit diesem Namen
bezeichnet wurde. (Cfr. Marsich, Regesti dell'archivio capitolare,
Archeografo triestino.) In diesem Sinne ist Schumi's Urkundenbuch
p. 324 zu corrigiren.

Wenn aber auch Kandlers Angabe eine irrige sein sollte,
so steht es jedoch ausser jedem Zvveifel, dass Castelnuovo schon
in der zweiten Halfte des XIII. Jahrhundertes gestanden hat. Da-
mals hat namlich der Gorzer Graf Albert dem Aquilejer Hochstifte
sehr viele Schaden zugeftigt. In die Enge getrieben, musste er
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an einen Vergleich mit dem Patriarchen denken, und schon im
Jahre 1267 verburgte er seine Unterwerfung unter das Urtheil der
Schiedsrichter durch die Schldsser Gorz und Carsperch. (Font. rer.
Austriac. I. 2.p. 87.) Der Ausgleich mit dem Patriarchen kam jedoch
erst 1281 zustande, und im Punkte 8 desselben wurde bestimmt,
dass «die Burg Carsberch je nach dem Willen des Patriarchen ent-
weder fortbestehen oder niedergerissen werden soll. Das von den
Gdrzern neu erbaute Cas t rum novum apud Cero lach (Ce-
rovlje) soll aus Gnade des Patriarchen an Stelle des Carsberches
weiter bestehen.* (Archeografo Triestino XII. p. 57.)

Das neue Schloss Castelnuovo wurde am Abhange des Berges
G r o m a d a (678 m) slidostlich von Hrušica erbaut. Dessen Ruine
fiihrt im Volksmunde wie ge\vohnlich den Namen «Stari grad>.
Nach Valvasor soll jener \Vinter von Carstberg nach Erbauung des
neuen Schlosses den Namen »Bintero di Castelnuovo oder Neu-
h a u s» angenommen haben. Unter den Zeugen des XIV. Jahr-
hundertes kommt auch ein Bursa de Neuhaus vor. (Czdrnig,
Gorz-Gradisca p. 656.) Diese Familie hat sich spater sehr ver-
breitet, nannte sich auch Neuhaus von Neukofel (= Na
školju, bei Škoflje an der Reka), siedelte sich dann in Gdrz
(vvo sie San Mauro bei Salcano besass) und Cormons an und starb
erst in unserem Jahrhunderte aus.

Der erste geschichtlich bekannte Burgherr von Castelnuovo
hiess A m a l e r i c h (Amarlico). Diesem gab der Gorzer Graf Hein-
rich im Jahre 13 14 «eine Schar roher Kerle*, die mit ihrem gleich
rohen Herrn die Ruhe und die Ausiibung christlicher Liebe in
jenen Gegenden stdrte. (Manzano, Annali del Friauli.) Natiirlich
muss man das so verstehen, dass die Burgherren von Castelnuovo
die Ausbreitung der venetianischen Herrschaft in Istrien zu ver-
hindern und den Handel von Capodistria wegzuziehen suchten.

Das Gebiet von Castelnuovo war sehr ausgedehnt. Im
Jahre 1320 verliehen die Gdrzer Grafen den Herren von Castelnuovo
auch die Orte G e 1 o i z (Jelovice, siidwestlich von Golac), V o d i c e
und Pradem. Diese gehorten eigentlich zur Herrschaft R a s p o
(Razpor, verdeutscht: Raczpurg oder Rassburg, ostlich von Pin-
guente), die wir im Jahre 1358 mit Castelnuovo, 1510 aber mit
der Herrschaft S. Se rvo lo (slovenisch St rmec) vereiniget finden.
Ja, Raspo \var damals sogar eine vvichtigere Burg als Castelnuovo
selbst. Raspo betrachteten die Venetianer als den Schlitssel von
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'94 Newhaus-Castelnuovo am Karste.

Istrien: »Clavis totius Histrie», und als sie es in ihre Hande be-
kamen, machten sie es zum Sitze ihrer Land\vehr in Istrien. Die
Gorzer Grafen hatten also den ganzen Tschitscherboden bis zur Stufe
Slavnik (1029 m), S b e v n i c a (1014 m) und Sokol ič (756 m)
zur Herrschaft Castelnuovo geschlagen. Dazu gehorte zweifelsohne
auch P o l j a n e (stidwestlich von Castelnuovo), da diese Orte noch
bis zum Jahre 1814 zur Grafschaft Gorz gehorten. Die damalige
Grenze zwischen den gorzischen und duinotischen Besitzungen ver-
lief so ziemlich langs der jetzigen Eisenbahnlinie Feistritz-Sapiane.

Im Norden von Castelnuovo gehorte zu dieser Herrschaft die
Gemeinde O s t r o ž n o b r d o (bis zum Rekaflusse), welche eben-
falls bis zum Jahre 1814 zu Gorz gehorte. Ja, auch die ganze
Herrschaft Schvvarzenegg (ostlich von R o d i k ) , welche erst
spater selbstandig wurde, diirfte urspriinglich zum Bezirke Castel-
nuovo gehort haben, dieser umfasste daher im Nord\vesten noch
die Gemeinden Sežana, Povir und Divača. Nach Errichtung
eines selbstandigen Amtes in Schvvarzenegg reichte der Bezirk
Castelnuovo im Norden nur bis zur jetzigen istrisch-gorzischen
Grenze. Gegen Westen erstreckte sich das Gebiet von Castelnuovo
bis zur jetzigen Bezirkshauptmannschaftsgrenze zwischen Capodistria
und Volosca. Zeitweise war jedoch auch der selbstandige Bezirk
S. Servolo (tnit Fiinfenberg) mit dem Amte in Castelnuovo ver-
bunden.

Winters von Neuhaus (tGuinteri de Castro novo») Sohn hiess
Nicoluss ius . Dieser wurde am 27. August 1336 in der Schlacht
bei B r a u l i n s als Parteiganger des Gorzer Grafen gefangen ge-
nomraen, jedoch gleich darauf gegen Erlegung einer Caution frei-
gelassen. (Archeografo Triestino XIV. p. 56 bis 57.) Dieser Nico-
lussio that sich auch im Kriege zwischen dem Gorzer Grafen
Meinhard und dem Patriarchen Nicolaus von Bdhmen, 1352 bis
1355, hervor. Um den Grafen wirksamer bekampfen zu konnen,
nahm der Patriarch einen Soldnerhauptmann, Johann von Stain
oder Stayngenberg (?) auf und schickte ihn auf die Burg Raspo.
Von hier aus unternahm er Streifziige in das Gebiet der Gorzer
Grafen und nahm ihnen sovvohl als auch dem Nicolussio von Neu-
haus viele Dorfer weg. Als aber der Patriarch rnit dem Grafen
am 22. September 1355 den Frieden schloss, liess er alle gefangen
gehaltenen Parteimanner des Grafen in Freiheit setzen und ver-
pflichtete Johann von Stayngenberg, dem Gorzer Grafen die ihm
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gehorige Halfte der Burg Raspo und alle sowohl ihm als seinen
Vasallen (darunter namentlich Nicolussio) abgenomraenen Dorfer
zuriickzustellen. Daraufhin verliess der Soldnerhauptmann Johann
Raspo und gieng «in Svabiam in servicium domini ducis Austrie*.
(De Franceschi, L'Istria p. 188.)

Im Jahre 1358 gab Meinhard von Gorz seiner Schvvester
Elisabeth, verheiratet an den Grafen Georg von K r b a v a , als
Mitgift die Herrschaften Raspo und Castelnuovo am Karst. Als
der Graf Georg Miene machte, diese Herrschaften in die Hande
der Venetianer zu spielen, loste sie Graf Meinhard um 1360 wieder
aus. Damals waren die Gorzer Grafen als Verbiindete des Konigs
Ludvvig von Ungarn in einen Krieg mit Venedig vervvickelt. Sie
zogen aus dem ganzen Karstgebiete ein Heer bei Castelnuovo zu-
sammen, wozu auch Galone de Stayn, Co lenz io de Laym-
bacho und Angelo di Pos to ina tnit ihren Scharen gestossen
\varen, und vvollten damit das den Venetianern gehorige P i e t r a -
pelosa (ostlich von Portole) iiberrumpeln. Allein dies gelang nicht,
die Venetianer schlossen Frieden mit Konig Ludsvig und nahmen
1394 sogar Raspo dem Gorzer Grafen weg und dehnten so ihren
Besitz b i sVodice aus.

Dies ereignete sich in folgender Weise. Die Brlider Mein-
hard und J o h a n n M e i n h a r d von Gorz hatten ihrer Schvvester
Anna, die an den Grafen Johann Frangipan von Veglia, Zengg
und Modruš verheiratet war, die Herrschaft Raspurch um 10.000
Ducaten und die Herrschaft Castelnuovo um 8000 Ducaten auf
Rechnung ihrer Ausstattung verpfandet. Nach detn Tode ihres
Mannes gerieth die Grafin Anna in Schulden und musste selbst
ihren Silberschmuck in Venedig versetaen. Um sicb. aus ihrer Geld-
noth zu helfen, schickte sie gegen Ende 1393 im Einverstandnis
mit ihrem Sohne Nicolaus zwei Gesandte mit dem Antrage nach
Venedig, dass sie bereit sei, ihre Schlosser Raspurch und Castel-
nuovo den Venetianern zu verpfanden. Untenn 29. December er-
kannte der Senat die Wichtigkeit der Lage dieser Schlosser und
dass insbesondere »Raspurch est talis et in tali loco situatum, quod
dici potest clavis tocius Istr iae, per quem salvabuntur et custo-
dientur omnia loca a rapinis et latrocinibus solitis, ita quod multum
faceret pro nobis et bono ac quiete statu illarum partium habere,
specialiter ipsum locum, quia contrata melius habitabitur et cultiva-
bitur cum notabili comodo terrae nostrae et illarum partium Istriae».
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Aus diesern Grunde beschloss der Senat, mit der Grafin
wegen Pfandnahme beider Schlosser oder wenigslens Raspurchs zu
unterhandeln und zu diesem Zvvecke 10.000 Ducaten flir beide oder
auch flir Raspurch allein zu verausgaben. Infolge dessen wurde
am 4. Januar 1394 zu Venedig zvvischen dem Dogen und der
Grafin Anna der Vertrag abgeschlossen, \vornach die venetianische
Regierung der Grafin Anna sogleich 4000 Ducaten zur Auslosung
ihrer versetzten Schmucksachen lieh und ihr noch 6000 Ducaten
nach der Uebergabe von Raspurch in Zengg auszuzahlen versprach.
Dahingegen versprachen die Bevollmachtigten der Grafin im Ver-
trage, das Schloss «Raspurch, situm in partibus Chersorum (= Car-
sorum) cum omnibus et singulis edificiis, fortiliciis, villis, territoriis,
pertinentiis, juribus et jurisdictionibus ac redditibus, usufructibus
et proventibus ad ipsum castrum spectantibus et pertinentibus
(ommissis) dare et concedere domino Duci». Gleichzeitig aber
versprach der Doge feierlich den BevoIImachtigten der Grafin, dass
er und seine Regierung das Schloss Raspurch sammt Zugehor
demjenigen zuriickstellen werde, wer immer von den rechtmassigen
Erben der Grafin Anna, entweder bei ihren Lebzeiten oder nach
ihrem Tode, und im Falle alle ihre rechtmassigen Erben oder
Erbeserben ausstiirben, entweder ihre Briider Heinrich und Johann
Meinhard oder ihre rechtmassigen Erben, die geliehenen Ducaten
zuriickzahlen wiirde. (Monumenta spectantia historiam Slavorum
meridionalium IV. p. 320 bis 323.)

Wahrscheinlich auf Betreibung der Gorzer Grafen, vielleicht
auch der Habsburger, die kurz vorher die Grafschaft Pisino von
den Gorzern geerbt hatten und ihre neue Enverbung von den
ubrigen Erblandern abgeschnitten sahen, verlangte die Grafin schon
1395 die verpfandete Herrschaft Raspureh gegen Riickerstattung
der geliehenen Summe zuriick, Der Senat stutzte dariiber, dass
die Grafin das Pfand so schnell zuriickverlange, nachdem er fest
iiberzeugt gevvesen war, dass die Grafin die versetzte Herrschaft
«usque ad maximum tempus non redimeret>, daher hatte der Senat
alle seine Grenzen in Istrien von Soldaten und anderen nothwen-
digen Vertheidigungsmitteln entblosst, dann liess er in Raspurch
auch mehrere merkliche Ausbesserungen zur Herstellung einer Woh-
nung fiir seinen Rector, den er auf zwei Jahre nach Raspurch ge-
schickt hatte, anbringen, auch erwuchsen ihm mehrere Unkosten
aus der Anschaffung von Unterkiinften fiir seine Soldner, die er
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nach Raspurch und in andere Orte geschickt hatte. Aber trotz
alledem zeigte sich der Senat bereit, der Grafin innerhalb eines
billig und ehrlich bestimmten Termines die Herrschaft zuriick-
zustellen, «infra quem nos possumus reducere et regulare paysina-
ticos (d. h. die Landesvertheidigungsmiliz, slovenisch »krajine«) nostros
et ipsos fulcire gentibus et aliis oportunis», und bis sie sich auch
vvegen einer neuen Burg, die sie zur Sicherstellung ihrer Besitzungen
von Grund aus erbauen vvollten, umgesehen haben werden. Der
Senat bat die Grafin, sie moge ihm hierzu einen Termin bestim-
rnen und nach Ablauf desselben das Losegeld bereit halten. Gleich-
zeitig trug der Senat seinem Capitan von Raspurch und demjenigen
von Capodistria auf, sie sollen die dortige Gegend gut auskund-
schaften und einen Ort ausfindig machen, wo man irgend eine
Hefestigung erbauen konnte, unter gleichzeitiger Vorlage des be-
treffenden Kostenaus\veises.

6. Mai 1395 schrieb der Senat seinem Gesandten bei der
Grafin in Zengg, er solle durch seine Weishe i t und Geivandt-
h e i t bewirken, dass die Grafin so lange als moglich den Vene-
tianern Raspurch als Pfand belassen mochte, «ad minus usque ad
complementum rectoris nostri» (d. h. bis zum Ablaufe der Dienst-
zeit des Rectors). Der Senat ware sogar bereit, die am letzten
Georgitage fallig gewordenen Einkiinfte der Herrschaft der Grafin
zu iiberlassen, falls sie dieses verlangen wiirde; nur das, \vas dem
Rector als seine Besoldung versprochen wurde, muss von den ge-
dachten Einkiinften abgezogen werden. (Monumenta etc. IV. p. 342
bis 345.) Der Gesandte der Republik fiihrte seinen Auftrag gut
aus, indem sich die Grafin bereit erklarte (im Mai 1395), Kaspurch
den Venetianern noch auf drei Jahre iiberlassen zu wollen — vora
nachsten 1. Juli angefangen — vorausgesetzt, dass ihre Briider,
die Gdrzer Grafen, ihre Zustimmung dazu geben vviirden, wenn
man ihr nur die Einkiinfte der Herrschaft im voraus ausbezahlen
vvollte. Sie sei bereit, dem Rector aus diesen Einkiinften das
nothige Holz, Heu und die ihm gebiirende Anzahl Eier zu iiber-
lassen, und dazu gab der Senat seine Zustimmung am 2 7.Mai 1395
(o. c. p. 348). Auch die Gorzer Grafen boten der Republik durch
ihren Capitan von L a t i s a n a Raspurch an, und da die Venetianer
keinen geeigneteren Ort zur Erbauung einer Befestigung ausfindig
tnachen konnten, so waren sie bereit, bis 15.000 Ducaten den
Gorzern anzubieten, wenn diese ihnen Raspurch und Castelnuovo
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wenigstens auf acht Jahre als Pfand iiberlassen wollten (o. c. p. 391
bis 392).

Von einer weitern Verhandlung der Gorzer Grafen mit Venedig
horen wir nichts niehr. Wohl aber bot die Grafin Anna am 5. Januar
1397 den Venetianern ihre Herrschaft Castelnuovo um 3000 Ducaten
an. Ja, sie bat sogar den Senat fiehentJich um ein Darlehen von
3000 Ducaten auf Castelnuovo, aber aus unbekannten Griinden
erfolglos. Dagegen aber wissen wir, dass Raspo \veder von den
Frangipans noch von den Gorzer Grafen ausgelost \vurde, sondern
dass das Schloss sammt Gebiet bis zum Jahre 1797 im Besitze der
Venetianer blieb. Diese machten es zu einer Grenzfestung ersten
Ranges und brachten dort die ganze istrianische Landvvehr unter.
Zu den Befestigungsarbeiten mussten sogar Capodistria und Muggia
die nothigen Arbeiter beistellen. (De Franceschi p. 249.)

Castelnuovo fiel nach dem Tode der Grafin Anna vvieder
den Gorzer Grafen zu. Im Jahre 1426 versetzte Graf Heinrich die
ganze Herrschaft um 2000 Ducaten der Stadtgemeinde von Triest,
veodurch diese den ganzen siidkrainischen und ostistrischen Handel
an sich zu ziehen gedachte. Damals war aber die Herrs<haft
Schwarzenegg vom Gebiete von Castelnuovo schon getrennt und
hatte ein eigenes Amt. Triest schickte nach Castelnuovo einen
eigenen Capitan zur Uebernahme der Regierung ab. (De Franceschi
p. 248.) Von den Triestinern iibernahm die Herrschaft Castelnuovo
entweder der Kaiser Friedrich III. selbst oder aber seine portu-
giesische Gemahlin Eleonora, welche Pfandinhaberin der Herrschaft
Pisino war und im Jahre 1461 einem Adeligen ihres Gefolges,
F inez , die Herrschaft Castelnuovo (nebst Piemonte) «ad dies vitae»
schenkte. (De Franceschi p. 255.) Als im Jahre 1463 in Triest
eine Revolution zu Gunsten der Venetianer ausgebrochen war, be-
machtigten sich diese nicht nur der Stadt, sondern auch der ganzen
Umgebung, darunter auch Castelnuovo's. Die kaiserlichen Truppen
entrissen jedoch alles Geivonnene den Venetianern tvieder, und in
dem durch Vermittlung des Papstes Pius II. (gewesenen Bischofs
von Triest) zu Venedig abgeschlossenen Frieden mussten sie definitiv
auf S. Servolo und Castelnuovo verzichten. Nur zur Zeit der Tiirken-
einfalle wahrend der letzten Decennien des XV. Jahrhundertes suchten
die Venetianer auch in Castelnuovo ihre Befestigungen zu errichten.
(De Franceschi p. 264 bis 265.)
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Gegen Ende des XV. Jahrhundertes \var Wolfgang Elacher
(Edlacher, eine einheimische, am Karst begiiterte Familie) Haupt-
mann in Castelnuovo. (E îchler o. c. p. 278.)

Die Venetianer ntitzten, \vie in Friaul, so auch auf detn Karste
die schivache Regierung des letzten Gdrzer Grafen Leonhard aus
und betrachteten sich schon als Herren seiner Hinterlassenschaft,
die ihnen nach ihrer Meinung ja von selbst zufallen musste. Im
Juli 1499 befestigte der Biirgermeister von Capodistria Domeni co
von M a l i p i e r o Golac (aGolam») und schickte eine venetianische
Besatzung nach Castelnuovo, an deren Spitze der Capodistrianer
D a m i a n o T a r s i a als Hauptmann stand. Dieser meldete im
Juli 1499 nach Venedig, dass sich die Tiirken dem Karste nahern
und ihren ge\vohnHchen VVeg nach Friaul einzuschlagen gedenken,
namlich von G r o b n i k nach K l a n a (10 Miglien a J"85 km),
dann nach C a s t e l n u o v o (15 M.), S. M a r c o (= Matarija, 8 M.),
S. Anzolo ( = S. Daniel, 22 M.), Gorz (15 M.) und U d i n e
(25 M.). Infolge dessen wurden langs der ganzen Linie (auch in
Monfalcone und Gradisca) Wacben aufgestellt, die durch Anziindung
von Kreutfeuern das Herannahen des Erbfeindes des Christenthums
bekanntgeben mussten. Ira September avisirte der Capitan von
Raspo, dass die Tiirken schon vor Modruš stehen und auf den
Karst und in Friaul einzufallen gedenken. Am 26. September
waren sie schon in Los (Loče?), zogen dann durch den VVald (bei
Hrpelje-Klanec?), iibernachteten zu C i n q u e v i l l e (Fiinfenberg?)
und fielen dann raubend und pliindernd in Friaul ein. (M. Sanudo,
Rapporti della republica Veneta coi Slavi meridionali, Arkiv za
povjestnicu jugoslavensku, VI. p. 90.) Ende April 1500 wurden
schon wiederum Tiirken avisirt, die in Friaul einzufallen gedachten.
Damals lagen in Raspo 20 Mann venetianischer Besatzung, welche,
statt auf dem einsamen Schlosse zu sitzen, lieber nach Castelnuovo
abziehen wollten, um so der Hauptpassage naher zu sein (Ende
Juli o. c. p. 117)- Am 11. Juli 1501 war wiederum ganz Venedig
in Aufruhr wegen einer Meldung des Statthalters von Friaul, die
Tiirken seien schon in Castelnuovo (o. c. p. 217).

Als im Jahre 1508 der erste venetianische Krieg ausbrach,
eroberten die Venetianer in kurzer Zeit den ganzen osterreichischen
Karst bis Adelsberg und Fiume. Auch Castelnuovo fiel in ihre
Hande. Aber die Kaiserlichen ermahnten sich bald, der Laibacher
Bischof Christoph Raubar organisirte einen allgemeinen Aufstand
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gegen die Venetianer, und nach seinen Verfiigungen sauberte der
kroatische Held Christoph Frangipan, der nachmalige Haupt-
mann der «Carsia>, in kurzer Zeit den ganzen Karst von den
Feinden. Am 29. September 1509 eroberte er mit Hilfe der Triestiner
Freiwilligenschar Castelnuovo, bald darauf Raspo und Pisino und
durchzog mit 500 Reitern pliindernd fast ganz Istrien. Der Krieg
dauerte mit abwechselndem Gliicke auch in den nachsten Jahren
fort, und im Jahre 1511 gelang es dem Damiano Tarsia, Pfand-
inhaber des Dorfes Dobil lane (Daner), sich wieder Castelnuovo's
zu bemachtigen. Die Venetianer verliehen es der adeligen Familie
Govardi aus Capodistria. (De Franceschi p. 285.) Kurze Zeit
jedoch dauerte die Freude der Venetianer, denn schon 1512 finden
wir Castelnuovo wieder im Besitze Frangipans, der bis zum Jahre
1525 Pfandinhaber der Herrschaft Castelnuovo blieb. Am 5. Juni
1514 \vurde Frangipan vor Marano gefangen genommen und zuerst
in Venedig und dann in Mailand gefangen gehalten, bis er am
14. October 1519 von dorten entwich und zuerst nach Duinn,
dann aber in das viel sicherere Castelnuovo sich fliichtete. Im
Februar des Jahres 1520 wurde er auch zum Capitan von Raspo
ernannt und Knde 1520 zum General-Capitan von Gradisca und
Marano gemacht, so dass die Bevvachung der ganzen langen Grenze
gegen Venedig in seine Hand gelegt wurde. Als Grenzhauptmann
siedeite er in den Dorfern Mune und Žejane vertriebene Unter-
thanen «aus Crabathen* an. Ihre Wohnplatze und Grundstiicke ge-
horten friiher zur Herrschaft Raspo, also den Venetianern. Frangi-
pan nahm jedoch dieses Schloss ein und zerstorte es, das Gebiet
jenseits des Gebirgszuges aber siedelte er mit Kroaten an. (Bieder-
mann, Neuere slavische Siedelungen auf siiddeutschem Boden.) Im
Jahre 15 2 1 wurde der Friede rait den Venetianern auf Grundlage
des «uti possedetis« abgeschlossen, und so blieb auch Castelnuovo
bei Oestei-reich. Christoph Frangipans NachfoJger im Besitze der
Herrschaften Adelsberg und Castelnuovo wurde durch die Verlei-
hung des Erzherzogs Ferdinand ddto. Innsbruck, 3. April 1525,
der General der kroatischen Grenze, Niklas Jurišič. (Oester-
reichisches Gedenkbuch, Bd. XXI., Bl. 283. — Innerosterreichisches
Hofkammer-Archiv vom August 1575, Z. 74.) Da jedoch dieGrenzen
nicht genau bestimtnt waren, so gab es fortvvahrende Reibungen
zwischen den beiderseitigen Unterthanen, bis endlich 1533 ein
eigenes Schiedsgericht in Trient die Angelegenheit ordnete. Hier-
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nach blieb Castelnuovo zwar bei Oesterreich, jedoch wurde die
dortige Jurisdiction dem venetianischen Unterthanen Jacob Govardi
unter osterreichischer Oberhoheit eingeraumt. (Czornig p. 734.)

Die Govardi wirtschafteten jedoch arg im Castelnuovanischen.
Die Brtider Darius und Julius sowie ihr Vetter Ruper t be-
lastigten durch mehrere Jahre ihre Unterthanen durch Raub, Pliin-
derung und Mord, ervviesen sich dem Landesfiirsten ungehorsam
und widerspenstig, indem sie immer auf den venetianischen Hinter-
halt bauten und auf eine venetianische Occupation hofften. Sie
erhielten auch im Verborgenen von der Republik Soldaten und
Munition. Des\vegen beklagten sich die Stande von Krain gegen die
Govardi bei Konig Ferdinand, und dieser liess sie durch Dr. Johann
Bapt. Pacholeb wegen ihres Ungehorsams und Frevelns vor die
innerosterreichische Regierung citiren. Sie erschienen aber nicht,
und der Triester Hauptmann Jacob Raunach erhielt den Befelil,
• ex primo Decreto» gegen sie zu verfahren. Als aber alles nichts
half, liess der Konig dem Raunach und Mathias Kholl, Pfleger
zu Schwarzenegg, geheime Weisungen zukommen, das Scbloss Castel-
nuovo anzugreifen und es mit allen Mitteln erobern zu suchen. Diese
fuhrten den Auftrag auch aus und nahmen mit einer «ziemlichen»
Mannschaft um die Mittagszeit des 30. December 1550 das Schloss
ein, nachdem es noch kurz vorher venetianischerseits mit Heu und
Proviant gut versehen worden. Die Briider Darius und Julius wurden
sammt den Ihrigen in die Gefangenschaft abgefiihrt. Man brachte
sie aufs Laibacher Schloss, wo sie verhort wurden. Was dann niit
ihnen geschehen ist, weiss man nicht.

Kholl blieb als Hauptmann in Castelnuovo zuriick, und als
solcher verlangte er von der Laibacher Regierung zur bessern Instand-
setzung des Schlosses Waffen und Munition. Zu dem Zwecke erhielt
er zwei Centner Buchsenpulver, eine Platte Blei rait 164 Pfund,
zehn Thiirspiesseisen und zwei Centner Eisen. Dariiber wurde dem
Konige Bericht erstattet. Dieser aber entschloss sich, das Schloss
demoliren zu lassen, \vas am 9. und 10. April 1551 auch wirklich
geschah, so dass das Schloss sehr ruinirt vvurde. Spater wurde es
jedoch wieder ausgebessert. (Valvasor XI. p. 358.)

Auch im zweiten venetianischen Kriege(i6i5 bis 16 17) spielte
Castelnuovo eine wichtige Rolle, da es zum Angriffspunkte des
venetianischen Proveditors Paolo Tiepolo ausersehen war. Er
durchstreifte das Gebiet von S. Servolo, konnte aber im Castel-
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nuovanischen nichts ausrichten. Nur sein Hauptmann Scipione
Verzi schlug Ende 1616 eine Schar Bauern aus Golac, vvelche am
Rande des Tschitscherbodens erschienen vvaren und Miene machten,
ins Gebiet von Pinguente einzufallen. (De Franceschi p. 3 2obis 328.)

Um das Jahr 1620 kaufte sich der Edle Benvenuto VI.
von Petazzi die Herrschaft Castelnuovo vom Konig Ferdinand II.,
und als er im Jahre 1628 in den Grafenstand erhoben vvurde,
nahm er das Pradicat von Castelnuovo und S. Servolo' an. Er gab
das Schloss in Bestand dem Pupillo Marenzi, der dann ein
neues Schloss, Mahrensfeld in Odolina bei Materija, erbaute. Im
Jahre 1685 hat Benvenuto VII. die Herrschaft von den Marenzi
wieder eingelost. (Valvasor 1. c.)

Vor dem Jahre 1690 hatten die Petazzi ihre Herrschaften
Castelnuovo und S. Servolo der hohen Fiscal-Karamer in Graz ver-
kauft. Die Kamraef gab sie sammt der Grafschaft Pisino 1708 (als
Tausch fiir die Murinsel und Čakathurn) an den geheimen Rath
des Kaisers Josef L, den Markgrafen Herkules T u r i n e t t i de Prie
und Pancal ier i , der seinen neuen Besitz durch den Triestiner
Daniel Calo venvalten liess. Am 1. September 1766 verkaufte
aber der Markgraf Prie seinen ganzen istrischen Besitz um 240.000 fl.
an die Markgrafen Montecuccoli aus Modena, welche ihn (mit
Ausnahme der im Jahre 1848 abgelosten Griinde) noch jetzt inne-
haben. (De Franceschi p. 399.)

' Zur Herrscliaft S. S e r v o l o (slovenisch Sacerb am Berge S i r i n e c )
gehdrten folgende Doifer: S. Servolo, Prebenek, Kastelec, Crnotič, Podgorje,
Petrinja, Prešnica, Brgot, Klanec (mit einein eigenen Schlosse, denn 1526
komnit ein Herr Heinrich von C l a i n z vor), Očizla und Beka. Mit dieser
Herrschaft vereinigten die Montecuccoli auch das obere Rossandrathal (Kačja
dolina) mit dem Schlosse F i i n f e n b e r g oder Vinchenberg (slovenisch Robida),
\velches an Stelle des schon im X. Jahrhunderle bestelienden Moccd, Mochd,
Muchou, Michow (Mohov grad), ostlich von B o r š t , getreten war. Dieses Schloss
war die ostliche Grenz\varte des Triester Gebietes und kam 1382 an die Herzoge
von Oesterreich. Um die ubermiithigen Triestiner zu zahmen, schlug Herzog
Erust 1414 Mocco samnit Uaigebung zu K r a i n , 1463 iibergab der Befehlshaber
Nicolaus Golob verratherischerweise das Schloss den Venetianern, welche da-
raufhin auch S. Servolo und Castelnuovo eroberten. 1508 kain auch Moccd
in die Hande der Venetianer, wurde aber 15II zuruckerobert. Da aber die
Triestiner fiirchteten, das Schloss konnte neuerdings von den Venetianern iiber-
rumpelt werden, so zerstorten sie es selber im October 1511. Aus seinen
Ruinen wurde spater Fiinfenberg erbaut.
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Infolge der neuen Organisirung des Kiistenlaudes und der
neuen Grenzbestimmung vom Jahre 1814 wurde der ganze ehemalige
Bezirk von Castelnuovo zu Istvien geschlagen und nur das zur
Grafschaft Gorz gerechnete Ostrožno brdo wurde dem Lande
Krain einverleibt. Ueberdies wurde die Kreisgrenze von der Kar-
lovica bis zur Razsušica so gezogen, dass der grossere west-
liche Theil des Bezirkes zum Kreise Triest, der kleinere dstliche
(tnit Castelnuovo selbst) aber zum Kreise Fiume geschlagen wurde.
Als aber im Jahre 1848 das «lllyrische Konigreich« aufgelost und
eine neue Eintheilung der Bezirke vorgenommen wurde, wurde auch
der Bezirk Castelnuovo fast genau in seinem alten Umfange (mit
Ausnahme Raspo's und des Tschitscherbodens) als Gerichtsbezirk
erneuert und mit der Bezirkshauptmannschaft Volosca vereinigt.

Prof. S. Rutar.

Die Baumkirchersage in Krain.
Anlassig der gelegentlichen Ervvahnung des bekannten, lange

Zeit irrthiimlich als «steierischen Helden» gefeierten Baumkircher
machte dem Unterzeichneten der Octavaner A. Zdešar die Mit-
theilung, dass sich in seiner Heimat bei Horjul in der Umgebung
Laibachs eine Sage iiber diese geschichtliche Personlichkeit erhalten
habe, die noch im Gedachtnisse der alteren Dorf bewohner lebendig
sei. Der Aufforderung um Aufzeichnung dieser Sage entsprach der
Genannte in dankens\verter Weise und lieferte eine solche in nach-
folgender Fassung, welche die Erzahlung eines dort ansassigen alten
Mannes moglichst treu wiedergibt.

«Vorzeiten iibte das Herrenrecht iiber die Bauern aus der
Umgebung von Horjul und Verzdenec (Schonbrunn) ein machtiger
Graf Namens Andreas Baumkircher. Er war ein grausamer Herr
fiir seine Unterthanen. Er und seine Knechte unterdriickten ohne
Riicksicht den armen Landmann, der sich selbstverstandlich nicht
zu helfen vermochte. Vergeblich waren alle Bitten, wirkungslos die
Thranen des Bauers. Als die Unterdriickten sahen, dass alles
umsonst sei, giengen sie zum Kaiser, um dort Schutz gegen den
harten Grafen zu suchen. Der Kaiser war den Bauern ge\vogen
und gab ihnen das Recht, den Grafen todten zu diirfen, falls sie
ihn einmal nach dem Ave-Maria-Lauten ausserhalb seines Schlosses
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finden sollten. Die Lage der Unterthanen des Grafen wurde jedoch
nur noch schlimmer. VVahrend des Tages fand Baumkircher seine
Freude daran, wenn er sah, wie die Landleute in der grossten
Hitze mit Peitschenhieben zur Arbeit angetrieben wurden, den
Abend aber verjubelte er im Kreise seiner Gaste in seinem \vohl-
bewachten Schlosse.

Auch der benachbarte Graf von Billichgraz war Baumkircher
feindlich gesinnt. Er besprach sich daher mit den Bauern, um ihren
grausamen Herrn aus dem Wege zu raumen. Am bestimmten Tage,
wenn Baumkircher auf die Jagd gehen sollte, wolle ihn der Graf
von Billichgraz absichtlich beim Heimgehen aufhalten, unterdessen
soll aber der Messner von Schonbrunn noch vor dem Eintritte
der Dammerung «Ave-Maria» lauten.

Mit reicher Beute beladen kehren am bestimmten Tage Baum-
kircher und seine Knechte von der Jagd zuriick. Da begegnet
ihnen auch der Graf von Billichgraz. Mit freundllchen Worten
balt der letztere Baumkircher auf — da ertont plotzlich die Abend-
glocke vom Thurme in Schonbrunn. In scharfem Ritte hofift Baum-
kircher noch sein Schloss erreichen zu konnen. Auf einmal wird er
aber von einer Schar bewaffneter Bauern angefallen. Nach kurzem
Ringen wird der Graf niedergemacht, sein Gefolge zersprengt.
Frohlockend dringen die Bauern in sein Schloss, sie rauben alles,
was irgend einen \Vert hat, todten die Frau und die Kinder des
ungliicklichen Baumkirchers und stecken das Schloss ia Brand.
Weithin sah man die Flammen des brennenden Schlosses, und
alle Bauern wussten, dass dem gewissenlosen Treiben des mach-
tigen Grafen nun ein Ende gemacht sei.»

Mehrfache Nachfragen tiber die weitere Verbreitung, bereits
vorhandene Aufzeichnungen und allfallige dicbterische Bearbeitungen
dieses Sagenstoffes, vvelche der Schreiber dieser Zeilen an orts- und
literaturkundige Gevvahrsmanner stellte, wurden verneinend beant-
wortet, so dass wir es mit einer Volkserinnerung zu thun haben,
die, an den Ort ihrer Entstehung gebunden, gegenwartig bereits
dem Erloschen nahe ist und deshalb an dieser Stelle mitgetheilt
zu werden verdient. Doch seien an den Inhalt noch folgende Be-
merkungen gekniipft. Zunachst muss hervorgehoben \verden, dass
in Krain zwei Ruinen den Namen der Baumkircher, als der ein-
stigen Grundherren, verewigen. In unmittelbarer Nahe von Wippach
stand ein «Baumkircherthurm», der einst den Mittelpunkt eines
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statllichen Giitercomplexes bildete, dessen Zinsen und Gtilten noch
lange Zeit spater, als sie bereits mit der Herrschaft Wippach ver-
einigt worden, in den Urbarien des Laibacher Vicedomarchives als
selbstandige Gruppe aufgefiihrt erscheinen. (Vergl. Vicedomarchiv,
Abth. Urbarialia.) Hier hausten angeblich die Ahnen unseres Andreas,
der nach den Angaben Unrests u. a. hier geboren wurde, was schon
darum glaublich erscheinen musste, weil sein Vater Wilhelm als
landesfiirstlicher Pfleger daselbst nachgewiesen ist. Ein zweiter Baum-
kircherthurm befand sich jedoch in der westlichen Umgebung Lai-
bachs, und zvvar in der Nahe des Schlosses Holzenegg bei Horjul.
Der Altmeister der krainischen Topographie, Valvasor, bemerkt hier-
iiber, dass nicht weit von dem um 1683 neu erbauten Schlosse
Holzenegg auf einem Berge ein Schloss gestanden, welches «Baum-
kircherthurn» genannt wurde, von dem aber zu seiner Zeit nur mehr
der Rest eines «halben, einrissigen wuhsten» Thurmes sichtbar war.
An Stelle der Ruine hatte nun der Freiherr von Billichgraz das neue
Schloss erbaut, auf welcb.es auch die Einkiinfte der friiheren Herrschaft
iibertragen wurden. Nach ihm ist diese Ruine der Stammort des
Geschlechtes der Baumkircher, eine Angabe, deren Priifung und Unter-
suchung hierorts nicht am Platze ist, doch sei auf die Behauptung des
Autors hingewiesen, dass Wilhelm Baumkircher nach einem Manu-
scripte in Freudenthal, auf \velches sich Valvasor ohne nahere Angabe
bezieht, hier gehaust haben soll. Unsere Sage kennt dieser Gewahrs-
mann nicht, er erzahlt den Untergang Andreas' nach der in Steier-
mark iiblichen Fassung. Unzweifelhaft geht aus allem die Thatsache
hervor, dass die Baumkircher am VVestrande des Laibacher Morastes
Liegenschaften besassen und daselbst das Herrenrecht ausiibten.'
Ihre Nachbarn mogen schon friihzeitig die Herren von Billichgraz
gewesen sein, in deren Besitz das Gut der Baumkircher spater tiber-
gieng. Jedenfalls miissen die Baumkircher diesem Besitzthum rege
Aufinerksamkeit — sei es im guten oder schlimmen Sinne — zu-
gewendet und wohl auch langere Zeit daselbst gewohnt haben,
weil die Erinnerung an dieses Herrengeschlecht noch bis in unsere
Zeit in dem Gedachtnisse der ehemaligen Unterthanen haftete.

Die krainische Forra der Sage bietet insofeme Interesse, als
wir an ihr im Vergleiche mit den geschichtlichen Thatsachen und

1 Dadurch berichtigt sich die Angabe in K r o n e s ' abschlie.ssender Unter-
suchung iiber Baumkircher (Oesterr. Gymn.-Zeitschr. 1871 p. 515), nach \velclier
Holzcnegg als gleichbedeutencl rait dem Wippacher Iiesitzthum ersclieint.
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der in Steiermark gangbaren Fassung derselben die Entstehung
einer derartigen Volkstiberlieferung deutlich wahrnehmen, die eigen-
artige Vermengung wirklicher Geschehnisse mit localen Zuthaten
und die umgestaltende Kraft der Volksphantasie daran beobachten
konnen. Die Nachricht von dem schrecklichen Ende des unbot-
massigen Recken, den der Eigennutz bis zur Emporung trieb, war
mit den bekannten Einzelheiten (das vorzeitige Lauten der Abend-
glocke u. a.) bald in das krainische Besitzthum Baumkirchers ge-
drungen. Da die einfachen Landleute denselben selbstverstandlich
nur aus seinem Verhaltnis zu ihnen als rauhen, erbarmungslosen
Zvvingherrn kannten, dessen politische VVirksamkeit und vervvickelte
Beziehungen zum Kaiser ganzlich ausser dem Bereiche ihres Ver-
standnisses lagen, sahen sie in dem gewaltsamen Tode Baumkirchers
zunachst wohl nur die gerechte Strafe fiir die oft schwer empfun-
dene Harte ihres Gutsherrn; in spaterer Zeit riickt das Verhaltnis
zwischen Schuld und Siihne noch enger zusammen, und so wird
das grausige Ende des Helden selbst in die eigene Gegend verlegt.
Die bekannte Entschluss- und Hilflosigkeit Friedrichs IV., der
sich des trotzig gewordenen einstigen Parteigangers kaum zu er-
wehren vermochte, klingt in naiver Weise in der Behauptung durch,
der Kaiser habe den Bauern angesichts der eigenen Ohnmacht die,
\venngleich eingeschrankte, Selbsthilfe zugestanden. Die dunkle
Erinnerung an die verratherische Einladung und absichtlich hinaus-
geschobene Verhandlung, deren Opfer Baumkircher nach der steieri-
schen Sage wurde, spiegelt sich in unserer Fassung in der Theil-
nahme des Billichgrazers und dessen gleichartig listiger Handlungs-
weise \vieder. Das ausschlaggebende Motiv, das zu friihe Lauten
der Abendglocke, fehlt selbstverstandlich auch der vorliegenden
Fassung nicht, dieser Zug ist ja der wesentlichste, dem Volks-
bewusstsein zuganglichste der ganzen Erzahlung. Veriibtes Unrecht
wird mit erlittenem gesiihnt. Auch die historisch beglaubigte Zer-
storung der Baumkircherfeste, dort durch den Kaiser verfiigt, hier
von den Bauern in begreiflicher Rachsucht unmittelbar nach der
vollbrachten Befreiungsthat veriibt, fehlt unserer Sage nicht. VVir
haben es daher mit einer aus den geschichtlichen Thatsachen auf-
gebauten, in den Detailziigen vielfach mit der steierischen Fassung
iibereinstimmenden, jedoch innerhalb des Anschauungskreises der
krainischen Bauern sachlich und local utngestalteten Volksiiber-
lieferung zu thun. Prof. Julius VVallner.
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Eine archivalische Nachlese in Landstrass und Sitich.
Im Uebereinkommen mit der Leitung des krainischen Landes-

museums imternahm der Unterzeichnete im Sommer 1889 eine
Reise nach Landstrass und Sitich, um die dort noch befindlichen
Reste der alten Kloster- und VVirtschaftsarchive einer Durchsicht
zu unterziehen und daraus das geschichtlich Wertvolle, fiir das kraini-
sche Landesmuseum zur Er\verbung Geeignete auszuwahlen. Hierbei
wurde er in ebenso opfenvilliger als erfolgreicher Weise von seinem
Collegen, dem auf dem Gebiete der Landesgeschichte vielfach tha-
tigen Herrn Prof. A. Kaspret unterstiitzt. Die Enverbung alterer
Acten durch das krainische Musealarchiv aus den bereits scartirten
Registratursbestanden der dermaligen Staatsherrschaften Mariabrunn
und Sitich ist fiir das Museum von um so grosserer Wichtigkeit,
weil bereits ein eiklecklicher Theil der auf diese ehemaligen Cister-
cienserkloster beziiglichen Urkunden und Archivalien sich in dessen
Besitz befindet, so dass es sich hauptsachlich um die moglichste
Vervollstandigung und Erganzung des einschlagigen Materiales han-
delt, zudem hatte die hochlobliche k. k. Domanendirection in Gorz
bereits im Jahre 1888 in zuvorkommendster Weise einem derartigen
Ansuchen der damaligen Musealleitung entsprochen und die Ueber-
gabe der als geschichtlich vvertvoll bezeichneten Registratursbestande
an das Landesmuseum nur von einer genauen ISezeichnung und
Consignirung des zur Er\verbung Gevviinschten abhangig gemacht.'
Eine solche vorzunehmen, bildete die eingangs envahnte Aufgabe
des Unterzeichneten.

Die geschichtlichen Verhaltnisse des Cistercienserklosters Maria-
brunn bei Lands t rass , wohin sich die oben Genannten zunachst
begaben, sind im allgemeinen bekannt und neuestens durch die treff-
liche Arbeit Milkcnvicz' (Die Kloster Krains p. 85 bis 112) auf streng
urkundlicher Grundlage sichergestellt worden, so dass an dieser Stelle
von einer einleitenden Erorterung derselben abgesehen \verden kann.

Ueber den gegemvartigen Bauzustand des Klostergebiiudes
und den ruinosen Verfall der einst so herrlichen Stiftskirche, sovvie
einige daselbst befindliche Grab- uud Inschriftsteine u. dgl. hat der
Schreiber dieser Zeilen einen Bericht an die k. k. Centralcommission

1 Iin Herbste 18S9 erfolgte auch die Genelimigung seitens des hohen
k. k. Ackerbauininisteriums.
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fiir Kunst- und historische Denkmale in Wien2 erstattet, so dass er
auch diese Seite hier nicht naher zu beriihren braucht.

Das Archiv, oder richtiger gesagt, die alte Registratur, lauter
bereits scartirte Acten enthaltend, ist gegemvartig im ersten Stock-
werke des stattlichen Klostergebaudes, ira ehemaligen Schiittboden
an der Nordseite untergebracht; es ist dies ein grosses, geraumiges,
ziemlich lichtes und trockenes Locid, das freilich von zahlreichen
Mausen bevolkert wird, deren Spuren allenthalben an den Acten-
bestanden sichtbar geworden. In demselben Raume sind auch die
alteren Acten des k. k. Bezirksgerichtes sowie der k. k. Domanen-
verwaltung aufbewahrt, die keinerlei historisches Interesse bieten.

Der in Betracht kommende Actenbestand, iiber eine Waggon-
ladung Biicher, Schriften etc. aller Art, war in der kurzen zur Ver-
fugung stehenden Zeit zu sichten, von Verzeichnissen und Registern
natiirlich keine Spur vorhanden, deshalb musste riistig gearbeitet
\verden. Bei der vorgenommenen Ausvvahl wurde der Grundsatz fest-
gehalten, zunachst nur das bis zur Klosteraufhebung(i786) reichende
Material ins Auge zu fassen, wobei selbstverstandlich solche Stiicke,
die sich mit der Aufhebung oder mit den damit verbundenen
geschaftlichen oder wirtschaftlichen Operationen beschaftigen, auch
spateren Datums beriicksichtigt wurden. Sonst wurde diese Zeitgrenze
nur dort iiberschritten, \vo besondere Wichtigkeit des Actes oder
die angestrebte Vollstandigkeit einer Serie, wie bei den Urbaren,
einen solchen Vorgang rechtfertigte. Ebenso wurde alles auf die
Franzosenherrschaft (1809 bis 1814) Beztigliche fiir das Museal-
archiv envorben, da diese Epoche der Landesgeschichte von hoch-
stem Interesse ist und das vorliegende Material geeignet erschien,
die bereits in Laibach befindlichen, diesbeziiglichen umfangreichen
Actenbestande zu erganzen. Auch die im Rudolfinum bereits vor-
handene Patent- und Decretsammlung wurde beriicksichtigt, indem
aus den Landstrasser Vorrathen das Brauchbare ohne Datumsgrenze
behufs moglichster Vervollstandigung entnommen wurde. Den weit-
aus grossten Theil der Acten und Biicher bilden die wirtschaft-

2 Infolge dieses Herichtes hat dieselbe in gewohnt tliatkraftiger VVeise
bereits die lnogliche Erhaltung der noch vorhandenen Reste ins Auge gefasst
und die von der bochl. Forst- und Domanendirection in Gorz iiber ihr Ver-
langen iibersendeten Pliine der ehemaligen Stiftskirche vvurden kttrzlicli von
der II. Section als sehr interessant begutachtet.
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ličhen Angelegenheiten in der Form von Urbaren, Zinsregistern u. s. \v.
Aus dieser Menge gelang es, einen grosseren Complex zusammen-
zustellen, und zwar beginnen die Urbare von Landstrass mit dem
Jahre 1625 und reichen bis in die Zeit der Staatsherrschaft, da-
neben laufen zahlreiche Handurbare, Zinsregister, Ausziige u. dgl.
zum Amtsgebrauche der Klostervervvaltung, bis in den Anfang des
XVII Jahrhundertes zuriickreichend.

Im Nachfolgenden sei eine Uebersicht iiber die zur Erwer-
bung durch das krainische Landesmuseum als geeignet und brauch-
bar ausgewahlten Stiicke gegeben:

An U r b a r e n des Stiftes Mariabrunn solche von 1660 bis
1670, 1745, 1776 und 1781, Landstrass betreffende aus den
Jahren 1625, 1688 bis 1692, 1700, 1741 bis 1745, 1750 bis
1778, 1771, I772> 1774, 1775 (Haupturbar), 1776, 1778, 1779,
1782, 1784, Stadt Landstrass 1756 bis 1770, ferner ein undatirtes
Grundbuch alterer Zeit.

H a n d u r b a r e : Mariabrunn 1757, 1785; Landstrass 1677
bis 1681, 1743, 1751, 1753, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763,
1765 bis 1782, 1766, 1767, 1769, 1771, 1774, 1781, 1784,
1791 bis 1794.

S t i f t s r e g i s t e r der Herrschaft Landstrass: zwei Stiick aus
dem XVIII. Jahrhunderte.

Z e h e n t r e g i s t e r von 1663 bis 1668, 1677 bis 1680, 1683,
1684 bis 1691, 1689, 1694, 1696, 1700 bis 1703, 17 19 bis
*723> 1735» J 7 4 i bis 1745, 1741 bis 1746, 1745 bis 1750,
1756 bis 1761, 1760, 1762 bis 1765, 1773 bis 1777, 1779 bis
1783; ferner S a c k z e h e n t - u n d G e t r e i d e z e h e n t r e g i s t e r
v o n N e u b r i i c h e n z\vei Stiick, ebenfalls aus dem XVIII. Jahr-
hunderte; endlich Vormerkbiicher iiber J u g e n d z e h e n t und andere
kleine Giebigkeiten von 1705, 1751, 1752 bis 1755, 1755 bis
1759, 1760 bis 1767, 1765 bis 1768.

Aus weit alterer Zeit statnmt ein R o b o t r e g i s t e r von 1599,
\velches sicherlich grossere Beachtung verdient. Zahlreich fanden
sich sogenannte B e r g r e c h t s - u n d W e i n z e h e n t r e g i s t e r vor,
da die Umgebung des Stiftes bis in die gegemvartige Zeit der
Phylloxera-Verheerungen bliihenden Weinbau aufvvies; selbe beginnen
mit 1613 und reichen in freilich recht luckenhafter Reihe bis 1803.
Viele dieser Biichlein sind in beschriebenes Pergament gebunden,
ein Beweis flir die ehemalige Reichhaltigkeit der Stiftsbibliothek,

MitiheUungen des Musealveveines fiir Krain 1S90. 14
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die ihre unbrauchbar gevrordenen alteren Handschriften derartig
verwenden liess.:i

An U r k u n d e n v e r z e i c h n i s s e n fanden sich leider nur
zwei jiingeren Datums; hierher gehoren auch die M e m o r i e n , das
Stift betreffend, aus dem XVIII. Jahrhunderte.

I n v e n t a r e und K i r c h e n r e g i s t e r sind Mariabrunn be-
treffende aus den Jahren 1654 und 1786 vorhanden, einiges Inter-
esse bietet wohl auch das O r t s c h a f t e n v e r z e i c h n i s des Land-
strasser Besitzthums von 1781 und der Ausweis iiber sammt-
l iche U n t e r t h a n e n dieser Herrschaft.

Zur Aufhelhmg der wirtschaftlichen Verhaltnisse des einstigen
Cistercienserklosters dienen \veiters die "VValdrechtsregister von
!743> X76o bis 1771 und fiir die einschlagigen Verhaltnisse der
spateren Zeit die VValdmeister-Ins t ruc t ion von 1794 und
ein Fascikel «Waldsachen» aus dem Anfange des XIX. Jahr-
hundertes. Von besonderem VVerte erscheinen auch die F i sche re i -
A c t e n , da selbe bis ins XVI. Jahrbundert zuriickreicben. Ueber
die Stiftsausgaben berichten Exi tus g r a n a r i u s 1732 und Exi tus
p e c u n i a r i u s von 17 15, ferner das B e s o l d u n g s b u c h der
Res idenzo f f i c i e r e von 1707 und die D iene r scha f t s r eg i -
s ter aus dem vorigen Jahrhunderte.

Von grosstem geschichtlichen VVert sind jedoch mehrere Stticke,
welche sich auf die Thatigkeit einzelner Aebte unmittelbar beziehen,
so z. B. das Inventar nach dem Abte Gregor Alexius von 162 1,
das Ausgabenbuch des tiichtigen Abtes Georg (1638 bis 1659),
der in bedrangten Zeiten die Einktinfte des Klosters zu bessern
verstand, und die Eingabe des A b t e s Alanus vvegen Caduc i -
t a t des St i f tes (171 o), ferner C o r r e s p o n d e n z e n , die Aebte
von Si t ich be t re f fend , die meist dem XVII. Jahrhunderte ent-
stammen. Dieser sovvie mehrere andere Fasc ike l von Or ig ina l -
b r ie fen , D e c r e t e n , E i n g a b e n und E n t s c h e i d u n g e n , die
gleichfalls zum grossen Theile dem XVII. Jahrhunderte angehoren,
dtirften bei genauer Priifung und entsprechender Ordnung manchen
wichtigeii Beitrag fur die innere und aussere Geschichte des Land-
strasser Klosters enthalten; zudem sind, wie schon die fliichtige
Durchsicht lehrte, viele Stiicke darunter, welche wegen der eigen-
bandigen Unterschriften und Originalsiegel der Aebte hochst be-
merkenswert erscheinen.

Vergl. Milkovvicz: Kloster in Krain p. 109.
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Ueber die rechtlichen Verhaltnisse des Stiftes und der Stadt
Landstrass bieten nachstehende Acten mancherlei Aufschliisse:

L a n d e s g e r i c h t l i c h e Conf in ien und Acten iiber die
G e r i c h t s b a r k e i t der Stadt Landstrass, ein B e r g t h a i d u n g s -
buch von 1683, ein G e r i c h t s p r o t o k oll von 1590 und end-
lich ganze Stosse von Haupt - und Gegenvveisungen, P ro -
ce s sac t en u. s. w., von dem XVI. bis an das Ende des XVIII. Jabr-
hundertes reichend. Hierher gehoren auch die A b s c h i e d e , das
Stift Landstrass betreffend, und einzelne zur Aufbewahrung im
Landesmuseum ausgewahlten Cr imina l ia. Letztere wurden nur
insoweit beriicksichtigt, als ihr Gegenstand oder dessen Behandlung
einiges culturhistorisches Interesse beanspruchen kann, darunter
mehrere P roces se aus dem XVIII. Jahrhunderte; der Processus
c r i m i n a l i s gegen Michael Po l abac und ein alphabetisches
R e p e r t o r i u m der U e b e l t h a t e r von 1769. Ausserdem ge-
horen in diese Gruppe noch verschiedene P r o t o k o l l e civilrecht-
lichen Inhaltes, Kaufbr ie fe im Original (darunter zwei Pergament-
urkunden von 1560) und Kaufbriefsabschriften von 1792, Inven-
tu r s - und I n t a b u l a t i o n s p r o t o k o l l e , Verz ich t sb r i e f -
a b s c h r i f t e n , S c h u l d o b l i g a t i ons reg is ter von 1780 mit
I n t e r e s s e n q u i t t u n g e n von 1784 bis 1785, endlich Ver-
l a s s e n s c h a f t s a b h a n d l u n g e n von 1803 bis 1805, die lediglich
als Muster ihrer im zuruckgelassenen Registratursbestande zahlreich
vertretenen Gattung Aufnahme fanden.

Zur Erganzung der im krainischen Landesmuseum bereits
vorhandenen Sammlung von alteren Patenten und Normalien
wurde in der Landstrasser Registratur manch vvertvoller Beitrag
vorgefundeD, namlich funf Fascikel verschiedener landesf i i r s t -
l icher V e r o r d n u n g e n und C i r c u l a r i e n , meist dem XVIII.
und beginnenden XIX. Jahrhunderte angehorig; der Index der
Patentsammlung 1775, die kaiserliche Vorsch r i f t iiber das neu
e i n g e r i c h t e t e S tud ium von 1752, ein N o r m a l i e n b u e h
von 1802 bis 1806, der U n t e r r i c h t und die R e c h n u n g s -
vor sch r i f t f i i rWi r t scha f t samte r nebst drei machtigen Banden
mit «Beilagen», ein sprechender Beweis fiir die ebenso schvvierige
als umstandliche Gebarung der Patrimonialamter; N o r m a l i e n in
K i r c h e n s a c h e n , D e c r e t a der P r o v i n z i a l s y n o d e 1777
und altere A p o t h e k e r - T a x e n . Militiirische Conscriptionsangele-
genheiten beriihrt das von 1771 stammende Mi l i t a rbuch der

14*
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Herrschaft Landstrass; fiir die Geschichte der offentlichen Gesund-
heitspflege in Krain wird vielleicht der Fascikel Č a r t a k e n b a u
i n J e s s e n i t z anlassig der Cholera (1832) Einschlagiges enthalten.

VVas die zu Landstrass gehorigen Gtiter, Liegenschaften, Dbrfer
und einverleibten Pfarren betrifft, so sei das darauf beziigliche
archivalische Materiale in alphabetischer Anordnung der Otsnamen
hier angefiihrt:

A n z e n b e r g : Bergrechtsregister 1641 und 1775.
Dorf F r e i h a u : Zinsregister 1696 bis 1700.
Gut G r u n d 1 h o f: Inventar.
G u t e n h o f : Urbar von 1699.
S t. J a k o b : Urbar von 1758, Zehentregister, Zinsregister von

1677 bis 1680, 1705 bis 1722, 171 2 bis 1715, 1727 bis 1730,
1765, 1766 bis 1770.

K a y e r , M a i c h a u und L a n d s t r a s s : Verschiedene Inventare
aus dem XVIII. Jahrhunderte.

K l i n g e n f e l s : Verschiedene Acten, Inventare ausdem XVIII. Jahr-
hunderte, Rechnung des Venvalters von 1729 bis 1731.

K r o n a u : Zinsregister 1626 bis 1630, 1753 bis 1757.
Pfarre S t. M a r e i n (bei Erlachstein); Urbar 1690, Inventare

von 1815 und 1816.
St. M a r i a M a g d a l e n a : Registerium.
M a i c h a u : Zinsregister 1774 bis 1778, 1782 bis 17S6.
St. M i c h a e l : Rechnungsbuch der Filialkirche.
N e u b e r g.' Urbar und Zinsregister 1709 bis 1713, 17 12 bis 17 14,

1729 bis 1733, 1772 bis 1776.
O b e r b r u s t d o r f : Zinsregister 1774 bis 1778.
P e r s b e r g : Zinsregister I 7 i 4 b i s 1718.
P l e t r i a c h : Ausstandsregister 1673, Bestandbuch, Zinsregister,

Hesitzstand der Studienfondsherrschaft.
R a n n : Zehentregister 1723 und 1773.
R e b e r n i k : Zehentregister 1676 bis 1683.
R u p e r t s d o r f : Handurbar 1679 und 1691.
Pfarre S i c h e l b n r g : Conscriptio parochiae Sichelburgensis 1768

und andere Acten.
S t r a ž a : Urbar und Bergrechtregister von 1765 und 1785.
Š r o m l j e : Die Pfarre betreffende Acten aus dem XVIIL Jahr-

hunderte.
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T h u r n a m H a r d t: Collationirte Abschrift des Haupturbars
aus dem XVII. Jahrhunderte.

V i d e m : Die Pfarre betreffende Acten.
Voitschberg: Bergrecht- und Zehentregister.

Endlich eine Reihe von I n v e n t a r e n der dem Stifte ein-
verleibt gewesenen , in Steiermark gelegenen Pfarren: S t. A 11 n a
am Babenberg, St. Georgen bei Reichenegg, St. J o h a n n am
Gupfberg, Kalobje, Ponigl, Sibika, St. Stefan, Siissenberg
und St. Veit, sammtliche aus dem Jahre 1807.

Die Actenstiicke aus der Zeit der Franzosenherrschaft
bestehen zunachst in Steuer- und Abgabenregistern, einer
R61e de la Contr ibut ion fonciere commune St. Bartho-
lomae, dem Gestionsprotokolle der Landstrasser Herrschaft
vom Jahre 1812 (wichtig wegen der darin registrirten Regierungs-
erlasse), dem Registre de la Correspondance von 1810, den
Militar- Conscr ipt ionsacten, den Acten des Landstrasser
Fr iedensr ichteramtes , den an die Gemeinden hinausgegebenen
F r a g e b o g e n tiber die okonomischen und sonstigen Verhaltnisse
mit den eingelangten Antvvorten (von den Gemeinden Gross-
dolina, Zerina, Ostrog, Oberfeld, Gelošič, Gradiska, Ber-
gana), endlich in einigen Fascikeln mit Briefen, Amtscorre-
spondenzen, b e h o r d l i c h e n Auftragen u. s. w.

Unter den sonstigen zur Ueberstellung an das Musealarchiv
ausgevvahlten Schriftstticken und Bilchern seien noch besonders her-
vorgehoben zwei slovenisch geschriebene Actenstiicke aus
dem XVII. Jahrhunder te , die wegen ihrer verhaltnismassigen
Seltenheit von hochstem Interesse sind, ein Incunabeldruck «Con-
cordant iae bibliae», Basel 1499, und der Rechnungsausweis
der Landstrasser Rosenkranzbruderschaft.

Nach z\veitagiger Arbeit \var das vorhandene Materiale durch-
sucht und gesichtet. IJas als brauchbar Ausgeschiedene wurde in
283 Fascikel und einzelne Stiicke gegliedert, aufgezeichnet und
harrt gegenwartig der thatsachlichen Uebersendung an das krai-
nische Landesmuseum.

Wenige Wochen darnach gieng die Reise nach S i t i c h. Dieses
altehnviirdige Cistercienserstift iiberragte zu allen Zeiten an Grosse,
Bedeutung und Einfluss das Kloster an der Gurk, deshalb ware
auch die Vermuthung gerechtfertigt, dass hier eine noch weit reichere
Ausbeute an Archivalien der Erlosung harrte. Doch erfiillte sich
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diese Hoffnung keineswegs, das Siticher Archiv ist nach der Kloster-
aufhebung verloren gegangen, d. h. durch ungliickliche Verhaltnisse
zersplittert, bruchstuck\veise verkauft oder an verschiedene Archive
abgegeben; einiges besitzt das Rudolfinum, anderes ist verschollen
und verloren. Die im Klostergebaude zuriickgebliebenen Acten vvurden
in zwei Raumlichkeiten, der Pralatur und der sogenannten alten
Kanzlei, aufbewahrt, namentlich das erstere Local bot in jeder
Beziehung ungeniigenden Schutz fiir dieselben. Da die hohen Glas-
fenster des einstigen Prachtbaues schon langst ausgebrochen sind,
so wurden die Fensterdffnungen nothdiirftig mit Brettern verschalt,
deren Ritzen und Spriinge allen Atmospharilien ungehinderten Zu-
tritt liessen, zudem wird dieser einst dem Zwecke glanzender Re-
prasentanz dienende Raum gegemvartig als Rumpelkammer und
zum Trocknen der Wasche beniitzt, so dass es nicht wundernimmt,
wenn ein grosser Theil der zu einem grossen Haufen aufgeschichteten
Papiere schon fast ganzlich durch Feuchtigkeit zerstdrt ist. Vor
Jahren soll dieser Schriftenstoss noch betrachtlich umfangreicher
gewesen und jedem Besucher die beliebige Ausvvahl freigestanden
sein. Dieser traditionellen Ueberlieferung der Orts- und Hausbewohner
ist leider volle Wahrscheinlichkeit zuzumessen, auf solche Art lasst sich
das Verschwinden des sicher recht \vertvoll geivesenen Actenmate-
riales sowie die auffallende Geringwertigkeit des heute noch vor-
handenen Restes erklaren. Der in der alten Kanzlei untergebrachte
Theil ist gut vervvahrt, doch enthalt derselbe meist Administrativ-
acten der Gutsvenvaltung aus dem XIX. Jahrhunderte, ist daher
fiir vorliegenden Zweck belanglos. Die vorhandenen x\rchivreste
wurden bereits vom hochverdienten krainischen Geschichtsforscher
Dimitz sowie durch den riihrigen Herausgeber des Archivs fiir
Heimatskunde Schutni einer Durchsicht unterzogen, neuerdings aber
durch Milkowicz als nicht geringwertig bezeichnet (a. a. O. p. 203),
weshalb eine Nachlese immerhin lohnend zu sein versprach. Die
nach genauer Durchsicht gewonnene Ausbeute entsprach zwar weder
quantitativ noch qualitativ den gehegten Envartungen, bildet aber
immerhin eine nicht zu unterschatzende Erganzung und Bereicherung
des Laibacher Musealarchivs, insbesondere des darin bereits vor-
handenen Siticher Materiales.

Die in dem alten Pralatensaale (jetzt eine mit Stuccaturver-
zierung und kunstvoll eingelegter Thiire geschmtlckte Waschetrocken-
kammer!) aufgestapelten Papiere gehoren vorwiegend dem XIX. Jahr-
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hunderte an und sind meist vollig wertlos. Darunter befanden sich
jedoch einige Stosse von alteren U r k u n d e n c o p i e n , D e c r e t e n ,
Abtscorrespondenzen und Briefen, meist aus dem XVII. Jahr-
hunderte, die bei der Geringfiigigkeit der iiber Sitich vorhandenen
Archivalien doppelt willkommen erscheinen. Verhaltnismassig am
zahlreichsten sind Urbare der zu Sitich gehorigen Giiter vertreten,
so von Fe ld , T i e f e n t h a l , T e m e n i t z , N i e d e r d o r f u. s. w.
aus dem XVII. und XVIII. Jahrhunderte. Ueber die vvirtschaftlichen
Verhaltnisse des Stiftes werden ein I n v e n t a r von Si t ich aus
dera XVI. Jahrhunderte, die S o l d r e g i s t e r von 1658, die Aus-
gabenb i i che r von 1633 und 1655, das Pens ionsbuch von
1680 und Verpf l egs -Ausgabenb t i che r aus dem XVII. Jahr-
hunderte manchen Aufschluss geben. Den gesammten Besitzstand
der dem Kloster einverleibten Pfarren bietet das umfangreiche
H a u p t u r b a r von 1662. Neben diesen Urbarialien und den
envahnten Correspondenzen wurde noch ein nicht unbetrachtlicher
Convolut G e r i c h t s - und P r o c e s s a c t e n ausgesucht, darunter
Weisungen und G e g e n w e i s u n g e n , soweit selbe nicht bereits
zu liickenhaft und verfault erschienen. Im ganzen konnten 36 Fas-
cikel und Bande nebst d re i O r i g i n a l - P e r g a m e n t u r k u n d e n
(K.aufrechtsbriefe von 1555 und 1594) als zur Ervverbung durch
das Rudolfinum geeignet bezeichnet und abgesondert vverden, vvelche
gleich den Landstrasser Archivalien der thatsachlichen Uebergabe
an dasselbe entgegensehen.

Der Schreiber dieser Zeilen kann nicht ohne die Bemerkung
schliessen, dass es sehr empfehlenswert erschiene, in ahnlicher Weise
allmahlich sammtliche Herrschafts-, Gemeinde- und sonstige Archive
und Registraturen zu durchforschen, um dadurch zu einer planmassig
angelegten Aufnahme der thatsachlich noch vorhandenen Bestande
im ganzen Lande zu gelangen. Manche nebenbei gemachte Beob-
achtung in archaologisch-kunstgeschichtlichem Sinne konnte iiberdies
eine dcrartige Thatigkeit auch auf den anderen Gebieten der ge-
schichtlichen Landesforschung erspriesslich und erfolgreich machen.

Zunachst wtirde aber dadurch in den zahlreichen noch vor-
handenen alteren Archivbestanden des Landes allmahlich das histo-
risch Wertvolle vom Wertlosen getrennt, ersteres unter der Voraus-
setzung verstandnisvollen Entgegenkommens seitens der Besitzer
entweder der Enverbung durch das Landesmuseum oder wenigstens
einer sicheren Aufbewahrung und Erhaltung an dem Standorte
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zugefuhrt, letzteres konnte dann schadlos der allfalligen Verausse-
rung und Vernichtung preisgegeben vverden, die leider bisher so
haufig ungesichtetes Materiale traf und trifft, wobei der unvvieder-
bringliche Verlust manches archivalischen Kleinodes zu beklagen
ist. Die Durchfiihrung einer solchen systematischen Archivsaufnahme
ware eine wiirdige Aufgabe der hierzu berufenen Krafte und bildet
die dringend nothivendige Vorarbeit zu einer den Anforderungen
der Wissenschaft vollig entsprechenden geschichtlichen Erforschung

des Landes. Prof. Julius VVallner.

Die satyrisch-humoristische Poesie in Krain
wahrend der Befreiungskriege.

Wenn die genannte Dichtung an diesem Orte besprochen
werden wird, so soll damit nicht etwa gesagt sein, dass bloss diese
Art in Krain um die genannte Zeit gepflegt worden. Sie ist viel-
mehr nur ein Theil der Poesie der Befreiungskriege in diesem
Lande, welche vielfach iu ernstem Tone erklingt und einen sprechen-
den Be\veis fiir den regen patriotischen Sinn und das grosse Inter-
esse der Bevolkerung unseres Kronlandes an den Tages- und Zeit-
ereignissen liefert. Dabei geniigt nun dem kraftig entvvickelten
vaterlandischen Gefiihle und der den bedeutsamen Geschehnissen
zugewandten Aufmerksamkeit die innerhalb der Marken des eigenen
Landes auftauchende Poesie nicht: das Interesse verbreitet sich
iiber die literarischen Erzeugnisse anderer Lander, erstreckt sich
sogar auf Dichterproducte friiherer Jahrhunderte, die vereinzelt in
der Form von Uebersetzungen \vieder auflebten und infolge der
vielen Beriihrungspunkte zwischen den Ereignissen von einst und
jetzt ein willkommenes Mittel der Erhebung und Ermuthigung boten.
Uie ernsten sowie die humoristischen Schopfungen sind theils in
slovenischer, theils in deutscher Sprache verfasst, und ich will, um
den Nachweis flir die Reichhaltigkeit dieser Literatur in Krain in der
bezeichneten Epoche zu erbringen, auf einige der wichtigsten von
jenen, die ein ernstes Geprage an sich tragen, hinweisen. In der hei-
mischen Sprache geschrieben finden wir zunachst Vodniks«Landwehr-
lieder» (Pefmi sa Brambovze) aus dem Jahre 1809,1 ferner in der

1 Broschure mit dem obigen Titel, ohne Angabe des Druckortes, Ver-
fassers und Verlegers.
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Levstik'schen Sammlung seiner Lieder:2 «Jauchzer der osterreichi-
schen Soldateru (Uk estrajških vojakov) [1813], «Lied auf des
Kaisers Namenstag» (Pesen na cesarjev god), «Neu-Illyrien » (Ilirija
oživljena), «Das erloste Ulyrien» (Ilirija zveličana), «Uer Sieg»
(Fremaga) [1814], «Des Friedens Namenstag« (Mirov god) [1814].
Daneben kann genannt werden das in Mottling am 4. November 1814
gesungene «Lied zum feierlichen Namensfeste Franz I. etc.»:) Von
Dichtungen in deutscher Zunge mogen erwahnt werden in erster
Linie die Schopfungen Fellingers:4 «Empfindungen der Krainer
bey der Ankunft ihres allgeliebten Kaisers Franz I.», «Volkslied der
befreyten Krainer», «Dem hohenKaiserpaare. In Laybach», «Epilog.
Vor dem hohen Kaiserpaare auf dem Theater zu Laybach.» Daran
schliessen sich andere, deren Verfasser theils bekannt, theils un-
bekannt sind: «Der zweyte Kampf des Cundes» von dem sonst
nicht bekannten Autor Fr. Rink,5 ferner drei Gedichte des Cillier
Professors Suppantschitsch, namlich: «Das Bild der Zeit. Zur aller-
hochsten Geburtsfeier Sr. Oesterreichisch kais. Majestat», «Friihlings-
gruss (Geschrieben in der Nacht vom letzten April auf den ersten
May 1814», «Beym Jahreswechsel»,° «Friedenslied» von J. Selan/
«Die Rtickkehr des Kaisers nach Wien bei erfolgtem Frieden» von
Karl Meisel, der, ein geborener Laibacher, als fruchtbarer Volks-
dichter und Parodist bekannt war.8 Unbekannten Ursprungs sind:
«Der 12. Februar i8 i4» n und «Jetzt oder nie».10 Von den zwei
hier zu nennenden Uebertragungen bringt die eine Stellen aus

2 Die Aufschrift lautet: »Vodniks Lieder» (Vodnikove Pesni), heraus-
gegeben und verlegt von der Matica Slovenska, 1869, Druck von Jos. Blasnik
in Laibach, S. 94 ff.; S. 6 ff.; S. 12 ff.; S. 32, 33; S. 33; S. 93 ff.

3 Die slovenische Aufschrift lautet: Pesem Ob slavnimu godu Franceta I.
Estraiharskiga Zesarja poleg vishe: Gott erhalte Franz clen Kaiser na godbo
sloshene po Josephu Haydn: peta v ' Metliki 4. dan mesza I^istopada 1814.
Laibacher Wochenblatt zum Nutzen und Vergniigen ( = L. W. Bl.) Nr. 45 (1814).

4 Etithalten in dein Werke: Fellingers «Gedichte», II. Band, heraus-
gegeben von Dr. Kumpf, Klagenfurt 1821, gedruckt bey A. Gelb, S. 58 ff.,
S. 62 ff., S. 129 ff., S. 147 ff.

5 L. W. Bl. Nr. 29 (1815).
6 L. W. Bl. Nr. 23 (1814); Nr. 22 (1814); Nr. I (1815).
7 L. W. Bl. Nr. 25 (1814V
8 L. W. Bl. Nr. 29 (1814). Ueber K. Meisel vergl. Dimiu, IV. Tli. p. 291.
9 L. W. Bl. Nr. 7 (1814).

1 0 L. W. Bl. Nr. 41 (1814).
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einem aeschylaeischen Drama: «Das Trauerspiel des Aeschylus.
Die Perser etc.»" (23 Stellen), die andere befasst sich mit einem
alteren lateinischen Gedichte: «Worte eines deutschen Fiirsten aus
dem XVII. Jahrhunderte.» '2 Die Namen der Verfasser bleiben auch
hier verschwiegen.

Bei einer naheren Betrachtung der oben genannten dichteri-
schen Leistungen wird man gewahr, dass sie dem grossen gemein-
samen Boden des europaischen Volkerlebens entsprossen, von einer
allen Nationen gleichmassig zukommenden Denk- und Empfindungs-
weise durchdrungen sind. Die humoristisch-satvrischen Schopfungen
sind aber eine Species eines Landes, die unter dem Kinflusse des
Volkscharakters und der massgebenden Lebensverhaltnisse ihre be-
sondere Farbung und Form erhalt und daher die Geistes- und
Gefiihlsrichtung eines Volkes scharfer kennzeichnet.

Den Reigen der letztgenannten eroffnen z\vei Volkslieder in
der heimatlichen Mundart, die in ihrer Eigenthlimlichkeit und Ur-
vviichsigkeit unser regstes Interesse in Anspruch nehmen.

Das erste betitelt sich: «Ein neues Lied von den Franzosen»
(Ena nova pesem od Franzosov).''"' Es ist ein Goldkorn echter
Volkspoesie, ausgezeichnet durch die grosse Anschaulichkeit der
Darstellung und die kernige, oft recht derbe Diction, voll wahren
Volkshumors. Der Grundgedanke darin ist, dass der Tag der Ver-
geltung flir die Franzosen komme. Die in den elf Strophen an-
einandergereihten Satze lassen sich in zwei Gruppen sondern: die
einen zahlen die Vergehen der Franzosen, die Vergeltung fordern,
auf, wobei die letzteren nicht gerade mit den schmeichelhaftesten
Bezeichnungen bedacht \verden, die anderen fiihren die Art und
Weise der Vergeltung an, deren detaillirte Ausfiihrung in der Drastik
des Humors ihren Glanzpimkt findet. Ausgehend von dem bereits
mitgetheilten Grundgedanken, macht der unbekannte Dichter, der
eingangs gesteht, dass er sich selbst schon diese Zeit herbeivviinscht
und von dieser Vergeltung launig sagt, es \vurden den Franzosen
die Spasse (fhpafi), die sie mit ihnen getrieben, heimgezahlt wer-
den, als Vergehen und Albernheiten, den Uebermuth, die Siind-
haftigkeit, den Eigennutz (der Dichter nennt den Franzmann einen

11 L. W. Bl. Nr. 14 (1814).
12 L. W. Bl. Nr. 19 (1814).
13 Erbalten als gedruckte Flugschvift, zwei OctavblSttchen stark tind

aufbewahrt im krainischen Landesmuseum.
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«eigenniitzigen Wolf» (vouk famopafhni), die Menschenschlachterei,
die Verkehrtheit ihrer Weisheit, den Konigsmord, die Undankbar-
keit gegen ihren \vohlthatigen Konig Ludwig, ihre Tyrannei, den
geplanten Mord an anderen Herrschern, die Gottesleugnung, ihre
Grillenfangerei namhaft. Da die Vergeltung nur von einem Ver-
gelter ausgehen kann, so wird als erster Gott genannt, der ihre
Siindhaftigkeit vor aller Welt aufdecken wird, sodann werden an-
gefiihrt die verbiindeten «Konige», von den Volkern: der Tiirk,
Englander und die Moscowiten. Das Mittel der Vergeltung und
Heilung ist nun Pulver und Blei. Geheilt sollen die Franzosen
zunachst werden von ihrer Narrheit, oder, wie der Dichter sagt,
«die Kugeln werden ihnen die Narrethei aus dem Kopfe putzen»
(Sdej bodo tvoje norofti Kugle is glave Spuzale), geheilt sollen sie
aber auch werden von ihrer Grille, die Gleichheit und Freiheit
auszurufen. Dies driickt der Dichter in der Bitte aus: Gott moge
dem Kaiser Franz die Macht verleihen, diesem franzosischen Narren
bald die Grillen aus dem Kopfe zu treiben, so dass er nimmermehr
wiinschen wird, dieWorte «Freiheit» (Frajafl) und «Gleichheit> (gliha)
auszusprechen, sondern dass er auf seiner Stirne lesen wird, wie ein
Konig geachtet werden soll. Bussen sollen sie ferner flir den
Konigsmord. Bei der dichterischen Formung dieses Gedankens
gesellt sich zum Humor die Ironie, die auch in anderen Strophen
sich geltend macht und zmveilen zu beissendem Spott sich ver-
scharft. Beziiglich des Konigsmordes wird gesagt, die Kugel wird
den Franzosen zur Erkenntnis seiner Unthat bringen, und vvenn
sie ihn «in den H. gebrannt und er sich iiberschlagen hat> (De
bofh ratal vertoglov), wird er dreimal Vivat rufen, «es lebe die
Republik», wahrend sich das Blut wie das Wasser aus einem Bache
ergiessen wird. Die Vergeltung seitens der durch die Franzosen
gefahrdeten Fiirsten wird in hochst originellen Bildern, die durch
eine Beimengung spdttischer Ironie noch einen besonders wirksamen
Farbenton erhalten, dargestellt. Von ihnen heisst es namlich, sie
werden dem Franzmann «harteKirschen werfen» und mit schvvarzem
Pulver sein heisses Fett anrauchern. Ferner wird von der ange-
botenen Schlacht wie von einem aufgetischten kostlichen Mahle
gesprochen. Derb-humoristisch wird erzahlt: «Die Fiirsten werden
euch euere nimmersatten Bauche (vampi) vollgiessen, zur Speise
(fhpifho) Klosse aus hartem Blei reichen und Nudeln aus euerem
Fleische mit ihren Sabeln schneiden. Die Mandeln (gleichsara den
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Nachtisch) werden die Kugeln in den Biichsen und die Patronen
vertreten, Bomben und Kanonen werden zum Schluss der Kafifee
sein. Auch an Getrank wird es nicht fehlen. Ihr werdet fliessende
Bache um euch sehen, und wer da will, soll mit seinem Blute
unsere Gesundheit trinken.» Weiter wird vom Kampfe gesagt, dass
«ein furchtbares Feuer und Kartatschen zu ihnen kommen werden,
wovon ihnen gewiss auch etwas in die Hosen kommen wird». Dies
wird nun die Vergeltung sein fiir alles, was sie die ganze Zeit hin-
durch veriibt, und, wie es der Autor nochmals hervorhebt, fitr die
Todtung Ludwigs. Bei dieser ihnen drohenden Gefahr \verden
die Franzosen, die Empdrer (puntarji), spdttisch aufgefordert, Napoleon
zu befragen, ob er sie noch schiitzen kdnne, aufgefordert, alle ihre
Kiinste (kunfhti) anzuwenden oder sich dera Schwerte preiszugeben.
Zum Schlusse wird noch envahnt, es geschehe den «unbarraherzigen
Tyrannen» recht, wenn die ganze Welt iiber sie, als die «schreck-
lichen und abscheulichen Schergen» (flrafhni nu gerdi brizhi), her-
fallt (zhes vas leti), und ihnen gevveissagt, dass sie, die Schlaukopfe
(tizhi), den Rachern in die Hande fallen \verden.

Das zweite Product der Volkspoesie: «Das Lied von Massena»
(Pesem od Masena),'* ist mit Bezug auf den Frieden zu Pressburg
im Jahre 1805 und den Abzug des Generals von Laibach am
4. Janner 180615 gedichtet. Dabei muss hervorgehoben werden,
dass der Verfasser, obwohl er es, wie dies der Titel beweist, eigent-
lich auf Massena abgesehen hat, dennoch auch des Schaltens der
Franzosen und der Lage seines Landes gleichsam in einer Ein-
leitung zum Hauptthema gedenkt. Nachdem er in der ersten von
tlen 14 Strophen die Laibacher und Krainer tiberhaupt aufgefordert
hat, sich iiber den Beginn einer schdnen Zeit, den Friedensschluss
und ihre Rettung zu freuen, schildert er zunachst das arge Treiben
der Franzosen im allgemeinen, um die Freude der Bevolkerung
iiber die Befreiung von diesem Alp zu begriinden. Es wird namlich
nur gesagt, sie hatten nichts «Ldbliches» (Prov nezh hvale uredniga)
gethan, nur alles «durchstobert» (fo ufe fteknili). VVeiterhin \verden
die Folgen ihrer Raubgier und List (demgemass bezeichnet sie der
Dichter treffend mit: Falken und Fiichsen [jaflrobi in lefize]) an-
gefiihrt. Kein Ei und keine Henne wird es mebr geben, ebenso

11 Aus ilen Aufzeiclinungen cies Herrn Regierungsrathes Globočnik.
1 5 Vergl. Dimitz, IV. Th. p. 263, 264, vvo auch auf dieses Lied hin-

gewiesen wird.
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verschlang der Franzose das beste andere Gefliigel: daher sind die
Krainer «arme Waisen» (uboge frotice). Zudem wird unter dem
eisernen Drucke der Wirklichkeit an die Gelderpressungen und
Brandschatzungen' ° erinnert. Volksthtimlich derb wird die Begier-
lichkeit der Franzosen «sauisch» (Pofherti fo bli kakor fvine), ihr
unsittliches Verhalten «hiindisch» (U fadershan kakor pese) genannt.
Und nun wendet sich der Dichter seinetn eigentlichen Helden, dem
General zu, von dem er sagt, er geniesse geradeso wenig Achtung
\vie die andern. Zuerst berichtet er von einem Befehle Massena's,
Mantel, Hemden, Schuhe1* bereit zu halten, da an den Franzosen
alles zerrissen ge\vesen sei. Jetzt aber erfolgt der hochst derbe An-
griff auf den General wegen seines Gedarmkatarrhs. Es wird gefragt,
wohin seine Kraft entschwunden, da er von seinem Unterleibe
beherrscht \v£rde, es wird gesagt, dass ihm seine Freude entflohen,
denn vvas hiilfe Landerbesitz, wenn die «Aftersperre» in Veiiust
gerathen. Der Autor theilt weiter mit, es sei in seiner Nahe wegen
der Luftverpestung nicht auszuhalten gewesen, es habe nicht genug
rasch alles entgegen gereinigt \verden kdnnen. Davon wisse der
«Ftirstenhof» (Firfhtov hof) am meisten zu erzahlen, in welchem
noch immer gerauchert und geliiftet wird. Nach einem obsconen
Ausfall auf seine Krankheit und die sie begleitenden Uebelstande
wird seine Abreise von Laibach gutgeheissen und erklart, dass ihn
jeder Btirger leicht vermisse. Derb-humoristisch sagt der Dichter,
sie hatten schon die Leintiiclier getrocknet, um ihm mit ihnen zu
rauchern. Alle Krainer wtinschen ihm schliesslich Gliick: er mdge
ohne Gefahr stets ScJave seiner Krankheit sein.

Wie in dem ersten Volksliede, so werden auch hier die
Franzosen iind Massena mit oft nicht wiederzugebenden Schimpf-
\vortern iiberhauft; sie heissen beispielsweise: Schwindler (fleparji),
Betrliger (golufi), Falotten (faloti), Narren (norzi), Diebe (tatje).

Nicht minder gelungen in seiner derb-komischen Art ist ein
Franzosen -Vaterunser mit der Aufschrift: «Gebeth beim franzosischen
Krieg»l8 (namenlos). Die einzelnen Worte und Bitten des Vater-
unser vverden theils dazu vervvendet, das arge Treiben der Fran-
zosen im Lande und besonders den Bauern gegeniiber zu schildern,

16 Ebendaselbst p. 263.
17 Vergl. Dimitz am o. a. O.
18 Handschrift auf den beiden Vorderseiten eines Doppelquartblattes,

im Besitze des krainischen Landesuiuseiims.
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so: ihre Gottlosigkeit, ihre Raubsucht, ihre Erpressungen, ihr Schul-
denmachen, ihre Verfuhrungskiinste am weiblichen Geschlechte, ihre
rohe Behandlung der Untergebenen, theils um Verzeihung vom
Himmel zu erbitten vvegen des Ausbleibens der Opfergaben und
des tobenden und fluchenden Ingrimms iiber die Bedranger, schliess-
lich um die Befreiung von den Franzosen, um deren Niederlage,
um Ruhe und Frieden zu erflehen. Ebenso wie friiher werden auch
in diesern Stiicke Schimpfnamen den Feinden gegeben; sie heissen:
Schlingel, Lumpenkerls und Eselstreiber, Brut. Die Paraphrase erhalt
durch die Wahrheit der Empfindung, die sich in derb-volksthiim-
lichen Ausdriicken Luft macht, ihre volle Wirkung. Sodann begegnet
uns auf diesem Gebiete Val. Vodnik, der ebenso den komisch-saty-
rischen wie den ernst-gefiihlsrnachtigen Ton getroffen. In Epigramm-
form \verden bedeutsame Ereignisse und bedeutende Personlichkeiten
schon seit dem Jahre 1797 zum Gegenstande launiger Erorterung
gemacht, die bis\veilen einen Zusatz von Lob oder Spott erhalt. Es
finden sichvon ihm drei Epigramme auf das im Jahre 1799 vom oster-
reichischen Geueral Kray eroberte Mantua unter dem gemeinsamen
Titel: «Freude iiber die Erwerbung Mantua's 1799» T!)vor. Das erste,
auf einen Freudentrunk der Sieger himveisend, \vendet sich folgender-
massen an Mantua: «Unser Mantua — Leer \vird die Flasche —
Bring noch des Weins.» Das zweite driickt die besondere Freude
iiber die Ervverbung der Stadt aus mit den Worten: «Kaiserlich
Mantua — Gern dich ergeben hast — Bleibst uns zu eigen.» Das
dritte enthalt einen VVunsch fiir beide Theile: «Machtiges Mantua
— Ehr' du des Landes — Gliick vviinscben wir dir — Uns Frieden
dafiir.» Ein anderes Epigramm beschaftigt sich nach Art der Kalcii-
derprophezeiungen mit dem Charakter des abgelaufenen und des
herannahenden Jahres. Es lautet: «Vom Vorjahr der Kalender
spricht: — Eiserner Blitzschlag und Kanonen. — Der heurige ver-
schweiget nicht: — Werd' 'nen Vater und den Fried' bekommen.» 20

Hatten die genannten Sinngedichte Eroberungen und Friedens-
geschenke im Hinblicke auf das osterreichische Volk zum Inhalte,
so sind in einigen anderen Herrscher und Volk der Franzosen die
Zielscheibe des Spottes, der durch die ehrenvolle Hervorhebung
ihrer Gegner nur noch an Scharfe gewinnt. Von eiuem dieser, von
dem berlihmten Flottenfiihrer Nelson, heisst es: <Brauchst nicht zu

19 Levstik p. 31.
20 Levstik p. 32: «Das Jahr 1814» (Leto 1S14) tiberschrieben.
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fiirchten — Wenn auch ohn' die rechte Hand — Steckst doch mit
der linken — Die Franzosen in Brand.»8i Sodann von der Furcht-
barkeit der Alliirten («Die Alliirten vom Jahre 1813 bis 1815»
[Združenci 1813. do 18 1 5. leta]):'2'2 «Es krieget ein Degen—Von
selt'ner Art — Gen Europas Kriegsschrecken — Ist schlecht er
ver\vahrt.» Befasst sich ein nur mehr der Form nach hierher
gehoriges Gedichtchen mit den wieder osterreichisch gewordenen
Schulen,23 so spricht in einem anderen «Kleinpeter» in einem
komisch-naiven Tone seinen Dank fiir den erkampften Frieden und
dessen Wohlthaten aus. »Kleinpeters Dank» (Zahvala Petra Malega)'24

hat folgenden Wortlaut: «Kleinpeter, euch dankt er — Dass ihr
den Franzmann geschlagen — Dass wieder Friede kann tagen —
Leben mog' die Gerberei — Ebenso die Strumpfwirkerei — Vivat
Mutter Einbrenn(suppe) — Dass sie doch nie uns wegrenn'.» Diesen
slovenischen Epigrammen lassen sich ebenso gelungene in deutscher
Sprache an die Seite stellen. In diesen werden besonders \vichtige
Ereignisse der Zeitgeschichte, Eigenthtimlichkeiten der Franzosen,
Bestrebungen und Verheissungen Napoleons in Verbindung mit seinem
Geschick, die Macht der Alliirten u. s. f. im Lichte der Satyre
vorgefiihrt. Drei sehr treffliche,25 die keinen Verfasser nennen, mogen
an die erste Stelle gesetzt sein. Die ersten beiden \verden als
«Gelegenheitsgedichte» bezeichnet. Die Bedeutung der Alliirten ftir
Napoleon kennzeichnet treffend das erste: «Die Alliirten — unsere
Bezwinger?» — Rief Eonaparte, «das ist Gottes FingerU — «Nein!»
sprach sein kluger Adjutant, — «Nicht Finger — Gottes ganze
Hand.s Das zweite bemerkt mit Humor, dass Napoleon, der einst
Sansculotten regiert, nun zu anderen Sansculotten, zu Schottlands
Kriegern, exilirt ist. Das dritte hat eine eigene Aufschrift: «Gliick-
licher Erfolg,» und erzahlt davon, wie die Verheissung des Corsen
betreff des Heils des Continentes erflillt vvorden: «Das Gliick des
Continentes verhiess Napoleon; — An seiner Statt erfullt's —
Bellorophon.» Die scharfste Satyre auf Napoleons organisatorische
Thatigkeit entha.lt wohl das Epigramm: «Die Ratzen auf der Insel

21 Levs t ik p . 31 mit der Aufschri f t : «An Nelson» (Nelsone) .
23 Levs t ik p . 3 2 .
23 Lcvst ik p . 34 . E s tragt an seiner Spitze d i e W o r t e : «Die Scliiilen

wieder osterreichisch* (Šole spet estrajške).
24 Levstik p . 34.
23 L. W. Bl. Nr. 32 (1815).
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Helena.» Eine Zeitungsanekdote. (Adespoton.)'^0 Sie hat folgenden
Wortlaut: «Ich habe mir erzahlen lassen, — Und selbst die Chronik
stimmet ein, — Dass Ratzen mitten in dem Rhein, — Den bosen
Bischof Hatto frassen; — Was Himmel wird auf Helena gescheh'n,
— Verjagt sie nicht von dort Napoleon — Durch eine neue Con-
stitution! — Kann es ihm besser als dem Hatto geh'n?» Harm-
losen Humor verrathen zwei andere, in deren einer iiber die
Stimraung und Lage Frankreichs und der VerbiAndeten im Jahre
1814 bei Beniitzung von Barometerbezeichnungen berichtet wird.
Vor der Angabe des «Barometer-2ustandes»'J< werden als Ueber-
bringer dieser Mittheilung die Kosaken, als Autor dieses Bonmots ein
franzosischer Officier bezeichnet. DeV poetische VVitterungsbericht
bringt folgendes Detail: «Die verbiindeten Machte — Schon; die
franzosischen Generale — Veranderlich; Frankveich — Regen; die
Regierung — Sturm; der Schatz — Trocken.* In dem anderen wird
die Verehrungsvviirdigkeit einer Dreieinigkeit, natnlich die der Kaiser-
trias, auch Rir Nichtchristen hervorgehoben. Diese humoristischen
Zeilen werden einem judischen Kaufmanne in Fiirth bei Niirnberg
zugeschrieben und lauten: «Als Israelite z\var geboren — Und auf
den Einigen geschworen, — Bin ich anjetzo doch bereit, — Zu ver-
ehren die Dreieinigkeit. — Ich sag' es daher frei, — Dass diese
•vvirklich sei: — Alexander I.— Franz II.—Friedrich WilhelmIII.» "s

Die Haltbarkeit des Pariser Friedens vom 30. Mai 1814 w ' rd
durch eine den Ryswicker Frieden "ft betreffende numismatische
Notiz beleuchtet. Durch ein Loch in der aus diesem Anlasse
gepragten Denkmiinze sollte die Haltlosigkeit des bezeichneten
Friedensschlusses symbolisch angedeutet werden. Indem nun mit
diesem schon im vorhinein stark angezweifelten Frieden der Pariser
Friede des Jahres 1814 zusammengestellt wird, werden zvvar die
Griinde, die eine langere Dauer des letzteren erwarten lasseu, an-
gefiihrt, doch durch die lakonische Bemerkung «Irren ist mensch-
lich» die Gleichwertigkeit beider Friedensabschliisse erkannt. Recht
launig ist ferner ein grosseres poetisches Gebilde: »Epistel an den
jungen Herrn 1814 von einem Biirger Europens*,30 gehalten- Der

23 L . W . Bl. Nr . 4 2 (1S1S) .
27 L. W. Bl. Nr. 8 (1814).
28 L. W. Bl. Nr. 28 (1814).
29 L . W . B l . N r . 3 i (1815) , angefiihrt u n t e r : Fr iedensmi inze vom J a h r e 1697 .
30 L . \V. Ul. N r . 1 (1814) .
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unbekannte Dichter will dem jungen Jahre, wie dies jedem Kinde
schon bei der Taufe geschieht, die Holle heiss machen und ein
«Friedens-Pactum» mit ihm schliessen. Bei dem grossen Elende
Deutschlands und deshalb, weil schon das Vorjahr die Friedens-
hoffnung durch den grossen Sieg gevveckt, moge es den Frieden
venvirklichen, Freuden bringen und die Menschlichkeit zur Herr-
schaft gelangen lassen, da man die franzosische Juristerei schon
satt bekommen habe. Noch sind zwei Satyren in ungebundener
Rede, in der Form des Dialogs abgefasst, anzufiihren, von denen
die eine das Geprage der ernsten Satyre an sich tragt, die andere
an das Komische streift. Den Gegenstand der Polemik bilden
einerseits die Franzosen und Napoleon, andererseits Napoleon allein,
die verdienten, aber auch sehr herben Tadel und Spott erfahren.
Die erste, sich selbst als «Gesprach im Schattenreiche z\vischen
Moreau und Narbonne«31 bezeichnend, fiihrt uns eine Begegnung
zvvischen den beiden genannten Mannern vor, bei welcher Moreau
sein Erstaunen iiber das Erscheinen des Generals Narbonne aus-
spricht und ihn fragt, woher er gekommen. Nachdem er ihm dies
sovvie die erlittenen Niederlagen und Schaden der Franzosen in
der jiingsten Zeit mitgetheilt, wird das Gesprach auf den Charakter
der Franzosen und auf Napoleon gelenkt. VVahrend Narbonne als
feuriger Patriot sein Volk und seinen Herrscher vertheidigt, ihrer
Grosse und ihrem Niedergange ein lebendiges Geftihl entgegen-
bringt, anerkennt zwar Moreau die Fahigkeit der Franzosen, iiber
die anderen Volker zu herrschen, hebt aber auch die Verkehrtheit
ihrer oft von Gewaltthatigkeit begleiteten Reformirungssucht bei den
beherrschten Volkern hervor, durch welche sie ihre Herrschaft selbst
erschiittern. Daher trifift auch den Plan Napoleons von einer Uni-
versalmonarchie der scharfste Tadel, da dieser bei den zum Bevvusst-
sein ihrer Menschenwurde gelangten Volkern Europa's auf den heftig-
sten Widerstand stossen werde. Der einzige Ausweg aus diesem
Volkerconflicte sei — der Friede. In der zweiten, sehr scharf zu-
gespitzten Satyre: «Gesprach auf dem Schlachtfelde bey Mont
St. Jean zwischen Hut und Mantel»,3" entspinnt sich zwischen diesen
beiden Bekleidungsstiicken Napoleons an dem bezeichneten Orte
ein Zwiegesprach. Der Mantel, ein begeisterter Anhanger und Lob-

31 L. W. Bl. Nr. 3 (1S14).
32 L. W. Bl. Nr. 29 (1815). — Die Schlacht selbst ward am 18. Juni 1815

geschlagen.
Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 15
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redner seines Herrn, wird durch die vernichtende Ironie des niich-
ternen Hutes, der unter anderen hamischen Bemerkungen auch diese
falien lasst, dass andere Feldherren noch g ro s se r seien als Napo-
leon, da sie sich nicht, so wie er, hatten schlagen lassen, ganz in
Wuth versetzt, so dass er letzteren fordert. Gerade bei diesem Auf-
tritte findet sie ein englischer Soldat, der sie in seinen »Schnapp-
sack» packt und seinem General behufs AVeitersendung nach Eng-
land tibergeben will. Dort soll nach seinem Ausspruche Napoleons
Hut, wie einst der Gesslers, als Symbol der \viedergewonnenen
Freiheit auf Stangen aufgehangt werden.

Diese kurze Betrachtung diirfte wohl den Erfahrungssatz be-
statigen, dass der Volkshumor und die Zeitsatyre in bewegten,
ereignisreichen Epochen kraftige Bltiten getrieben hat, und zeigen,
dass auch die besprochenen Erzeugnisse des Witzes und Sarkasmus
wahrend der Befreiungskriege sich durch die grosse Lebendigkeit
und Anschaulichkeit der Darstellung, durch eine trefFliche, bisvveilen
iiberraschende Pointirung, durch Originalitat der Erfindung aus-
zeichnen. Indem die satyrische Poesie den bedeutsamen Ereignissen
folgt, gewaltige und gewichtige Personlichkeiten ins Auge fasst,
liefert sie ein gutes Stiick Zeitgeschichte, oft in der grellsten Be-
leuchtung.

Prof. Alexander Pucsko.
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Mycologia Carniolica.
Ein Beitrag zur Pilzkunde des Alpenlandes.

Von W. Voss.

II.

Uie hoheien Basidiomyceten, mit den Familien derZitter-,
Haut- und Bauchpilze (Tremellini, Hymenomycetes et Ga-
steromycetes) sind — wie im ersten Theile hervorgehoben
vvurde — im vorigen Jahrhunderte durch Scopoli studirt worden.
Seinen griindlichen Beobachtungen verdankt die Wissenschaft
eine Reihe allgemein anerkannter Arten, von denen so manche
mit neuen Speciesnamen spaterer Forscher in den mycologi-
schen Werken aufgefiihrt worden sind. Die Forschung der
letzten Jahre hingegen hat Scopoli's Vorrecht in den meisten
Fallen zur Geltung gebracht. Auf die Verbreitung dieser Pilze
in Oberkrain war zunachst mein Hauptaugenmerk gerichtet.
Dabei ergaben sich manche andere Arten, die damals iiber-
haupt unbekannt waren oder nicht unterschieden wurden.
Wahrend in der zweiten Auflage von Scopoli's «Flora carnio-
lica» bei 150 Arten beschrieben sind, so konnten im Folgenden
439, als in Krain vorkommend, bezeichnet werden; daher zwei
Drittel jener Spedes, die fiir Niederosterreich nachgewiesen sind
und um 89 Arten weniger, als man aus Oberosterreich kennt.
Hingegen sind in Steiermark bisher nur 361 Arten aufgefunden
worden.' — Mit Beriicksichtigung des Flachenraumes und der

1 Conf. Bsck, Uebersicht der bisher bekannten Kryptogamen Nieder-
osterreiclis. Wien 1887. — Poetsch und Schiedermayr, System. Aufzahlung der
im Erzherzogthume Oestevreich ob der Enns bisher beobacliteten samenlosen
Pflanzen (Kryptogamen). Wien 1872. — IVettstein, Vorarbeiten zu einer Pilz-
flora der Steiermark, I. und II. Wien 1885, 1888.
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Bodenverhaltnisse Krains, kann dieses Ergebnis immerhin als
ein giinstiges bezeičhnet vverden. Weniger giinstig stellt sich
ein Vergleich mit Salzburg, iiber welches Gebiet insbesondere
die mehr als 3OJahrigen Beobachtungen Sauters vorliegen.

Ich bin mir daher wohl bewusst, dass spatere Pilzkenner,
denen neuere Bilderwerke zur Verfiigung stehen, noch manche
Art oder Form — besonders unter den Agaricineen — beob-
achten und dadurch die Landesflora bereichern werden.

Auf die Unterlagen (Substrate) der hoheren Pilze sowie
auf deren Abanderungen und Ausbildungsweisen wurde ein-
gehender Riicksicht genommen.

Einige der aufgezahlten Basidiomyceten scheinen in
pflanzengeographischer Beziehung von grosserem Interesse zu
sein. Krain nimmt Antheil an drei grossen Florengebieten
Europa's. Auf dem Boden des Landes begegnen sich die Arten
der baltischen, der pontnischen und der alpinen Flora. —
Wettstein"" hat meines Wissens zuerst darauf aufmerksam ge-

macht, dass manche Humusbevvohner fiir einzelne dieser Gebiete
ebenfalls bezeichnend sind und in denselben haufiger auftreten,
wahrend sie in den anderen Florengebieten fehlen oder doch
weit seltener zu finden sind. Als Arten, welche die pontnische
Flora bezeichnen, konnen Polyporus laccatus, Daedalea Kalch-
brenneri, Lentinus coriaceus, Tulostoma mammosum genannt
werden. — Der baltischen Flora gehoren viele Boleten, Le-
piota- und Amanita-Arten fast stets an, wahrend die alpine
Region viele Cortinarius-, Panaeolus- und Omphalia-Arten be-
sitzt, wie auch Polyporus dnnabarinus und Clavaria pyxidata
vorziiglich in hoheren Gebirgslagen angetroffen werden. —
Andere hingegen, als Corticium caeruleum, Hydnum suaveolens,
Polyporus Pes Caprae, P. arcularius, Agaricus caesareus, A.
Coccola, Clathrus cancellatus, Tuber gulosorum und Elapho-
myces-Arten, diirften dem mediterranen Florengebiete beizu-
zablen sein. Eingehende Beobachtungen in dieser Richtung
werden noch Klarung dieser Verhaltnisse bringen.

- Verhandlungen der zoolog.-botan. Gesellschaft, Jahrg. 1888, p. 161.
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II. Familie: Tremellini Fries. Zitterpilze.

i. Ditiola Fries.

i. D. lentiformis (Scopoli in Flor. carn. Ed. II., T. II., p. 481,
als Elvela. 1772). — Syn. Helotium radicatum Alb. et
Schw. in Consp. Fung. 348. (1805.) Ditiola radicata Fries.

Herdenweise auf einein Strunke von Pinus sylvestris L. bei Rosen-
bach im September; bei Idria (Scop.).

2. Dacryomyces Nees.

1. D. deliquescens (Bulliard in Histoire des Champign., p. 219,
T. 455, Fig. 3, als Tremella). Duby, Botan. Gallic. II.,
p. 729. — Syn. Tremella lacrymalis Pers.

Auf faulendera Fichtenholze, an Brettenvanden u. dgl. wahrend des
ganzen Jahres gemein bei Tivoli, auf dem Schlossberge bei Laibacli;
Lees und Veldes in Oberkrain.

2. D. abietinus (Pers. in Observ. I., p. 78, als Tremella). —
Syn. D. stillatus Nees, Calloria stillata Fries.

An faulenden Baumvrorzeln, Zaunen u. dgl. gleichfalls wahrend des
ganzen Jahres bei Laibach.

3. Calocera Fries.

1. C. furcata Fries. System. myc., p. 486.
Zwischen Moosen an abgestorbenen Fichtenstriinken iin Herbste.

In den Waldungen der Rosenbacherberge stellenweise.

2. C. viscosa (Pers. in Comment. d. fung. clav., p. 53, als
Clavaria). Fries, System. myc. L, p. 486.

Zvrischen Moosen an faulenden Stammen auf dem Golovcberge bei

Laibach im Juli.

4. Guepinia Fries.

1. G. rufa (Jacq. in Miscell. L, p. 143. T. 14, als Tremella).
1773. — Syn. Elvella rufa Schrank, Bairisch. Flora II.,
p. 581. 1789. Tremella helvelloides DC. Guepinia hel-
velloides Fries.

Auf der Erde zwischen Moosen in den Waldungen des Krimberges
(hinter dem Dorfe Oberigg) im Septeinber; langs des Fussweges von
Podnait nach Eirkendorf in Oberkrain. Von K. D e s c h m a n n vvurde
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diese Art im St. Cantianer Walde bei Rakek beobachtet, wo sie stellen-
weise auf den prachtigen Waldwegen zwischen dem Kalkschotter gar
nicht selten zu finden ist.

2. G. merulina (Pers. in Myc. europ. I., p. 279, als Phialea).
Quel. Quelq. esp. II., p. 11. — Syn. Dacryomyces con-
tortus Ces., Guepinia Buccina Saccardo, Mycologia Ve-
netae Specimen, p. 6, T. VIII., Fig. 1—6.

Auf berindeten, zu Gelandern verwendeten Eichenasten im Parke zu
Kaltenbrunn im Juli. Ist der G. tubaeformis Fuckel ahnlich und diirfte
sicli wohl nur durch geringere Grosse und die Fonn der Sporen davon
unterscheiden.

5. Naematelia Fries.

1. N. encephala (Willdenow im Botan. Magazin I., p. 17, als
Tremella). Fries, Systema mycol. II., p. 277.

An abgestorbener Fichtenrinde bei Laibach ira Herbste nicht selten
anzutreffen; bei Veldes in Oberkrain.

6. Auricularia Bulliard.

1. A. mesenterica (Dickson in Crypt. Brit. I., p. 20, als Hel-
vella). Persoon, Myc. europ. L, p. 97.

Herdenweise an abgestorbenen Eichen auf dem westlichen Gipfel
des Grosskahlenberges; auf Aesculus Hippocastanum L. in Alleen bei
Laibach; auf altem Weikholze in Schalkendorf bei Veldes; an Juglans
regia L. auf dem Ulrichsberge bei Zirklaeh; auf Fagus sylvatica L.
ebenda.

2. A. Auricula Judae (Linne in Spec. plant., p. 1625 als
Tremella). — Syn. Elvela sambucina Scopoli. Flora carn.,
Ed. II., T. II., p 478. Auricularia sambucina Martius
Flor. erlang., p. 459. Exidia Auricula Judae Fries, Sy-
stema II., p. 221. Hirneola A. J. Berkeley, Outlines of
Fung., p. 289. Exsc. Thuemen, Mycotheca univ. 2015
(auf Sambucus). An den Stammen verschiedener Laub-
baume; bis nun an:

Acer Negundo L. In einein Garten Laibachs (Dr. J. Kosler) durcli
mehrere Jahre.

Aesculus Hippocastamim L. In Alleen nachst Laibach.
Corylus Avellana L. Von Scopoli bei Idria beobachtet.
Hedera Helix L. Nach einem Exemplare des krainischen Landes-

museums.
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Robinia Pseudacacia L. Im Laibacher Stadtvralde.
Sambucus nigra L. Bei Laibach; Scbalkendorf bei Veldes; Ulrichs-

berg.
Viburnum Opulus L. Bei Idria nacli Scopoli's Flora caraiolica.

7. Tremella Fries.

1. Tremella glandulosa Bull. Champ., T. 420, Fig. 1. — An
alten Stammen von:

Populus tvemula L. Bei Laibach nicht selten im Herbste.
Primns Aviuin L. Auf dem Ulricbsberge bei Zirklach.

2. Tr. mesenterica (Schaeffer, Icones fung., pag. 108, T. 168,
als Elvela). Retzius in Act. holm. 1769, p. 249.

An abgestorbenen Striinken sowie an Werkho!z im Herbste nicht
selten; bei Laibach; Zalilog bei Eisnern; auf der Grmada bei Billich-
graz (leg. Deschmann); bei St. Katharina ob Zvvischemvassern; bei Veides.
Ein Pilz, der durch die gallertigen, goldgelben Fvuchtkorper, deren Obei-
flache mit gehirnartigen Falten oder Windungen versehen sind, sofort
zu erkennen ist.

3. Tr. lutescens Persoon, Synops. fung., p. 662.
Die hellgelben, an ihrer Oberflache lnit welligen, gewundenen Falten

versehenen Fruchtkbrper dieses Pilzes finden sich hin und wieder an
Carpinus-Aesten im Walde bei Tivoli.

4. Tr. foliacea Persoon, Observat. myc. II., p. 98.
An Fichtenrinde bei Unterrosenbach nachst Laibach im Herbste.

Die Iappigen Fruchtkorper sind an ihrer zimmtbraunen Farbe leicht
kenutlich. SchalUendorf bei Veldes.

5. T. fimbriata Persoon, Observat. myc. II., p. 97.
An abgestoibenen Aesten und Staminen bei Laibach irn Herbste.

Durch eingeschnittenen, wellig-gefransten Rand der Fruchtkorper und
scbvvarzKch-oHvengriine Farbe ausgezeiclinet.3

8. Tremellodon Persoon.

1. T. gelatinosum (Scopoli in Flora carn., Ed. II., T. II.,
p. 472, als Hydnum). Fries, Hymenomycetes Europaei,
p. 618. — Syn. Hydnum cristallinum Flor. dan.

Im Herbste an faulenden Striinken, seltener auf humosem Wald-
boden bei Laibach und anderorts im Gebiete im Herbste gemein. Einer
der reizendsten Pilze unserer Flora, dessen reinvveisse, krystallartigen

s Tremella sareoides (Dicks.) sieh bei Ombrophila s. Karst.
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Hiite, die eine spatelformige oder loftelartige Gestalt besitzen und an
der Unterseite das stachel- oder zapfenartige Hymenium tragen, sofort
auffallen. Man findet die Hiite fast immer an den Stammen der Nadel-
holzer.

III. Familie: Hymenomycetes Fries. Hautpilze.

a) Clavariei. Keulenpilse.

1. Pistillaria Fries.

i. P. coccinea (Corda in Sturm, Deutschl. Flora, 3. Abth.,
2. Bdchn., p. 59, Taf. 27, als Scleromitra). Fries, Epi-
crisis, p. 587. — Herdemveise an trockenen Stengeln von:

Cynanchutn Vincetoxicum R. Br. Auf dem Ulrichsberge im Mai.
Scrophularia nodosa L. Ebenda. Nach Dr. Winters Meinung (Die

Pilze etc, I. Bd., 1. Abth., p. 297) ist diese Art identisch uiit P. micans
(Pers.).

2. Typhula Fries.

1. T. erythropus (Persoon in Comment., p. 84, als Clavaria).
Fries, Observat. II., p. 297.

Von Dr. Welwitsch auf Holz in der Adelsberger Grotte beobachtet;
ich fand den Pilz reichlich an der aus Nadelholzstammen hergestellten
Ziminerung iin Bergwerke Littai mit den Sclerotien (nach de Bary: Scle-
rotium crustuliforme Desm.), die in den Rindenrissen eingesenkt sind.
Einzelne Fruchtkorper zeigten gabelige Verzvveigung der Stiele, wovon
jeder ein Keulchen tragt; bei anderen sind die Keulclien gegabelt; also
wohl Verwachsungen.

2. T. tenuis (Sowerby in Engl. Flora als Clavaria). Fries,
Systema I., p. 495.

An diirren Halmen von Juncus effusus L. im Doblica-Graben bei
Zirklach; Mitte Juni. Die schwarzlicben Keulchen messen etwa 3 — -)"'"'•

3. T. muscicola (Persoon in Observ. mycol. II., p. 60, Tab. III.,
Fig. 2, als Clavaria). Fries, Epicrisis, p. 585.

Zwischen sehr feuchten Laubmoosen an dem Stamme einer Esche
(Fraxinus excelsior L.) bei Radmannsdorf in Oberkrain. Die weissen,
zarten, etvva I cm hohen Fruclitkorper entspringen einem kleinen gelb-
lichen Sderotium; die Stiele sind kahl, die verdickte Keule walzenformig.
Die Basidosporen fand ich sichelfdrmig und farblos.

4. T. complanata (de Bary als Clavaria). Schroeter, Pilze,
p. 441. — Syn. T. juncea Karsten.
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Gesellig in Waldern, an fanlenden Blattern im Herbste, Icli fand
bisher nur die Sclerotien, welche von Tode als Sc. complanatuin be-
schrieben worden sind.

5. T. variabilis Riess in Klotsch, Herb. vivum mycol., Cent.
XVII. (Cit. bei Schroeter).

An faulenden Blattem , Stengeln 11. dgl. Auch hier w\mle nnr das
Sclerolium, welches Tode Sc. Semen nannte, uicht selten beobachtet.

3. Clavulina Schroeter.
1. C. Kunzei (Fries in Systema myc. L, p. 474, als Clavaria).

Schroeter, Pilze, p. 442.
Truppweise an sandigen, feuchten Waldstellen der Rosenbacherberge

bei Laibach; bei Podnart in Oberkrnin. Von Juli bis September. Eine
der schbnsten Clavulina-Arten, deren ieinweis.se, gebrechliche Fruclit-
kdrper wiederholt gabelastig sind und etwa 6—8 cm Hohe erieichen.

2. C. cristata (Holmskiold in Beata ruris Otia fungis danids
als Ramaria). Persoon, Synops. fung., p. 591.

Reichlich im Herbste auf feuchtem Waldboden der Rosenbacherberge.

3. C. cinerea (Bulliard in Champ., p. 204, T. 354). Schroeter
1. c. p. 443.

In den VValdungen des Golovcberges bei Laibacb; stellenweise im
September.

4. C. coralloides (Linne in Flora Suecica, Nr. 1268, als Cla-
varia). Schroeter 1. c. p. 443.

Von Scopoli in den Waldern von Idria beobachtet.
NB. Schroeter trennt Clavulina von Clavaria, da die Basidien nur

zwei Strigmen besitzen, die Sporen gross, fast kugelig srnd und eine
dicke, farblose, glatte Membran besitzen. Bei Clavaria haben die Basi-
dien vier S.erigmen; die Sporen sind kugelig, elliptisch oder eifdrmig,
ihre Membran ist farblos und diinn. Auch an trockenen Clavulina-Arten
sind die Sporen ihrer festen Meinbran wegen mikroskopisch leicht nach-
weisbar, wodurch sich diese von den weissporigen Clavaria-Arten leicht
unterscheiden lassen.

4. Clavaria Vaillant.
* H a l o c o r y n e Fr. Fruchtkbrper einzeln, ungetheilt, keulenformig.

1. C. falcata Persoon, Comment, p. 81, Tab. 1, Fig. 3.
Auf feuchtem Sandboden in den Anlagen bei Tivoli nacbst Laibaeb.

unter Gebiisch im October.

2. C. canaliculata Fries, Observ. mycol. II., p. 294. Id. Hy-
menomycet. Europ., p. 678.
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Im November auf feuchter Erde in den Waldungen der Rosen-
bacherberge. Durch die reinweissen, rohrigen, spater zusammengedriickten
Fruchtkdrper leicht kenntlich.

3. C. Ligula Schaeffer, Icones fung., p. 116, T. 171. — Syn.
C. caespitosa Wulfen in Jacq. Miscellanea austr. II., Tab. 12,
Fig. 2.

Auf feuchtem Waldboden im Walde bei Tivoli. August.

4. C. pistillaris Linne, Flora suecica, Edit. II., p. 456.
In den Waldern Krains (Scopoli); in den Waldungen unter dem

Gipfel des Kumberges in Unterkrain (Deschmann). Im Walde beim Roth-
weinerfall in Obeikrain.
* S y n c o r y n e Fr. Fruchtkbrper ungetheilt, am Grunde biischelig verbunden.

5. C. fragilis Holmskiold in Otia I., p. 7, var. gracilis Pers.
(als Art).

Auf Grasplatzen bei Laibach im Herbste stellenweise.

6. C. vermiculata Micheli, Nova Plantarum Genera, p. 209,
T. 87, Fig. 12. — Syn. C. vermiculata Scop. Flora carn.,
Ed. II., p. 483.

In \Valdern, wahrscheinlicb bei Idria.

7. C. argillacea Persoon, Comment., p. 74.
Auf sandigen Stellen bei Tivoli im August.

8. C. fusiformis Sowerby, Engl. Fungi, Tab. 234.
In den Waldungen der Rosenbacherberge im Herbste. Die gelben,

bis 8 cm hohen, oft robrigen Frucbtkorper sind rasemveise verbunden
oder aucb einzeln.
* R a m a r i a Holm. Mit mehr oder minder stark entwiclceltem Stamme, der sich wieder-
holt korallenformig verzueigt.

Ochrosporae .

Sporenpulver ockerfarben, Membran der Sporen gelblich.

9. C. grisea Persoon,' Comment., p. 44.
Auf diinn begiasten Platzen der gemischten VValder bei Laibach;

nicht selten im September.

10. C. abietina Persoon, Comment., p. 46.
Unter Fichten in den Anlagen t>ei Tivoli nicht selten im Herbste.

Durch die ockergelben, reich verzweigten Fruchtkorper, die einem ziem-
lich dicken Stamme entspringen, auffallig.

11. C. formosa Persoon, Icon. et Descript., p. i, T. 3, Fig. 5.
Iin September in den Waldungen des Krimberges. Die orange-rosen-

farbigen, einem dicken Strunke entspringenden Fruchtkorper erreichen die
Hohe bis 10 cm. Essbar. (Ziegenbart.)
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12. C. rufescens Schaeffer, Icones Fung., T. 288.
Einzeln in den Waldungen bei Tivoli; hSufiger auf dem Laibacher

Felde bei Kaltenbrunn. Ist essbar und koinmt ofter auf den hiesigen
Markt. Durch gelben Stamm und rothliche Spitzen der Fruchtkorper
ausgezeichnet.

13. C. aurea Schaeffer, Icon. Fung., T. 287.
Ebenfalls in den Waldungen bei Tivoli; auf dem Laibacher Felde

und auf der Straža bei Veldes im Herbste. Ira Aeussern ahnlich der
Cl. flava, von welcher sie sich durch die Farbe der Sporen und mehr
elastische Substanz leicht unterscheidet.

Leucosporae .

Sporenpulver weiss, Membran der Sporen farblos.

14. C. pyxidata Persoon, Comment., p. 47, T. 1, Fig. 1.
An faulenden Eichen in den Waldungen des Vini vrh ob Franzdorf

im Juli. Eine durcb den Bau des Fruchtkorpers ausgezeichnete und da-
durch leicht kenntliche Art. Dieselben sind 8—12 cm lioch, lederfarbig
oder rothlich gefarbt; der Stamm ist diinn und kahl, mitunter reichlich
verzweigt. Die Aeste stehen fast quirlig, kandelaberartig, mit becher-
artigen Erweiterungen an ihren Enden, von deren Rand mitunter zabl-
reiche Spitzchen ausstrahlen. Im Gebiete, wie auch sonst, selten.

15. C. Botrytis Persoon, Comment, p. 41. — Syn. Cl. coral-
loides Scop. Fungi Hung., p. 150. Cl. plebeja Wulf.

Im Herbste stellenvveise in Laubholzwaldchen der Rosenbacherberge
und auf dem Krim. Als Speiseschwamm ofter auf den Markt gebracht.

16. C. flava Schaeffer, Icon. Fung., T. 175.
Auf dem Rosenbacherberge; auf dem Golovc und Grosskahlenberge;

auch auf der Stiaža bei Veldes. Ein Pilz, -welcher ancb auf dem hiesigen
Markte verkanft wird.

NB. In einigen Theilen Oberkrains, beispielsweise in der Veldeser
Gegend, nennen die Landleute die grossen gelblichen oder rothlichen
Keulenpilze «Krempeljci», abgeleitet von krempelj = Kralle.

b) Exobasidiacei.

1. Exobasidium Woronin.

1. E. Vaccinii (Fuckel, Botan. Zeitg. 1861 als Fusidium).
Woron. Abh. d. naturf. Gesellsch. z. Freiburg, IV. Bd.,
4. Heft. — An den lebenden Blattern von:

Vaccinium Myrtillus L. Auf dem Golovc und <len Rosenbacherbergen.
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Vaccinium Vitis Idaea L. Bei (len Weissenfelser Seen; im Pišnica-
thale bei Kronau; im Martulikgraben; im Urafathale bei Mojstrana; anf
dem Wege nach Kranjska Dolina ob Gorjach; zwischen Podnart und
Birkendorf.

a) Forma: Andromedae. — Syn.E. Andromedae Karst.
in Thuemen, Mycotheca univ. I I I O . Exs. Rabenhorst-
Winter, Fungi europ. 2720. Kerner, Flora exs. Austro-
Hungarica 1958. An den Stengeln und Blattern von:

Andromeda polifolia L. Auf den Morastvviesen, besonders langs der
Abzugsgrabeu, bei Lauerza und Sclnvarzdorf niichst Laibach.

/9) Forma: Rhododendri. — Syn. E. Rhododendri
Cramer in Rabenhorst, Fungi europ. 1910. An den Blat-
tern von :

Rhododendron hirsutum L. In der Alpenregion reiclilich verbreitet;
so auf dem Kamenvrh bei Wurzen (leg. K. Deschmann); am Bela-Ufer
bei Karnervellach (leg. V. Plemel); anf dem Stol bei Jauerburg; im Mar-
tulikgraben bei Kronau und im Koroška-Graben des Loiblthales.

Dieser Pilz, dessen Mycel im Innern der Nahrpflanze wuchert und
an der Obeiseite der Biatter die Sporen abgliedert, verandert die Wirts-
pflanze in sehr verschiedener Weise. An Vacciniuin Myrtillus bilden sich
in den Bliittern kleine linsenformige, wenig verdickte Gallen, die an der
Unterseite das weisse Sporenpulver tragen. An Vaccinium Vitis Idaea
entstehen an den Blattern ziemlicli grosse blasenformige Auftreibungen,
an den Stengeln Verdickungen. Die von diesem Pilze befallenen Indivi-
duen von Andromeda polifolia fallen schon von der Ferne durch ihre
rothe, ins Blauliche spieiende Farbung auf; sie sind gewohnlich stark
verlangert und gelangen nicht zur Bliite. An Rhododendron endlich ver-
ursacht der Schmarotzer die Bildung von runden, innen fleischigen Blatt-
gallen, welche Erbsen- bis Ilaselnussgrosse besitzen. Ihre der Sonne
zugewendete Seite ist roth, die andere gelblich gefarbt. daher sie die
Schweizer «Alpenrosenapli» nennen. Tritt hierauf Sporenbildung ein, so
sind diese Gallen, die gewohnlich an der Oberseite der Blatter sitzen,
mit einem weissen Pulver bestaubt.

2. Microstoma Niessl.

1. M. Juglandis (Bčrenger in «11 seciume de Gelso Att. di
Treviso, Vol. 7, 1849,» als Fusidium). Schroeter, Pilze,
p. 414. •— Syn. M. pallidum Niessl, Vorarbeiten z. e.
Krypt. Flora v. Mahren, p 28. An der Unterseite lebender
Blatter von:
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Juglans regia L. Im Somtner nicht sehen in und um Laibach; in
Garten bei St. Veit, Lees und Veldes. Das Mycel des Pilzes wuchert in
der Blattstibstanz, čifter blasenformige Auftreibungen veranlassend. Die
aus den Spaltoffnungen des Blattes hervortretenden Basidien entwickeln
farblose spindelformige Sporen, die auf der Unterseite der Blatter schnee-
weisse, I—2 cm lange uml breite Ueberziige bilden.

2. M. album (Desmazieres in Ann. sc. nat. 1838, X. T., p. 309,
als Fusisporium). Saccardo, Sylloge fung., Vol. IV. —
Syn. Torula quercina Opiz, Coniosporium quercicola Lasch,
M. quercinum Niessl. An der Unterseite lebender Blatter
von:

Quercus pedunculata Ehrli. Im September bei Kosenbiichel naclist
Laibadi; selten.

c) Telephorei.

1. Corticium Persoon.
a) Hypochnus Fries. Fruchtkorper flockig-filzig, mit-

unter etvvas fleischig, oft mit filzigem, fast pulverigem
Hymenium.

1. C. Sambuci Persoon, Dispositio fung. 21. — Syn. Thele-
phora calcea var. sambucina Pers. An alter rissiger Rinde
von:

Sanibucus nigra L. Bei Laibach nicht selten.

(?) Eucorticium. Fruchtkorper hautig, fleischig oder
lederartig, von gleichmassiger (ungeschichteter) Structur,
auf der Unterlage flach ausgebreitet und gevvohnlich fest
anhaftend. Hymenium warzig.

2. C. comedens (Nees in Systema, p. 239, als Telephora).
Fries, Epicrisis, p. 565. — An abgestorbenen, abgefallenen
Aesten und Zweigen von:

Carpinus Belulus L. Bei Laibach baufig im Herbste.
Quercus sp. In den Waldungen der Rosenbacherbeige.

3. C. incarnatum (Persoon in Synops., p. 573. als Thelephora).
Fries, Epicrisis, p. 564. — An feuchtliegenden, abgestor-
benen Laubholzasten; so an:

Castanea vesca Gartn. Auf dem Golovc im Herbste nicbt selten.
Fagus sylvatica L. Ebenda.
Robinia Pseudacacia L. (Thelephora lateritia Pers.) Tin Stadtvvalde;

bei Oberschischka nicht selten.
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4. C. cinereum Persoon, Disposit., p. 31. — Syn. Thelephora
cinerea et Th. Picea Pers. An der Rinde von:

Fagus sylvaticaL. Auf der Mala planina ob St. Leonardi bei Zirklach.
Tilia ulinifolia Scop. Im Walde bei Tivoli, Ende Juli.
Sporen hyalin, oval oder eiforinig, gerade, selten bogig, 3—4 ij. 1.,

1 [J. br.

5. C. quercinum (Persoon in Synops., p. 573. als Thelephora).
Fries, Epicrisis, p. 563.

An abgestorbenen Eichenasten (Qu. pedunculata Ehrli.) in den \VaI-
dungen der Rosenbacherberge gemein.

6. C. caeruleum (Schrader in Spicilegium, p. 187, als Thele-
phora). Fries, Epicrisis, p. 562. — An abgestorbenen
Aesten von:

Carpinus Betulus I,. Im Winter bei Unterrosenbach.
Quercus sp. Bei Lees in Oberkrain. Eine durch die schone blaue

Farbe ausgezeichnete Art; jiingere Fruchtkorper sind ara Rande weiss,
byssusartig.

7. C. leve Persoon, Dispositio, p. 30.
An faulenden Striinken in den VValdungen bei Laibach nicht selten;

October bis April, In der Jugend fleischfarben, spSter braunlich, von der
Unterlage ablosbar, am Rande von weissen, schimraelartigen Faden
umgeben.

8. C. lacteum Fries, Epicrisis, p. 560. — Die milchvveissen,
hautigen Fruchtkorper an der Bocke von:

Aesculus Hippocastanum L. Stellenweise in den Alleen Laibaclis
im Herbste; an Ampelopsis iD den Anlagen bei Tivoli.

9. C. giganteum Fries, Epicrisis, p. 559.
An der Rinde von Pinus sylvestris L. und Abies pectinata DC. bei

Laibach nicht selten im Herbste. Die Fruchtkorper bilden auffallende
weisse Ueberziige auf der Rinde der genannten Nadelholzer; sie sind
oft 20—30 cm lang, leicht ablosbar, beim Trocknen werden sie knorpelig.

2. Stereum Persoon.

1. St. Pini Fries, Epicrisiš, p. 553. •— An abgestorbenen
Aesten von:

Pinus sylvestris L. Bei Laibach wahrend des ganzen Jabres, beson-
ders im Herbste.

2. St. abietinum Fries, Epicrisis, p. 553.
An alten Tannenbrettern ausgebreitete braune Krusten bildend; bei

Laibach nicbt selten.

j
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3. St. tabacinum (Sowerby in Engl. Fungi, Taf. 25, als Auri-
cularia). Fries, Epicrisis, p. 550. — An abgefallenen Zwei-
gen von:

Castanea vesca Giirtn. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
Corylus Avellana L. Bei Laibach.

4. St. rubiginosum (Dickson in Plant. crypt. brit. I., p. 20,
als Helvella). Fries, Epicrisis, p. 550.

Auf Holz in der Adelsberger Grotte.

5. St. sanguinolentum (Albertini u. Schweinitz in Conspect,
p. 274, als Thelephora). Fries, Epicrisis, p. 549.

Auf Holz in der Adelsberger Grotte. Diese und die vorangehende
Art wurden in sebr grossen und schon entwickelten Exemplaren von
Welwitsch aufgefunden. (Flora 1838, II. Bd., p. 431.)

6. St. spadiceum (Persoon in Synop., p. 568, als Telephora).
Fries, Epicrisis, p. 549.

Zwischen Hypnum an der Rinde von Quercus pedunculata Ehrh.
auf dem Schischkaberge iin November.

7. St. hirsutum (Wildenow in Prodrom., p. 379, als Thele-
phora). Persoon, Observ. II., p. 90.

An alten Stammen von Carpinus bei Laibach; im Ortenegger Forste
bei Reifnitz; auf dem Ulrichsberge; an Castanea vesca Gartn. auf dem
Golovcberge und auf Queicus-Zweigen bei Tivoli. Von Welwitsch auch
an IIolz in der Adelsberger Grotte beobacbtet.

Var. indsum Voss, Verh. d. zoolog. botan. Gesellsch.
in Wien, 1882, p. 110.

Herdenvveise an alten Striinken bei Kroisenegg.
Ist St. hirsutum typisch ausgebildet, so sind die Fruchtkorper seitlich,

ohne Stiel angewachsen; die Oberseite ist behaavt, etwas gezont, der
sturnpfe Rand gelb; das kahle glatte Hymeniurn der Unterseite des Hutes
ist gelb, doch in der Farbe variabe!. Oft ist der Fruchtkorper so befestigt,
dass nur die Hymenial-Schichte freiliegt und von der Oberseite kaum
etwas wahrgenominen wird. Bei der Spielart ist der normal befestigte
Hut vom Rande her fingerformig getheilt.

8. St. purpureum Persoon, Dispositio, p. 30.
Ende Deceinber an den Aesten der Hainbuche (Carpinus Betulus L.)

bei Tivoli.

9. St. ochroleucum Fries, Hymenomycetes Europ., p. 639.
An abgestorbenen Eichenasten bei Oberrosenbach im April.

10. St. acerinum (Persoon in Observat. II., p. 37, als Corticium).
Bildet weisse Krusten an der Rinde von Acer campestre L. und ist

eine sterile Form, die etwa zu einer anderen Art gehort.
Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 16
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3. Aleurodiscus Rabenhorst.

r. A. amorphus (Persoon in Synopsis, p. 657, als Peziza).
Rabenh. Fungi europaei 1824. Conf. Schroeter, Pilze, p. 429.
— Syn. Thelephora amorpha, Corticium amorphum Fries.

An abgestorbenen Aesten und Stammen der \Veisstanne bei Tivoli
im Miirz. Die herdenweise auftretenden Fruchtkorper sind becher- oder
flachscheibenfornug, etwa o • 5 cin breit, am Rande weissfilzig. Das Hy-
menium ist scharlachroth. Diese Farbe blasst ab beim Trocknen, kehrt
jedoch nach Scbroeter wieder, vvenn die Scheibe mit Aminoniak befeuclitet
wird.

4. Xerocarpus Karsten.

1. X. farinellus Karst. Symbolae ad Mycolog. fenn. IX., p. 52,
in Meddel af Soc. p. Fauna et FJora fennica 9. 1882.

An der Rinde von Rothtannen (Abies excelsa DC.) im Tivoliwa!de
beiLaibach im November. Bildet krustenformige, weisse, mehlige, ziemlich
dicke Ueberziige. Dr. P. Magnus in Berlin batte die Gttte, die hiesigen
Funde mit Karsten'schen Orginal-Exemplaren zu vergleichen und fand
sie vollkommen iiberein.stimmend.

5. Thelephora Ehrhardt.
* Fnichtkorper umgeuendet (Hymenium nach oben, resp. aussen gewemlel), meist ver-
schiedene Gegenstiinde iiberkrtistend, daher verschiedengestaltig.

1. Th. caesia Persoon, Synopsis, p. 579. — Syn. Corticium
caesium Pers. Observat. myc. I., p. 15, T. 3, Fig. 6.

In den Waldungen bei I.aibach im Herbste nicht selten; ver-
schiedene Vegetabilien uberziehend. (Forma tenuior, glabrata, grisea;
Beatus Kalchbrenner in litteris ad nie.)

2. Th. crustacea Schumacher, Enumeratio II., p. 399.
Auf sandig-lehmiger VVaHerde im Walde bei Tivoli, Juli bis

September; durch umbrabraune, am Rande weisse Farbe kenntlich; in
den Waldungen des Tolsti vrh im Ilovca-Gebirge bei Veldes, auf der
Erde zwiscben blossgelegten Wur/.eln alter Fichten weite Stellen iiber-
ziehend.

3. Th. sebacea Pers. Synops., p. 577.
Auf dem Erdboden, abgefallene Blatter, Stengeln, Fdhrennadeln

u. dgl. incrustirend. Ebenfalls bei Tivoli im Herbste und nicht selten.

4. Th. fastidiosa (Persoon in Comment., p. 97, als Merisma).
Fries, Systema mycolog. I., p. 435.

Anfangs September im Walde bei Ortenegg, einen Rasen von Poly-
trichium juniperinuin incrustirend. Riecht sehr unangenehm.
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5. Th. spiculosa Fries, Systema I., p. 434.
Gleichfalls im Oitenegger Walde, einen Farmvedel am Grunde iiber-

krustend.
* Fruchtkorper hutfbrmig-halbirt, horizontal, fast sitzend oder ausgebreitet zuriick-
gebogen.

6. Th. laciniata Persoon, Synopsis, p. 567.
Im Grunde faulender Striinke, auch auf dem Erdboden in den

Waldungen der Rosenbacherberge. Eine seltenere Art, die gewohn!ich
im Herbste zur Entvvicklung kommt; durch dunkel-rothbraune, scheiben-
formige, arn Rande zerschlitzte Fruclitkorper ausgezeichnet, die das Hy-
menium auf der Unterseite entwickeln.

7. Th. terrestris Ehrhardt, Plant. Crypt. Nr. 179.
Auf deiti \Valdboden in dachziegelfdrmigen Rasen, mitunter ver-

schiedenartige Vegetabilien uimvachsend. Ebenfalls im Herbste auf den
Rosenbacherbergen.
* Fruchtkbrper aufrecht, uagetheilt oder strauchartig verzweigt.

8. Th. palmata (Scopoli in Flora carn., Ed. II., p. 483, als
Clavaria). Fries, Systema L, p. 432.

In hoheren Bergwaldem Krains (Scop.); auf sandigem Waldboden
der Rosenbacberberge, auf dem Golovc und anderorts nicht selten.
Fruchtkurper braun, mit stielformiger 2—4 cin holier Basis; die hand-
formig getheilten Aeste verbreitert, fast biischelig, glatt. Genich un-
angenehm.

9. Th. coralloides (Scopoli in Flora carn., Ed. II., T. II.,
p. 478, alsElvela). Fries, Systema L, p. 432. Conf. Streinz,
Nomenclator fung.

In den Waldern bei Freudenthal nachst Oberlaibach (Scop.).

10. Th. anthocephala (Bull. in Champ., p. 197, T. 452, Fig. 1,
als CLavaria). Fries, Systema I., p. 433.

In den Waldungen der Rosenbacherberge im Herbste.

11. Th . caryophyllaea (Schaffer, Icones, p. 115, T . 325, als

Elvela). Pers. Synopsis, p . 565.
In den Waldern bei Freudentbal niit l'h. coralloides von Scopoli

beobachtet.

6. Cyphella Fries.

1. C. villosa (Persoon in Synops., p. 655, als Peziza). Karsten,
Fungi fenn. 719.

Herdenweise, raeist dicht gedrangt, auf abgestorbenen KrSuter-
stengeln; so an: Aconitum pauiculatum Lam., Clematis Vitalba L., Arte-
misia vulgaris L., Dorycnium suffruticosum Vill., Astragalus GIycy-
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phyllos L., Litliospenmmi officinalis L., Origanum vulgare L., Saponaria
officinalis L., Sedmn Telephium L., Teucrium Chamaedris L. und Thymus
Serpylliun L, auf dem Ulrichsberge bei Zirklacli.

Ferner an:
Digitalis ochroleuea Jacq. Im Konjski-Graben bei Stein.
Gentiana Cruciata L. Im Kankerthale bei Krainburg.
Malva Alcea L. Bei Zirklach im Reka-Graben.
Senecio nemorensis L. Auf der Kreuzeralpe bei Stein.
Die Fruchtkorper dieses zierlichen Pilzes sind sitzend , allseits mit

weissen, zottigen Haaren bekleidet; in trockenem Zustande kugelig,
feucht hingegen oflfen, becherformig, das rothliche, glalte Hymenium
zeigend.

2. C. Digitalis (Albertini u. Schweinitz in Conspect., p. 315,
als Peziza). Fries, Systema II., p. 201.

An der Rinde von Pinus sylvestris L. bei Lees in Oberkrain. Die
Fruchtkorper einzeln, herden\veise, gestielt, fingerhutformig. Stiel braun-
lich, gekriimmt; Hut hangend, braun, aussen mit angedriickten Fasern
bekleidet. Hymenium auf der Innenseite des Hutes anfanglich weiss,
dann grau.

3. C. muscigena (Persoon in Synops., p. 572, als Thelephora).
Fries, Epicris., p. 567.

Am Stamnie grčisserer Moose; so an Polytrichium cotnmune bei
Oberrosenbach.

4. C. alboviolascens (Alb. et Schw. in Conspect., p. 322, als
Peziza). Karsten in Monograph. Peziz. Not. pro Fauna et
Flora fenn. X., p. 191. •— An diirren Zweigen von:

Cytisus radiatus DC. In Gesellschaft mit Pyrenopeziza Vossii Rebm
und Seynesia didymospharioides Rehin ad inter. an der Sommerstrasse,
die von Raibl nach Predil fuhrt zur Bliitezeit der \Virtspflanze (Juni).

7. Solenia Hoffmann.

1. S. ochracea Hoffm. Deutschl. Flora II., T. VIII., Fig. 2. —
Herdenweise an der Rinde abgestorbener Zvveige von:

Aesculus Hippocastanum L. In den Alleen bei Laibach im Herbste.
Alnus viridis DC. Im Doblica-Graben bei Ulrichsberg; sclieint

selten.
Pyrus communis L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
Fruchtkorper rohrenforniig, trocken geschlossen , 1—2 mm hoch,

0*5 niui circa breit, weitlaufig stehend, aussen mit zottigen, ockergelben
Haaren bekleidet.

J
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2. S. anomala (Persoon in Observat. I., p. 29, als Peziza).
Fuckel, Symb. myc, 1. Nachtrag, p. 2. — An abgestor-
benen Aesten von:

Juglans regia L. Bei Laibach im Herbste; auf dem Ulrichsberge.
Cornus sanguinea L. Auf dem Ulrichsberge.
Tilia platyphyllos Scop. Rosenbach bei Laibach.
Fruchtkorper sehr dicht gestellt, so dass dieselben eine weit aus-

gebreitete Kruste bilden; stiellos, trocken kugelig geschlossen, feucht
offen mit eingebogenem Rande, mit hellbraunen, zottigen Haaren aussen
bedeckt.

8. Craterellus Persoon.
1. C. sinuosus Fries, Epicrisis, p. 533.

Rasenvveise in feuchten Schluchten der Rosenbacherberge im Sep-
tember; an den Abhangen des Tolsti vrh im Ilovca-Gebirge unter Fichten.
Fruchtkorper trichterformig, gestielt 4—5 cm hocb, aussen grau, geadert.

2. C. cornucopioides (Linnč in Species Plant. II., p. 150, als
Peziza). Persoon, Mycolog. europ. II., p. 5. — Syn. Elvela
c. Scop.

Auf der Erde und atn Grunde alter Stanime mit der vorigen Art
im September bis October nicht selten. Bei Idria schon von Scopoli
beobachtet.

3. C. lutescens (Persoon in Synops., p. 489, als Merulius).
Fries, Epicrisis, p. 532. Exs. Kerner, Flora exs. Austro-
Hungarica 767. (Leg. A. Paulin.)

Mit den beiden vorigen Arten und sehr haufig im Herbste.

d) Hydnei. Stachelpilse.

1. Grandinia Fries.
1. G. crustosa (Persoon in Observat. myc. II., p. 16, als

Odontia). Fries, Epicrisis, p. 528.
Auf Balkenholz bei Laibach im November. Bildet 5—6 cm lange,

weisse Krusten, welche der Unterlage fest anliegen und gleichgefarbte,
dichtstehende, abgerundete oder am Scheitel etwas vertiefte Warzen
tragen.

2. Phlebia Fries.
1. Ph. merismoides Fries, Systema Myc. I., p. 427. — An

der Rinde alter Stamme von:
Carpinus Betulus L. Im Walde bei Tivoli. October bis November.
Aesculus Hippocastanum L. In den Alleen Laibachs.
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Uie Friichtkiirper tlieses leicht kenntliclien Pilzes liegen der Unter-
lage ziemlicli fest an und incrustiren zuweilen die an der Rinde wach-
senden Moose. Die Farbe der Unterseite ist weisszottig, jene der Ober-
seite liell fleischfarben, spater mit eineui Stich ins Blauliche; der Rand
meist pinselformig veriangeit, Die dicht gedrangten Runzeln des Hy-
meniums einfacli und gerade.

3. Radulum Fries.

1. R. laetum Fries, Elenchus I., p. 152. — Syn. Corticium
hydnoideum Pers.

An den Aesten von Carpinus Betulus L. bei Zwischenwassem im
Herbste.

2. R. querciaum (Persoon in Observat. II., p. 17, als Odontia).
Fries, Epicrisis, p. 525.

Bei Tivoli an der Borke abgestorbener Eichen im November.

4. Irpex Fries.

1. I. obliquus (Schrader in Spicilegiunn, p. 179, als Hydnum).
Fries, Elenchus I., p. 147. — An abgestorbenen Aesten
von:

Robinia Pseudacacia L. Im Stadtwalde bei Laibach ; bei Tivoli.

2. I. spathulatus (Schrader in Spicilegium, p. 178, als Hyd-
num). Fries, Elenchus, p. 146.

An Fichtemmde in den \Valdungen der Rosenbacherberge.

3. I. lacteus Fries, Elenchus I., p. 145. — An der Rinde
kranker Stamme von:

Sorbus aucuparia Crantz. Auf dem Grosskahlenberge im Friihjahre.

5. Hydnum Linne.

1. H. diaphanum Schrader in Spicileg., p. 178, T. III., Fig. 3.
An faulendem Birkenholze auf dem Grosskahlenberge bei Laibach.
Fruchtkorper diinn, bautig, durchscheinend und weiss. Stacheln

gleichfalls weiss gefarbt, beim Trocknen gelblich werdend.

2. H. pudorinum Fries, Hymenomycet. europ., p. 612.
Im Laibacher Stadtwalde an der Rinde von Crataegus. (Leg. A.

Paulin.) Nach Kalchbrenner etwas abweichend gebildet, doch am besten
mit obigem Namen zu bezeichnen.

3. H. diversidens Fries, Systema L, p. 411.
An abgestorbenen Fagus-Aesten auf dem Golovcberge im Herbste.
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Die Fruchtkorper dieser Arl sind ohne bestimmte Gestalt, 4—5 cm
lang, 2—3 cm breit und weiss gefarbt. Die Stacheln zeiclinen sich durch
ihre ungleiche I-iinge aus, welche nach Winter z\visclien 5—15 min
scliwankt.

4. H. Schiedermayri Heufler, Oesterr. botan. Zeitschrift 1870,
p. 33. — An entrindeten Aesten von:

Pyrus Malus L. Ira Laibacher Stadtwalde. (Leg. A. Paulin.)
Ein deni Apfelbaunie mitunter recht schadlicher Pil/., dessen gelbe

Fruchtkorper mit hangenden, I — 2 cm langen, pfriemlichen Stacheln
versehen sind. Die Gestalt der Fruchtkorper ist unregehnassig, knollen-
artig und hangt zumeist mit dem Sitze des Schwammes, der frisch an-
genehm riecht, zusammen.

5. H. coralloides Scopoli, Flora carn., Ed. II., T. II., p. 472.
An alten Striinken bei Idria. Auf morschem Holze im Schneeloche

des Hornwaldes von K. Desclimann beobachtet.4

6. H. Auriscalpium Linne, Flora Suecica Nr. 1260 Exs.
Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica 763. (Leg. A. Paulin.)

Auf feucht liegenden, faulenden Ftihrenzapfen im Friihjahre und
Herbste. In den Waldungen der Rosenbacherberge nicht selten und
einer der zierlichsten Stachelpilze. Die Hiite sind halbkreisfonnig, an
der Ansatzstelle des Stieles eingebuchtet, braun und behaart, etwa i cm
breit. Die Stiele messen 3 — 4 cm in der Lange, sie sind gleichfalls
braun wie die Stačheln an der Unterseite des Fruclitkorpers. Mitnnter
findet man auch kreisrunde, central gestielte Hiite.

7. H. melaleucum Fries, Observ. L, p. 141.
Truppweise auf feuchten Waldboden in den \Valdungen der Rosen-

bacherberge im Herbste.

8. H. nigrum Fries, Observ. I., p. 134, et Systema myc. I.,
p. 404.

Im Nadelho]zwalde bei Utik nachst Laibach im August.

9. H. zonatum Batsch, Eleuch. Cont. II., p. 109.
In den Waldungen der Rosenbacherb.erge im October; niclit liaufig.

10. H. cinereum Bulliard, Champ., p. 309, T. 419.
Auf dem Grosskahlenberge; im Moschnacher Walde bei Radiiianns-

dorf.

* Das «Schneelocli» liegt im Gottscheer Kezirke, etwa i '/ 2 Stunde von
der Kuntscliner Grotte, und ist ein machtiger Hohleneinsturz mit senkrechten
Felsvvanden, etwa ioo m tief, in desseu Grunde selbst zu heissester Soramers-
zeit blaulich-griine Eismassen lagern.
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11. H. compactum Persoon, Synops., p. 556.
H. florifonne Schaeffer, Icon. T. 146, Fig. 1—3, 5 und 6 passen auf

die hiesigen Stiicke, In den Waldungen bei Laibach, wie Rosenbacher-
berge und Golovc, ziemlich haufig, raeist rait II. imbricatum, H. zona-
tum und Polyporus confluens.

12. H. suaveolens Scopoli, Flora carn., Ed. II., T. II., p. 672.
Von Scopoli bei Idria entdeckt. In den VValdungen bei Ortenegg

nachst Reifnitz. Ausgezeichnet durch compacten, in der Jugend verkehrt
kegelformigen, sodann ervveiterten Hut, dessen Oberflache hockerig, etwas
filzig und blaulich gefarbt ist. Das Fruchtfleisch ist gleichfalls cliarakte-
ristisch, oben weiss, unten blau oder ganzlich blau. Die Stacheln der
Unterseite sind diinn, violett gefarbt. Riecht nach Anis.

13. H. violascens Alb. et Schw. Conspect, p. 265.
An moosigen Stellen in den Waldungen des Schischkaberges bei

Laibach.

14. H. repandum L. Species plantarum II. 1647.
I11 allen Waldungen der Schiefergebirge bei Laibach iin Ilerbste

nicht selten; im Moschnacher Wald bei Radmanasdorf; in Tannenwaldern
bei Idria (Scop.).

15. H. rufescens Schaeffer, Icon., T. 141. — Syn. H. repan-
dum L. var. rufescens Fries, Epicrisis, p. 506.

Im Moschnacher Walde bei Radinannsdorf; auf dem Golovcberge
im Herbste haufig.

16. H. squamosum Schaeffer, Icon., T. 273.
Mit der vorigen Art im Spatherbste hin und vvieder.

17. H. imbricatum Linne, Flora Suecica, 1257.
Die «Hirschzunge» findet sich mit den vorangehenden Arten niclit

selten in den Waldungen des Schiefergebirges bei Laibach und verbreitet
sich weiter nach Oberkrain, wo ich sie im Walde bei dem Rothweiner-
fall sowie an den Abhangen des Tolsti vrh im Ilovca-Gebirge in prach-
tigen Stiicken sah. Da dieser Art Scopoli nicht gedenkt, so durfte sie
in Innerkrain weit seltener sein, vielleicht auch fehlen.

e) Polyporei. Rohrenpilse.

1. Merulius Haller.

1. M. lacrymans (Wulfen injacquin, Miscellanea II., p. m ,
als Boletus). Schumacher, Enum. Flor. Saell. II., p. 371.
— Syn. M. vastator Tode, M. destruens Pers., Serpula
lacrymans Karst.
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In Hausern an Gebalke, Fussboden und Mauenverk, diese Gegen-
stande in kurzer Zeit zerstorend und durcli Ausdiinstung den Menschen
schadlich. Icli beobachtete den «Hausschwamm» in Kellern und feuchten
Hausern zu Laibach; in den Kellern von Oberrosenbach und im Hause
der Volksschule in Gottschee.

2. M. serpens Tode, Abhandl. d. Halle'schen Gesellsch. L,
P- 355-

An Pfostenholz bei Latbacli iin November. Die Fruchtkorper sind
im jugendliclien Zustande gelb, spater ziinmetbraun, endlich fuchsroth;
der Rand bleibt weiss. Bei Unterrosenbach traf ich solche, deren Lange
bis 30 an betrug, bei einer durchschnittlichen Breite von 5—6 cm.

3. M. tremellosus Schrader, Spicilegium, p. 139.
In dachziegelformigen Rasen an der Rinde von Castanea vesca Gartn.

auf dem Rosenbacherberge im Herbste. An Rinde und Holz von Quercus
pedunculata Ehr. in der Golovcwaldung (flachenformig ausgebreitet mit
umgebogenem, filzigem Rande. Mat. III. 306).

2. Daedalea Persoon.
* Mundungen der sporentragenden Hohlungen labyrinthformig gewunden,

1. D. unicolor (Bulliard in Champig., p. 365, als Boletus).
Fries, Systema I., p. 336.

An den Staminen von Carpinus Betulus L., Corylus Avellana L.
und Castanea vesca Gartn. bei Laibach haufig.

Var. zonata Thuemen, Oesterr. botan. Zeitschr. 1876,
p. 19.

An devn Stamme von Aesculus Hippocastanua\ L. mit zalilreichen
Hiiten bei Laibach. An Fagus-Stammen in den Waldungen der Ilovca
in Oberkrain. Auf Prunus Aviuin L. auf dem Ulrichsberge.

2. D. quercina (Linn6 in Flora Suecica, Nr. 1213, als Agari-
cus). Persoon Synopsis, p. 500.

An Quercus-Stammen und an Briickenholz iiberall gemein; vom Eichen-
schvvamme wurde auch. ein Stiick in den hiesigen Pfahlbauten gefunden
und findet sich im Landesmuseum.6 An Fraxinus excelsior L. bei Lees.

Var. resupinata Sacc. Myc. Venet. Spec, p. 58.
Hin und wieder an Balkenholz. Auf dem Schlossberge zu Laibach;

bei Kaltenbrunn.
Nicht selten bildet sich der Eichenschwamm unregelmassig aus und

bleibt lange Zeit, ofter auch ganzlich, steril. Das Mycelium dringt dann

5 Sieh: Voss, «Holzschwarame aus den Laibacher Pfsihlbauten> in
Oesterr. botanische Zeitschrift 1886, p. 111.
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gewuhnlich aus Spalten von Pfosten u. <lgl. hervor und erhebt sich zu
einer unformliclien, an der Oberflache warzigen Masse. (Him.intia dae-
daloides Thuem. Mycotheca univ. 1699.)

3. D. Poetschii Schulzer, Oesterr. botan. Zeitschr. 1879, p. 289.
Im Herbste nicht selten an Zaunbalken; ofter in Iliiten, d i e o ' 5 m

Lange bei I—2 ctn Breite erreichen. Bei Laibach.

Var. resupinata mihi, Mat. III. 281. Ebenda.
4. D. Schulzeri Poetsch, Oesterr. botan. Zeitschr. 1879, p. 289.

An Baumstriinken und alten Stammen; zumeist an Populus. Auf
dem Grosskahlenberge; in den Anlagen bei Tivoli nachst Ijaibach.
* Sporentragende Hohlungen gerade (Trametes Fr.).

5. D. gibbosa (Persoon in Observ. I., p. 21, als Merulius).
Pers. Synops., p. 501. — Syn. Trametes gibbosa Fries,
Epicrisis, p. 492.

An alten Srainmen mehrerer I.aubhoizer (Fagus, Alnus) bei Laibach;
auf dem Golovcberge; bei Karnervellach.

6. D. Kalchbrenneri (Fries in Rabenli. Fungi europ. 1411 als
Trametes).

An alten Striinken bei Kroisenegg; ziemlicli reichlich im Friihjahre.
Unweit Schloss Smerek bei Weixe!burg in Unterkrain.

7. D. rubescens Albertini u. Schweiniz, Conspect., p. 238.
— Syn. Trametes rubescens Fries. An alten Stammen
oder Aesten von:

Fraxinus excelsior L. Im Herbste bei Lees in Oberkrain.
Salix Caprea L. In den \Valdungen des Gutes Karlovca bei Gross-

laschitz.
Sorbus Aria Crantz. Auf dem Hiigel Straža bei Veldes im August.

3. Polyporus Micheli.6

«) Fruchtkorper von verschiedener Substanz und Ge-
stalt. Substanz weiss, seltener gelblich, roth oder violett,
jedoch nicht braun.

1. Untergattung: Phys i sporus . Chevallier. Karsten
1882 (Poria Persoon z.Th.), Polypori resupinati Fries z. Th.

Fruchtkorper flach ausgebreitet und der Unterlage
fest anliegend.

'" In der Systematik der Gattung Polyporns folgte ich im wesentlichen

Dr. Schroeter.
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* Substan?. der Fruchtkorper und Rohren weiss.
** Poren entfernt stehend, punktformig.

1. P. corticola Fries, Systema I., p. 385.
An der Borke alter Stamnie von Aesculus Hippocastantnn L. in

einer Allee bei Laibach.
** Poren dichtstehend, Miindungen ziemlich gross, oft ungleich, eckig.

2. P. vaporarius (Persoon in Dispositio, p. 70, als Poria).
Fries, Observat. II., p. 260.

An sehr zersetzten Baumvrurzeln und von denselben auf blosse
Erde iibergreifend. Ira August bei Tivoli nachst Laibach. Durch das
lockere, flockige Mycel und die weiten, eckigen Miindungen der Roliren
kenntlich.

3. P. Radula (Persoon in Observation. II., p. 14, als Poria).
Fries, Systema L, p. 383.

An der Rinde von Carpinus Betulus L. und weite Strecken iiber-
kleidend. Ebenda im Herbste.

4. P. sanguinolentus (Albertini u. Schweiniz in Conspectus,
p. 257, als Boletus). Fries, Systema I., p. 383.

Zumeist an faulenden Striinken grussere Krusten bildend, die bei
Druck eine blutrotlie Farbe annehmen und zuletzt schimitzig-braun wevden.
Bei Tivoli im Herbste.

5. P. vulgaris Fries, Systema L, p. 381.
Auf faulenden Ficlitenbalken bei Lees in Oberkrain. Die oft sehv

ausgebreiteten Fruchtkorper meist weiss, doch auch blassgelb.

6. P. molluscus (Persoon in Synops., p. 547, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 384.

An faulenden Eichenstriinken in den Waldungen der Rosenbacher-
berge.

7. P. callosus Fries, Systema L, p. 381.
In fast '/2 Meter langen, leicht ablosbaren I.appen auf altem Briicken-

holze nicht selten bei Laibach. Auch Mat. III. 292 diirfte kaum von
diesei* Art zu trennen sein. Etwa ist P. obducens Pers. nur ein alteres
Exemplar.

8. P. Medulla panis (Pers. in Synops., p. 544, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 380.

Auf den Balken der Zimmerung alter Stollen des Kohlenbergwerkes
zu Sagor; in der Adelsberger Grotte (Welvvitsch); an alten, faulendeu
Stammen bei Oberrosenbach.

Var. ramealis Thuemen in Mat. II. 288.
P. pileo crustaceo, effuso in laciniis rameisque diviso.
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So nennt v. Thuemen eine hochst merkwiirdige monstrose Form
dieses Polypoi-us aus oben genanntem Bergwerke. An der Oberflache des
Pilzes eiheben sich reichlich verzweigte Mycelaste, etwa 4—5 cm hoch
und federkieldick, mit reinweisser Farbe. Das ganze, niclit selten in
aufgelassenen Stollen vorkommende Gebilde erinnert lebhaft an die mi-
neralische Eisenbliite.
* Substanz der Fruchtkbrper und Rbhren gelb, roth oder violett,

Derartige Polyporeen kamen bisher nicht zur Beobachtung.

2. Untergattung: A p o d o p o r u s (Apus Fries).
Fruchtkorper ungestielt, meist mit breitem, seltener

mit schmalem Grunde angewachsen, von der Unterlage,
vvenigstens im oberen Theile, abstehend. Rohren nach
abwarts gerichtet.

A. Carnosi. Fruchtkorper anfangs fleischig und saftig
(Bjercandera Karst. z. Th.).

9. P. lacteus Fries, Systema I., p. 359.
An Zaunbalken im Laibacher Stadtwalde. Die Fruchtkorper dieses

Pilzes sind reinweiss, fleischig-faserig, ziemlich gebrechlich und von ver-
schiedener Gestalt. Rohren lang; Miindungen weiss.

10. P. destructor (Schrader in Spicilegium, p. 166, als Boletus).
Fries, Systema mycolog. L, p. 359.

Auf den Balken der Zimmerung iin Bergvverke Idria; ira Kohlen-
bergvverke Sagor. Meist in resupinirten Forujen und fast ganz aus Rohren
bestehend. Der Fruchtkdrper ist von vvasserig-fleischiger Substanz, zer-
brechlich, braunlich oder schmutzigvveiss, innen gezont. Die Poren ver-
langert, rundlich, haufig zerschlitzt und schief herablaufend , schmutzig-
weiss.

11. P. suberosus (Wahlenberg in Flora upsal., p. 457, als Bo-
letus). Fries, Systema myc. L, p. 505.

An alten faulenden Eiclien auf dem Schiscbkaberge bei Laibach iin
Herbste; nicht haufig.

12. P. caudidnus (Schaeffer als Boletus 1763; Conf. Schroeter,
Pilze, p. 471). — Syn. P. caudicinus Scop. var. 2, Flora
cam., Ed. II., T. II., p. 524. 1772. Boletus sulphureus
Bulliard, Champig., p. 347. 1791 —1798. Polyporus sul-
phureus Fries, Systema L, p. 357.

Die lebhaft schwefelgelben, ira frischen Zustande saftreichen, ge-
trocknet hingegen eine leichte zerreibliche, weisse Substanz des Hutes
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besitzenden Frtichtkorper an den Stammen verschiedener Laubholzer uicht
selten. An. Castanea vesca Gartn. Auf dem Golovc- tind Ulrichsberge.

Pmnus Avium L. Bei Lees in Oberkrain.
— Cerasus L. Bei Idria; von Scopoli beobachtet.
— domestica I,. In einem Obstgarten bei Radmannsdoi-f.

Salix alba L. In den Anlagen bei Tivoli nachst Laibach.
Nicht selten findet sich P. caudicinus auch an bearbeitetem Holze

(z, B. an einer sogenannten Getreideharfe bei Lees) und erscheint ofter
in monstriisen, keulenformigen • und allseits mit Poren bedeckten Frucht-
korpern. (Ein derartiger, etvva l/2 m breiter Fruchtkorper entvvickelte
sich aus dem Holze eines Schraubstockes im Heizhause der Siidbahn-
station Laibach.)

13. P. fuliginosus (Scopoli in Flora carn., Ed. II., p. 470, als
Boletus). Fries, Epicrisis, p. 451.

Am Grunde alter Stamme bei Idria.

14. P. imbricatus (Bulliard in Champig., p. 349, als Boletus).
Fries, Systema myc. I., p. 357. — Syn. Boletus caudi-
cinus var. 3 Scopoli, Flora carn., p. 470.

An alten Baumstammen bei Idria. Dieser PLlz ist dem P. caudicinus
sehr ahnlich; er ist durch gelbbraune matte Farbe des Hutes, durch
die ockergeiben bis braunlichen, endlich blass rostfarbigen Poren und
durch das feuchte braune, trocken weisse Fleisch unterschieden (nach
Winter). Nacl; Streinz ist Polyporus caudicinus var. 3 Scop. auf P. lobatus
Gmel. zu beziehen.

B. Lenti . Fruchtkdrper anfangs faserig-fleischig, diinn,
trocken lederartig. Oberflache fein-filzig oder zottig, nicht
gezont.

15. P. amorphus Fries, Observat. L, p. 125.
Herdenweise an der Rinde von Abies pectinata DC. Auf dem

Schlossberge zu Laibach.

16. P. dichrous Fries, Observat. I., p. 125.
An faulenden Striinken von Pinus. Auf dem Rosenbacherberge bei

Laibach.

17. P. fumosus (Persoon in Synop., p. 530, als Boletus).
Fries, Observ. II., p. 257.

An der Rinde alter Striinke bei Kroisenegg; niclit selten.

C. Firmi. Fruchtkorper von Anfang an trocken und
saftlos, von fest faseriger oder wergartiger, jedoch nicht
holziger Beschaffenheit. Oberflache mit einer diinnen Haut
bekleidet (Inodermi Fries).
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18. P. abietinus (Dickson in Plant. crypt . III. , p. 2 1 , als Bo-

letus). Fries, Sys tema L, p. 370.
An Fichtenstammen in den \Valdungen bei Laibach nicht selten.
Die meist dachziegelfdrmig geordneten Hiite Uaben eine gramveisse,

zottige und undeutlich gezonte Oberseite; . diePoren der jungen Frucht-
korper sind purpurn, sie werden hierauf violett und verblassen endlich.
Da die Rohren baufig zerschlitzt sind, so erinnern derartige Hiite an
jene von Irpex, besonders I. fusco-violaceus.

Var. coriaceus Batsch.
An morschen Brettervvanden bei Waitsch nachst Laibach.

19. P. versicolor (Linne in Flora Suec, Nr. 1254, als Boletus).
Fries, Systema myc. I., p. 368. — Syn. B. imbricatus
Scop. flor. carn., Ed. II., T. II., p. 468.

Das ganze Jahr bindurch gemein an alten Striinken, tuitunter in
sehr sclionen, rosettenartig geordneten Hiiten. Sowoh! bei Laibach als
auch an anderen Orten ivurden veischiedene Spielarten beobachtet, als:

1. Var. albus Saut.
Im Biaunkohlenbergwerke Sagor.

2. Var. nigrescens (P. nigrescens Lasch).
Auf dem Grosskahlenberge und Golovc; auf dem Ulrichsberge an

Cratnegus Oxyacantha.

3. Var. pallida.
Bei Kaltenbrunn; an Zaunen bei Tivoli.

20. P. zonatus (Nees ab Esenb. in System d. P. I., Fig. 221,
als Boletus). Fries, Systema myc. L, p. 368.

An dem Stamme von Celtis australis L. im hiesigen botan. Garten.
Es fanden sich mehrere Fruchtkorper, die jung grau gefarbt waren,

spater liingegen gelb und einen vveissen Rand hatten (Conf. P. angu-
latus Schuhmacher).

21. P. velutinus (Persoon in Dispositio, p. 70, als Boletus).
Fries, Systema, p. 368.

An alten Stammen bei Dobrova nachst Laibach; an Holz im Braun-
kohlenbergwei'ke Sagor; in der Adelsberger Grotte (Wehvitsch); auf
dein Golovc.

Var. lutescens Pers.
An Laubholzasten bei Veldes im September.

22. P. hirsutus (Schrader in Spicilegium, p. 169, als Boletus).
Fries, Systema, p. 367.

In den Waldungen des Gutes Karlovca bei Grosslascliitz; auf dem
Uirichsberge an Fagus-Zvveigen und auf Prunus domestica L. Ist steifer
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behaart, als die vorangehende Art und besitzt keinen sammtartigen Glanz.
Von Varietatem wmden beobachtet:

1. Var. fusco-marginatus Kalchb.
An Fagusstviinken auf dem Grosskahleuberge; an Zaunen bei MVaitsch ;

im Uratathale bei Mojstrana.

2. Var. resupinatus Voss, Mat. III. 297.
In rundlichen, fast nur aus Rohren bestehenden Fruchtkorpern an

der Unterseite von Brettern, die als Briickenholz dienten. An den Kanten
ubervruchsen die Hute und zeigten hier die normal gebiklete Oberflache
in einzelnen Fallen. Bei Kroisenegg.

23. P. albidus Trog. in Fries, Epicrisis, p. 475. — Syn. Bo-
letus flabelliformis var. 2 Scop.

An alten Striinken der Laub- und Nadelholzer. An Alnus von Scopoli
beobachtet; an Abies excelsa DC. auf dem Schlossberge zu Laibach.

24. P. serialis Fries, Systema L, p. 370. — Syn. Trametes s.
Fries, Hymenomycetes europaei, p. 585.

An alten Pfosten bei Tivoli und bei Lauerza niichst Laibacli.

25. P. innodorus (Fries in Hymenom. europ., p. 584, als Tra-
metes).

Ende September an Eichenstriinken in den \Valdungen der Rosen-
bacherberge. (Kestimint von Kalclibr.) Diese Art fehlt bei VVinter.

26. P. suaveolens (Linne in Flora Suecica, Nr. 1255, a^s Bo-
letus). Fries, Systema I., p. 366. — Syn. Trametes s.
Fries, Epicrisis, p. 491.

Im Laibaclier Stadtwalde an den Stammen alter Weiden (Salix
alba L.) ; an Alnus bei Unterrosenbach. Das ganze Jahr hindurch uml
nicht selten. Durch die weisse oder grauliche Farbe der Fruchtkfirper
und anisartigen Gevuch leicht kenntlich.

27. P. cinnabarinus (Jacquin in Flor. austr. IV., Taf. 304, als
Boletus). Fries, Systema I., p. 371. — Syn. Trametes
cinnabarina Fries, Hymenomycetes europ., p. 583.

An morschen Aesten von Fagus in hoheren Gebirgslagen nicht
selten ; so im Planicathale bei Ratsehach in Oberkrain; im Jesenica-
tliale bei Assling; im Ilovcavvalde bei Radmannsdorf; bei Trojana (leg.
Prof. V. Konschegf). Eine unserer schonsten Polyporeen, die durch ihre
zinnoberrothe Farbe sofort kenntlich ist.

D. Lignosi (et Fomentarii) Fries. Fruchtkorper vom
Anfang an fest, von holziger Beschaffenheit, ausdauernd.
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28. P. annosus Fries, Systema I., p. 373. — Syn. Trametes
radiciperda Hartig, Wichtige Krankh. d. Waldbaume, p. 62.

In ausgedehnten Krusten an den Wurzeln von Abies excelsa T)C.
und Pinus sylvestris L. auf dem Grosskahlenbeige; bei Ivroisenegg mit
halbirten Hiiten. Nach Hartigs Untersuchungen ein sehr gefahrlicher
Feind unserer Walder, der nicht nur Nadel-, sondern auch Laubholzer
befallt. Die Fruchtkorper des Pilzes richten sieh na;h der Unterlage
und sind infolge dessen sehr mannigfaltig. Normal gebildet sind sie
halbkreisformig, meist dachziegelformig. Die OberflSche der Hiite junger
Pilze ist kastanienbraun, seidigglanzend und concentrisch gezont. Alte
Fruchtkorper sind mit einer schwarzen Kruste iiberzogen. Die Innen-
substanz ist weiss, die verschieden geformten rundlichen oder eckigen
Poren hingegen hell ockerfarbig.

29. P. pinicola (Swartz in Vet. Akad. Handl. 1810, p. 88, als
Boletus). Fries, Systema L, p. 372.

An der Rinde von Pinus sylvestris L. in den Waldungen des Gutes
Karlovca bei Grosslaschitz; an Holz im Kohlenwerke Sagor; auf dem
Laibacher Schlossberge.

Die Fruchtkorper dieser Art sind dick, hufforinig, die Innensubstanz
holzfarben. Junge Hiite sind oberseits rdthlichbraun, im Alter sclivvarzlich,
der Rand hingegen lebhaft zinnoberroth. Die Miindungen der Rohren
junger Schivatnme sind weiss, spater licht gelbbraun.

NB. \Vinter citirt (Die Pilze, I. Bd., i. Abtli., p. 422) als Synonym
Trametes Pini Fuck. Symb. myc., r. Nachtr., p. 8.; eben dieses Citat
flndet sich auch in Thuemens Mycothea univ, Nr. 7. Es ist unrichtig,
denn bei Fuckel sind 1. c. Uredineen beschrieben. Hingegen steht auf
Seite 2 Trametes Pini Fries, Epicrisis, p. 4S9. Einen gleichnamigen, von
Fuckel beschriebenen Pilz gibt es daher nicht

30. P. cinnamomeus Trog. in Flora 1832, p. 556.
An dem Stamnie einer Vogelkirsche (Prunus Avium L.) bei Lees

in Oberkrain.

31. P. marginatus Fries, Epicrisis, p. 468.
An der Rinde von Fagus sylvatica L. in den Forsten des Gutes

Karlovca; auf Fraxinus excelsior L. im Parke zu Lustthal bei Laibach
(Non Polyp. fraxineus [Bull.] Fries, Conf. Mat. I. 368).

3. Untergattung: P leuropus . Fruchtkorper gestielt;
Stiel seitenstandig.

A. Carnosi. Substanz des Fruchtkorpers wenigstens
anfangs weichfleischig, spater briichig.

32. P. confluens (Alb. et Schw. in Conspectus, p. 244, als
Boletus). Fries, Systema L, p. 355.
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Am Grunde alter Stamme in den Waldungen des Grosskahlen-
berges; im Moschnacher Walde bei Radmannsdorf.

B. Lent i . Substanz des Fruchtkorpers anfangs zah-
fleischig, trocken zahfaserig oder lederartig.

33- P- giganteus (Persoon in Synops, p. 521, als Boletus). Fries,
Systema L, p. 356.

In machtigen Rasen am Grunde alter Stamme in den Save-Auen
bei Ješca nachst Laibach im Septetnbev.

34. P. Pes Caprae Persoon, Champ. comest, p. 241, T. 3.
Auf dem Golovcberge ober Rudnik im October; unter Fichten an

den Abhangen des Tosti vrh im Ilovca-Gebirge. Die Hiite dieses Pilzes
sind dick, ofter rasenformig verwachsen; die seitlichen halbirt, kastanien-
braun und glatt, spater hingegen dunkelbraua und schuppig. Die Stiele
sind seitenstandig, affl Grunde oft verdickt oder in der Mitte bauchig.
Die Poren sind gross und gelblich gefarbt.

35. P. betulinus (Bulliard in Champ., p. 348, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 358.

An den Stammen von Betula alba L. in den Waldangen des Gutes
Karlovca bei Grosslaschitz; bei Kroisenegg nachst Laibach; auf dem
Ulrichsberge bei Zirklach und hier in prachtigen Stiicken.

Die Fruchtkorper dieses haufigen Pilzes sind halbkreis- bis nieren-
forunig, stumpfrandig, am Hinterende stielartig zusarnmengezogen; die
Innensnbstanz ist anfanglich fleischig, spater korkartig und weiss. Ober-
seits farbt der Hut rothUch-grau und ist unge/.ont. Die kurzen Rohren
der Fruchtschichte lassen sich bei alteren Sclnvammen ablosen; ihre
Miindungen sitid weiss.

36. P. squamosus (Hudson in Flora. angl., p. 626, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 344. — Syn. caudicinus Scop. var. 1,
Flora carn. II., p. 469.

Im Friihjahre einzeln an alten Striinken auf dera Laibacher Schloss-
berge; an dem Stamine von Pyrus Malus L. in einem Garten.

Var. juglandis = P. juglandis Pers. Mycolog. europ. II.,
p. 38.

An der Rinde von Juglans regia L. im Herbste. Dieser Pilz kommt
mitunter auf den Laibacher Markt.

37. P. umbilicatus (Scopoli in Flor. carn., Ed. II, T. II., p. 466,
als Boletus; 1772). — Syn. Boletus melanopusPers., Dis-
posit, p. 70. 1797. Polyporus melanopus Fries, SystemaL,
P- 347-

Mitiheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 17
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An alten Stammeu und faulenden Striinken, Baumwurie'.n u. dgl.
im Herbste. Die zabfleischigen, spater lederartigen Hiite sind halbirt,
anfangs flach, spater nabel- oder tricbterfonnig vertieft, weiss, gelblich
oder brauniich, schuppig. Der Stiel geht alhnahlich in den Hut iiber
und ist am verdickten unteren Ende sammthaarig und schwarz. Die
kurzen, i—2 min langen Rohren laufen weit am Stiele herab; die Miin-
dungen sind weisslich.

38. P. picipes Fries, Epicrisis, p. 440.
An \Veidenstammen im Stadtvvalde; an Fagus sylvatica L. in den

Waldungen der Ilovca bei Radmannsdorf.

39. P. varius (Persoon in Observat. I., p. 85, als Boletus). Fries,
Systema I., p. 352.

An den Stamiuen der Laub , selten der Nadelholzer. An Pinus
sylvestris L. auf dem Schischkaberge bei Laibach; an Fagus-Stamuien
auf dem Laurenziberg bei Uillichgraz; auf dem Strunke von Tilia platy-
pbyllos Scop. zwischen Radinannsdoi-f und Lees; auf Cytisus Laburnum L.
an den Abhangen des Ulrichberges.

4. Untergattung: Mesopus Fries (Eupolyporus
Schroeter). Fruchtkorper central gestielt.

A. Carnosi . Fruchtkorper fleischig, trocken briichig.
40. P. ovinus (Schaefifer, Icones, T. 121, 122, als Boletus).

Fries, Systema L, p. 346.
Truppweise und nicht selten in den NValduugen der Rosenbacher-

berge bei Laibacli; anf dem Goiovc; im Moschnacher Walde bei Rad-
mannsdorf; l)eim Rothweinerfall; in den Wa!dungen des Ilovca-Gebirges.

41. P. ramosissimus (Scopoli in Flor. carn., Ed. II., T. II.,
p. 470, als Boletus; 1772). — Syn. Boletus umbellatus
Pers. Synops., p. 519. 1801. Polyporus umbellatus Fries,
Systema L, p. 354.

Im Herbste in VValdern am Grunde alter Stamme. Aus einem ge-
meinsamen dicken Stamme entspvingen zahlretche Stiele, deren jeder
einen kreisrundpn, braun, seltener weiss gefarbten Hut tragt.

B. Lenti . Fruchtkorper anfanglich zahfleischig, so-
dann lederartig oder holzig.

42. P. brumalis (Persoon in Disposit., p. 27, als Boletus). Fries,
Systema L, p. 348.

An alten Stocken bei Kroisenegg nachst Laibach im Herbste und

Fruhjahre; selten.
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43. P. Vossii Kalchbrenner, Verh. der zoologisch-botan. Gesell-
schaft in Wien, Jahrg. 1879, p. 689.

Auf Werkholz am Ufer des Wocheiner Sees iin August. Hut ca.
3 cm breit, regelmassig. Anfangs convex, dann flach, breit gebuckelt
und am Scheitel etvvas eingedriickt, von zah-fleisclnger Consistenz, ocker-
gelbbraun, mit fuchsrothen Schiippchen bedeckt. Stiel central, 2 — 3 cm
lioch, ca. 4 '5 mm dick, nach unten schwach verdickt, kahl, kastanien-
braun. Rdhren etwas herablaufend, sehr enge. Mundungen oder Poren
rund, stuinpf, blass.

Kalchbrenner gab nachfolgende Diagnose: Mesopus, Lentus. Pileus
carno-lentus, regularis; e convexo planus, s u b g i b b u s , ochraceo-
fuscesceas, squavnulis rufis eleganter variegatis. Stipes c e n t r a l i s , deorsum
leviter incrassatus, subundus, totus castaneus. Pori breviter decurrentes,
minuti, rotundi, obtusi, pallidi.

Dieser Polyporus steht dem P. bruraatis Fr. nahe; besonders jener
vermutlilichen Mittelform «poris minutis, rotundis, obtusis«, welche Fries,
Hym. etirop , p. 526, ervvahnt; doch wegen des n i c h t genabelten Hutes
und des dunkelfarbigen, fast schvvarzen Stieles hat er wohl Anspruch,
a!s eigene Art zu gelten. Zu den pleuropoden: P. melanopus Fr. und
P. cyathodes Swartz kann er wegen des durchaus centralen Stieles und
des schuppigen Hutes ohne Zwang nicht gestellt vverden.

44. P. arcularius (Batsch in Elenchus p. 97, als Boletus). Fries,
Systema L, p. 342.

An abgeholzten Stiimiuen, Zaunen und Balken nicht selten. Iin
Laibacher Stadtwalde (an Populus),' bei Schwarzdorf und Kaltenbrunn;
auf dera Ulriclisberge an Cvataegus Oxyacantha L.

(3) Substanz des Fruchtkorpers braun. Sporenpulver
weiss; Membran der Sporen farblos (Ochroporus Schroe-
ter, als Gattung).

5. Untergattung: Poria Persoon pr. p. Fruchtkorper
vollstandig auf der Unterlage angewachsen, krusten- oder
polsterformig.

45. P. contiguus (Persoon in Synops., p. 544, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 378.

An der Rinde abgestorbener Aeste von Corylus Avellana L. bei
Laibach.

46. P. ferruginosus (Schrader in Spicileg., p. 172, als Boletus).
Fries, Systema I., p. 378.

An dem Stanime einer a!ten Rothbuche (Fagus sylvatica L.) und
diesen auf weite Strecken tiberziehend. Auf dem Veldeser Schlossberge
iin September. Ein mehrjahriger, fast nm- aus Rohren bestehender Pilz.

17*
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6. Untergattung: A p o d o p o r i n u s Schroet. Frucht-
kdrper ungestielt, mit breitem Grunde aufsitzend und von
der Unterlage abstehend. Rohren auf der Unterseite, nach
abwarts gerichtet.

A. Carnosi. Fruchtkdrper anfangs fleischig-saftig,
spater erhartend.

47. P. resinosus (Schrader in Spicilegium, p. 171, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 361.

An der Rinde der NadelhoJzer in tlac)izie{je!fi>rmigen Rasen. In <!en
Forsten des Gutes Karlovca bei Grosslascliitz.

B. S tupposi . Substanz des Fruchtkorpers von An-
fang an trocken, faserig. zuletzt fast wergartig weich oder
korkartig. Oberflache filzig oder zottig.

48. P. lutescens Persoon, Mycolog. europ. II., p. 71.
Auf derRinde von verschiedenen Laubholzern, wie Beiberis, Cornus,

Carpinus; nach Exemplaren, die das liiesige Landesmuseuia besitzt.

C. Lignosi . Substanz des Fruchtkorpers bald holz-
artig erhartend.

49. P. radiatus (Sowerby in Engl. Fungi, T. 196, als Boletus).
Fries, Systema I., p. 369.

An Stamrnen von Fagus sylvatica L. in den Forsten des Gutes
Karlovca bei Grosslaschitz.

50. P. fulvus (Scopoli in Flora carn., Ed. II., T. II., p. 469,
als Boletus). Fries, Epicrisis, p. 465.

Auf dera Stamme von Cerasus bei Idria.

51. P. salicinus Fries, Systema I., p. 376.
An deiu Stamme von Salix fiagilis L. bei Kaltenbrunn ; an Weiden-

asten bei Stranje naciist Stein.

52. P. Ribis (Schum. in Enumerat. II., p. 386, als Boletus).
Fries, Systema I., p. 375.

Am Grunde alter Stammclien von Ribes rubrum L. in Sclialken-
dorf bei Veldes, Ende August.

53. P. Evonymi Kalchbrenner, Enumerat. II., Nr. 1232.
Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach ini Herbste und am Grunde alter

Stamme von Evon^anus.

54. P. fomentarius (Linne in Flora Suecica. Nr. 1252. als Bo-
letus). Fries, Systema I., p. 558.
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An dem Stamme von Fagus sylvatica L. bei Krainburg; an jenem
von Pyrus communis L. bei Laibach; an Pfahlen im Laibacher Pfahlbau.
(Vergl.: v. Thuemen, «Ueber einen prahistorischen , aus den Plahlbau-
statten bei Laibach stammenden Polyporus.» Verh. d. zoologisch-botan.
Gesellsch., XXIX. Bd., 1879, S.-B. p. 52.)

Polyporus fomentarius, der echte Feuerschsvavnm, ist seltener als
P. ignarius, der unechte Zunderschvvamm, aus dem hier meist Zunder
hergestellt wird. Aus P. fomentarius verstehen die Bauern der Gegend
von Bischoflacl;, Miitzen zu verfertigen. Als Zunder wird in Unterkrain
und clem angrenzenden Kroatien oft das Holz roth- und weissfauler
Stainme, bei Altenmarkt und Zirknitzdas Eichenleder (Xylostroma Corium)
venvendet.

55. P. nigricans Fries, Systema L, p. 375.
An einem \Yeidenstamme bei Kaltenbrunn fast o -3 111 breit. Ist

von dem vorigen nur durch eine glanzend schwarze, harte und glatte
Oberflache verschieden. Schroeter sieht darin eine Altersform des Polyp.
fomentarius.

56. P. ignarius (Linne in Flora Suecica, Nr. 1520, als Boletus).
Fries, Systema L, p. 375.

Iin Laibacher Stadtvvalde an Salix alba; an Fagus sylvatica L. in
sehr grossen Hiiten in den Forsten des Gutes Karlovca bei Grosslaschitz ;
bei Idria (Scop.); in den Schneeberger Waldungen.

57. P. laccatus Kalchb., Oesterr. botan. Zeitschrift 1885, p. 81.
Im Innern einer hohlen Weissbuche (Carpinus betulus L.) bei Poljana

nachst Laibach.
P. laccatus ist eine sehr ausgezeichnete Art und unterscheidet sicb.

von allen einheimischen Polyporeen leicht durch den harzigen Ueberzug,
der die Oberseite des Pilzes und das Hytnenium bedeckt, wodurch ihnen
ein glanzendes, lackirtes Aussehen verliehen wird. Er steht am nachsten
detn von Cuming auf den Philippinen gesammelten und von C. Montagne
in Cent. III. des plantes cellulaires exot. nouv. (Ann. sc. nat. Oct. 1842)
beschriebenen P. ochreo-laccatus, der gleichfalls einen harzigen Ueberzug
hat, sich jedoch vor allem durch die Oberfliiche des Hutes von P. lac-
catns unterscheidet. (Conf. Wettstein, Oesterr. bot. Zeitsclir. 1885, p. 81.)
P. laccatus wurde zuerst in Niederdsterreich (an alten Stammen lebender
Kirscben- und Pflaumenbaume in Garten um Pressbaura; A. Kerner) be-
obachtet und bierauf auch in Steiermark (VVotschberg bei Rohitsch;
Merlica-Planina bei Cilli) aufgefunden.

58. P. odoratus (VVulfen in Jacquin, Collect. II., p. 150, als
Boletus). Fries, Systema I., p. 373. — Syn. Trametes
odorata Fries, Epicrisis, p. 489.



262 Myco!ogia Carniolica.

An alten Staminen, besonders an Strtinken in den Waldungen der
Rosenbaclierberge; an Abies excelsa DC. in den Waldungen des Gutes
Karlovca. In Hoblen und Bergwerken wird dieser durch fenchelartigen
Geruch ausgezeichnete Schwamm in verschiedener Weise monstros, was
zur Aufstellung mehrerer Pseudoarten Veranlassung gegeben hat.

Das mSchtig entwickelte, jedoch steril bleibende Mycel nannte I,ink
Ozoniiun auricomum; es findet sich nicht selten an IIolz in der Adelsberger
Grotte und im Bergwerke Sagor.

7. Untergattung: Polystictus (Fries) Karsten. Frucht-
korper gestielt; Stiel mittelstandig.

59. P. perennis (Lirme in Flora Suecica, Nr. 1245, als Boletus).
Fries, Systema I, p. 350.

In den Waldungen der Rosenbacherberge nicht selten ; mitunter in
selir schonen Individuen; nnter Fichten an den Abhangen des Tosti
vrh ira Ilovca-Gebirge. Auch Scopoli envabnt dieses PiUes als Boletus
coriaceus in Flora carniolica Ed. II., T. II., p. 465.

y) Sporenpulver braun; Sporenmembran gleichfalls
braun. Auf der Oberseite der Fruchtkorper werden Co-
nidien abgeschniirt (Phaeoporus Schroeter als Gattung).

60. P. hispidus (Bulliard in Champig., Taf. 210, 493, als Bo-
letus). Fries, Systema I., p. 362.

Wurde von Scopoli an Striinken und an der Rinde der Bauvne be-
obachtet und als Boletus hirsutus beschrieben.

61. P. applanatus (Persoon in Observat. II., p. 2, als Boletus).
Wallroth, Flora crvpt. II., p. 591.

An alten Baumstammen auf dem LaibacUer Schlossberge; in den
AValdungen des Gutes Karlovca bei Grosslaschitz. Ueber die Conidien-
bildung dieses Pilzes vergleiche: Schulzer, Oesterr. botan. Zeitschrift 1880,
p. 321, und Fuckel, Symb. myc. 2. Nachtrag, p. 87.

4. Fistulina Bulliard.
1. F. hepatica (Hudson in Flor. angl., p. 625, als Boletus).

Fries, Systema L, p. 396.
An dem Stamme einer abgestockten Eicbe auf dem Golovcberge ira

September; bei Veldes in Oberkrain. Ist im Gebiete selten.

5. Boletus Dillenius.
a) Tephro leuc i . Rohren des Hutes anfangs weiss

oder grau.
1. B. castaneus Bulliard, Herb., p. 324, T. 328.

Selten im Herbste in den VValduDgen bei Rosenbach.
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2. B. cyanescens Bulliard, Champ., T. 369.
In lichten Geliolzen an den Abhimgen des Golovcberges einzeln

nnd nicht hiiufig. Eine Fonn mit flacjhem, strohgeibem Hute.

3. B. felleus Bulliard, Champ., T. 379.
Vereinzelt in den Waldungen der Rosenbacherberge im Herbste.

4. 11. scaber Bulliard, Champ., T. 132, 489.
1. Var. fusco-niger.
Nicht selten ini Herbste bei Laibach; auf Bergvviesen bei Schalken-

dorf in Oberkrain; itn Mosdmacher Walde bei Radmannsdorf.

2. Var. aurantiacus.
Auf wiesigen Hiigeln bei Radmannsdorf; auf Bergwiesen im Ilovca-

Gebirge.

5. B. versipellis Fries, Boleti, p. 13.
In lichten Geholzen bei Laibach im Herbste, untl zwau eine Form,

die Scliaeffer B. rufus nennt, in Icon. fung., p. 74, beschreibt nnd auf
T. 105 unter Fig. 5 abbildet.

6. B. strobiliformis Villars, Hist. d. plant. III., p. 1039. Voss,
Ueber Boletus strobilaceus Scopoli und den gleichnamigen
Pilz der Autoren. Verh. d. k. k. zoologisch-botanischen
Gesellschaft, Jahrg. 1885, p. 477—482. Mit zwei Text-
abbildungen.

An sandigen Siellen, in Hohlwegen, besonders unter iiberhangendem
Erdreiche. Im Ilovcawalde bei Radmannsdorf Ende August.

Hut polsterformig, 5 — 12 cm breit, schwarzlicb - umberbraun, niit
dicken. flockigen, dachziegelfdrmigen Schuppen, welche oft sparrig ab-
stehen, bedeckt; Fleisch beim Zerbrechen sich schwarzend oder roth
werdend. Rohren angeheftet, etwas lierablaufend , mit weiten, eckigen,
anfangs weissen, dann braunen Poren. Stiel gleichdick, 8—16 cm lang,
obervvarts gefurcht, weiss, am Grunde braun. Sporen fast kugelfbrmig,
schwarzbraun. In der ganzen Gestalt an Hyduuni imbricatum erinnernd.

Au oben angegebenem Orte habe ich ausfiihrlich dargelegt, dass
Scopoli's B. strobilaceus von den spateren Schriftstellern meist verkannt
wurde; ein Irrthum, der sich sofort aufhellt, wenn man die bildliche
Darstellung und Beschreibung Scopoli's (Annus hist. nat. IV., T. I., Fig. 5)
mit jenen Abbildungen vergleicht, die gewohnlich fvir den Scopoli'scben
Pilz angesehen und citirt werden (z. B. Rostkovius). Beide Arten haben
allerdings beschuppte Hiite; bei B. strobilaceus Scop. sind die Spitzen
der Schuppen nach a u f w a r t s gerichtet, bei B. strobiliformis Vill. hin-
gegen nach abvvarts — d a h e r « i m b r i c a t u s * . Dieser letztere Pilz
erinnert allerdings lebhaft an Hyduura imbricatutn, der Scopoli'sche
j e d o c h gar n icht . B. strobilaceus Scop. hat glatten, B. strobiliformis
Vill. einen netzadrigen Stiel.
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b) Euchroi . Rohren nicht weiss oder grau, meist
lebhaft gelb gefarbt.

7. B. hydriensis (Hacquet in Plant. alp. carniol., p. 11, T. 2,
Fig. 4, als Chathrus; 1782). Voss, Oesterr. botan. Zeit-
schrift 1882, p. 40. — Syn. B. strobiloides Krombh.

Von Hacquet bei Sclnvarzenberg ob Idria und beim Forsthause
Merzla rupa im Juli entdeckt; in feuchten Schluchten der Ortenegger
VValdung bei Reifnitz im September; auf Lehmboden bei Viševca zwischen
Ulrichsberg und Stein im Juni in mehreren Siiicken. Der Iltit ist fleiscbig,
etwas schwach gepolstert, dunkel umberbraun mit einer schwachen Bei-
mengung von Carmin (im lebenden Zustande), 8—16 cm breit, durchaus
init sehr grossen, gestutzt-pyramidalen, festfleischigen Protuberanzen (War-
zen) versehen, die k e i n e s w e g s d u r c h Aufspr ingen der H a n t
e n t s t a n d e n e s p a r r i g e o d e r d a c h z i e g e l f o r m i g e S c h u p p e n ge-
n a n n t werden k d n n e n . 7 Die Rohren sind entsprechend lang, am Stiele
anstossend, in der Jugend fast herablaufend, umberbraun. Die hochst
ungleich geforraten unregelmassigen, im ganzen auffallend grossen, anfangs
triiben Locher werden bald dunkelbraun. Der meist etwas gekriimmte,
in den Hut sich ervveiternde Stiel ist vol!, 1-3 — 2-5 cm dick, und seine
LSnge entspricht ungefahr dem Hutdurchmesser. Er ist feinflockig-schuppig,
mit dem Hute gleichfarben. Der erst braunlich - weisse Schleiei' (Velum
paitiale) geht durcb rothlich in schwarzbraun iiber und verschvvindet.
Das Fleisch ist beim Anbruch triibbraun, wird aber an der Luft braun-
scbwarz. Gemch etvvas nach Moder, doch nicht schlecht. Die Sporen
sind schwarzbraun, kugelig, mitunter ins Eifbrmige oder Ovale, und haben
einen Durchmesser von O'oo8 — O'OI mm. (Schulzer v. Miiggenburg in
litt. ad rae.) Juni bis October.8

8. B. luridus Schaeffer, Icon., Tab. 107.
In den Waldungen der Rosenbacherberge und des Golovc nicht

selten; besonders im Herbste.

9. B. Satanas Lenz, Schwamme, T. 8, Fig. 33.
Mit der vorigen Art und zur gleichen Jahreszeit.

' Hacquet beschreibt die Oberseite des Hutes: »Superne pileus nodis
distinctus, qnorum figura fructibus pinus pineae similis est.» In der That ist
der Vergleich der Oberseite des Hutes mit dem Zapfen einer Pinie sehr treffend,
nur mussen wir uns den Zapfen ini geschlossenen Zustande, vor Ausstreuung
der Samen, vorstellen. Besonders das Exemplar, welches ich der Giite des
Herrn S. Robič verdanke, zeigt dieses sehr gut.

8 Ich finde die Sporen dunkelbraun, die Membran mit netzformigen
Leisten besetzt und gewohnlich kugelig. Die Lange der Durchmesser aucli
8 — 11 [A ( = o -oo8 — O'Oii mm).
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10. B. edulis Bulliard, Champ., p. 322, Tab. 60 u. 494.
In den Waldungen der Rosenbacherberge; auf Bergwiesen ober

Zwischenwassern; iin Mbschnacher Walde bei Radmannsdorf; bei Veldes.
Der S t e i n p i l z in Krain, vulgo «Jurčki», ist nebst der Speisemorchel
in Laibach der \vichtigste Marktpilz. Bei Idria gleichfalls haufig. (Scop.)

11. B. pachypus Fries, Observat. I., p. 118.
Auf dem Golovcberge bei Laibach im Hevbste.

12. B. olivaceus Schaeffer, Icones, Tab. 105.
Ich habe diese Art hier nicht beobachtet, doch diiifte B. bovinus

var. i Scopoli als solche anzusehen sein.

13. B. calopus Fries, Systema L, p. 390.
In Laubvvaldchen bei Lees in Oberkrain. (Conf. I?. teireus Sohaeffer,

Icon. T. 315.)

14. B. subtomentosus Linne, Flora Suecica Nr. 1251.
Im Herbste bei Laibach, und zwar in jener Form, vvelche Scliaeffer

auf Tab. 112, sub. Fig. 2 abbildet.

15. B. variegatus Swartz, Vetensk. Akad. Handl. 1810, p. 8.
Anfangs September in den Waldungen der Rosenbacherberge.

16. B. bovinus Linne, Flora Suecica Nr. 1246.
Ein sebr gewohnlicher Pilz der friiber genannten Waldungen; ebenso

bei Lees und Veldes in Oberkrain. Zumeist unter Nadelholz und im
Heibste.

17. B. granulatus Linne, Flora Suecica Nr. 1249.
In den NValdungen der Rosenbacherberge; auf dem Golovc und Krim.

18. B. flavus Wither, Arrangement IV., p. 280.
Auf Wiesen bei Kvainburg und in Waldern bei St. Martin von

Scopoli im October beobachtet. (B. luteus, Scop. flora carn., T. II., p. 465.)

19. B. luteus Linne, Flora Suecica Nr. 1247.
Ende September bei Unterrosenbach nachst Laibach. Hat den mit

braunlichen Punkten besetzten Stiel des B. granulatus L., jedoch den
kennzeichnenden Ring. (Vergl.: Rabenhorst, Kryptog. Flora, 1. Aufl.,
I. Bd., p. 442, Nr. 3625.)

f) Agaricini. Blatterpilse.

1. Lenzites Fries.

1. L. abietina (Bulliard in Herbier de la France, Tab. 442,
Fig. 2, als Agaricus). Fries, Epicrisis, p. 407.

An alten Zaunen aus Coniferenholz. Man trifft meist mehrere Hiite
an demselben Holze; dieselben stehen reihenvveise nebeneinander und
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fliessen zusammen oder sie stelien iibereinander und bebalten dann ihre
regelmassige, lialbkreisformige Gestalt. Fruchtkorper mit gezahnten, ja
geschlitzten Lamellen kommen vor.

2. L. sepiaria (Wulfen in Jacquin, Collect. I., p. 347, als Aga-
ricus). Fries, Epicrisis, p. 407.

Das ganze Jahr hindurch an altem Ficlitenholze; auf Fichtenstriinken
an den Gehangen des Tosti vrh im Ilovca-Gebirge bei Veldes mit
schonen, normal gebildeten Hiiten.

Hier moge das sterile Mycel eingeschaltet werden, welches Alex.
v. Humboldt in «Flora Fribergensis Specimens auf Seite 112—114 unter
dem Namen Ceratophora Fribergensis beschrieben und auf Tab. I. ab-
gebildet hat. Schon Welwitsch sammelte das zunderartige, mit horn-
formigen Ausvvuchsen versehene braune Mycel in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien in der Adelsberger Grotte; A. Pokorny auf dem Stege
iiber die Kluft der grossen Luegger Grotte. Letzterer hat in «FIora
subterraneao die bestimmte Ansicht geaussert, dass sowohl die Welwitsch-
sdien als auch seine Exemplare nicht als MyceHuvn einer Polypoiee an-
gesehen werden kbnnen (nach E. Fries des P. odoratus), sondern zu
einem Lenzites gehoren. Die best ausgebildeten Stiicke stehen dem L.
sepiaria besonders nahe.

Ich selbst fand Ceratopbora Fribergensis an der Zimmernng des
Theresienschachtes im Idrianer Bergwerke. Einzelne Stiicke zeigten an
den Zweigenden Ausbreitungen mit kleinen, doch deutlich erkennbaren
Lamellen; ich schloss mtch daher der oben dargelegten Ansicht an. Da
jedoch die Pfosten der Zimmerung aus E i c h e n h o l z hergestellt sind,
so diirfte nicht an Lenzites sepiaria, sondern an eine andere Art zu
denken sein. Auch R. v. Wettstein hat dieses zunderartige Mycel be-
obachtet. Der Zusammenhang mit den Fvuchtkorpern von Lenzites se-
piaria konnte nicht nur daran erkannt vverden, dass an einzelnen Stellen
dieses Mycels solche zur Ausbildung kamen, sondern auch durcb einen
Culturversuch, der mit Erfolg ausgefiihrt wurde. (Vergl. «Vorarbeiten zu
einer Pilzflora der Steiermark II.» in Verb. d. zoolog.botan. Gesellsch.
in Wien, Jahrg. 1888, p. 185.)

3. L. variegata Fries, Epicrisis, p. 406.
Dachziege!ftirmig an Striinken von Quercus pedunculata Ehrli. auf

dem Golovcberge und bei Kroisenegg im Herbste.

4. L. betulina (Linnein Flora Suecica, Nr. 1244, als Agaricus).
Fries. Epicrisis, p. 405.

An der Rinde von Carpinus, Betula und Fagus im Gebiete weit
verbreitet. Ein Stiick dieses Schwammes fand sich auch in den Lai-
bacher Pfahlbauten vor. (Sieb : Voss, Holzsclnvamme aus den Laibacher
Pfahlbauten in Oesterr. botan. Zeitsclir. 1886, p. 111.)
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5. L. albida Fries, Epicrisis, p. 405.
An der Ziinmerung der Stollen des Braunkohlenbergwei'kes Sagor.

Der Fruchtkorper war schneeweiss, oberseits rait silberartig- glanzendem
Haarfilz; die Lamellen chtrch Anastamosen oft verbunden.

2. Schizophyllum Fries.

1. Sch. alneum (Linnč in Flora Suecica, p. 452, als Agaricus).
— Syn. Sch. commune Fries, Systema L, p. 330.

Haulig an Baumstriinken, Ziiunen, abgefallenen Zweigen im Gebiete
iiberall hiiufig und schon von Scopoli beobaclitet worden.

1. Var. incisum Thuemen, Oesterr. botan. Zeitschr.
1876, p. 19.

In den Waldungen der Rosenbacherberge; im Stadtwalde und bei
Lees. Seltener auf Alnus viridis L. ira Doblica-Graben bei Zirklach.

2. Var. rotundum Voss. Pileus rotundatus, fere pedun-
culatus.

An abgeholzten Fagus-Stammen am Fusse des Grosskahlenberges
iin November. Fruchtkorper kreisrund, gleichsam gestielt und die La-
mellen daher nach aufwarts gericlitet.

3. Panus Fries.

1. P. stypticus (Bulliard, Champ., T. 140, als Agaricus). Fries,
Epicrisis, p. 339.

An liaumstriinken und an Zaunen das ganze Jahr haufig. Bei Laibach
gemein; auf dem Ulrichsberge an Cytisus alpinus L.; Schalkendorf bei
Veldes.

2. P. rudis Fries, Epicrisis, p. 398.
An Fagus-Striinken in den \Valdungen der Ilovca bei Radmannsdorf.

3. P. conchatus (Bulliard in Champ., T. 298, als Agaricus).
Fries, Epicrisis, p. 398.

Herdenweise an den Stammen von Populus treraula I,. auf dein
vvestlichen Gipfel des Grosskahlenberges bei Laibach.

4. P. torulosus (Pers. in Synops, p. 475, als Agaricus). Fries,
Epicrisis, p. 397. — Syn. Agaricus carneo-tomentosus
Batsch, Elenchus, p. 90, Taf. 8, Fig. 33.

An Baumstriinken (Quercus?) bei Oberrosenbach nachst Laibacli im
September.
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4. Lentinus Fries.

1. L. compressus (Scopoli in Flor. carn., T. II., p. 458, als
Agaricus; 1772). — Syn. Agaricus jugis Fries, Systema I.,
p. 177. (1821.) Lentinus jugis Fries, Epicrisis, p. 393.
(1836.)

An Nadelbolzstammen von Scopoli, wahrscheinlich bei Idria, ge-
funden.

2. L. pulverulentus (Scopoli in Flor. carn., T. II., p. 432, als
Agaricus). Fries, Epicrisis, p. 391.

Bei Idria an Striinken und Wurzeln.

3. L. coriaceus (Scopoli in Flor. carn., T. II., p. 458, als
Agaricus; 1772). — Syn. L. hispidosus Fries, Epicrisis.
p. 389. (1836.)

An Balken imd Striinken, wahrschein'.ich bei Idria aufgefunden.
Nach Schukers giitiger Mittheilung hat er diesen Schwamm, ein Jahr-
hundert nach Scopoli, bei Grossvvardein in Ungarn vviedergefunden untl
in Kakhbrenners «Icones», T. 29, Fig. 2, abgebildet.

5. Marasmius Fries.

a) Mycena. Stiel hornartig, rohrig. zah und trocken.
mit Rhizomorpha-artigem Mycel. Hut fast hautig und
glockenformig, spater ausgebreitet, mit geradem Rande.

1. M. epiphyllus Fries, Epicrisis, p. 386.
In den Waldungen bei Laibach an abgefallenen Klattern und Blatt-

stielen im Herbste.

2. M. perforans (Hoffmann in Nomencl., p. 245, als Agaricus).
Fries, Epicrisis, p. 385.

An faulenden Fichtennadeln in den Waldungen der Rosenbacher-
berge; fast das ganze Jahr.

3. M. androsaceus (Linnč in Species plant. II., p. 1644, als
Agaricus). Fries 1. c, p. 385.

Auf den Zvreigen von Abies (Scop.). Auf abgefallenen Blattern,
Nadeln u. dgl. mit dem vorigen.

4. M. Rotula (Scopoli in Flor. carn., T. II., p. 456, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 385.

An trockenen Zvveigen von Covylus und anderer Baume (Scop.).
Truppweise an faulenden Zweigen in den Wald«ngen der Rosenbacher-
berge; zvvischen Zirklach und Ulrichsberg.
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b) Col lybia . Hut zahfleischig, spater fast lederartig,
gefurcht oder runzelig; Rand anfanglich eingerollt; Stiel
schwach knorpelig; Mycel flockig.

5. M. ramealis (Bulliard in Champig., T. 336, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 381.

An modernden Stengeln, Wurzelstiicken u. dgl. Auf dem Golovc-
berge im Herbste; auf Buchenzweigen bei Podnart in Oberkrain.

6. M. scorodonius Fries, 1. c, p. 379.
In den Walilungen bei Laibach iin Herbste nicht selten und ilurch

den kuoblauchariigen Geruch ausgezeiclinet.

7. M. prasiosmus Fries, Epicrisis, p. 376. — Syn. Agaricus
alliaceus Scop., Flor. carn. II., p. 454.

In den Waldern bei Idria.

8. M. pyramidalis (Scopoli, Flor. carn. II., p. 433, als Aga-
ricus). Fries, Epicrisis, p. 375.

In den VValilungen bei Laibacli, schon durch den Entdecker be-
obachtet.

9. M. oreades (Boltou in Fung. Halifax, T. 151, als Agaricus).
Fries 1. c , p. 475.

Auf Grasplatzen, an Rainen etc. bei Laibach. Die Frucbtkdrper
vrnchsen gevvohnlich gesellig, kreisformig oder reihenweise.

IO. M. urens (Bulliard in Herbier, T. 528, Fig. 1, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 373.

In den VValdungen bei Laibach stellenweise.

6. Nyctalis Fries.
1. N. Asterophora Fries, Epicrisis, p. 371.

Auf den faulenden Hiiten der Agaricus- und Russula-Arten im
Herbste. In den VValdungen der Rosenbacherberge nicht selten; im
Fohrenwalile vor Utik nachst Laibach fast haufig nnd oft 6—10 Frucht-
korper auf einero Hute. Die Oberseiten der FruchtUorper sind veicblich
mit der stacheligen Chlamydosporen — Asterophora agaricicola Corda
— bedeckt.

2. N. parasitica (Bulliard in Champig., p. 609, T. 574, als
Agaricus). Fries 1. c, p. 372.

Gleichfalls an den Huten abgestorbener Agaricus- und Russula-Aiten,
doch im Gebiete nur vereinzelt. Unterscheidet sich von der vorigen
Art nebst den ausseren Merkmalen, dass die Chlamydosporen nicht auf
der Oberseite des Hutes gebildet werden, sondern an den Lamellen
entstehen und diese, wie die ganze Unterseite des Hutes, in Fonn eines
dichten, braunen Pulvers bedecken.
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7. Cantharellus Adanson.
1. C. muscorum (Roth im Cathalog. botan. I., p. 238, als

Merulius). Fries, Systema L, p. 238.
Auf alten Eichen zwischeu Moosen; Rosenbacherberge bei Laibacli

im Herbste.

2. C. hispidus (Scopoli in Flor. carn., T. II., p. 462, als Me-
rulius; 1772). — Syn. Helvella tubaeformis Bull. Champ.,
T. 461. Cantharellus tubaeformis Fries, Systema myc. I.,
P- 319-

An faulenden Striinken bei Idria.

3. C. infundibuliformis (Scopoli 1. c., p. 462, als Merulius).
Fries, Epicrisis, p. 366. Exc. A. Kerner, Flora exs. Austro-
Hungarica 762.

Wobl in allen Waldungen Krainj anzutreffen. Die ansgegebenen,
von A. Paulin eingesammelten Exemplare stammen von den Rosenbacher-
bergen bei Laibacb, in deren Sclilucbten dieser Pilz, ferner Craterellus
Iutescens, C. coruncopisides und C. sinuous haufig zu finden ist.

4. C. aurantiacus (Wulfen in Jacquins Collectanea II., Tab. 14.
Fig. 3, als Agaricus). Fries, Systema I., p. 318.

In den Waldungen der Rosenbaclierberge, docli meist vereinzelt
und im Herbsle.

5. C. cibarius Fries, Systema I., p 318. — Syn. Agaricus
Cantharellus Linne, Flora Suecica 1207.

Ein sehr haufiger Sohwainm in den Waldungen Laibaclvs, welcher
schon von Scopoli aufgezeichnet wird. Er gelanjjt liaufig auf den Lai-
bacher Markt und wird vulgo «Lesice» genannt. Auch in den Wal-
dvmgen Oberkrains ist Cantharellus cibarius nicbt selten, so im Mosoh-
nacher Wa]de bei Radmannsdorf; in den VValdungen an der Rothwein bci
Veldes; auf dem Ulrichsberge.9

8. Russula Persoon.

1. R. lutea (Hudson in Flora anglica, p. 611, als Agaricus).
Fries, Epicrisis, p. 611. — ? Syn. Agaricus incanis Sco-
poli, Flora carn. II., p. 441.

In Bucbenwaldern, wohl bei Idria.

9 Fiir diese Art schlug H. Karsten ((Jeber Pilzbeschreibung und Pilz-
systematik; Flora 1888) den Namen Cantharellus Cantharellus vor. Obvvohl
diese und alinliche Bezeichnungen (z. B. Carpobolus Carpobolus H. Karst.)
strenge dem Prioritatsgesetze entsprechen, so diirften sich die Mycologen kaum
rait einer so vveitgehenden Anvvendung desselben befreunden.
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2. R. aurata (VVithering in Arrangement, T. IV., p. 184, als
Agaricus). Fries 1. c, p. 361.

Ira August im Nadelliolz\valde vor Utik bei Laibach. Eine Form
mit rothein Hute, welche durcli das citronengelbe Fruchtfleisch, durch
einfache und breite, an der Scheide ebenso gefarbte Lamellen und durch
deu weissen. glanzenden und fein gestreiften Strunk leicht Uenntlkh,
iibrigens im Gebiete selten ist.

3. R. olivacea (Schaeffer in Icones, T. 204, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 356.

Bei Unterrosenbach im Herbste vereinzelt. Hut olivengriin, Stiel
blass-rosa, Laraellen gelblicb.

4. R. rubra (De Caudolle in Flore frang. II., p. 140, als Aga-
ricus; pr. p.). Fries 1. c, p. 205.

Mit der vorigen Art und auf dem Golovcberge im Heibste nicht
selten.

5. R. virescens (Schaeffer in Icon., T. 94. als Agaricus; excl.
Fig. 1). Fries 1. c, p. 335.

In den geinischten VValdern des Schiefergebirges (Rosenbacheiberge,
Golovc) bei Laibach vereinzelt; im Moschnacher VValde bei Radmannsdorf.

6. R. furcata (La Mark in Encyclop. I., p. 105, als Amanita).
Persoon, Observat. I., p. 102.

An denselben Orten wie die vorige Art. Eine Forra mit dunkel-
brauneui, schwacli glanzendem und trichterformigem Hut, weissem Stiel,
ebenso gefarbten, gegabelten und entfernt stelienden Lamellen.

7. R. adusta (Persoon inSynops., p. 459, als Agaricus; pr. p.).
Fries 1. c, p. 350.

Gleichfalls mit den vorigen Arten. Die Htite sind gewohnlich trichter-
formig, rauchgrau gefaibt. Der Stiel besitzt die gleiche Farbung; die
Lamellen sind anfanglich vveiss, spater grau; das Fruchtfleisch schwarzlich.

8. R. nigricans (Bulliard in Champig., T. 212 u. 579, Fig. 2,
als Agaricus). Fries 1. c , p. 350.

Bei Unterrosenbach im Herbste. Die Hiite sind oft reichlich mit
Nyctalis asterophora bedeckt.

9. Lactarius Fries.

a) Russular ia . Stiel central. Lamellen anfanglich
blass, dann sich verfarbend, dunkler werdend, endlich
weiss bereift. Milch weiss, mild oder spater scharf.
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1. L. subdulcis (Bulliard in Champ., T. 227, als Agaricus).
Fries, Epicrisis, p. 345.

In den Waldungen der Rosenbacherberge im Herbste.

2. L. tithymalinus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 452, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 347.

In den Waldern bei Laibach.

3. L. oedemantopus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 453, als
Agaricus). Fries 1. c, p. 345.

Wurde von Scopoli in Unterkrain, demnach jedenfalls zwischen
Laibaeh und Keifnitz, gefunden. Ist nach Winter eine Subspecies von:

4. L. voletnus Fries, 1. c, p. 344.
In gemischten Waldungen bei Zwischenwassern im Herbste.

5. L. rufus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 451, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 247.

In den Wa]dungen bei Laibach.

6. L. quietus Fries, Epicr., p. 343.
An begrasten Stellen der VValdungen uro Laibach.

b) Dape te s . Stiel central; Lamellen nackt; Milch
orangegelb.

7. L. deliciosus (Linne in Flora Suecica, Nr. 1211, als Aga-
ricus). Fries 1. c , p. 341.

Nicht selten in unseren VValdern (Scop.). In den Waldungen des
Schiefergebirges bei Laibach im Herbste haufig; auf dem Krimberge;
bei Podnart in Oberkrain; im Walde bei dem Rothweinerfall; im Save-
thal bei Zwischenwassern und auf dem Grosskahlenberge.

Dieser Hutpilz hat den slovenischen Namen «Plešnice», wird aber
selten zu Markte gebracht. Nicht selten sind die Fruchtkorper durch
Hypomyces lateritius Tul. verunstaltet.

c) P iper i tes . Stiel central. Lamellen unverander-
lich, nackt. Milch weiss und meist scharf.

8. L. vellereus Fries, 1. c, p. 340.
An lichten Waldstellen des Grosskahlenberges; auf Wiesen bei

Lustthal nachst Laibach ; bei Lees in Oberkrain.

9. L. piperatus (Scopoli in Flor. carn., p. 449, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 340.

Hie und da in scliattigen Waldern (Scop.). Kommt auch bei Lai-

bach vor.
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10. L. rusticanus (Scopoli 1. c, p. 452, als Agaricus). 1772. —
Syn. Agaricus pyrogalus Bull. Champ., T. 529, Fig. 1.
1791. Lactarius pyrogalus Fries, Epicrisis, p. 339.

In den \Valdern des Laibacher Gebietes von Scopoli aufgefunden.

11. I.. torminosus (Schaeffer in Icones, T. 12, als Agaricus).
Fries, Epicrisis, p. 334.

Auf Heideboden bei Kaltenbrunn im Herbste.

12. L. scrobiculatus (Scopoli 1. c, p. 450, als Agaricus). Fries
1. c, p. 334.

In den Waldern bei Idria. Auf dem Rosenbacherberge bei Laibach
im Herbste.

10. Hygrophorus Fries.

a) H y g r o c y b e . Ohne Schleier; Hut feucht klebrig,
trocken glanzend, meist nackt. Stiel hohl und weich.
Der ganze Fruchtkorper zart und gebrechlich, wasserig.

1. H. spadiceus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 443, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 332.

In lioher gelegenen Wa!dern Krains.

2. H. conicus (Scopoli 1. c, p. 443, als Agaricus). Fries 1. c,
P- 33i-

In Waldern bei Freudenthal (nachst Oberlaibach) vom Entdecker
gefunden. Nicht selten in den Umgebungen Laibachs, z. B. auf den
Rosenbacherbergen, auf VViesen bei Stephansdorf; bei Lees und Veldes
in Oberkrain. Der Pilz erscheint gewohn]ich im September und besitzt
gelbe und sdmrlachrothe Hiite. Auch eine Form mit vveissen Lamellen
(Conf. Schaeffer, Icon., T. 15, Fig. 2, 3) wurde beobachtet.

3. H. flammans (Scopoli 1. c, p. 443, als Agaricus). — Syn.
Hygrophorus miniatus Fries, Epicrisis, p. 330.

Auf be^rastem Waldboden bei Idria.

4. H. multicolor (Battarra in Fung. Ariminensis hist., T. XIX.,
Fig. B, als Hydrophorus). 1755. — Syn. Agaricus cocci-
neus Schaeffer, Icon., Tab. 302. Agaricus miniatus Scopoli,
Flora carn. II., p. 442. Hygrophorus coccineus Fries, Epi-
crisis, p. 330.

Bei Idria, ober Prindl. (Scop.)

£,IComarophyllus. Schleier fehlt. Hut derb, glanz-
los und in feuchter Witterung nicht klebrig, sondern nur

Mittheilungen des Mnsealvereines fiir Krain 1890. 18
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feucht. Stiel glatt, kahl oder faserig. Lamellen bogig,
entfernt stehend.

5. H. niveus (Scopoli, Flor. carn. II., p. 430, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 327.

Auf GraspJatzen hoher gelegener Walder.

6. H. virgineus (Wulfen in Jacquin, Miscell. II., T. 15, Fig. 1,
als Agaricus). Fries 1. c, p. 327.

Im Herbste auf Grasplatzen bei Kroisenegg.

7. H. pratensis (Persoon in Synopsis, p. 304. als Agaricus).
Fries 1. c, p. 326.

Anf Wiesen und Hutvveiden bei Kaltenbrunn im September.

8. H. caprinus (Scopoli in Flor. carn., p. 438, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 326.

An mit Krautern bestandenen Stellen bei Idria.

c) Limacium. Mit klebrigem Velum universale,
ofter auch mit flockigem, ringformigem oder randstan-
digem Velum partiale. Hut schuppig oder oben rauh
punktirt. Lamellen herablaufend.

9. H. limacinus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 422, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 323.

In den \Valdern bei Laibach im October.

10. H. leucophaeus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 423, als
Agaricus). Fries 1. c , p. 323.

In den Waldern bei Idria.

11. H. purpurascens (Scopoli in Flor. carn. II., p. 424, als
Agaricus). — Syn. Agaricus pudorinus Fries, Systema
myc. I., p. 33. Hygrophorus pudorinus Fries, Epicrisis,
p. 322.

Bei St. Cantian in Innerkrain im October von Scopoli entdeckt.
Da Agaricus purpurascens Scop. schoa 1772 veroffentlicht wurde, so ist
der Artname unbedingt dem Fries'schen vorzuziehen. Allerdings muss
alsdann H. purpurascens (Albertini und Sclnveiniz in Conspectus, p. 182,
1805) anders benannt werden.

12. H. cossus (Sowerby in Engl. Fungi, T. 121, als Agaricus).
Fries 1. c , p. 321.

Ende December im Tivoliwalde bei Laibach.

13. H. Mugnaius (Scopoli in Flor. carn., p. 429, als Agaricus;
1772). — Syn. Agaricus chrysodon Batsch, Elenchus,
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Contin. II., p. 79, Fig. 212; 1789. Hygrophorus chrysodon
Fries 1. c , p. 320.

Bei St. Cantian in Innerkrain. (Scop.)

11. Paxillus Fries.

1. P. jacobinus (Scopoli in Flor. carn., p. 438, als Agaricus).
•—• Syn. Agaricus atrotomentosus Batsch, Elenchus, p. 89;
173. Paxillus atrotomentosus Fries, Epicrisis, p. 317.

In VValdern .bei Krainburg, circa 25. Juli. (Scop.)

2. P. filamentosus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 441, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 317.

In Waldern bei Laibach. (Scop.)

12. Gomphidius Fries.

1. G. maculatus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 448, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 319.

In \VSldern bei Laibach. Hut weiss, ira Alter schvvarz gefleckt.
Stiel gelb.

2. G. viscidus (Linne in Flora Suecica, Nr. 1229, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 319. —Syn. Agaricus lubricus Scop.,
Flor. carn. II., p. 447.

In \Valdern bei Freudenthal nacbst Oberlaibach. (Scop.)

3. G. glutinosus (Schaeffer in Icon., T. 36, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 319.

Im September nicbt selten in feuchten Schluchten der Rosenbacher-
berge bei Laibach; aufWiesen bei Veldes.

Var. roseus Fries, Systema L, p. 315. (Ag. speciosus
Scop.)

13. Cortinarius Fries.

a) Hydrocybe . Hut kahl oder mit weissen Fasern
bedeckt, feucht, doch nicht klebrig; trocken sich ent-
farbend. Stiel nackt und steif. Schleier zartfaserig, selten
unregelmassig giirtelformig.

1. C. fasciatus (Scopoli in Flor. carn. II., p. 456, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 315-

In Nadelholzwaldern hoherer Gebirgsgegenden Krains.
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2. C. acutus (Persoon in Synops., p. 316, als Agaricus).
Fries 1. c , p. 814.

Unter Nadelholz ara Fusse des Grosskahlenberges ira August.

3. C. zinziberatus (Scopoli in Flora carn. II., p. 455, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 309.

Im \Veichenthale bei Idria.

4. C. castaneus (Bulliard in Champig., T. 268, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 307.

Im October in den Waldungen des Golovc bei Laibach.

b) Telemonia. Hut feucht, hygrophan, anfangs
kahl oder von den weisslichen Fasern des Velums be-
deckt. Fleisch diinn. Stiel mit ringformigem oder schup-
pigem Velum und an der Spitze mit unscheinbarer Cortina.

5. C. rigidus (Scopoli in Flora carn. II., p. 456, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 302.

In Nadelholzvvaldungen bei Idria im October.

6. C. ictericus (Scopoli in Flora carn. II., p. 439, als Aga-
ricus; 1772). — Syn. Agaricus limonius Fries, Observat. II.,
p. 56; 1818. Cortinarius limonius Fries, Epicrisis, p. 296.

Bei Idria im September.

7. C. quadricolor (Scopoli in Flora carn. II., p. 446, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 295.

Im October in Euclienwaldern nicht haufig.

8. C. armillatus Fries 1. c, p. 295.
In feuchten Schluchten der Rosenbacherberge bei Laibach im October.

c) Dermocybe . Hut diinn, anfangs seidig-flockig,
sodann kahl; trocken nicht hygrophan. Rinde des Stieles
fester als das Innere, elastisch oder zerbrechlich. Velum
einfach-faserig, seltener giirtelformig.

9. C. dnnamomeus (Linne in Flora Suecica, Nr. 1205 , als
Agaricus). Fries 1. c, p. 288. — Syn. Agaricus betulinus
Scopoli, Flora carn. II., p. 445.

Bei St. Cantian.

10. C. santalinus (Scopoli in Flora carn. II., p. 444, als Aga-
ricus; 1772). — Syn. Agaricus sanguineus Wulf. in Jacq.
Collectanea II., p. 107. Cortinarius sanguiueus Fries 1. c,
p. 288.

In VValdern bei Idria.
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d) I n o l o m a . Hut trocken, schuppig oder faserig;
fleischig. Velum einfach; Stiel fleischig, schwach knollig.

1 1 . C. hispidus (Scopoli in Flora carn. II., p. 444, als Aga-
ricus; 1772). •—Syn.Agaricus bolaris Pers. Synops., p. 291.
Cortinarius bolaris Fries, Epicrisis, p. 282.

In Waldern um Scliwarzenberg bei Idria.

12. C. Bulliardi (Persoon in Observat. II., p. 43, als Agaricus).
Fries 1. c , p. 282.

Ende September in feuchten Schluchten der Rosenbacherberge bei
Laibach.

13. C. cinereo-violaceus Fries, Hymenomycetes europ., p. 361.
— Syn. Agaricus violaceus Schaeffer, Icon., T. 3. Sco-
poli, Flora carn. II., p. 421.

In den Waldern bei Idria.

e) M y x a c i u m . Hut fleischig, diinn; Velum universale
klebrig, infolge dessen auch der Stiel; Lamellen ange-
wachsen, herablaufend.

14. C. viscidus (Scopoli in Flora carn. II., p. 441, als Aga-
ricus). — Syn C. arvinaceus Fries, Epicrisis, p. 274.

Zwischen Moosen in hoheren VValdern Oberkrains von Scopoli be-
obachtet.

f) P h l e g m a c i u m . Velum partiale spinnwebig; Hut
klebrig, gleichmassig fleischig; Stiel trocken und derb.

15. C. ferrugineus (Scopoli in Flora carn. II., p. 423, als Aga-
ricus). Fries, Hymenomycetes europ., p. 347.

In den \Valdern bei Laibacb.

14. Coprinus Persoon.

a) V e l i f o r m e s . Fruchtkorper sehr zart, spater langs
des Riickens der Lamellen gespalten, faltig gefurcht. Stiel
diinn und rohrig; Lamellen sehr zart.

1. C. stercorarius (Scopoli in Flora carn. II., p. 427, als
Agaricus). Fries 1. c , p. 251. — Syn. Agaricus sterco-
rarius Bulliard, Champig., T. 542.

Auf Rindermist.
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2. C. domesticus (Persoon in Synops., p. 404, ats Agaricus).
Fries 1. c, p. 251.

Auf Schuttplatzen bei Laibach im Herbste.

3. C. petasiformis (Corda in Icon., T. 7, Fig. 300, p. 27,
als Agaricus).

Truppweise in der grossen Grotte von Luegg (Pokorny: «Zur Flora
subterranea der Karsthohlen»). In der Adelsberger Grotte im Steingerolle
in der Nahe des «Vorhanges» auf faulern Holze. Ein sehr hinfalliger Pilz.

a) Pe l l iculos i . Lamellen von der fleischigen oder
hautigen Oberhaut iiberzogen, so dass der Hut nicht
langs derselben zeneisst, sondern unregelmassig zerschlitzt
und umgerollt wird.

4. C. deliquescens (Bulliard in Champig., T. 558, Fig. 1, als
Agaricus). Fries 1. c, p. 249.

Gesellig an alten mulraigen Stammen bei Tivoli im Juli.

5. C. truncorum (Schaeffer ia Icon., T. 6, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 248.

Reichlich an Weidenstriinken. (Scop.)

6. C. micaceus (Bulliard in Champig., T. 246, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 247.

An faulem Holze (Scop. Ag. lignorum); an Holz im Braunkohlen-
bergwerlce Sagor; im Bleibergwerke Littai; am Grunde alter Ross-
kastanien in den Alleen bei Laibach.

7. C. fimetarius (Linnč in Flora Suecica, Nr. 1213, als Aga-
ricus). Fries 1. c, p. 245.

Auf Mist und auf Diingerhaufen. (Scop.) Im Mulme alter Pappeln
bei Laibach, und zwar var. cinereus (Agaricus cinereus Schaeffer); des-
gleichen auf Kuhmist bei Lees und auf Diingerhaufen in Schalkendorf
bei Veldes. Ein zarter, etwa 1 0 — r 2 cm hoher Pilz mit hautigem Hute,
welcher sich beim Abwelken nach aufwarts kriimmt und so einem zier-
lichen Becher bildet. August-September.

8. C. fuscescens (Schaeffer in Icon., T. 17, als Agaricus).
Fries 1. c, p. 244.

In dichten Rasen am Grunde von Aesculus Hippocastanum L. bei
Laibach im Herbste.

9. C. clavatus (Battarra in Fung. Arim. hist, T. 26, Fig. C,
als Hydrophorus). Fries 1. c, p. 242.

Iin October an feuchten, gut gediingten Sandstellen bei Laibach
nicht selten.
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10. C. ovatus (Schaeffer in Icon., T. 7, als Agaricus). Fries
1. c, p. 242.

Bei Idria von Scopoli beobachtet.

11. C. comatus (in Flora danica, T. 834, als Agaricus). Per-
soon, Disposit., p. 62.

Anfangs September bei Tivoli so\vie an \Valdungen dei' Rosen-
bacherberge nicht selten anzutreffen.

15. Agaricus Linne.

A. Section: Copr inar i i . Sporenpulver schwarz.

1. A. (Psathyrella) disseminatus Persoon, Synops., p. 403.
Auf dem Golovcberge bei Laibach an alten Stammen und auf hu-

musreicher NValderde im Herbste.

2. A. (Panaeolus) fimicola Fries, Syst. myc., p. 301.
An Grasplatzen und gut gediingten Stellen im August.

3. A. campanulatus Linne, Flora Suecica Nr. 2117.
Auf Pferdemist in den Hohlwegen des Golovc; bei Schalkendorf

unvveit Veldes vom August bis October.

B. Section: Pra te l l i . Sporenpulver schwarzlich- oder
braunlich-purpurn, selten braun.

4. A. (Psathyra) spadiceo-griseus Schaeffer, Icon., T. 237.
Einzeln oder gekauft am Grunde alter Stamme. Vom August bis

October bei Laibach.

5. A. gyroflexus Fries, Epicrisis, p. 232. — Syn. A. digitali-
formis Bull.

Im Mai rasenweise am Grunde alter Stamme des Laibacher Stadt-
vvaldes.

6. A. (Psylocybe) udus Pers., Synops., p. 414.
Zwischen Sphagnenpolstern im Herbste. Auf dem Laibaeher Moore

bei Laverca.

7. A. (Hypholoma) fasciculare Hudson in Fries, Syst. myc. L,
p. 288.

Im Mai nicht selten in den Fohrenwaldchen des Laibacher Feldes
zvvischen Kaltenbrunn und Hrastje.

8. A. sublateritius Fries, Epicr., p. 221. — Syn. A. lateri-
tius Schaeffer.

An und neben alten ijtriinken bei Laibach im Herbste nicht selten.

i
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9. A. (Stropharia) semig-lobatus Batsch, Elench., p. 141.
Herdenvveise auf Pferdemist; auf deni Golovcberge; bei Lees und

Veldes. Vom August bis September.

10. A. stercorarius Fries, Syst. myc. I., p. 291.
Auf stark gediingtem Boden im Stadtvvalde nicht selten.

11. A. merdarius Fries, Syst. myc. I., p. 291.
Auf Viehweiden bei Lees in Oberkrain und vertrockneten Mist be-

wohnend. Im August.

12. A. (Psalliota) campestris Linnč, Flora Suecica Nr. 1205.
Nach Scopoli auf hoher gelegenen Weiden bei Idria. Ich selbst be-

obachtete den Champignon in folgenden Spielarten:

1. Var. alba Berk.
Bei Laibacli im Ju!i.
2. Var. praticola Vitt.
Auf AViesen bei Laibach im Herbste.
3. Var. vaporarius Krombh.
Auf Mistbeeten in Garten. AIs Speiseschwamm wird der Champignon

mir selten venvendet.

13. A. arvensis Schaeff., Icon., Tab. 310, 311. — Syn. A. pra-
tensis Scop.

Im August auf Wiesen und Weiden bei Idria.

C. Section: Dermini . Sporenpulver ockergelb, gelb-
braun oder braun.

14. A. (Crepidotus) mollis Schaeff., Icon., Tab. 213.
Herdenweise an alten Stammen in Kaltenbrunn nachst Laibach.

15. A. (Naucoria) hemisphaericus Scop., Flor. carn. II., p. 448.
1772. — Syn. A. sideroides Bulliard.

In den Umgebungen Laibachs an faulem Holze im Herbste.

16. A. semiorbicularis Bull., Champ., T. 422. •— ? Syn. A.
longipes Scop.

Im October bei Laibach zvvischen Moosen. (Scop.)

17. A. (Tubaria) muscorum Hoffm., Nomencl. L, p. 181.
Am Grunde alter bemooster Baumstamme bei Apno nachst Uhichs-

berg im Herbste.

18. A. (Flammula) paradoxus Kalchbr. in Schulzer etKalchbr.,
Icones, T. XVI., Fig. 1.

Im September auf der Erde in den Waldungen der Rosenbacher-
berge. (Teste Kalchbr.)

19. A. (Hebeloma) fastibilis Fries, Epicr., p. 178.
In den Wa!dungen der Rosenbacherberge im Herbste. Auf den

hiesigen Fund passt: Schaeffer, Icon., T. 221.
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20. A. (Inocybe) destrictus Fries, Epicr., p. 174.
In den Kosenbacherbergen auf feuchtem Waldboden zwisclien Moosen.

21. A. carptus Scop., Flor. carn. II., p. 449.
In hoheren Waldern bei Idria.

22. A. lacerus Fries, Syst. L, p. 257. — Syn. A. cristatus Scop.
Ebenda.

22 a. A. lanuginosus Bull., Champ., T. 370.
Zvrischen Moosen in den Waldungen der Rosenbacherberge.

23. A. (Pholliota) marginatus Batsch, Elench., Cont. II., p. 65.
Ende Mai auf zerfaHenenF61irenwurzeln bei Josefsthal nachst Laibach.

24. A.mutabilisSchaeff., Icon.,T.9.— Scop.Flor.carn.il., p.440.
Auf faulendera Holze in Garten Idria's; an alten Baumstammen in

den Waldungen der Rosenbacherberge.

25. A. squarrosus Miiller in Floradanica, T. 491, var. reflexus.
—• Syn. A. reflexus Schaeffer, Icon., Tab. 80.

An faulenden Eichenwurzeln in den Wa]dungen der Rosenbacherberge.

26. A. luxurians (Batt.) Fries, Epicris., p. 164. — ?Syn. A.
dryadeus Scop.

27. A. blattarius Fries, Systema L, p. 246. Forma robustior,
ad Agaricus Arrhenii Fries accedens. (Kalchbr.)

Auf der Erde in den Waldungen der Rosenbacherberge.

D. Section: H y p o r r h o d i i . Sporenpulver rosa oder
hochroth.

28. A. (Nolaena) vinaceus Scop., Flor. carn. II., p. 444. Fries,
Systema I., p. 157. Id. Hymenomycetes europ., p. 208.

Zvrischen Blattern von Fagus bei Idria.

29. A. (Leptonia) placidus Fries, Systema L, p. 202. — Nacli
Streinz syn. mit A. elegans Scop.

In Geholzen bei Idiia.

30. A. (Clitopilus) Orcella Bull., Champ., T. 573, Fig. 1.
Auf moosigem Waldboden des Krimberges bei Laibach im Herbste.

31. A prunulus Scop., Flor. carn. II., p. 437.
In Fohrenwaldern bei Reifnitz. (Scop.) Auch bei Laibach.

32. A. (Entoloma) sericellus Fries, Systema L, p. 196.
Truppweise an Rainen, auf feuchten Wiesen und schattigen Hiigeln

bei Radmannsdorf im Herbste.

33. A. rubellus Scop., Flora carn. II., p. 445.
In hohlen Buchen, wohl bei Idria.
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34. A. (Volvaria) parvulus Weinmann, Hymenom. Ross., p. 238.
Auf der Erde in Garten bei Laibach nicht selten.

E. Section: Leucospor i i . Sporenpulver weiss.
35. A. (Pleurotus) septicus Fries, System. myc. L, p. 192.

Im September in den NValdungen der Rosenbacherberge an fau-
lenden Blattern, Halmen, Aestchen u. dgl.

36. A. limpidus Fries, Epicr., p. 135. — ?Syn. A. lacteus Scop.,
Flora carn. II., p. 458.

An faulenden Striinken bei Idria.

37. A. serotinus Schrader, Abbild. d. Schvvamme, Fasc. 3.
Im October auf dem Stamme einer abgestockten Eiche bei Tivoli.

38. A. brumalis Scop., Flora carn. II., p. 459; 1772. — Syn.
A. salignus Pers., 1801.

An Weidenstammen im Herbste.

39. A. ostreatus Jacq., Flora austriaca, T. 288.
Im October herdenvveise am Stamme von Aesculus Hippocastanum L.

in den Alleen bei Laibach.

40. A. lignitalis Fries, Systema L, p. 94.
An ZSunen aus berindeten Eichenasten bei Laibach im Herbste.

Nach Kalchbrenners Ansicht passt die Beschreibung nicht ganz auf den
biesigen Fund, welcber sicb dem A. limpidu.s nahert.

41. A. inclusus Scop., Flor. carn. II., p. 424; 1772. — Syn.
A. ulmarius Bull., Herb., T. 510, var. verticalis, stipite
centrali Sacc. Syll. V., p. 341.

In Hohlungen am Grunde der Striinke; nicbt selten ober Kobila
bei Idria.

42. A. striatulus Fries, Svstema L, p. 193. — Syn. A. mem-
branaceus Scop., Flor. carn. II., p. 459; pr. p.

An Striinken bei Idria.

43. A. corticatus Fries, Observat. L, p. 92.
An alten Baumstriinken bei Kaltenbrunn ira Herbste.

44. A. (Omphalia) fibula Bull, Champig., T. 186.
An fenchten, moorigen Wiesen am Fusse der Rosenbacherberge bei

Laibach.

45. A. campanella Batsch, Elenchus, p. 74.
Zvvischen Moosen an alten Stammen bei Oberrosenbach im April.

46. A. umbelliferus L., Flora Suecica Nr. 1192.
Auf nacktem Heideboden des Moorgrundes bei Laverca im Herbste;

an faulenden Blattern und Baumrinden bei Idria.
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47. A. sphagnicola Berk., Engl. Flora V., p. 67.
Truppweise auf Sphagnen-Polstern an den Abhangen des Golovc

gegen Kroisenegg im Mai.

48. A. Epichysium Pers., Icon. pict., T. XIII., Fig. 1.
An bemoosten Ulmen (Ulmus campestris L.) im Parke zu Kalten-

brunn im August.
49. A. (Mycena) corticola Pers., Synops., p. 394.

Zwischen Moosen und Flechten an Baumrinden (besonders Aes-
culus H.) in den Alleen bei Laibach. Zur Zeit der Herbstregen haufig
mit braunen, grauen oder blauen Hiiten.

50. A. stylobates Pers., Synops., p. 390. Conf. Ditmar in
Sturms Deutschl. Flora, 3. Abth., I. Bd., p. 59, T. 29.

An faulenden Blattern und Stengeln in den Waldungen der Rosen-
bacheiberge und meist im August.

51. A. epipterigius Scop., Flor. carn. II., p. 453.
Zwischen moosigen Baumvrarzeln und an Striinken bei Idria; auch

bei Laibach nicht selten.

Forma terrestris, albicans. Kalchbr.
Im Herbste zwischen Moosen in den Waldungen der Rosenbacher-

berge.

52. A. acicula Schaeff., Icon., T. 222. — Syn. A. coccineus
Scop.; A. Scopolii Lasch.

Zwischen Moosen bei Idria; selten. Zvvischen Mnium undulatum
Huds. auf dem Rosenbaclierberge im Herbste.

53. A. metatus Fries, Systema I., p. 144. — Syn. A. tener
Scop.

An Striinken und bemoosten Baumwurzeln bei Idria.
54. A. sulphureus Scop., Flor. carn. II., p. 454. •— Syn. A. al-

calinus Fries, System. myc. L, p. 142.
An Striinken zvvischen Hypneen bei Idria im October.
A. sulphureus Bulliard (17SJ.1) gehort zu Tricholoma.

55. A. polygrammus Bulliard, Champ., T. 395.
Gesellig an alten Baumstammen bei Tivoli im October.

56. A. gallericulatus Scop., Flora carn. II., p. 455.
An faulčndem Holze und an Strtinken bei Idria. An Bauvnstiimmen

gemein in den \Valdungen bei Laibach.

1. Var. albidus Sacc, Myc. Venet. Spec, p. 19.
2. Var. rhodophyllos Sacc. Ibid.
Beide mit der normalen Art, doch seltener, namentlich die letztere

Varietat.
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3. Forma subterranea.
Ag. gallericulatus findet sich nicht selten in Bergwerken und Grot-

tenraumen, wo die Fruchtkorper mannigfaltig vevbildet erscheinen. Schon
Welwitsch sammelte derartige Gebilde in der Adelsberger Grotte. Po-
korny beobachtete sie auf einem mit Schlamm bedeckten Holzstucke in
der grossen Grotte bei Luegg, und zwar in einer Form, wo der winzig
kleine Hut von einem langen, schlanken und stark behaarten Stiele ge-
tragen wird. Er fand jiingere Pilze, deren Stiel bis 30 cm lang, der
kegelformige Hut ehva 4 — 6 mm breit war. Diese Form beschrieb
Hoffmann in «Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta», p. 5,Tab. III.,
Fig. I, als Agaricus myurus. Auch im Bleibergvverke Littai beobachtete
ich Fruchtkdrper, deren Stiel etwa 15 cm lang war, und wo der Hut
als kleiner Knopf aufsass.

57. A. flavo-albus Fries, Epicr., p. 103.
Ende September zwischen Moosen bei Unterrosenbach.

58. A. lineatus Bulliard, Champ., T. 522, Fig. 3.
In Fruchtkorpern mit rein- weissen und gelblich-braunen Hiiten.

Zvvischen abgefallenem Laube bei Oberrosenbach.

59. A. (Collybia) laceratus Scop., Flora carn. II., p. 439.
In Nadelholzvvaldern bei Idria.

60. A. stolonifer Jungh. in Linnaea V., p. 396.
In den Waldungen der Rosenbaclierberge zwischen Moosen, fau-

lenden Aestchen, Kiefernadeln u. dgl.

61. A. esculentus Wulfen injacq., Collectanea II., T. 14, Fig. 4.
Im April truppweise anf Heideplatzen und zwischen Moosen bei

Tivoli.

62. A. collinus Scop., Flora carn. II., p. 432.
Auf bebuschten Hiigeln zur Bliitezeit des Colchicum, auch bei Lai-

bach auf Triften itn Herbste.

63. A. velutipes Curtis, Flora londinensis IV., T. jo.
Herdemveise in den Rindenrissen von Aesculus Hippocastanuin L. in

den Alleen Laibachs; auf dem Grosskahlenberge. Befalit kranke Baume
und bildet die Fruchtkorper im Spatherbste; er ist leicht kenntlich
durch die gelb-braunen Hiite und die sammethaarigen, schwarzlich-braun
gefarbten Stiele.

64. A. ramosus Bulliard, Champ., T. 102. — Syn. A. umbili-
catus Scop.

Nach Regen zwischen Baumwurzeln ; haufig bei ldria.

65. A. longipes Bulliard, Champ., T. 232. — Syn. A. macro-
urus var. 2. Scopoli.

In Waldern bei Idria.
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66. A. macrourus Scop., Flora carn. II., p. 446. — Syn. A.
radicatus Relhan.

In den \Valdungen bei Idria.

67. A. tabescens Scop., Flora carn. II., p. 446.
Um Idria.

68. A. (Clitocybe) grumatus Scop., Flora carn II., p. 423.
Bei Idria.

69. A. laccatus Scop., Flora carn. II., p. 444.
Bei Idria; an sonnigen, etvvas sandigen Stellen auf den Rosenbacher-

bergen im Herbste haufig. In folgenden Spielarten:

1. Var. amethystinus (A. amethysticus BulL).
Ebenda.

2. Var. rosellus (Ag. rosellus Batsch).
Ebenda.

70. A. concavus Scop., Flora carn. II., p. 449.
VValder bei Idria.

71. A. cyathiformis Bull., Champ., T. 575, Fig. M.
An lichten Waldstellen der Rosenbacherberge.

72. A. catinus Fries, Epicr., p. 72.
Auf feuchter Walderde im Thale der Idrica, vu!go «Strug». Mitte

August. (Teste Kalchbrenner.)

73. A. inversus Scop., Flora carn. II., p. 445.
In Bucliemvaldern des Strug bei Idria.

74. A. gallinaceus Scop., Flora carn. II., p. 443.
Bei Idria oberlialb Prindl.

75. A. candicans Persoon, Synops., p. 456.
Zwischen faulenden Blattern in den Waldungen auf der Nordseite

des Grosskahlenberges ira September.

76. A. virens Scop., Flora carn. II., p. 437. — Syn. A. viridis
With.

Im September in den Waldern Oberkrains.

77. A. amarus Fries. Systema I., p. 87.
Zvvischen Moosen am Grunde alter Stamme in den Waldungen der

Rosenbacherberge.

78. A. (Tricholoma) bicolor Pers., Syn. Fung., p. 281. — Syn.
A. personatus Fries, Syst. I., p. 50.

Truppweise und im Herbste ziemlich haufig im Walde bei Tivoli.

79. A. gambosus Fries, Syst. I., p. 50.
Auf Bergwiesen Innerkrains, namentlich in der Gegend zvvischen

Oblak und St. Veit bei Šilce, nicht selten. Der Maisclnvamm, auch
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Grasling oder Raslig, wird in der dortigen Gegend von den Landleuten
hoher geschatzt, als die dort haufig vorkommenden Morcheln. Sein slov.
Nanoe «Brusenee» oder «Risance» hat Bezug auf die eigenthiimlichen
Wachsthumsverhaltnisse, unter denen er auftritt. Er vvachst in geschlos-
senen Ringen oder Kreisen, wo nach Verschwinden des Schwammes ein
sehr uppiger Grasvvuchs sich einstellt; daher der Name »Brusence«, in-
dem eine Colonie dieser gesellig wachsenden Sclnvamme eine Flache.
von der Grosse einer grossen, kreisrunden Schleifsteinplatte (brus) ein-
nimmt. Der Name «Risance» steht mit dem Volksaberglauben im Zu-
samraenhange, dass dort ein Zauberring gezogen vvar. Also ahnlich wie
in England und Deutschland (Hexenringe), sowie in Skandinavien (Elfen-
ringe). Der Schvvamm kommt im Mai auch auf den Laibaclier Markt,
doch selten. (Desclimann.)

80. A. elytroides Scop., Flora carn. II., p. 424.
In \Valdeni bei Idria.

81. A. tristis Scop., Flora carn. II., p. 438.
In Bnchenvvakieni, ebencla.

82. A. cerinus Pers., Syn. fung., p. 321. — Syn. A. soderel-
lus Scop.

Bei Oberlaibach.

83. A. variegatus Scop., Flora carn. II., p. 434.
Ebenda.

84. A. terreus Schaeffer, Icon., Tab. 64.
Truppvveise auf VViesen und unter Gebiischen bei Laibach im

Herbste.

85. A. Russula Schaeff., Icon., Tab. 58. Scop., F"lora carn. II.,

P- 435-
Nicht selten in \Valdein bei Idria.

86. A. equestris L., Flora Suecica, Nr. 1219. — Syn. A. cras-
sus Scop.

In Waldern bei Idria; auch bei Laibaeh und Veldes.

87. A. (Armillaria) mucidus Schrad., Spicil., p. 116. — Syn.
A. valens Scop. ?

An Striinken bei Idria.

88. A. melleus Vahl in Flora danica, Tab. 1013.
In den \Valdungen der Rosenbacherberge; auf dem Grosskahlen-

berge; im Savethale bei Zwischenwa'ssern. Das kraftig entvvickelte Mycel
des Pilzes vvurde als Rhizomorpha subcorticalis und R. subterranea be-
schrieben. Das erstere fand sich sehr schon ausgebildet unter der Rinde
von Carpinus auf dem Laibacher Schlossberge, unter jener von Quercus
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bei Roseneck. Oas letztere Mycel kommt als var. caudata Nees ab Esenb.
nicht selten im Braunkohlenbergvverke Sagor vor.

89. A. aurantiacus Schaeffer, Icon., Tab. 37. -— Syn. A. rori-
dus Scop.

In den Waldern bei Idria.

90. A. (Lepiota) amianthinus Scop., Flora carn. II., p. 434.
In Waldern und auf Triften bei Idria.

91. A. cr.status Bolt. Fung., T. 7.
Im Herbste nicht selten auf Grasplatzen bei Laibadi; bei Kalten-

brunn und Veldes; auf dem Krimberge. Leicht kenntlich durch den
weissen, in der Mitte braunlichen Ilut, der mit anliegenden oder ab-
stehenden braunen Schiippchen bedeckt ist.

92. A. Friesii Lasch in Linnea 1828. — Syn, A. acutesqua-
mosus Weinm.

Im September nicht haulig auf Grasplatzen in den Gartenanlagen
«Tivoli» bei Laibacli.

93. A. procerus Scop., Flora carn. II., p. 418.
In liumosen Waldern bei Laibach; selten bei Idria. Auf Kleefeldein

gegeniiber Rudnik, mit Hiiten rait iiber 20 cm Durchmesser; auf Berg-
\viesen in der Wochein ; im Ilovcavvalde bei Radmannsdorf; anf Httgeln
bei Lees und Veldes.

94. A. (Amanitopsis) vaginatus Bull., Champ., T. 98; 512.
1. Var. albus (A. fungites Batsch).
Schalkendorf bei Veldes.

2. Var. plumbeus (A. plumbeus Schaeff.).
Im Moschnacher \Valde bei Radmannsdorf und in den Waldungen

der Ilovca.

3. Var. badius (A. badius Schaeff.).
Au trockenen Stellen der Rosenbacherberge bei Laibach.

95. A. (Amanita) leccinus Scop., Flora carn. II., p. 434.
In den Wiildern bei Idria.

g6. A. asper Fries, Systema L, p. 18.
Einzeln im August an lichten \Valdstellen der Rosenbacheiberge.

97. A. pustulatus Schaeff., Icon., T. 39. — Syn. rubeijs Scop.
Um Sairach und bei Idria; stellemveise im April und Mai in Wal-

dungen bei Oberrosenbach; im Moschnacher Walde bei Radmannsdorf.

98. A. solitarius Bull., Champ., T. 48. — Syn. A. albellus
Scop.; pr. p.

In den \Valdern bei Oberlaibach und Freudenthal.
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99. A. excelsus Fries, Systema I., p. 17. — Syn. A. pustu-
latus Scop.

Im Friihjahre auf VVeiden und in den Waldern bei Idria.

100. A. pantherinus DC, Flore frang. VI., p. 52.
Mitte October in den Waldungen der Rosenbacherberge. (Conf.

Schaeffer, Icon., T. 90.)

101. A. muscarius L., Flora Suecica Nr. 1235.
In den Waldungen bei Idria. (Scop.) Auf dem Golovc und im

Fohremvaldchen vor Utik bei Laibach ; auf dem Grosskahlenberge; in
Bergwaldern bei Vigann in Oberkrain. Dieser Sclnvamm heisst beim
Lnndvolke cMulija goba» (Muha = Fliege) oder auch «Mušence».

102. A. stramineus Scopoli, Flora carn. II., p. 418. — Syn.
A. Mappa Fries, Epicrisis, p. 6.

Bei Laibach in den Waldern ura Rosenbacb. (Scop.)

103. A. phalloides Fries, Systema L, p. 13.
Ira October auf feuchtem VValdboden der Rosenbacherberge und

des Golovc.

104. A. Coccola Scopoli, Flora carn. II., p. 429.
In Bergvvaldern bei Idria.

105. A. caesareus Scopoli, Flora carn. II., p. 419.
Bei Laibach und Krainburg sowie an anderen Orten. (Scop.) Unter

Eichen bei Podreče im Savethal bei ZwischenwSssern; bei Grosslupp in
Unterkrain. (Deschmann.) Dieser in Waldern, auf Triften, Heiden und
ahnlichen Orten wachsende Schvvamm findet sich haufig auf dem I,ai-
bacher Markte. Die Landleute nennen denselben «Karželj», vvohl auch
«Kaiserling», und bringen die meislen von dea oben genannten Loca-
litaten. Den Namen «Kaiserling» bezeichnet schon Scopoli in der ersten
Ausgabe der Flora carniolica als gebrauchlich.

IV. Familie: Gasteromycetes Fries. Bauchpilze.

a) Phalloidei.

1. Phallus Micheli.

1. P. impudicus Linne in Flora Suecica Nr. 1261.
In \Valdern bei Idria (Scop.); auf der Siidseite des Laibacher

Schlossberges unter Haselgebiisch im Juni; unter Gebiisch auf dem
Golovc in der Nahe von Kroisenegg im October; im Tivoliwalde (als
«Teufelsei>0-
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2. Clathrus Micheli.

1. C. cancellatus Linne. Systema vegetab., p. 107.
Hin und wieder im Herbste in Garten, z. B. in der Baumschule zu

Kroisenegg nnter Haselnusstauden. Nach Krombholz (Cit. in Raben-
horsts Kryptoganien-Fiora, l. Aufl.) komrnt der GiHerpilz bei Laibacli
zwi.sch.en »Zscheschins und «Genschmer» vor. Beide Orte sind hier
vdllig ungekannt; entweder liegen dieselben iiberhaupt nicht in Krain,
oder die Namen sind durch die Schreibart so verderbt, dass sie niclit
zu deuten sind.

b) Hymenogastrei.

1. Rhizopogon Fries.
1. Rh. rubescens Tulasne in Giornal. bot. Ital. II., p. 58.

In Kiefenvaldern auf deiii Golovc; bei St. Margarethen ob Zwischen-
wassern; nicht selten bei Strobelhof nachst Laibach; auf deni Gross-
kablenberge und im sandigen Boden des Veliki lirib bei Veldes. Die
Fruchtkorper erscheinen iin Herbste, vom August bis September, und
sind meist etwas von der Erde entblosst.

2. Rh. luteolus Fries, Symb. Gasterom., p. 5.
Selten im sandigen Waldboden anf dem Golovcberge.

c) Sclerodermei.

1. Scleroderma Fries.
1. S. vulgare Hornemann, Flora danica, Tab. 1969, Fig. 2.

•—• Syn. S. spadiceum Pers.
Auf feuchter Walderde, auch an Baumstriinken. Auf den Rosen-

bacherbergen und dem Golovc bei Laibach; bei Veldes und auf dem
Uliichiberge.

2. S. Bovista Fries, Systema myc. III., p. 48.
In den Waldungen des Golovcberges im September.

3. S. verrucosum (Bulliard, Champ., T. 24. als Lycoperdon).
Schroeter, Die Pilze, p. 704. — Syn. S. citrinum Pers.

In den Wald«ngen bei Laibach stellenweise ira Spatherbste. Aus-
gezeichnet durcli die braunen Fruchtkorper mit lebhaft gelber Bei-
misobung,

2. Polysaccum De Candolle.

1. P. tuberosum Fries, Systema myc. III., p. 55.
Im Marz auf sandigen \Valdblossen des Golovcberges. Ist selten,

doch gevvohnlich alljahrlich anzutreffen.

MitLheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 19
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d) Tulostomei'.

i. Tulostoma Persoon.

i. T. mammosum (Micheli in Genera plant., p. 217, als Lyco-
perdon). Fries, System. myc. III., p. 42.

Von VVulfen bei Gorz beobachtet. (Scop.) Bei Trojana in Ober-
l<rain (V. Konschegg).

e) Lycoperdinet.

1. Lycoperdon Tournefort.l0

* Der obere Theil der Peridie zerfatlc unregelmassig. Der fruchtbare Theil ist vom
unfruchtbaren Theile der Gleba durch eine Grenzlinie geschieden.

1. L. caelatum Bulliard, Champign., T. 430.
Auf Berg\viesen, Weiden und Triften; in Oberkrain zwischen Lees

und Veldes im Herbste.
* Die Peridie besitzt eine regelmassig begrenzte Oeffnung; der unfruchtbare Theil der
Gleba ist vom fruchtbaren Theile durch eine Grenzlinie geschieden.

2. L. depressum Bonorden, Botan. Zeitung 1857, p. 611.
Vereinzelt im Hevbste auf feuchtem \Valdboden bei Laibach.

3. L. pusillum Batsch, Elenchus Cont. II., Fig. 228.
Auf Wiesen, Brachen und auf Felderu zwischen Lees und Rad-

mannsdorf; bei Veldes und auf dem Ulrichsberge.
* Peridie unregelmassig zerfallend; die Grenzlinie zwischen fruchtbarem und unfrucht-
barem Theil der Gleba fehlt.

4. L. Bovista Linne, Species plant. 1653, pr. p.
Auf sterilen Weiden. (Scop.) Auf Wiesen bei Roseneck und bei

Laverca naclist Laibach; auf Bergwiesen der Ilovca in Oberkrain. Ein
durch seine Grosse ausgezeichneter Schwamin, dessen Fruchtkorper ofter
20—30 cin im Durchmesser erreicht.
* Pcridie mit begrenzter, regelmiissiger Oeffnung; die Grenzlinie fehlt.

5. L. gemmatum Batsch, Elenchus, p. 488.
Varietas 1 : exdpuliforme Scopoli, Flor carn. II., p. 488.
In Tannen- und Buchenwaldern bei Idria. Bei Oberrosenbach nachst

Laibach im September. (Conf. Schaeffer, Icon., T. 187, Fig. I.)

Varietas 2: perlatum Persoon, Observat. L, p. 4.
Truppweise in den Waldungen der Rosenbacherberge.

Varietas 3: echinatum Persoon, Disposit, p. 53.
Vereinzelt ia den Waldungen des Golovcberges.

10 Die Arten dieser Gattung nennen die Landleute der Veldeser Gegend
<Puhlej»; abgeleitet von puhati = stauben oder dampfen.
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Varietas 4: papillatum Schaeffer, Icones, Tab. 184.
Am Rande der Getreidefelder; auf trockenen Wiesen bei Kroisenegg.

6. L. pyriforme Schaeffer, Icones, Tab. 285.
Im Septeinber nicht selten in den VValdungen bei Laibach.

7. L. constellatum Fries, Systema myc. III., p. 39.
An sandigen, doch feuchten Stellen der Rosenbacherberge iin

Herbste; sehr vereinzelt.

8. L. areolatum Rostkovius in Sturm, Deutschl. Flora III.,
Taf. 5, p. 13.

Ebenda; auch unter Gebiisch auf dem Krimberge.

9. L. punctatum (Rostkovius 1. c, 5. Bdch., Tab. 12, p. 27,
als Langermannia). Bonorden, Botan. Zeitung 1875, p. 596.

Anfangs November im Fichtenwaldchen nordlich vom MiHtarexevciei-
platze gegeniiber Kaltenbrunn (Deschmann). Der et\va 8 cm lange, ge-
rade oder gebogene Strunk tragt die kngeiige, gelblich-braune, diinn-
hautige und daher gebrechliche Peridie, die nach der Reife in einzelne
Fekler zerreisst. Das Capilitium ist ala kugelig-flockige Masse abhebbar.
Am Strunke bemerkt man allseits Gruben und Furchen. Die Sporen
sind gelbbraun, kugelig, stachelig und fallen ungestielt ab.

2. Bovista Persoon.
1. B. plumbea Persoon, Synopsis, p. 137, T. 3, Fig. 4.

Auf dem westlichen Gipfel des Giosskahienberges im Herbste; auf
Wiesen in der Wochein.

2. B. nigrescens Persoon, Disposit. Fung., p. 6.
Auf Bergwiesen bei Zeyer in Oberkrain im October.

3. Geaster Micheli.
1. G. coronatus (Schaefifer, Icon., T. 183, als Lycoperdon).

Schroeter, Die Pilze, p. 702. — Syn. L. fornicatum Huds.
In Waldern bei Idria. In Nadelholzvraldcben bei Salloch nachst

Laibach; an der Nordseite des Ulrichsberges bei Zirklach.

2. G. fimbriatus Fries, Systema III., p. \6.
Im Walde hinter Tivoli bei LaibacU im September; iin hinteren

Vratathale bei Mojstrana und in der p'eistritz bei Stein.

3. G. rufescens (Persoon in Synops., p. 134, als Geastrum).
Unter Gebiisch in den Waldungen der Rosenbacherberge im October;

selten.

4. G. stellatus (Linne in Species I., 1753, als Lycoperdon.
Conf. Karsten, Ueber Pilzbeschreibung und Pilzsystematik,

19*
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p. 30). — Syn. Lycoperdon stellatum Scopoli, Flora
carn. II., p.489; 1772. Geastrum hygrometricum Persoon.
Geaster hygrometicus Fries.

Bei Idria und in den Waldungen der Rosenbacherberge bei Laibadi;
an den Abhangen des Tosti vrli im Ilovcawalde bei Veldes.

f) Nidulariei.
1. Crucibulum Tulasne.

1. C. leve (Bulliard in Champig., pl. 40, u. Tab. 488, Fig. 2,
als Nidularia). — Syn. C. vulgare Tulasne, Ann. sc. nat.,
III. Serie, I. Bd., p. 90. Peziza crucibuliformis Schaeffer;
Scopoli.

An faulendem Ho!ze bei Idria. Auf feuchtliegenden Zvveigen,
Stengeln, Hol/.splittern im Sommer und Herbste nicht sellen bei Laibach;
in der Wochein; auf dem Ulrichsberge.

2. Cyathus Haller.
1. C. hirsutus (Schaeffer in Icones, T. 178, als Peziza).

H. Karsten 1. c, p. 30. — Syn. Peziza cyathiformis Scopoli,
Flora carn., p. 486, pr. p. Cyathus striatus Hofifmann,
Veget. crypt, p. 33.

Herdemveise auf feuchtem Waldboden, auf faulenden Pflanzen-
theilen etc.; Rosenbac])erberge bei Laibach; IIovcawald bei Radmanns-
dorf; anf dem Ulrichsberge bei Zirklach.

2. C. Olla (Batsch in Elench. fung. als Peziza). Pers. Syn-
fung., p. 237. — Syn. Nidularia vernicosa Bull. Cyathus
vernicosus DC.

Auf faulenden Ranken bei Rosenbiichel nachst Laibach; auf mor-
schem Holze bei Sidroš nachst Uhichsberg. Ist seltener als die vorige Art.

D. Ordnung: Ascomycetes Bary.

I. Familie: Gymnoasci Brefeld. Nackte Schlauchpilze.
1. Taphrina Fries.11

1. T. Pruni (Fuck. in Enum. fung. Nassoviae, p. 29. als Exo-
ascus). Tul. — An den Fruchtknoten von:

Prunus doinestica L. Bei Stefansdprf nachst Laibach ; St. Katliarina
ob Zwischenwassern; Pokojiše bei Franzdorf; Lees und Stein in Ober-

11 Conf.: Johannes «Om svampslagtet Taphrina* in Oefversigt af Kongl.
Vetenskaps-AUademiens Forhandiingar. Stockholm, 18S5, p. 29 — 48, Tali. 1.
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krain.12 Die bekannten Missbildungen der Pflaume, vvobei die Frucht-
knoten in ein langes, hornartiges und kernloses Gebilde — Taschen,
Narren, Hungerzwetschken — auswachsen, werden hierzulande »Rožički«,
d. i. Bockshomdl, oder auch <Kilovec» genannt. Die Landleute sehen die
Ursache in einer bestimmten Luftrichtung zur Bliitezeit des Baumes.

Prunus Padus L. Nicht selten in den Anlagen Tivoli bei Laibach.
— spinosa L. Auf dem Grosskahlenberge beobachtet.

2. T. bullata (Berk. et Broome in Journ. horticult. soc. of
London, p. 48, 1854, als Oidium). Tul. — An jungen
Blattern von:

Crataegus monogyna Jacq. An Hecken bei Laibach im Mai.
— Oxyacantha L. Ebenda.

3. T. deformans (Berk in Outlines of Brit. Fungol., p. 376,
als Ascomycetes). Tul. — Syn. Exoascus d. Fuck. An
den Blattern von:

Persica vulgaris L. In Garten Laibachs; Treboje bei Ziiklach.
Der Pilz erzeugt die «Krauselkrankheit» der Pfirsichbaume, wobei

die stark vergrosserten Blatter blasige Auftreibungen zeigen, die an-
fanglich giiin, dann roth gefarbt sind.

4. T. Tosquinetti (Westendorp in Herb. crypt. Belge, Nr. 1293,
als Ascomyces). Magn. Hedvvigia 1890, p. 24. — An den
Blattern von:

Alnus glutinosa Gartn. Bei Laibach nicht selten.

5. T. Alni incanae (J. Kiihn in Rabenh. Fungi europ. 1616,
als Exoascus). Magn. 1. c, p. 25. — Syn. Exoascus Alni
Bary var. strobilinus Thuem. E. amentorum Sadebeck.
In den Tragblattern der vveiblichen Bliiten von:

1 3 Mit Riicksicht auf die Funde im Gebiete der Steiner Alpen moge
hier folgender Platz finden. Velika planina ist die schone Alpe ober St. Pri-
mus, nordostlich von Stein, mit ca. 1550 m Seehohe. Man unterscheidet auch
die um etwa 50 m niedere Mala planina. Auf der erstern sind zwei gross-
artige Eisgrotten, Velika und Mala veternica genannt, \voraus die Hirten
wegen ganzliclien Mangels an Quellvvasser das Eis holen, um es am Feuer
zu schmelzen. Der Konjski graben, Konjski dol der Geneialstabskarte zielit
fast bi.s zur Mala planina; er ist der erste Graben rechts, den uian, von Županje
njive in das Steiner Feistritzthal gehend, zur Ansicht bekommt. Der Korošica-
Graben, vorn gleichnamigen Bache durchrieselt, zieht vom rechten Feistritz-
ufer gegen den Krvavec hinauf. Das Thal 2wiscben Zvoh und Ko.šuta nennt
man Koren, ca. 1600 ///, und es liegt beiliiufig in der Mitte zwisclien der
Kreuzer und Mokritzer Alpe.
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Alnus incana DC. Im Laibacher Stadtwalde; am Ufei' des Veldeser
Sees; bei Mojstrana; Egg ob Podpeč (Deschmann).

6. T. Sadebeckii Johans. 1. c, p. 38. — Syn. Exoascus flavus
Sadeb. An den Blattern von:

Alnus glutinosa Gartn. Bei Unterrosenbach im Juni. Unterscheidet
sich schon ausserlich durch die kleinen gelblichen und schwach aus-
gewolbten Blattstellen von T. Tosquinetti.

7. T. aurea (Pers. in Synops., p. 700, als Erineum). Fries. —
An der Unterseite der Blatter von:

Populus nigra L. Bei Laibach und Lees in OberUrain.

8. T. Carpini (Rostrup im Botan. Centralblatt, Bd. 5, p. 154,
als Exoascus). Johans. 1. c, p. 41. — An den Blattern von:

Carpinus Betulus L. Bei Laibach; Veldes. Das im Holze aus-
dauernde Mycel des Pilzes be\virkt die Bildung sogenannter «Hexen-
besens an der Hainbuche.

9. T. Ulmi (Fuck. in Symb. myc, Nachtrag 2, p. 49, als
Exoascus). Johans. 1. c, p. 43. — An den Blattern von:

Ulmus campestris L. In den Anlagen Tivoli bei Laibach.

II. Familie: Pyrenomycetes Fries. Kernpilze.

a) Gruppe: Erysipheae Tulasne. Mehlthaupilse.

1. Sphaerotheca Leveille.

1. Sph. pannosa (Wallr. in d. Verh. d. naturf. V. z. Berlin,
I. Bd., p. 43, als Alphitomorpha). Lev. Ann. sc. nat.,
III. Ser., T. XV. (1851), p. 138. — An den jungen Trieben
von:

Rosa centifolia L. In Garten nicht selten. Vom Rosenmehlthau
findet sich besonders haufig die Conidiengeneration des Pilzes (Oidium
leucoconiuin Desm.) und bedeckt als weisses Pulver reichlicli Stengel
und Blatter. Zu Ende der Vegetationszeit erscheinen sparlich die Peri-
thecien.

2. Sph. Castagnei Lev. 1. c., p. 139. — An den Stengeln
und Blattern verschiedener Pflanzen; bisher an:

Alchemilla vulgaris L. In der Ortenegger VValdung bei Reifnitz.
Bidens cernua L. An Graben des Laibacher Moores bei Laverca.
Cucumis sativus L. Laibach; Josefsthal; Lees; Veldes. (Nur

Conidien.)
Erigeron canadense L. Iin Ortenegger Walde; auf dem Ulrichsberge.
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Humulus Lupulus L. Bei Laibach gemein; Radiuannsdorf; Ulrichs-
berg; Grahovo bei Zirknitz. Dieser haufige Mehlthau befallt auch die
Fruchtzapfen des vvilden Hopfens (zvvischen Radmannsdorf und Lancovo
beobachtet) und bringt sie in ganz ahnlicher Weise zur Verkiimmerung,
wie icli es fiir die Culturpflanze seinerzeit beschrieb (Verh. d. k. k. zoolog.-
botan. Gesellsch. in Wien, 25. Bd., p. 613—620.)

Sanguisorba officinalis L. Unweit Scheraunitz (Žerovnica) bei Zirknitz.

2. Podosphaera Kunze.
1. P. tridactyla (VVallr. in Flora crypt. Germ. II., p. 753, als

Alphitomorpha). De Bary, Beitrage III., p. 48. — Syn.
P. Kunzei Lev 1. c, p. 135, pr. p. An den Blattern von:

Prunus domestica L. In Obstgarten zu Lees.
— spinosa L. Waldungen der Rosenbacherberge bei Laibach.

2. P. Oxyacanthae (DC. in Flore frang. VI, p. 106, als Ery-
sibe). Bary 1. c, p. 48. An den Blattern von:

Sorbus Aucuparia Crantz. Wa!dungen der Rosenbacherberge.

3. P. myrtillina (Schubert in Flora Dresd. II., p. 356, als
Snhaeria). Kunze, Mycolog. Hefte II., p. m . — Syn. P.
Kunzei Lev. 1. c, pr. p. An den Blattem von:

Vaccinium Myrtillus L. Rosenbacherberge ; Golovc. Die sehr kleinen
Perithecien finden sich im Spatherbste an der Unterseite der abgefallenen
Blatter der Nahrpflanze.

3. Erysiphe (Hedw.) DC.
a) Perithecien mit farblosen Stiitzfaden und z\veispo-

rigen Schlauchen.
1. E. Linkii L6v. 1. c, p. 161. — An den Blattern von:

Artemisia vulgaris L. Auf Brachen bei Krainburg im October.

p) Perithecien mit farblosen Stiitzfaden und mehr-
sporigen Schlauchen.

2. E. Graminis DC., Flore firang. VI., p. 106. — An den
Blattern verschiedener Graser; bis nun an:

Hordeum vulgare L. Im Juni 1881 epidemisch bei Laibach er-
schienen.

Poa pratensis L. Nicht selten auf Wiesen bei Laibach.
— trivialis L. Ebenda.

Triticum repens L. Ebenda.
Haufig tritt nur der Conidienpilz (Oidium monilioides Link) auf,

ohne dass es zur Bildung der Perithecien kommt.



2 o 6 Mycologia Carniolica.

3. E. Martii Lev. 1. c , p. 116, pr. p. — Diese, an mannig-
faltigen Gewachsen vorkommende Erysiphee wurde im
Gebiete an folgeuden Pflaazen beobachtet.

Actaea spicata L. It> Gebiischen zivischen Lees und Radmannsdorf.
Der Pilz, fruher an dieser Pflanze nicht bekannt, wurde ausschliesslich
an den fast reifen Frttchten beobachtet, die von einem dicbten weissen
Filze bedeckt waren. Dieser Filz wird von sehr zahlreichen einfaclien,
langen und hyalinen Perithecien • Anliangseln (Stiitzfiiden) gebildet. Die
befallenen Friichte \varen saftlos und infolge dessen kleiner a!s die
gesunden,

Astragalus glycyphyllos L. Sehr haufig auf dem Schlossberge bei
Veldes; Ulrichsberg; Scheraunitz bei Zirknitz.

Cytisus nigricans L. Auf dem Grosskahlenberge bei Laibach.
— purpureus L. Auf dem Htigel Straža bei Veldes.

Hypericum hirsntum L. Auf dera Berge Slivnica bei Zirknitz.
— Lathyrus pratensis L. Auf der Mala planina (ca. 1500 /«) bei

Stein.
Trifolium rubens L. Botan. Garten in Laibach ; Radraannsdorf. Diese

Form neigt zu E. communis, da die Anhangsel der Perithecien an der
Ursprungsstelle braun gefarbt, dann jedoch hyalin sind.

Trifolium pratense L. Bei Veldes ira September.
Vicia segetaiis Tbuil. Bei Grahovo nachst Zirknitz.

— sy!vatica L. Bei Alpen ober Assling. (Herbar V. Pleinel.)

4. E. Umbelliferarum De Bary. — Syn. E. Martii Lev., pr. p.
Von der vorangehenden Art durch cylindrische Conidien
unterschieden. Sie fand sich an:

Angelica sylvestris L. An dem Ufer des Veldeser Sees im September.
ChaerophylUim hirsutum L. In der Pokiuka-Schluclit bei Obergoriach

Einzelne unreife Perithecien enthielten den Pilz: Cicinnobolus Cesatii
De Bary.

Heracleura Sphondylium L. Bei Lees in Oberkrain ; mit dem glei-
chen Pilze behaftet, dessen Friichte in einzelnen Conidien zur Aus-
bildung kamen. Grahovo bei Zirknitz.

Pastinaca sativa L. Auf VViesen bei Veldes (besonders an den
Friichten).

Piropinella Saxifraga L. Auf Schutthalden bei Laibach; in Berg-
wa'ldern bei Vigaun in Oberkrain; Ulrichiberg bei Ziiklach.

y) Perithecien mit braunen Stiitzfaden.
5. E. tortilis (VVallr. in Verh. naturf. Freunde I., p. 35, als

Alphitomorpha). Fries, Systema III., p. 243. — Syn E.
Corni Duby. An der Blattunterseite von:

Cornus sanguinea L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
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6. E. communis (Wallr. 1. c., p. 31). Fries, Summa Veget.
Scand., p. 406. — An den Blattern von:

Aconitum Napellus L. Bei St. Leonaidi ob Ulrichsberg, ca. 802 m.
— paniculatum L. Auf der Mala planina ob Ulrichsberg, ca. 1086 m.

Balsatnita major Desf. Scheraunitz bei Zirknitz.
Biscutella laevigata L. Auf der Mala planina bei St. Leonardi ob

Ulrichsberg.
Caltba palustris L. Bei St. Ambrosius ob Ulricbsberg, ca. 1086 m.

Clematis recta L. Bei Laibach ; Radmannsdorf; Veldes; Ulrichsberg;
Olok im Zirknitzer See.

Convolvulus arvensis L. Grahovo bei Zirknitz; Schlossberg bei
Veldes.

Gevanium palustre L. Teinitz bei Zirklach.
Paeonia officinalis L. Massenhaft im Schlossgarten zu Jauerburg.
Prenanthes purpurea L. Tivoli bei Laibach; selten.
Polygonum aviculare L. Wohl iiberall gemein. Laibach; Lees ; Kad-

mannsdorf; Veldes; Jauerburg und Kronau.
Ranuncuhis acris L. Auf Wiesen bei Lees und Veldes; Ulrichsberg;

Grahovo bei Zirknitz.
Ranunculus repens L. Rosenbacherberge bei Laibach; Ulrichsberg.
Thalictrum Aquilegifolium L. Bei Vašek nachst Zirklach.
Thesium montanum Ehrh. Straža imd Ufer des Veldeser Sees; Berg-,

walder bei Vigaun in Oberkrain.

Verbascum orientale M. a. B. Bei Laibach. (N«r Conidien.)

7. E. Galeopsidis DC, Flore frang. VI., p. 108. — Syn. E.
lamprocarpa Lev., pr. p. An den Blattern von:

Galeopsis pubescens L. Im Walde bei Tivoli nicht selten.
— versicolor Curt. Ebenda.
— Tetrahit L. Auf Brachen bei Lees in Oberkrain.

Lamium Orvala L. Auf dem Schlossberge bei Veldes und an VVegen
bei Schalkendorf; Ulrichsberg ; Vižence bei Zirklach.

Slachys palustris L. Rosenbacherberge bei Laibach; am Ufer des
Veldeser Sees.

8. E. Cichoriacearum DC, Flore fran<j. II., p. 274. — Syn.
E. lamprocarpa L^v., pr. p. An den Blattern von:

Centanrea Jacea L. An VVegrandern bei Tivoli naclist Laibacb.
Lappa major L. (E. Montagnei Lev.) Bei Laibach und Radmanns-

dorf; auf der Slivnica bei Zirknitz.
Sonchus asper Vill. Auf Schuttplatzen im Laibacher Stadt\valde.

— oleraceus L. Ebenda.
Symphytum officinale L. (E. horridula Lev.) Laibacher Stadtwald.

— tuberosum L. Auf dem Ulriclisberge bei Zirklach.
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Taraxacum officinale Wigg. Am Kande der Felder bei Gorjach nicht
selten.

Plantago lanceolata L. Am Ufer des Veldeser Sees.
E. Cichoriacearum unterscheiflet sich von der voranstehenden Art

durch ungelappte Haustorien und friihere Sporenreife.
A n m e r k u n g . Hierher gehort wahrscheinlich der bekannte und

schadliche R e b e n m e h l t h a u p i l z , Oidium Tuckevi Berk., dessen Peri-
thecien mit Sicherheit nicht bekannt sind. Ich beobachtete denselben
bei Latbach an Reben, die als Mauerverkleidung gezogen werden, und
zwar am «vothen» und «gelben» Gutedel, Muscateller und Katarka-Rebe.
Auch in den Weingarten bei Rudolfswert in Unterkrain tritt der Reben-
mehlthau meist alljiihrlich auf.

4. Microsphaera Leveille.
1. M. Astragali (DC. in Flore frang. VI., p. 105, als Ery-

siphe). Saccardo, Sylloge I., p. 42. — Syn. M. holoseri-
cea Lev. — An den Blattern von:

Astragalus glycyphyllos L. Auf dem Schlossberge bei Veldes.

2. M. Berberidis (DC. in Flore frang. II., p. 275, als Erysiphe).
Lčv. 1. c, p. 159. — An den Blattern von:

Berberis vulgaris L. Botanischer Gaiten in Laibach; auf der Straža
bei Veldes (an diesem Fundorte findet sich der Pilz fast nur an der
Blattunterseite).

3. M. Evonymi (DC. in Flore frang VI., p. 105, als Erysiphe).
Saccardo, Sylloge L, p. 11. — Syn. M. comata Lev. An
den Blattern von:

Evonymus europaeus L. In den Gartenanlagen Laibachs; Kaltenbrann ;
Gebiische bei Lees und Schalkendorf in Oberkrain.

4. M. divaricata (Wallr. in den Schriften d. Gesellsch. naturf.
Freunde zu Berlin, I. Bd., p. 39, als Alphitomorpha).
Lev. 1. c, p. 155. — An den Blattern von:

Rhamnus Frangula L. In den Waldungen der Rosenbacherberge
stellenweise.

5. M. penicillata Lev. 1. c , p. 155. — Syn. M. Hedwigii Lev.
An den Blattern von:

Alnus glutinosa Gartn. Bei Rosenbuchel nachst Laibach im October.
Viburnum Lantana L. Im Parke zu KaUenbrunn.

— Opulus L. In den Parkanlagen zu Laibach niclit selten.

6. M. Friesii Lev. 1. c, p. 156. — An den Blattern von:
Betula pubescens Ehrh. Auf dem Moore zwischen Schwarzdorf

(Crna vas) und dera Krimberge iui August.
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7. M. Lonicerae (DC. in Flore frang. VI., p. 107, als Ery-
siphe). Winter, Die Pilze etc, I. Bd.. 2. Abth., p. 36. —
Syn. M. Dubyi Lčv. An den Blattern von:

Lonicera alpigena L. Im KoroškaGraben des Loiblthales Anfangs
September.

8. M. Ehrenbergii Lev., p. 155. — An den Blattern von:
Lonicera tartarica L. In den Gartenanlagen zu Veldes.

5. Uncinula Lčveille.
1. U. Bivonae Lev. 1. c., p. 151. — An den Blattern von:

Ulmus campestris L. In den Gartenanlagen bei Laibach.

2. U. Salicis (DC. in Flore frang. II., p. 273, als Erysiphe).
Winter 1. c., p. 40. — Syn. U. aduna Lev. Auf den
Blattern von:

Populus nigra L. Im Stadtwalde bei Laibach ; Grahovo.
Salix purpurea L. Im Stadtwalde.

3. U. Aceris (DC. in Flore frang. VI., p. 104. als Erysiphe).
Saccardo, Sylloge I., p. 8. — Syn. U. bicornis Lčv. An
den Blattern von:

Acer campestre I.. Bei Laibacli nicht selten; Graliovo bei Zirknitz.
Zumeist mit stark entwickelten Conidien.

Acer pseudoplatanus L. In den Tivoli-Anlagen zu Laibach. Gevvobn-
lich mit sparlicben Conidien, jedoch reichlicher Perithecien-Entwicklung
an der unteren Blattflache.

6. Phyllactinia L,6v.
1. Ph. suffulta (Rebentisch in Flora Neomarch., p. 360, als

Sclerotium). Saccardo, Sylloge L, p. 5. — Syn. Ph. gut-
tata Lev. Exs. Kerner, Flora exs. Austro-Hungarica (auf
Corylus). An den Blattern von:

Berberis vulgaris L. Im Reka-Graben bei Zirklach.
Betiila alba L. Rosenbacherberge bei Laibach; Ulrichsberg.
Corylus Avellana L. Bei Laibach sehr haufig; Krimberg; Ulrichs-

berg; Scheraunitz bei Zirknitz.
Carpinus Betulus L. Auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.
Fraxinus excelsior L. AUeen bei Laibach; Lees; Vigaun in Oberkrain.

— Ornus L. Auf dem Grosskahlenberge ; bei Veldes; Uhichsberg.13

Pyrus communis L. Auf dem Ulrichsberge.

1 3 Auf dieser Nahrpflanze mit sebr geringer, fast mangelndev Conidien-
Entwicklung.
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7. Eurotium Link.
1. E. herbariorum (Wigg. in Prim. Flor. Hols., p. 111, als

Mucor). Link, Observ. I., p. 29. — Syn. E. Aspergillus
glaucus Bary.

An verschiedenen faulenden Vegetabilien; haufig auf schlecht ge-
trockneten Herbarpflanzen, Brot, Fruchtsaften etc.

8. Aspergillus Micheli.
1. A. flavus (Bary in Beitrage III., p. 20, als Eurotium).

Brefeld in Rabenh., Fungi europ. 2135.
Auf faulenden organischen Substanzen nicht selten.

9. Penicillium Link.
1. P. crustaceuin (Linne in Spec. plant. II., p. 1656, als Mucor).

Fries, Systema I., p. 407. — Syn. P. glaucum Link.
Auf verschiedenen faulenden Snbstanzen, wie Brol, Kase, Leder

nrid dergl. Besonders haufig auf stark gummihaltiger Tinte und auf
Fruchtsaften , wo dieser Pi!z eine dicke, ablosbare Haut bildet. Ist der
gewohnlichste Schimmelpilz.

10. Lasiobotrys Kunze.
1. L. Lonicerae Kunze, Mycol. Hefte II., p. 88. — An den

Blattern von:
Lonicera alpigena L. Im Koioška-Graben des Loiblthales.

— Xylosteum L. Bei Veldes und Jauerburg in Obeikrain.

11. Apiosporium Kunze.
1. A. Fumago Fuck., Symb. myc, p. 87. — Auf diirren

Blattern von:
Fagns sylvatica L. Abhange des Grosskahlenberges bei Laibach.

2. A. pinophilum (Nees in System der Pilze, p. 279, als
Antennaria). Fuck, Symb. myc, p. 87. — Die Conidien-
form, Antennaria oder Torula pinophila, im Friihjahre
nicht selten an den Zweigen und Nadeln von :

Abies pectinata I)C. Waldungen der Rosenbacherberge.

3. A. Citri Briosi et Passerini. R. Academia d. Lincei 1877.
Conf. Thuemen: «Die Aschenkrankheit und Blattflecken-
krankheit der Citronenbaume,» Klosterneuburg 1878. —
Der Conidienpilz wurde beobachtet an den Blattern von:

Citrus medica L. In Gewachshausern Laibachs.
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4. A. Rhododendri Fuck., Symb. myc, p. 87. — Die Coni-
dienform (Torula Rh. Kunze) haufig an den Blattern von:

Rhododendion hirsutum L. und Rh. intermedium Tausch.
Auf der letzteren Pflanze an den Abhangen der Mežakla bei Moj-

strana.

12. Capnodium Montagne.
1. C. Salicum (Albertini et Schvveiniz in Conspect., p. 368,

als Dematium). Mont. Ann. sc. nat., III. Ser., XI. T., p. 234.
Die Conitlienform (Fumago vagans Pers., Cladosporium Fumago

Link.) auf den Weidenblattern nicbt selten; ferner an Quercus pedunculata
Ehrh., Corylus Avellana L., Populus tremu'a L. und Arnica montana L.
Auf dem abgefallenenwelken Laube entvvickeln sich wahrend desHerbstes
die Perithecien.

2. C. Tiliae (Fuck. in Symbolae myc, p. 142, als Fumago).
Saccardo, Sylloge L, p. 74.

Auf abgefallenen Lindenzvveigen im Herbste.

3. C. Corni Avvd. in Rabenh., Fungi europ. 835. — An der
Oberseite der Blatter von:

Cornus sanguinea L. Im Stadtwalde bei Laibach. Ein sehr zvveifel-
hafter Pilz.

13. Asterina Leveille.
1. A. Hellebori Rehm in Voss: «Materialien zur Pilzkunde

Krains V. (Verh. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien,
Jahrg. 1887, p. 213. T.V., Fig. 3).» — An abgestorbenen
Blattern von:

Helleborus altifolius Hyne. Bei St. Peter ober Vigaun (841 m); bei
Podnart und Jauerburg in Oberkrain. August.

Perithecia minutissima, punctiforniia, gregaria, in maculis cinereis
rotundatis, 1—4 mm diam. superioris foliorum aridorum pagina sessilia,
globosa, atterrima, parenchymatice fusce contexta, ad basim hyphis se-
ptatis, rectangulariter ramosis, fuscis, c. 6 ji cr. praedita. Asci clavati,
8 spori, 36—40 : 6. Sporidia clavata, 2-ceIlularia, cellula utraque 2-nu-
cleata, superiore latiore, recta, hyalina, disticha, 9 : 3. Paraphyses
desunt.

Die sehr kleinen punktformigen, gehauften, sitzenden Frucht-
gehiiuse des Pilzes stehen auf 1 — 4 mrn iin Durchmesser messenden grauen
Flecken . auf der oberen Flache der vollstandig abgewelkten (vielleicht
schon zweimal iiberwinlerten) Blatter. Diese Fruchtgeliause sind schwarz,
sitzend nnd kugelformig; sie bestehen aus braunem Parenchymgewebe
und wevden an ihrer Kasis von ebenso gefarbten gegliederten und recht-
winklig-astigen Hyphen (Stiitzfaden) getragen; die Breite derselben be-
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tragt 6 [i.. Die keulenfbrmigen Schlauche sind achtsporig, 3 6 — 4 0 IJL lang

und 6 [1 breit. Die gleichfalls keulenformigen, in zwei Reihen geordneten

Sporen sind hyalin und zvveizellig. Die obere Zelle ist breiter als die

untere, jede enthalt zwei Nuctei. Die Sporen sind gerade und haben bei

9 [1. Lange 3 (j. Breite. Paraphysen fehlen.

\ ' o n den zahlreiclien Arten der Gattung Asterina, die besonders in

tropischen und subtropischen Landern liaufig anzutreffen sind, ist nur eine

Art (folgt man in der Umgrenzung der Gattung dem Vorgange Dr. VVinters

bei der Neubearbei tung der Pilze fijr die zweite Auflage von Rabenhorsts

Kryptogamen - Flora) sicher fiir Mitteleuropa nachgewiesen. Die Auffin-

dung dieser zweiten Art ist daher sicher von Interesse.

b) Gruppe: Nectrieae Tulasne.
1. Gibberella Saccardo.

1. G. pulicaris (Fries in System. myc. II., p. 417, als Sphaeria).
Sacc. Michelia I., p. 43. — Syn. Botryosphaeria p. Cesati
et Notaris. Auf diirren Zvveigen von:

Sambucus nigra L. Bei Lees und auf dem Ulrichsberge bei Zirklach.

2. Pleonetria Saccardo.
1. P. Lamyi (Desm. in Ann sc. nat., II. Ser., Tom. VI.,

p. 246, als Sphaeria). Sacc, Sylloge II., p. 559. — Syn.
Nectria L. Notaris. An diirren Aesten von:

Berberis vulgaris L. Bei Laibach nicht selten; auf dein Gross-

kahlenberge; Ulrichsberg; bei Veldes; Grahovo nachst Zirknitz. Nicht

selten finden sich an den befallenen Zvveigen die Conidien des Pilzes,

die Tubercularia vulgaris Tode und T. confiuens Pers.

3. Nectriella Saccardo.
1. N. Rousseliana (Montagne in Sylloge, p. 224. als Nectria).

Sacc. Sylloge fung. II., p. 452. — Syn. Stigmatea R.Fuck.
An den abgevvelkten Blattern von:

Buxus sempervirens L. In Gaiten bei Laibach; im Schlossgarten

zu Podivein bei Radmannsdorf.

4. Nectria Fries.
1. N. cinnabarina (Tode in Fungi Mecklenb. II., p. 9, als

Sphaeria). Fries, Summa Veget. Scand., p. 388. — An
diirren Rinden verschiedener Holzarten und oft mit dem
Conidienpilze Tubercularia vulgaris. Bisher auf:
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Aesculus Hippocastanum L . , Carpinus Betulus L., Castanea vesca
Gartn., Fraxinus excelsior L., Robinia pseudacacia L. iind an den Ranken
von Rubus sp. Alles bei Laibach oder dessen naherer Umgebung. Ins-
besonilere auf Rosskastanien tritt diese Nectria oft in Aufsehen eiregen-
der Weise in den Alleen dev Stadt auf.

2. N. sinopica Fries, Summa, p. 388. — An den Zweigen von:
Hedera Helix L. Auf dem Grosskalilenberge; Schlossberg bei Veldes.

Der dazugehorende Conidienpilz Tubercularia sarmentorum Fries, pr. p.,
ist auch nicht selten zu finden.

3. N. coccinea (Pers. in Synops., p. 49. als Sphaeria). Fries 1. c,
p. 368. —• An diirren Aesten und Zweigen von:

Cytisus Laburnum L. Im Herbste auf dem Ulrichsberge.

4. N. ditissima Tulasne, Select. Fung. Carp. III., p. J$.
An den Randern der Krebswunden der Aepfelbaume (Pyrus Malus L.).

Dieser Pilz, \velclien ich in Obstgarten zu Lees und Veldes vviederholt
beobachtete, vvuide friiher mit anderen Nectria-Arten verwechselt. Nach
der Untersuclmng Goethe's ist N. ditissima als alleinige Ursaclie des
Apfelbauinkrebses zu betrachten.(Conf. «UeberdenKrebsder Aepfelbaume*
in den »Monatsschviften des Vereines zur Befovderung des Gartenbaues«
fflr 1879.)

5. N. Cucurbitula (Tode in Fung. Mecklenb. II., p. 38, als
Sphaeria). Fries, Summa, p. 388. — An abgestorbenen
Aesten und Zvveigen von:

Pinus sylvestris L. Stellemveise bei Laibacb ; in nen Waldungen des
Ulrichsberges bei Zirklach.

6. N. sanguinea (Sibthorp in Flora exoniens., p. 404, als
Sphaeria). Fries, Summa, p. 388. — An entrindeten Aesten
und Zweigen von:

Acer Pseudoplatanus L. Auf dem Ulrichsberge.
Sambucus nigra L. An Hecken bei Laibach stellenweise.

7. N. Coryli Fuck., Symb. myc., p. 180. — In den Rinden-
rissen diirrer Aeste und Zweige derLaubholzer. Bisher an:

Corylus Avellana L. Unterrosenbach bei Laibach; Veldes.
Cytisus nigricans L. Auf dem Ulrichsberge im April.
Ligustrum vulgave L. Ebenda, sowie auf Salix alba L. (Forma:

Salicis Rehin). An den Z\veigen von Ligustrum und Cytisus befand sich
der Pilz in jenem Stadium, wo die Schlauche mit ungezahlten spermatien-
artigen Korperchen erfiillt sind, welche Keimungsproducte der Sporen
sein sollen. Auffallend bleibt, dass von den diese Producte liefernden
Sporen nie etwas zu sehen ist. Saccardo nennt diese Ausbildungsweise
des Pilzes: Chilonctria Cucurbitula.
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8. N. lecanodes Cesati in Rabenh., Herb. myc. , Ed. II.,
Nr. 525. — An den absterbenden Thallus von:

Peltigera aphthosa (L.) Willd. Bei Poženek nachst Zirklach.
— canina (L.) Hoffm. Auf dem Ulricluberge im Marz.

9. N. Hchenicola (Cesati in Hedvvigia, Jahrg. 1858, Nr. I, als
Cryptodiscus). Saccardo, Sylloge II., p. 498. — Auf dem
Lager von:

Peltigera canina (L.). Gut entwickelt im September auf dem Ulrichs-
berge; Htigel Straža bei Veldes.

10. N. episphaerica (Tode in Fungi Mecklenb. II., p. 21 , als
Sphaeria). Fries, Šumma, p. 388. — Auf dem Stroma von:

Diatrype Siigma (Hoffm.). A11 Zaunen bei Tivoli nauhst Laibach;
selten, doch ofter sehr schon entvvickelt.

5. Hypomyces Fries.
1. H. rosellus (Alb. et Schw. in Conspect., p. 35, als Sphaeria).

Tulasne, Select. Fung. Carpol. III., p. 45.
Auf faulenden Agaricus- und Russula-Arten; besonders in der Coni-

dienforai: Tnchothecium agaricinum et candidum Bon. nicht selten in
den Waldungen bei Laibach.

2. H. chrysospermus Tul. in Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XIII.,
p. 16.

Insbesondere auf grdsseren Boletus-Arten und namentlich haufig in
der Chlamydosporen-Fonn: Sepedoniutn mycophylum Nees, wodurch die
faulenden Fruchtkdrper mit einer lebhaft gelben, schmierigen Masse
iiberkleidet werden. Auf dem Golovcberge bei Laibach im Herbste
nicht selten.

3. H. asterophorus Tul., Select. Fung. Carpol. III., p. 55.
Die Peiithecien dieses Pilzes finden sich im Hyphenfilze der Aste-

rophora agaricicola Cda. auf den Hiiten von Nycta!is Asteroplmra Fries.
In feuchten Scliluchten der Rosenbacherberge und bei Utik nachst Laibach
im Herbste. In Bezug auf die Zusammengehdrigkeit der Clilamidosporen
zu Hypomyces oder Nyctalis sind die Ansichten gelheilt.

4 H. violaceus Tul., Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XIII., p. 14.
An der Oberflache von Fuligo septica (Aethalium septicum). Bei

Vigaun in Oberkrain.

5. H. lateritius (Fries in System. myc. II., p. 338, als Sphaeria).
Tul., Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XIII., p. 11.

Findet sich auf dem Hymenium von Lactarius deliciosus und ver-
unstaltet die Fruchtkorper dieses Pilzes in ganz eigenthiimlicher Weise. Im
Heibste in den Waldungen des Krim- und Rosenbacherberges beobachtet.
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6. Hypocrea Fries.
1. H. rufa (Pers. in Observ. I., p. 20, als Sphaeria). Fries,

Summa Veget. Scand., p. 383. — In der Conidienform
als Trichoderma lignorum (Tode) Harz = T. viride Pers.

An faulemlen Baumrinden, Aesten, Frachtschalen u. ilgl. ini Herbsle
liriufig bei Laibach.

7. Polystigma DC.
1. P. rubrum (Pers. in Observ. II., p. 101, als Xyloma). DC,

Comment. Mus. Hist. nat. Paris. III., p. 337. — An den
Blattern von:

Prunus domestica L. Laibach; Lees; Vigaun; Veldes; Radmannsdorf.
— spinosa L. Grosskablenberg; Save-Ufer bei Lees.

An den lebenden Blattern finden sich die Sperniogorien, wahrend
die Perithecien auf dem abgewelkten Laube zur Ausbildung gelangen.

2. P. ochraceum (VVahlenberg in Flora Lapponica, p. 518,
als Sphaeria). Sacc. Comp., Pyrenomycet., p. 20. — Syn.
P. fulvum DC. An den Blattern von:

Prunus Padus L. Sehr reichlich in der Spermogonienform zwischen
Radmannsdorf und Lees im August.

8. Epichloe Fries.
1. E. typhina (Pers. in Icon. et Descript. I., p. 21 , als

Sphaeria). Tul., Ann. sc. na t , Ser. IV., T. XIII., p. 18. —
An den lebenden Halmen von:

AgroMis vulgaris Wilh. Auf dem Golovcberge.
Anthoxanthum odoratum L., Brachypodium pinnatum P. B., Dactylis

gloroerata L., Holcus lanatus L., Poa nemoralis L. und P. trivialis L.
Bei Laibach.

Calamagrostis Halleriana DC. Hiigel Straža bei Veldes.

9. Claviceps Tulasne.
1. C. purpurea (Fries in Systema II., p. 325, als Sphaeria,

pr. p.). Tul., Ann. sc. nat., Ser. IV., T. XX., p. 43. — Das
Dauermycel (Sclerotium Clavus DC, pr. pr., Mutterkorn)
in den Bliiten von:

Aira caespitosa L. Auf dem Go!ovc bei Laibacli; Ulriehsberg.
Arrhenatheruin elatius M. K. Auf NViesen bei Laibach nicbt selten.
Bracliypodium pinnatum P. B. Am «Wilden See» bei Idria.
Bronnis erectus Huds. Botanisclier Garten in Laibacli.

— giganteus L. Ebenda.
Fesiuca glauca L. Ebenda.

Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain 1890. 20
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Festuca elatior L. Auf Wiesen bei Laibach.
Holcus lanatus L. Auf dem Golovcberge nicht selten.
Lolium perenne L. Bei Laibach geinein; Ulrichsberg bei Zirklach.

— temulentum L. Auf Saatfeldern bei Laibach nicht selten.
Phalaris arundinacea L. Siiuipfe bei Lusttlial nachst Laibach.
1'hleum pratense L. Auf Wiesen bei Laibach.
Secale Cereale L. Allgemein und mitunter ziemlich haufig.
Sesleria varia Wettst. (olim S. coerulea Ard.). Auf Felsen bei Jauer-

burg; Kokriška dolina bei Ulrichsberg.
Triticura repens L. Auf Wiesen bei Laibach.
Die Stylosporenform des Pilzes (Fusarium hetevosporium Nees)

findet sich nicht selten an Lolium perenne L.

2. C. microcephala (Wallr. in Beitrage II., als Kentrosporium).
— Das Dauermycel (Sclerotium Clavus DC, pr. p.) wurde
beobachtet an:

Molinia coerulea Monch. (M. altissiraa Host.) In den VValdungen
der Rosenbaclierberge iin Herbste gemein.

Nardus stricta L. Auf dem Golovcberge nicht selten.
Pliragmites communis Trin. Sumpfstellen des Moorgrundes.

3. C. setulosa (Quel. in Champ. d.Jura, p. 487, alsCordyceps).
Saccardo, Sylloge II., p. 566. — Das Dauermycel an:

Poa annua L. Auf Wiesen bei Laibach stellemveise.

10. Cordyceps Fries.
1. C. militaris (Linne in Spec. Plant., Ed. III., T. II., p. 1652,

als Clavaria). Link, Handbuch III., p. 347.
An todten Schmetterlingspuppen in den MValdunpen der Rosen-

bacberberge. Haufiger in der Conidienform (Isaria farinosa Fr.) zu finden.

2. C. cinerea (Tul. in Sel. Fung. Carpol. I., p. 6 r , als Tor-

rubia). S a c c , Sylloge II., p. 570.
Auf einer todten Carabus-Larve, rlie von Erde bedeckt war. Im

Tivolivvalde Anfangs Juli, docb selten.

3. C. capitata (Holmsk. in Otia, T. I., p. 38, als Clavaria).
Link, Handb. III., p. 347. — Auf den Fruchtkorpern von:

Elaphomyces variegatus Vitt. In einem Walde zwischen Steinbiichel
und Leibnitz in Oberkrain; gleichfalls selten.

4. C. ophioglossoides (Ehrenb. in Beitrage III., p. 88, als
Sphaeria). Link 1. c, p. 347. — An den Fruchtkorpern von:

Elaplioinvces granulatus Fr. Ende November im Tivolivvalde bei
Laibach. docli sebr vereinzelt.

(Fortsetzung folgt.)



Ueber das Kliraa des Karstes.
Von Prof. Ferdinand Seidl.

ln der ebensosehr an sorgfaltig gesicherten Ergebnissen
wie an Anregungen reichen Arbeit iiber die Temperaturver-
haltnisse der dsterreichischen Alpenlander hat Director Prof.
Dr. J. Hann auf die ausserordentlich bedeutenden Warme-
unterschiede aufmerksam gemacht, welche von der Ostktiste
der Adria landeinvvarts in der Richtung der Breitenkreise so-
wie mit zunehmender Seehohe zur Geltung gelangen. Es ist
dies auch die Gegend, in welcher, wie derselbe Autor nach-
gevviesen, selbst in den mittleren Zustanden der Wintermonate
dicbt gedrangte Isobaren heftige, unter dem Namen «Bora»
bekannte, dem Fohn verglichene Falhvinde hervorrufen.

Seit diese allgemeinen Untersuchungen bekannt geworden
sind, wurden. Dank den Bemuhungen des Directors Osnaghi,
in dem vielleicht extremsten Theile des in Rede stehenden
Gebietes, namlich am eigentlichen Karst im Territorium von
Triest, in verschiedenen Seehohen, auf der ersten, schroff im
Hintergrunde der grossen Hafenstadt sich erhebenden Kalk-
steinterrasse, drei meteorologische Beobachtungsstationen ins
Leben gerufen, vvelche, in Verbindung mit der auf der Hohe
des Karstplateaus gelegenen Station Adelsberg, eine eingehen-
dere Information zunachst beziiglich der Temperaturvertheilung
in diesem Gebiete gestatten.

In dieser Absicht wurde folgendes Materiale von Be-
obachtungen vervvendet: ' • • : ' • •

Triest <f == 450 39', l = I3°46' E. v. Greenw.; See-
hohe h = 26 m; Beobachtungstermine f\ 2'1, g/l; die Monat-
mittel fiir die 3qjahrige Periode 1851 bis 1S80, berechnet
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durch Reduction der Reihe 1866 bis 1885 nach Laibach, von
Hann 1. c.; verwendet wurden ferner die mit den naclifolgen-
den Stationen gleichzeitigen Beobachtungen. Beobachter:
Dr.V.Gallo, Dr.V. Farolfi, Professoren; Director Ferd.Osnaghi.

S v e t i Križ ( S a n t a C r o c e ) cp — 4 5 " 4 4 ' , l = I 3 ° 4 2 r ;
h = 200 m; 7'', 2h, 9*; April 1885 bis Juni 1889; Liicken
interpolirt nach Triest, die Morgenbeobachtung Marz bis August
anscheinend wegen Strahlung zu hoch, daher nicht verwendet.
Beobachter: Fr. Pelison, Ant. Ciargo, Lehrer.

Občina (Opcina) <p = 45 "41 ' , /l = 13" 47'; h = 320?;/;
7'', i7', 9h [7h)', April 1885 bis September 1889. Beobachter:
A. Valentič, Lehrer.

Bazovica (Basovizza) (p = 45° ^g', l = 130 52';
// = 372 »1; 7'', 2'1, gh; April 1885 bis September 1889.
Beobachter: And. Cok, Jos. Pertot, Lehrer.

Die Monatmittel wurden mit doppeltem Gevvichte der
Abendbeobachtung gebildet und vermittels der ausgeglichenen
Differenzen gegen die gleichartig gerechneten Mittel von Triest
auf die 3ojahrige Periode 1851 bis 1880 reducirt. Es vvurde
also ein gleichformiger taglicher Temperaturgang fiir diese
Stationen und Triest angenommen, \vodurch eine Correction
auf 24stiindige Mittel unnothig wurde. Obwohl die Annahme
nicht vollig zutrifft, so ist sie doch die plausibelste fur die
Mittelbildung, die bei den giinstigen Beobachtungsterminen
an und fiir sich schon zu recht guten Resultatcn fiihrt.

Die Beobachtungen von Santa Croce, Občina und Bazo-
vica sind in der Triester Zeitschrift «Amico dei campi» in
extenso abgedruckt.

Adelsberg q = 4S°47', A = 14" 13'; h — 545 m (baro-
metrisch bestimmt); Beobachtungstermine variabel 6k, 21', io7';
7h, 2h, g1'; verwendet wurden die Beobachtungen aus den
Jahren 1854 bis 1856, 1871, 1872, 1879, zusammen 52 Monate.
Mittel corrigirt auf 24stiindige Mittel nach Kremsmiinster,
reducirt auf 1851 bis 1880 nach Laibach (Beobachtungsreihe
K. Deschmanns). Beobachter: Scliinko, Schraffl, Leeb, Tele-
graphenbeamte; Fr. Mally, Cooperator; Fr. Žuiek, Bauadjunct.
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Die auf dieselbe Periode 1851 bis 1880 sich beziehenden,
somit unmittelbar vergleichbaren Monat- und Jahresmittel der
Lufttemperatur in Graden des hunderttheiligen Thermometers
fiir die genannten Stationen fiihrt folgende Tabelle an:

Triest . . .
Sv. Križ . .
Občina . . .
Bazovica . .
Ade!sberg .

<u
c
c

>—>

4 7
3'4
1 6
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:b
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—o-i

ar
z

§

8-i

6 7
5 "4
4 9
3"2

pr
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1 1 4
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1 4 2

1 2 2

S
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2 0 0
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• 6-3

._,
t—>
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2 2 5

2 1 7

2 0 7
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2 1 O

2O-3
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a,
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i 7 ' o
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14-6
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br

. 1

O
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.
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6 3
3'8
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.

Q

5'5
4-0

2 6

2-3

-0-4

1—»

I4'O

12-5

1 0 7

8 7

Demnach bestehen folgende Differenzen zwischen Triest
und den Karststationen:

Triest - Sv. Križ .
Triest-Občina . .
Triest-Bazovica .
Triest-AdeUberg

Ja
nn

er

1 3

3-i

3'4
5'9

F
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 1

1-3

3 0
3'4
5-5

:3
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i ' 4
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A
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3 1
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3-4
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A
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D
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1
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3-3
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Der eigenthiimliche Gang dieser Differenzen mit einem
doppelten Maximum und doppelten Minimum sowie die dies-
beziigliche Ausnahmsstellung von Občina wird spater aufge-
klart werden.

Vor allem mag noch hervorgehoben werden die Eigen-
art, welche der Karst dem taglichen Gange der Temperatur auf-
pragt, soweit sich aus drei Beobachtungen wahrend des Tages
ersehen lasst. Die folgende Uebersicht gibt die Abweichungen
der Einzeltermine vom angenaherten Mittel '/4 (7, 2, 9, 9), be-
ziehungsweise '/4 (7, 1, 9, 9) der gleichzeitigen Beobachtungen
fiir die Jahreszeiten an. Des Vergleiches halber sind fiir Klagen-
furt die entsprechenden Abweichungen, vom wahren Mittel
abgeleitet, aus einer 4OJahrigen Reihe hinzugefiigt. Adelsberg
konnte zu diesem Vergleiche nicht beigezogen werden. Man
sieht, dass der die Extreme mildernde Einfluss der Adria
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landeinvvarts abnimmt. Dafiir kommt die dem Karst eigen-
thiimliche starke nachtliche Abkiihlung zur Geltung, und ist
in der betrachtlichen negativen Abvveichung der Lufhvarme
vom angenaherten Mittel um g1' abends sogar an der Kiiste
erkennbar. Nicht weniger bemerkenswert ist die rasche Er-
warmung, welche im Sommer die Temperatur um 77' morgeas
bereits iiber diejenige der Abendbeobachtung hebt. Der kahle
Karstboden nimmt die Warme tagsiiber sehr rasch auf, um
sie auch ebenso bald auszustrahlen, wenn die Sonne unter
den Horizont getaucht ist.

Die Temperaturveitheilung am Karste in verticaler und
horizontaler Richtung wurde mit Hilfe der entsprechend modi-
ficirten Formel gerechnet, welche VVeilenmann gelegentlich
einer ahnlichen Untersuchung beziiglich der Schweiz begriindet
hat und die seitdem auch schon auf einem andern Gebiete
gedient hat (Ferd. Seidl, Temperaturvertheilung im Gebiete
der Karawanken, Meteorol. Zeitschr. 1887, p. 313). Da die
Warme-Aenderung mit der geographischen Breite auf dem Ter-
rain zwischen Triest und Adelsberg kaum in Betracht kommt,
dagegen die Seehohe und die geographische Lange als um
so wichtigere Factoren der Warmeverleihung auftreten, so
wurden diese allein ia die Rechnung einbezogen. Bezeichnet
demnach a die mittlere Temperatur eines Zeitabschnittes im
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Meeresnivcau und im Meridian von Sveti Križ, dagegen / die
Temperatur eines Ortcs am Karste, dessen Seehohe um //
Hektometer und dessen geographische Lange um / Minutcn
ostwarts abweicht, so \vird angenommen, dass die Gleichung
besteht: t = a _j_ b _ h _j_ c . / _j_ d . /,/

worin a, b, c, d die zu ermittelnden Constanten sind. Die-
selben ergeben sich mit Hilfe der Methode der kleinsten
Quadrate, und so ist demnach die Temperatur im Gebiete
zwischen Triest und Adelsberg in der durch folgende Glei-
chungen ausgedriickten Art von Seehohe und geographischer
Lange abhangig.

Janner . .
Februar . .
Marz . . .

April . . .
Mai . . . .
Juni . . . .

Juli . . . .
August . .
September

October . .
November
December .

J a h r . . . .

/ = 5-36 — 1 • 029 // — o • 080 / -\- o • 009 hl
t = t r n — 1 • 038 A — o" 099 / + o • o 15 /i/
l = S" 61 — 0-962 /; — 0-053 /-}- O'OO9 ///

t = 13 -22 — C 8 8 4 // + o'°O9 / — 0-002 hl
t= 17-57 — 0 8 4 4 h + 0-018 l — 0-008 hl
t = 21 -89 — 0-879 /' + 0-016 / — 0-007 M

t = 24-41 — 0-909 /( — O-0I5 l — O'OOI ///
t = 23-99 — °'932 h — 0027 / + 0-002 hl

t = 20-35 — °'987 h — 0.959 / + o-o\o hl

t = 15-68 — 0-955 / l - 0 ' O I j / + O-OO2 hl
l = 9-81 — 0 ' 9 3 9 A + o-oo2 / — 0 0 0 7 ///
/ = 5-78 — 0 9 2 5 h -{- o - o i o / — 0 0 0 S /</

/ = 14 40 — 0-940 h — 0 0 2 4 l -f- O'ooi hl

Rechnet rnan mit diesen Gleichungen die Temperatur-
mittel der Beobachtungsstationen, auf Grund deren jene auf-
gestellt wurden, zuriick, so erhalt man folgende Differeazen
zvvischen Beobachtung und Rechnung.
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Die Differenzen «Beobachtung — Rechnung« sind fiirTriest
in allen Monaten = o -o. Es hat somit die dortige Station
keineswegs eine durch locale Beeinflussung merklich zu hohe
Temperatur, wie man geneigt ist anzunehmen. Gegeniiber
den bestimmenden Factoren des Karstes und der Adria ver-
schwindet derjenige der grossen Stadt.

Občina ist von April bis Juli um 0 3 ° C zu warm, in-
dem vielleicht dasThermometer Strahlungseinfliissen zuganglich
ist. Es wird hiedurch der von den iibrigen Stationen abwei-
chende Gang der Differenzen Triest—Občina erklait. Ftir die
iibrigen Monate und Orte iiberschreitet jener Unterschied
^ o • 2 nicht. Es geht daraus hervor, dass das in Rede
stehende Gebiet ein klimatisch geniigend homogenes ist, wo-
durch die vorliegende Untersuchung umso berechtigter erscheint.

Unter den Constanten obiger Gleichungen fallt zunachst
die iiberaus intensive verticale Temperaturabnahme auf, in-
dem sie im Jahresmittel CV940 C pro IOO m betragt, vvahrend
dieselbe Grosse in den diesbeziiglich untersuchten mitteleuro-
paischen Gebirgen (Schvveiz, Ostalpea, Rauhe Alp, Erzgebirge,
Harz) zwischen 0-40 (nordliche Sch\veiz) und 0 6 1 (Gebiet
der oberitalischen Seen in Hanns Tempverh. d. osterr. Alpenl.)
schwankt und (gemass Hann 1. c.) fiir die Ostalpen im Mittel
C52 fiir die Karawanken gar nur 0^44 erreicht. Die Er-
klarung der so grossen Warme-Aenderung mit der Hohe am
Karst liegt einerseits darin, dass der Golf von Triest thermisch
ganz besonders begiinstigt ist. Die Ursachen der hohen
Warme sind im allgemeinen dieselben, welche nach Hann fiir
die ostliche Litoralzone des adriatischen Meeres gelten: Die
vortheilhafte und geschiitzte Exposition an einem nach Siid-
westen gerichteten steilen Gebirgsrand; die Lage an der
\varmeren ostlichen Seite haufig daselbst erscbeinender Luft-
druck-Depressionen, welche die Kiiste mit warmen siidlichen
Winden bestreichen; und wie spater besonders erortert werden
soll, die dynamische Erwarmung der haufigen vom Karst her-
abfallenden, an ihrem Ursprungsorte viel kalteren Winde. Je
hoher anderseits ein Ort liegt, desto schwacher wirken diese
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gunstigenVerhaltnisse,wogegen die relativ niedrigeTemperatur
Krains , speciell des Laibacher Beckens, an Einfluss auf die
hohern Theile des Karstes gewinnt. So wachst der Tempe-
raturunterschied zwischen dem Meeresniveau und der Hohe
zu einer ausserordentlichen Grosse an.

Die physikalische Bedeutung derselben liegt darin, dass
hiedurch der Gleichgewichtszustand der Luft in verticaler
Richtung beeinflusst wird. Die theoretische Untersuchung
hat ergeben, dass der Gleichgevvichtszustand der Atmosphare
(trockene Luft vorausgesetzt) ein indifferenter ist, wenn die
Temperatur in verticaler Richtung um C993 • g'g^ ftir 100 m
abnimmt, hingegen ist derselbe ein stabiler, wenn dieser Be-
trag der Temperaturabnahme nicht erreicht — ein labiler,
wenn er iiberschritten wird. (Sprung, Lehrb. d. Meteorologie,
p. 170; g = Acceleration der Schwere am Beobachtungs-
ort, g4i dieselbe am 45. Breitenkreise im Meeresniveau.) Der
in der Luft enthaltene Wasserdampf wirkt nun in dem Sinne,
dass er die Entstehung des labilen Gleichgevvichtszustandes
begiinstigt und derselbe etwas eher erreicht wird, als in
trockener Luft. Dies besagt die folgende ftir den Zustand
des indifferenten Gleichgewichtes in feuchter, aber nicht ge-
sattigter Luft geltende Bedingung:

& _ O-993 g_

{V — verticale Temperaturabnahme pro 100 m; p = Luft-
druck, e = Dunstdruck, beide Grossen durch die Hohe einer
Quecksilbersaule gemessen; Sprung 1. c., p. 173-) Uebrigens
begeht man durch Ausserachtlassung der Luftfeuchtigkeit in
der Rechnung einen ganz unbedeutenden Fehler; derselbe er-
reicht in unserem Falle im Maximum fiir den Monat Juli 5 "'„
von S, im Jahresmittel nur etwa halb so viel, kann also ganz
unberiicksichtigt bleiben.

Es bedingt demnach die iiberaus intensive verticale Tem-
peraturabnahme am Karste selbst im Jahresmittel einen Zu-
stand, der dem des labilen Gleichgewichtes sehr nahe ist.
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Nicht minder eigenthiimlich ist der jahrliche Gang dieses
Factors der Temperaturvertheilung. Es ist derselbe iu folgeii-
der Uebersicht in Form von Abvveichungen vom Jahresmittel
dargestellt sowohl fiir den Karst als auch des Vergleiches
halber fiir die Ostalpen im allgemeinen und die Karavranken
im besonderen — ftir diese beiden Gebiete nach Hann 1. c.
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Die Aenderung im Laufe des Jahres ist eine auffallend
geringe; die mittlere Ordinate der Abweichungen aller Mo-
nate, ohne Riicksicht auf das Vorzeichen genommen, ist mit
C 0 5 kaum halb so gross in den nachst benacbbarten Ka-
ravvanken (o'i2) und in den Ostalpen (O"io) iiberhaupt.

Sogar der kleinste Wert der verticalen Temperatur-
abnahme am Karste: o • 84 im Mai iibertrifft das Maximum
derselben in den Ostalpen: 0 6 5 im Mai sowie iibeihaupt in
den mitteleuropaischen Gebirgen.

Wahrend in diesen einschliesslich der Ostalpen der in
Rede stehende Coefficient eine einfache Periode aufvveist mit
Janner-Minimum und Mai-Maximum, begegnet uns am Karste
eiue complicirte Periode mit einem Hauptmaximum im Fe-
bruar (i'O38) und einem secundaren Gipfel im September
(o • 987), wahrend das crste Minimum auf Mai (o • 844) und
ein zweites (o-925) auf December entfallt. Es muss dahin
gestellt werden, iawieferne ein reichlicheres Beobachtungs-
materiale die bezeichneten VVendepunkte verschieben wird;
jedenfalls lassen sie sich durch dieselben Verhaltnisse be-
griinden, welche in anderen Gebieten als diesbeziiglich be-
stimmend erkannt wurden. Der raschen Hebung der Tempe-
raturcurve aus ihrem winterlichen Minimum am kahlen, giinstig
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exponirten, schneearmen Karst steht gegeniiber eia langeres
Verweilen derselben in der Nahe ihrer tiefsten Senkung am
Kiistensaume, \vodurch das Februar-Maximum der verticalen
Temperaturanderung zustande koinmt. Im Friihlinge kommen
die beiderlei Temperaturcurven einander am nachsten, da
spater der flachere Gipfel der vom Meere starker beeinflussten
Curve den Temperaturunterschied gegeniibei' den continen-
talen Verhaltnissen der hohern Lagen steigert bis zu einem
zvveiten Maximum. Hierauf mindert sich wieder die Warme-
differenz infolge der raschern Senkung der Temperatur in den
hohern Lagen.

Die befremdende Form des jahrlichen Ganges der ver-
ticalen Temperaturvertheilung findet ihre Erklarung grossen-
theilsdarin, dassin andera Gebirgen (Alpen) die continentaleren,
extremeren Verhaltnisse in den Thalsohlen ihren Sitz haben,
nach oben aber limitirter vverden, gerade das Umgekehrtc
zeigt sich am Karst, wenn der Kiistensaum mit dem dahinter-
gelegenen Plateau verglichen wird.

Wie mit der Erhebung iiber das Meeresniveau nimmt
die Temperatur am Karste landeinwarts mit nach Osten fort-
schreitender Lange ab, wie es der Coefficient von / in den
oben angefiihrten Gleichungen angibt. Der Betrag erreicht
im Jahresmittel 0-024° pro Minute, das macht i'44° C pro
Langengrad. VVeiter ostlich in Oberkrain , Siidsteiermark und
dem ungarisch-kroatischen Hiigellande nimmt die Temperatur im
Niveau von 300 m, wie ich 1. c. gezeigt habe, pro Minute um
00026, also pro Langengrad O#i60 zu, und auf der Nord-
seite der Alpen erscheint nach Vornahme der Reduction aut
Meeresniveau Buda-Pest um o-3° kiihler, als das in nahe
gleicher Breite, aber 11 -4° westlicher gelegene Basel. Der
Charakter der Aenderung ist der gleiche wie am Karst infolge
analoger Ursache; es driickt sich die Abnahme des marinen
und Zunahme des continentalen Einflusses aus. Doch geschieht
dies selten in so rapider Weise wie am Karst.

Uebertroffen wird dieselbe jedoch beim Uebergange von
Adelsberg zu dem 17' ostlicher gelegenen Laibach. Wird
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erstere Station auf die Seehohe der letztern reducirt mit Hilfe
des oben gevvonnenen Factors der verticalen Temperatur-
anderung und die Differenz der Monatmittel auf eine Langen-
minute bezogen, so erhalt man folgende, geradezu erstaun-
lichen Betrage:

T e m p e r a t u r a b n a h m e pro Minute.
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Das Stationspaar Občina —Laibach gibt geringere Werte,
die diejenigen des Karstes immerhin noch iibertreffen.

In der mehr oder minder freien Plateaulage Adelsberg
einerseits und der Beckenlage Laibach anderseits treten ein-
ander zwei extreme klimatische Positionen entgegen, indem
die letztere, namentlich in der kalteren Jahreshalfte, insbeson-
dere in den Wintermonaten, alle die kalten Luftmassen in sich
versammelt, die von den umgebendenHangenabfliessen, welche
dafiir dynamisch envarmte Luft als Ersatz bekommen. Die im
eisigen Luftsee zu dichten Nebeln condensirten VVasserdiinste
verhindern den Sonnenstrahlen den Weg, \vahrend die Hdhen
klare Luft und Sonnenschein geniessen. In Bezug auf diese
Verhaltnisse wurde zuletzt von Hann (1. c.) die Temperatur-
vertheilung im karntnischen Becken eingehend erortert.

Den jabrlichen Gang des in Rede stehenden Elementes
stellt folgende kleine Uebersicht in Form von Abvveichungen
vom Jahresmittel vor.
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Man erkennt sofort, dass die jahrliche Variation der
Temperatur mit der Seehohe und mit der geographischen
Lange dem Wesen nach vollig iibereinstimmen. Die Maxima
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fallen nach Zeit und Rang zusammen, und denjahresabschnitten
relativ geringer Warme-Abnahme mit der Hohe entspricht eine
ebensolche landeimvarts, oder vielmehr das Zeichen der Tem-
peraturanderung verkehrt sich in das entgegengesetzte, und
es nimmt die Warme seewarts ab. Auf einen Langengrad
bczogen lauten die Extreme der Temperaturanderung nach
Osten hin:

Februar — 5 90 C
September — 3' 5

Mai + 1 • 1
December -|- o' 6

Ein reichlicheres Beobachtungsmaterial diirfte vielleicht
dort das negative Vorzeichen zur alleinigen Herrschaft bringen.

Wie im allgemeinen anderswo, nimmt die Temperatur
landeinwarts im Winter ab, doch wieder am Karste ausser-
ordentlich stark; in dem Gebiete der Karawanken betragt die
Abnahme nur o • ooo i pro Minute, in Russland nach Hann
pro Langengrad O • 31 °. Im Sominer dagegen wird die Tem-
peratur im allgemeinen landeinwarts hoher infolge der ge-
ringern VVarmecapacitat des festen Bodens gegeniiber der-
jenigen des Wassers. Am Karste kommt jedoch dieses Ver-
haltnis bereits in den Monaten April bis Juni zum Ausdruck
und macht von Juli bis October dem entgegengesetzten Platz,
indem wahrend dieser Zeit, und zwar im September, die Tem-
peraturabnahme ostwarts sogar ein zweites Maximum erreicht.
Noch mehr befremdet die aus dem gegemvartig vorliegenden
Beobachtungsmaterial sich ergebende, ostwarts gerichtete
Warmezunahme im November und December.

Der dem Producte /il anhaftende Coefficient der Glei-
chungen bleibt in seinen Werten betrachtlich hinter den ersten
zweien zuriick, demnach auch die Sicherheit seiner Bestim-
mung. Im Verlauf ist er ihnen gleichartig, wie folgende Ueber-
sicht der Abvveichungen vom Jahresmittel zeigt, doch ist
das letztere positiv. In Hinsicht auf die Vorzeichenfolge kann
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man sagen, dass durch diesen Coefficienten die Grossen der
Warme-Aenderung in der Richtung des Breitenkreises entgegen-
gesetzt beeinflusst werden.

Ueberblickt man die Gleichungen, welche sich auf die
Vertheilung der Luftwarme auf dem Gebiete, das sich von
dem geschiitzten, unter marinem Einfluss stehenden Kiisten-
saum iiber nackte Kalksteinwiisten bis zur freien Hohe des
Karstplateaus erhebt, so zeigt sich, dass die bestimmenden
klimatischen Factoren in einer seltenen Combination thatig
sind, einen eigenthiimlichen Erfolg auszugestalten. Der Gegen-
satz mariner und continentaler Beeinflussung scheint zur
Erklarung nicht auszureichen, daher mogen hier noch die
Monat- und Jahresmittel der Bevvolkung von Triest und
St. Magdalena (oberhalb Idria) angefiihrt werden, als ein die
Ein- und Ausstrahlung der Warme wesentlich mitbedingendes
Element.

Triest 26 m, 45 Jahre . .

St. Magdalena 854 tn, 12 J.

Bazovica 372 m, 4'/2 Jahre
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Eine langere Beobachtungsreihe weist also am Karst
ein Minimum der Bewolkung in der zvveiten Sommerhalfte
und ein Maximum im November auf; die Art des Abfalles
von dem letztern deutet jedoch auf Complicationen hin, die
in kiirzern Zeitraumen zur Geltung gelangen, wie dies die
Bevvolkungsverhaltnisse der unserer Untersuchung zu Grunde
liegenden engern 4'/,>jahrigen Beobachtungsperiode zeigen.
Auch in Krain weisen langere Aufzeichnungsreihen secundare
Wendepunkte der Triibung des Himmels im Friihlinge auf.
Es darf jedoch nicht iibersehen werden, dass die besondern
Eigenthiimlichkeiten unserer 4 Vojahrigen Reihe durch die Art
der Reduction auf die Periode 1851 bis 1880 in hinreichendem
Masse der Ausscheidung anheimgefallen sein diirften.
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Ein kennzeichnenderes Element als die Bevvolkung sind
am Karste die Luftstromungen. Dass Fallwinde daselbst ein
Element des Klimas sind, ergibt sich schon aus der verticalen
Temperaturvertheilung im Hinblick auf die Luftdruckverhalt-
nisse der Adria sowie ihres alpinen und dinarischen Hiater-
landes. Hann hat in seinen «Luftdruckverhaltnissen Mittel-
und Siideuropa's» gezeigt, dass in der Karte der Jahresisobaren
eine Luftdruckdepression iiber der Adria lagert und sich bis
an ihr nordliches Ende erstreckt; anderseits zieht sich vom
Westen her iiber die Alpen eine Zunge hohen Luftdruckes
bis gegen Agram hin. Die Disposition zu einem Gefalle der
Luft vom Karstplateau gegen den Golt' von Triest ist daher
im allgemeinen jederzeit vorhanden. In der That sind dem-
entsprechende Stromungen in diesem Gebiete die herrschen-
den, und es ist bekannt, zu vvelch heftigen Borastiirmen sie
sich zur Winterszeit, wo das genannte Gefalle das Maximum
erreicht, steigern.

Da die Warme-Aenderung mit der Hohe, wie Hanu gezeigt
hat, eine Function der VVindrichtung ist, so wurde dieselbe
bei Bora besonders untersucht. Ich vvahlte die Tage, an wel-
chen in Bazovica NE-Wind zu allen drei Beobachtungsterminen
wehte und eine resultirende Starke von mindestens 3 der zehn-
theiligen Scala erreichte, und suchte die zugehorige Tempera-
turdifferenz zvvischen Triest und Bazovica auf. Des unmittel-
baren Vergleiches halber und um den Einfluss der Tageszeit
auf die verticale Temperaturvertheilung zu zeigen, sind im
Folgenden auch die mittleren Unterschiede der Temperatur
zwischen denselben Stationen fiir J1', 2*, gA angegeben, gleich-
falls bezogen auf die Hohenanderung von 100 m nach Aus-
scheidung der geograpbischen Langendifferenz (5') gemass dem
entsprechendea Coefficienten der discutirten allgemeinen Glci-
chungen. Hierbei vvurde die Annahme gemacht, dass der-
selbe auch fur Boratage Geltung habe. Die Zahl der Bora-
tage, welche verweadet wurde, ist angegeben.
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Temperaturanderung pro IOO m zwischen Triest
und Bazovica.

a) In den mittleren Verhaltnissen.
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Durchvvegs ist die Aenderung der Temperatur mit der
Hohe bei NE grosser als im Mittel aller Luftstromungen
und Windstillen, und da die Haufigkeit der Fallwinde, zu deneu
wenigstens die NE- und E-Richtungen zu zahlen sind, eine
sehr bedeutende ist, so erkennt man, dass der betrachtliche
verticale Temperaturunterschied pro 100 m wesentlich durch
diese Winde hervorgerufen wird. Dafiir spricht das Verhaltnis
der Haufigkeit des NE zu den drei Beobachtungsterminen,
welches oben angegeben ist, und wie man sieht, sich den
Aenderungen der verticalen Temperaturvertheilung anschmiegt.
Im Folgenden ist die Haufigkeit der Winde aus NE und E
in Procenten der Gesammtanzahl der Beobachtungen des be-
trefifenden Zeitraumes angegeben. Die Angaben fiir Triest sind
dem Jahrbuche des Triester Observatoriums entnommen (sowie
auch die oben angefuhrten Monatmittel der Bewolkung); die
iibrigen Daten sind neu berechnet.
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Haufigkeit der Winde aus NE und E in Procenten.

Bazovica 4'/2 Jahre

Adelsberg 3 Jahre

Triest 17 Jahve . .
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Eine doppelte Periode , die mehr oder weniger an die-
jenige der verticalen Temperaturanderung erinnert, ist nicht
zu verkennen. Doch bieten bei der iiberaus grossen Verander-
lichkeit der VVindrichtungen fiir denselben Monat aufeinander
folgender Jahre selbst I7jahrige Mittel noch nicht normale
Verhaltnisse.

Bemerkensvvert aber ist die einfache Periode der Luft-
druckdifferenzen Laibach -Triest, abgeleitet aus den 3OJahrigen,
aufs Meeresniveau reducirten Luftdruckwerten, welche Hann
veroffentlicht hat (Luftdruck Mittel- und Siideuropa's). Wir
lassen jene hier folgen.
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Die Druckdifferenz hat also eine einfache Periode, sie
ist am grossten im December, sinkt gegen Mai und Juni, um
dann zuerst langsam, spater (November) rasch zuzunehmen.

Die Windgeschwindigkeit auf der Insel Lesina hat jedoch,
wie Hann gezeigt hat (Annalen d. Hydrographie 1888), ein
doppeltes Maximum im April und November und die zuge-
horigen Minima im Februar und August. Der diesem Er-
gebnisse zu Grunde liegende Zeitraum umfasst die Jahre 1871
bis 1885.

Es muss hier nur noch bemerkt werden, dass das
zweite Maximum der Falhvinde in dem Zeitraume unserer He-

Mittheilungen des Mtisealvereines fiir Krain 1890. ai
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obachtungen, wie die nachfolgende Uebersicht fiir Bazovica
zeigt, durch den Ost hervorgerufen wurde, dessen Frequenz
einen entgegengesetzten jahrlichen Gang hatte, als der NE.
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Auffallend bleibt es, dass die Beobachtungen Adelsbergs aus
einem ganz andern Zeitraum die gleiche Beziehung beidcr
Windrichtungen aufweisen. Ware dieselbe reell, so miisste man
annehmen, dass Triest local beeiaflusst sei.

Zur Vervollstandigung des Bildes miissen wir im Fol-
gendea wenigstens die procentische Haufigkeit der Wind-
richtungen und Calmen im Jahresmittel fiir Triest und Ba-
zovica anfiihren. Die Zahl der SW- und W-Winde ist iiber-

N

Bazovica 4 !/g Jahre. . . .
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raschend gering, die Herrschaft der durch die adriatische
Luftdruckdepression bedingten Stromungen ist charakteri-
stisch ausgepragt. Die seltenern Richtungen sind wohl auch
von geringerer Dauer und vermogen demnach den Coefifi-
cienten der verticalen Temperaturvertheilung nicht wesentlich
zu beeinflussen. Uebrigens erfahren, worauf spater aufrnerksam
gemacht werden soll, aufsteigende Luftstromungen, wie die
von der Adria gegen den Karst gerichteten es sind, ahnliche
Temperaturanderungen wie die herabsinkenden oder kleinere.

Die Fallwinde nehmen noch ein besonderes physikalisches
Interesse fiir sich in Anspruch.

Poisson, W. Thomson, Reye und Peslin haben zumeist
aus den Principien der mechanischen Warmetheorie die Gesetze
der Temperaturanderungen in niedersinkenden oder aufstei-
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genden trockenen oder feuchten Luftmassen abgeleitet, und
% Hann war es, welcher dieselben, der Erste, auf ein be-
stimmtes meteorologisches Problem anwandte. Er erkannte
den Fohn der Ostalpen als einen Falhvind, dessen Haupt-
eigenschaften: die hohe Temperatur und die ungewohnliche
Trockenheit den Erfordernissen der Theorie vollkommen ent-
sprechen, so dass Ursache und VVirkung in ihrem Zusammen-
hang sich nicht verkennen liessen.

In einer Besprechung der Hann'schen Arbeit «Ueber den
Fdhn in Bludenz. (Sitzungsberichte der "VViener Akademie,
Marz 1882) hat W. Koppen die Bora als einen dem Fohn ana-
logen Fallwind erklart (Meteorologische Zeitschrift, Decb. 1882)
und fiir die Ursache ihrer relativ niedrigen Tetnperatur eine
Ansicht ausgesprochen. Eine alinliche Erklarung gab Baron
F. von Wrangel im Petersburger Repertorium fiir Meteoro-
logie 1876 (laut Sprung 1. c, p. 188). Eine besondere Unter-
Suchung der Bora-Erscheinungen an der Hand von Aufzeich-
nung£n meteorologischer Beobachtungsstationen ist mir aller-
dings nicht bekannt geworden.

Die Lehre von der aufsteigenden oder niedersinkenden
Luftbevvegung griindet sich auf folgende einfache Betrachtung.

Wenn derGevvichtseinheit trockener Luft eine aufsteigende
Bewegung ertheilt wird, so ist hiezu die Arbeit 1 . // nothig,
wenn die Hubhohe mit h Metern bezeichnet \vird. Statt einer
aussern Kraft konnte dasselbe die aquivalente VVarmemenge von
dem der Luft innewolinenden Warmevorrathe verrichten. Wird
mit A das Warme-Aequivalent der Arbeitseinheit bezeichnet,
so ist der Arbeit 1 . // die Warmemenge A . 1 . h gleichwertig.
Nehmen wir an. dass die Luftmasse vvahrend ihrer Bevvegung
weder von ihrer Umgebung Warme empfangt noch an sie
abgibt, so muss, wenn die Warmemenge, welche die Arbeit
gegen die Richtung der Schwere aquivaliren soll, von der
inneren Warme der Luftmasse genommen wird, deren Tem-
peratur sinken um einen Betrag d, vvelcher sich angebea lasst.
Ist C die specifische Warme der Luft bei constantem Druck,
also = O • 2375, s o ' s t f"r e ' n e Tcmperaturanderung r/die VViirme-
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menge C. d nothig, und es ist A , h = C . d, und da A — z±-4

ist, so folgt d — h . 0-00993
d. h. die Temperaturabnahme wiirde in trockener Luft fiir jede
Hebung von 100 Meter 0-993, also fast genau i° C betragen.
(Letzterer Coefficient wurde bereits oben in der Bedingungs-
gleichung fiir den indififerenten Zustand trockener Luft an-
gefiihrt. Der Einfluss der Schwerkraft ist hier vernachlassigt
worden.) Die eingehendc Analyse zeigt, dass obige Gleichung
ihre Giltigkeit behalt, auch wenn die Druckanderung mit der
Hohe in der freien Atmosphare beriicksichtigt wird.

Hat anderseits eine Luftmasse eine herabsteigende Be-
wegung, so erscheint die zur Hebung venvendete Arbeit in
Form der aquivalenten VVarmemenge; die Temperatur der
Luft erhoht sich, und zwar um denselben Betrag von 0-993° C
fiir 100 Meter Senkung.

Enthalt die emporsteigende Luft Wasserdampf, jedoch
nicht so reichlich, dass wahrend des Aufsteigens die Conden-
sation erfolgt, so wird zwar die Warme-Abnahme etwas ver-
langsamt, allein in so geringem Masse, dass man diesen Ein-
fluss vernachlassigen und mit dem angenommenen Werte
von i°pro 100 Meter sich begniigen darf.

Wesentlicher wird die Temperaturabnahme in gesattigt
feuchten aufsteigenden Luftstromungen, welche ihren Wasser-
dampf fortwahrend theilvveise condensiren, verlangsamt, und
zwar bei gleichem Luftdruck umsomehr, je hoher die herrschende
Temperatur ist. Gemass einer diesbeziiglichen Tabelle Hanns
erreicht z. B. die Warme-Abnahme in gesattigt feuchter Luft
bei einem Druck von 700 mm, also einer Seehohe von 680 m
bei 2O° C, den Betrag von 0-44° pro IOO Meter.

Ausser der Temperaturanderung erfahren aufsteigende
und sinkende Luftmassen eine Aenderung ihrer Feuchtigkeit;
jene nahern sich dem Sattigungspunkte, diese entfernen sich
von demselben; indem sie warmer werden, werden sie auch
trockener.

Hann hat nun in seiner erwahnten Arbeit «Ueber den
Fč)hn in Bludenz« nachgewiesen, dass derselbe entsteht, indem
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die Luft von den Alpenkammen selbst und den unmittelbar
daran grenzenden Schichten in die Thaler hinabfallt. Hierbei
nimmt ihre Temperatur fiir je iooMeter Fallvveges um O'97°C,
also fast genau uni den theoretischen Wert der Temperatur-
zunahme in einem herabsinkenden Luftstrome, zu; aus der Tem-
peratur auf der Siidseite der Alpen und der zu iiberschreiten-
den Kammhohe ergibt sich dann die betrachtliche Warme,
mit welcher der Fohn in den nordlichen Alpenthalern ankommt.
Die mittlere Temperatursteigerung durch den Fohn betragt
zu Bludenz im Winter I4'6°, im Sommer 9-0° (Meyer, Met.
Zeitschr. 1887). Gleichzeitig ist die Feuchtigkeit der Fohnluft
eine ungewohnlich niedrige, zu Bludenz im Winter 26 °/0 unter
dem Normale. Die Phanomene des Fohns erklaren sich somit
ganz, wenn er alsFallwind betrachtet wird, angeregt durch tiefe
Barometerminima, vvelche auf irgend einem Theile der Strecke
zwischen der Bai von Biscaya und Nordschottland auftreten
und auch die Luft aus den Niederungen der Schweiz und der
Alpenthaler in den VVirbelsturm ziehen; an deren Stelle stiirzt
sich dann die Luft von den Alpenkammen herab und bildet
den Fohn mit allen seinen Eigenschaften.

An Heftigkeit iibertrifft die Bora des Karstes den Fohn
auf der Nordseite der Alpen, auch in den iibrigen Eigen-
schaften ist sie zum Theile von demselben verschieden.

Bei den oben untersuchten Fallen von Bora aus NE
zwischen Triest und Bazovica ergab sich als hierbei stattfindende
Temperaturanderung pro 100 Meter im Mittel von 201 Bora-
tagen der Wert 1 -03", um welchen die herabsinkenden Luft-
massen sich envarmen. Dieser Betrag entspricht dem von
der theoretischen Ableitung geforderten bis auf eine Differenz
von 0-04°, welche ihre Erklarung ganz gut in der Unsicher-
heit der Bestimmung finden kann.1 Daraufhin wiirde sich das

1 Dieselbe kann, abgeselien von anderen rnoglichen Fehlercjuellen, daher
stammen , dass behufs Reduction der geogiaphischen Lange von Bazovica auf
Triest der aus den m i t t l e r e n Verhaltnissen sich ergebende Reductionsfactor
angevvendet wurde, wahrend es wahrscheinlich ist (vvie spater gezeigt werdea
wird), dass an Boratagen die Temperaturdifferenz infolge des geographiscben
Langenunterschiedes etwas grosser ist.
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mechanische Aequivalent der Warme y gemass A/i = Cd

und A = -y zu y = 409 ergeben, \velcher Wert nur um

3 °/'o v o n dem als richtig angenommenen Werte 424 abweicht.
Vereinigt man die Temperatursteigerung der Bora pro 100 nt
mit derjenigen des Fohn gemass dem Befunde von J. Hann,
also 1 "03 und O'gy, zu jenem Mittel, so erhalt man 1 OO,
wahrend die Theorie 0^99 erfordert. Alsdana folgt y = 421.
Der Neigungswinkel, unter welchem der Rand der Karst-
terrasse von Bazovica in NE von Triest aus erscheint, betriigt
beilaufig 5" 43'; der Fohn auf der Nordseite der Alpen hat ein
noch geringeres Gefalle; so betragt nach Hann der Neigungs-
winkel Altdorf-Gotthard 2°2i', Martigny-St. Bernhard 3°44'.

Die Neigung von Triest gegen Adelsberg hin betragt,
entsprechend der Erhebung von 545 m auf 34 km Horizontal-
distanz, gar nur 55' 38". Dennoch ergab eine Priifung von
39 Boratagen aus den Wintern von 1854, 1855, 1879 eine
mittlere Temperaturdifferenz zwischen beiden Orten im Betrage
von 6'8, also nach Reduction auf die Isotherme von Triest
S^^bei 520 m Verticaldistanz eine Erwarmung der sinkenden
Luftmasse von 1 '04 pro 100 Meter in iiberraschender Ueber-
einstimmung mit dem oben gefundenen Werte.

Um die atmospharischen Zustande, welche die Bora
charakterisiren, naher kennen zu lernen, miisseii dieselben auch
auf der vom Meere abgekehrten Seite des Karstes verfolgt
werden. Ich habe daher die Station Laibach zum Vergleiche
herangezogen und da sie in NE von Triest und Adelsberg
liegt, wurde nur diese Stromrichtung der Bora beriicksichtigt.

Die allgemeinen Witterungsverhaltnisse auf beiden Seiten
des Karstes zur Zeit, wo in Triest Bora aus NE von einer
Tagesstarke gleich oder grosser als 3 der zehntheiligen Scala
verzeich.net wurde, bringt folgende Tabelle flir die einzelnen
Jahreszeiten und das Jahr zur Anschauung. Fi-ir die Temperatur
sind i99Boratage ausdenjahren 1885 bis 1889 in die Rechnung
eingetreten, fur die iibrigen Elemente 132 Tage. Die ungleich-
formige Vertheilung derselben auf die einzelneri Monate wurde
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in der Weise beriicksichtigt, dass fiir jedea Monat die be-
treffende Abweichung vom «Normalwerte» gebildet vvurde;
die erhaltenen Abweichungen vverden dann, critsprechend ihrem
Gewichte, in die Jahreszeitenmittel vereinigt. Die Normal-
werte fiir Luftdruck und Temperatur gelten fiir die dreissig-
jahrige Periode 1851 bis 80 gemass den vviederholt citirten
Arbeiten von y. Hann; fiir die iibrigen Elemente Triests sind
sie dem Jahrbuch des dortigen Observatoriums I., 1884 ent-
nommen, fiir Laibach neu berechnet worden.

Gle ichze i t ige W i t t e r u n g an Bora tagen .

Laibach.

VVinter .
Fruhling
Sommer
Herbst .

Jalir . .

VVinter .
Friihling
Sommer
Herbst

Jahi- . .

Luftdruck i/ini

738-6
36-2

37 '3
40 • 4

738-1

761-5

5 9 0

5 9 8

63-5

761 0

Abw.

, • 6

2 ' 2

1-8

4 - 1

2 - 4

I 0

I 2

I 2

4 0

1-9

Temperatur " C

- 3 - *
6-9

1 6 9
7-0

6- 9

2-8

10-9

2 1 - 7

11 S

i i - 8

Abw.

2 - O

— 2 - 3
— 1-9

— 2 - 6

— 2 - 2

Triest.

— 2 ' 4

— 1-9
— 1-4
— 3 i

— 2 - 2

Feuchtig-
keit «/„

|

89
65
69
82

76

56

53
56
57

55

Abw.

3
— 14

— 9
— 5

- 8

— i - 8

— 1 4
— 8

— 15

— 14

Bewol-
kung %

84
65
68
72

72

53
53
54
47

52

Abw.

12

5
17

2

9

3
7

2 0

0

8

Wind-

weg ktn

1001

9 1 2

688

938

885

Man bemerkt, dass sovvohl in Laibach als auch in Triest
an Boratagen im Mittel 8 bis 9 °'o des Himmels iiber den
Normahverten (63. 44) mit Wolkea bedeckt sind. Der Zustand
des Himmels wird jedoch am besten gekennzeichnet durch
die Worte, mit vvelchen Lorenz R. v. Liburnau die «habituelle
Bora» «als einen Nordostwind definirt, welcher besonders zur
VVinterszeit aus einer dichten, auf den Karsthohen lagernden
Wolkenmasse bei sonst heiterm Himmel iiber die Karst-
gehange herabstromt und sich von anderen Winden durch eine
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ausserordentliche Heftigkeit und insbesondere durch die in
Pausen wiederkehrenden, ganz specifisch gewaltigen Stosse
(Refoli) unterscheidet* (Quaniero, p. 57). Und auch Pogačnik
ervvahnt in seiner Schilderung der «Bora des WippacherThales»
(Uebersicht der Witterung in Oesterreich etc. 1859) dieselbe
Wolkenlage, vvelche im Volksmunde als «zastava» bekannt
ist und als Vorbote der Bora gilt. Die meteorologischen Auf-
zeichnungsjournale lassen dies — wie leicht einzusehen —
nicht so deutlich erkennen. So ergeben sich fiir Adelsberg
aus 287 Boratagen folgende, fiir die Jahreszeiten geltende,
die gleichzeitige Bewolkung von Triest iiberragende Procent-
grossen: Winter 14, Friihling 18, Sommer 9, Herbst 12.

Ihrem continentalen Ursprunge gemass kommt die Bora
schon in Laibach als relativ trockener Wind an, indem durch
sie die relative Feuchtigkeit daselbst im Winter um 3 °/0, im
Friihjahr um 14 %• durchschnittlich um 8 ° 0 unter das Mittel
gedriickt wird. Viel trockcner jedoch langt sie in Triest an,
durchschnittlich um I4°'o, wobei nicht zu iibersehen ist, dass
hier die Mittel der Feuchtigkeit durch die haufigen boraartigen
Stromungen selbst schon vvesentlich beeinflusst sind. Es ist
demnach auch die gleichzeitige Dififerenz gegen Laibach zu
beriicksichtigen. VViihrend die Bora die Station Laibach mit
einer Feuchtigkeit von 89 °/0 verlasst, langt sie in Triest mit
einer solchen von 56 °'n an. Dies geschieht zu einer Zeit, \vo
der Karst durch seine Oberflachenbeschaffenheit am vvenigsten
trocknend wirken kann. Im Gegentheil ist die Feuchtigkeit
iiber dem Karstriicken eine erhohte, indem die vom Laibacher
Becken daselbst hinaufgedrangte Luft, indem sie sich abkiihlt,
feuchter wird und die oben erwahnte Wolkendecke bilden
hilft. Die Trockenheit, welche die Bora an der adriatischen
Kiiste erzeugt, ist zwar durchschnittlich keine so bedeutende
wie die des Alpenfohns, doch hat sie zweifellos gleichfalls in
der hinabsinkenden Luftbevvegung und der hierbei stattfindenden
dynamischen Erwarmung ihre Ursache. Die Senkung der Bora-
luft und die ihr entsprechende Entfernung vom Sattigungs-
punkte ist aber bei Bora viel geringer als bei dem Alpenfohn.
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Sehr bedeutende Trockenheitsgrade sind doch auch bei
Bora schon verzeichnet worden, und die Minima der Feuchtig-
keit, welche fiir 17 Beobachtimgsjahre das meteorologische
Jahrbuch von Triest (Band I) anfiihrt, haben sich eingefunden
am 5. Februar mit 15% bei E3 und am 21. Mai 1875 in
gleichem Betrage bei ESE3. Noch grossere Trockenheit fiel
auf den 3. Mai 1886. Damals verzeichneten Laibach und Triest
folgende Zustande:

Laibach . .

Triest . . .

Obirgipfel .

Feuchtigkeit

7*

39
25
89

2 *

20

13

77

9A

34

3°
84

Bewolkung

jA

O

O

6

2 *

4

7
4

9*

9
2

10

VVindrichtungu

NE 1

N E 4

N W 6

N E 5

N E 4

NVV 5

. Starke

9A

N E 4

N2

NVV5

Es diirfte nicht bedeutungslos sein, dass in Laibach der
NE schon den dritten Tag wehte. Wenn die feuchte Luft
des dortigen Moorbeckens bereits iiber den Karst abgeflossen
ist — nach mehrtagigem NE — dann ist der NE auch in
Laibach ausgepragterer Fallwind und erlangt grosse Trocken-
heit, wahrend in der Hohe des Obirgipfels die Feuchtigkeit
betrachtlich ist.

In den untersuchten 132 Boratagen hatte Laibach an
40 Tagen 305 mm Niederschlag, darunter sind 6 Gevvitter-
tage; Triest zahlte gleichzeitig nur 20 Tage mit 138 mm
Niederschlag und 5 Gewittertage. Die blosse Durchsicht der
Aufzeichnungen von Cilli lehrt, dass daselbst die Boratage
des Karstes noch haufiger von Niederschlag begleitet sind
wie in Laibach.

Zahl der Tage . . . .

Wahrscheinlichkeit . .

Triest

561

C24

Adels-
berg

287
0-36

Laibach

274
O'42

Cilli

142
0-64

Einen ahnlichen Gegensatz in Bezug auf Feuchtigkeit
und Niederschlag zeigen die Siid- und Nordseite der Alpen
bei Fohn in Tirol und der Schweiz.
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Die Analogie lasst sich noch vervollstandigen.
Der mittlere Windweg an einem Boratage in Triest be-

trug IOOI km im Winter, 688 km im Sommer, wahrend die
beiden andern Jahreszeiten, wie die Tabelle zeigt, diese Extreme
vennitteln. An zwei Tagen des Janner 1885 iiberschritt die
Tagesgeschwindigkeit des Borasturmes sogar das Doppelte des
Mittels (l.Janner 2018, 18. Janner 2112 km).

Ein ahnliches objectives Mass der Windgeschwindigkeit
fiir Laibach fehlt; die S c h a t z u n g der Windstarke ist zu
subjectiv, um unmittelbar vergleichbar zu sein. Doch ist es ge-
wiss kennzeichnend, dass an den in Rede stehenden 132 Tagen
mit einer VVindstarke in Triest, welche sich in den obigen
Betiagen der mittleren Windwege darstellt, in Laibach nicht
immer Luftstromungen aus dem NE-Quadranten verzeichnet
\vurden; unter 396 Beobachtungen finden sich 29 Windstillen
und y6ms\ schwache Winde aus den Richtungen zwischen SE
und W notirt, und fiir die N-SE-Stromungen sind nicht selten
niedere Grade aufgezeichnet.

Es werden demnach die Strome gegen die Adria hinab-
stiirzender Luftmassen nicht immer und ausschliesslich aus
dem in der riickvvarts verlangerten Stromrichtung gelegenen
Laibacher Moorbecken gespeist, und die Bora erhalt ihre kenn-
zeichnende Heftigkeit erst auf der adriatischen Seite des Karstes.

Ferner wurden am Obirgipfel in einer Seehohe von
2047 m a n unseren Boratagen nicht selten mehr oder minder
starke S-, SW- und W-Winde aufgezeichnet. Seinerzeit wurde
auf die aus dem VVolkenzuge erwiesene, oberhalb der Bora
befindliche sciroccale Gegenstromung sogar eine eigenthiim-
liche Theorie der Bora begriindet (Lorenz 1. c, p. 63).

Sollten die adriatischen Luftdruckdepressionen mitunter
so niedrig sein, dass bereits in einer Hohe von 2000 m eine
Umkehrung des Gradienten stattfinden kann oder ist ihr Um-
fang in solchen Fallen ein eng begrenzter? Eine Erorterung
dieser Fragen fallt nicht mehr in den Bereich unserer Unter-
suchung, die beiweitem nicht den Anspruch erheben will,
eine erschopfende zu sein.
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Die Abvveichung der Temperatur von der normalen ist
an Boratagen in Laibach wie in Triest eine nahezu gleiche;
sie scheint am kleinsten im Sommer, am grossten im Herbst
zu sein (vgl. die Tabelle) und im Mittel — 2 ' 2 ° zu betragen.
Charakteristisch ist das negative Vorzeichen fiir Triest. Die
Bora ist demnach ein r e l a t i v k a l t e r Fallvvind, wahrend
der Fohn den Alpenbewohnern durch ausserordentliche Warme
auffallt. Die Ursache der Verschiedenheit ist leicht aufzuklaren.
39 Boratage aus den "VVintern 1854, 1855, 1879 ergeben
folgende gleichzeitige Mitteltemperaturen fiir Laibach, Adels-
berg und Triest. L a i b a c h _ 4 . ,

A d e l s b e r g . . . . — 4 • 7
T r i e s t

Indem die Luft von Adelsberg 250;« in die Tiefe sinkt,
um die Seehohe von Triest zu erreichen, erwarmt sie sich
um 5 "2°, gleichzeitig schreitet sie westwarts zu hoheren
Isothermea und gewinnt hiedurch gemass den Reductions-
gleichungen 1 '4°, so dass sie mit der thatsachlich beobachteten
Temperatur von nahe 2° in Triest anlangt. Hier erscheint sie
trotz des doppelten Gevvinnes gegeniiber der hohen normalen
VVintertemperatur von Triest (5 '2°) doch noch kalt. Die
niedrige Temperatur Adelsbergs bei Bora entsteht allerdings
nicht daselbst, da die normale Differenz Adelsberg-Laibach
im Winter positiv ist. Zu dieser Jahreszeit besitzen die freien
Karsthohen einen Warme-Ueberschuss von o-6° im Mittel gegen-
iiber dem ausserordentlich erkaltenden Thalbecken Laibachs,
welches wie Klagenfurt im VVinter am Grunde eines eisigen
Luftsees begraben ist, dessen wenige Wasserdiinste durch die
stark erniedrigte Temperatur doch zu haufigen dichten Nebeln
condensirt werden.

An Boratagen des Winters ist, wie obiges Beispiel zeigt,
die Temperaturdifferenz entgegengesetzt, die hoher gelegene
Station hat die niedrigere Temperatur. Diese kann jedoch
nicht von vonviegend aus der Hohe sich hinabsenkenden Luft-
massen herriihren, denn die Temperatur am Obirgipfel bei NE
ist nach Hann — 9' 6°, und sie wiirde durch Senkung der Luft
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um 15 Hektometer ebensoviel Warmegrade gewinnen, also in
der Seehohe von Adelsberg mit —(— 5 ' 4-° erscheinen. Wird da-
gegen die Herkunft der Boraluft Adelsbergs seitlich in der
Hohe des Karstplateaus und im Laibacher Moorbecken ge-
sucht, so vvird die thatsachlich beobachtete Temperaturdifferenz
erklarlich. Laibach hat allein infolge der ostlichen Lage einen
circa I • 5° kaltern Winter als Adelsberg (Adelsberg h = 545 m
Wintertemperatur = — 0 ' 6 ° ; Laibach h — 297 m Winter-
temperatur = •— 1-2°, bei der Temperaturzunahme von i°
pro 100 Meter resultirt fiir Adelsberg in der Seehohe Laibachs
— O - 6 - | - 2 ' 5 = i ' 9 , was zu hoch sein diirfte, da die verticale
Temperaturanderung auch von Krain aus beeinflusst vvird.
Nach Hann ist die Wintertemperatur im Niveau von 250;//
iiber den Thalsohlen in den Ostalpen 0 6 hoher als am Grunde
derselben. Demnach ergabe sich, Adelsberg Winter = — 1 2 ;
im Mittel 0-3°, immer noch 1 -5 mehr als Laibach in gleicher
Hohe zukommt). Wird dieser Betrag aus der Temperatur
Laibachs an Boratagen ( — 4 1 ) ausgeschieden, so ergibt sich
die gleichzeitige Temperatur Adelsbergs um 2 • 1 ° niedriger,
um welchen angenaherten Betrag sich die Luftmassen beim
Emporsteigen um 250;« abkiihlen.

Die Luftmengen, welche als Bora den Karst iiberschreiten,
stromen demnach zum grossen Theil zunachst seitlich aus den
Luftschichten in der Plateauhčhe herbei, werden dem Laibacher
Becken und dann den weiter ostlich und norddstlich sich an-
schliessenden relativ kalten Gebieten entnommen, iiber welchen
sich die von mehr oder minder ferne herkommenden conti-
nentalen Luftstromungen noch besonders abkiihlen. Alsdann
verlieren sie nochmals an Warme, indem sie den ostlichen
Karsthang hinansteigen. Trotz des doppelten Gewinnes, indem
sie nicht nur vom Laibacher Moor an (welches noch kiihler
sein diirfte als die Stadt) gegen hohere Isothermen fortschreiten,
sondern auch am adriatischen Gehange des Karstes hinab-
sinkend dynamisch sich envarmen, langen sie im thermisch
ausserordentlich begiinstigten Golf von Triest doch relativ
kalt an.



Von Prof. Ferdinand Seidl. -I-I?

Die Tabelle «Gleichzeitige Witterung an Boratagen*
lehrt, dass eine negative Temperaturabvveichung in Laibach
zu allen Jahreszeiten eine der Bedingungen zum Entstehen
der Bora ist.

Als mittlere Temperatur an Boratagen ergibt sich
darnach flir Laibach 6-9°. Nun ist Laibach im Jahresmittel
(9 • 1 °) um 2 • 40 kalter, als Triest in gleicher Seehohe ware
(14-0— 2-5 = 115)- Wenn ausser diesem Betrage als Zu-
schuss noch die Temperaturanderung beim Aufsteigen bis zur
Karsthohe —2-5" und beim Absinken auf dem andern Ge-
hange —)— 5 - 2° beriicksichtigt wird, so erhalt man als Tem-
peratur der in Triest ankommenden Luftmassen 12 • o°, wah-
rend thatsachlich 11'8° beobachtet wurden, in ganz befrie-
digender Uebereinstimmung, da ja die Annahme, dass die mit
grosser Geschwindigkeit dahineilenden Luftmassen die Tem-
peratur der verquerten hohern Isothermen sich aneignen, eine
iibertriebene ist. Der Temperaturunterschied infolge der geo-
graphischen Langendifferenz gesellt sich mehr oder weniger
zu dem verticalen, so dass dieser pro 100 Meter grosser wird
als i°.

Koppen fasst seine Ansicht iiber den Charakter der
Bora in folgende Worte: «Sei a ein Punkt auf dem Kamme
und b einer am Fusse des Gebirges, deren Hohendifferenz
n . 10 m, so wird die Luft, die von a nach b hinabsteigt, sich
um n . 10u erwarmen und dabei vom Sattigungspunkt sich
entfernen, wenn die Bevvegung rasch vor sich geht; bei lang-
samer Bewegung konnen Strahlungseinfliisse die Wirkung der
Compression verdecken oder die Dampfzufuhr der Temperatur-
steigerung die Wage halten. Ist die Temperatur bei a nur
um etwa n . 0-5° niedriger als jene in b vor Eintritt des Fall-
windes, respective in dessen Umgebung, so wird der rasche
Transport der Luft von a nach b die Temperatur in b utn
11 . (1 'O—o-5) = n . 0 5 ° zeitlich und raumlich steigern und
da die warme Luftmasse keine wesentliche Dampfzufuhr aus
der kaltern Umgebung erhalten kann, die relative Feuchtig-
keit stark verringern; das Absteigen wird in diesem Falle
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bewirkt durch Aspiration, ivelche wegen des Gebirges nicht
durch horizontale Bewegung befriedigt werden kann. So
entsteht der Fohn. Ist dagegen die Temperatur der Luft bei
n um mehr als n . i O° niedriger als jene in, resp. um b, so
kommt die fallende Luft trotz ihrer Erwarmung relativ kalt
unten an ; die Trockenheit wird wegen theilweiser Mischung
mit der umgebenden \varmen Luft weniger ausgepragt sein,
als im ersten Falle, wenn die letztere zugleich feucht ist;
das Absteigen wird vorwiegend bewirkt durch labiles Gleich-
gevvicht infolge von Dichtigkeitsdifferenzen. So entsteht die
Bora.» (Koppen: Met. Zeitschr. 1882, p. 467.) Ebendaselbst
heisst es weiter: «Sowohl bei dem Fohn als bei der Bora
kann die Luft vor dem Windfall dem entgegengesetzten Hange
des Gebirges hinaufgeweht sein oder auch in der Kammhohe
seitlich zugestromt, eventuell aus noch grosserer Hohe hinab-
gestiegen sein . . . . Anderseits muss, wenn kalte, trockene
Luft einen Abhang hinaufgeschoben \vird, dieselbe auf der
entgegengesetzten Seite als kalter Fallvvind — Bora — auf-
tretea, aber ein vorhergegangenes Aufsteigen ist zur Erreichung
dieses Resultates nicht erforderlich, da die Temperaturdifferenz
zwischen einem warmen Meere und einem kalten Hinterlande
auch iiber die Hohe der trennenden Kiistenkette hinaus sich
erstrecken kann und ein Hineinstiirzen der kalten Luft in die
warme zu bevvirken imstande ist.->

Es ist ersichtlich, dass Koppens Lehren im wesentlichen
auch fiir die Karstbora zutreffend sind. Doch drangen die in
unserer Untersuchung iiber den Temperaturcharakter der
Bora zutage getretenen Thatsachen zu folgender Pracisirung
beziiglich der Karstbora:

Ein Falhvind wird zu Bora, \venn am Fusse zu
beiden Seiten des von ihr iiberwehten Gebirges ein
horizontaler negat iver Tempera turunterschied be-
steht, welcher grosser ist als der posit ive Effect der
bei den verticalen Bewegungen der Luftmassen statt-
findenden dynamischen Temperaturanderungen. Im
entgegengesetzten Falle entstiinde Fohn.
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Eiue andere Bedingung zu Bora, wie zu Luftstromungen
iiberhaupt, liegt in der Vertheilung des Luftdruckes. Die Ta-
belle «Gleichzeitige Witterung an Boratagen» beriicksichtiget
dieses Element nur in der allgemeinsten Form. Der Luftdruck
erscheint an Boratagen zu beiden Seiten des Karstes als
iibernormaler, am adriatischen Gehange jedoch mit geringerem
Ueberschuss. Indessen wirklich vergleichbar werden die Luft-
dracke erst, wenn der Hohenunterschied der Barometer eli-
minirt wird. Die obigen bereits mit der Schwerecorrection
versehenen Luftdruckwerte wurden auf die Seehohe von
500 m, in welcher der Ausgleichung der Druckunterschiede
keine Hindernisse mehr entgegenstehen, reducirt, und dazu
wurde die Formel verwendet:

°g ' — °g 18429(1 + 0-004*) (1 + 0-0026 «v2y)

hierbei ist (i = ^R, und der Wasserdampfgehalt der Luft ist
in der Temperatur-Correction und der Constanten aufgenommen
(Hann, Luftdruckvertheilung in Mittel- und Siideuropa, p. 196).

Die Monatmittel des Luftdruckes fiir die 3OJahrige Pe-
riode 185 1 bis 1880 von Laibach und Triest sind bereits von
Hann (1. c.) mitgetheilt worden, fiir Laibach wurden sie von
demselben Autor auch auf das Niveau von 500 m reducirt,
die Reduction fiir Triest wurde unter Venvertung der Tem-
peraturabnahme am Karst besonders vorgenommen. Die mitt-
leren Luftdruckwerte in diesem Niveau fiir dic einzelnen Jahres-
zeiten sind demnach folgende:

VVinter

Laibach . , .

Triest . . . .

Gradient . .

7 1 8 5

717-2

2 0

Frtihling

716-1

7 1 6 - 0

O - 2

Suminer

718-4

718 2

O 3

Herbst

718-6
717-8

I 2

Jahr

717-9

7 ' 7 3
09

Angegeben bind auch die entsprechenden Luftdruck-
differenzen, bezogea auf den Aequatorgrad (111 km), die
sogenannteu Gradienten, die als Mass des Gefalles der Luft-
stromung dienen.
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Die nachfolgende kleine Uebersicht stellt die analogen
Werte fur 132 Boratage zusammen, wovon 56 auf den Winter,
29 auf den Friihling, 21 auf den Sommer und 26 auf den
Herbst 1885, 1886 entfielen.

Laibacli. . .
Triest . . . .
Gradient . .

Winter

720-4

7I7-8

3*9

Friihling

718-2
7 1 6 7

2-3

Sommer

7 2 0 0

7 1 9 2

I ' 2

Herbst

722-3
721-1

i -8

Jahr

720-2
7i8-7

2 - 3

Wenn von Bnchan ein Gradient von 1 • 24, welcher in
England im Janner besteht, als «einer der steilsten Monats-
gradienten, die auf der Erde existiren», bezeichnet wird (Ref.
in Met. Zeitschr. 1883, p. 289). so gibt der mittlere winter-
liche Gradient von 2-omm ein so viel als moglich vorstell-
bares Mass fiir die ausserordentliche Bevvegtheit der Luftmassen
des Karstes. Es muss bemerkt werden, dass die Borastiirme
in ihrer vollen Heftigkeit auf dem Osthang des Karstes un-
gekannt sind, demnach der Gradient fiir die Strecke Adelsberg-
Triest noch bedeutender ist. Zur Zeit der Borastiirme selbst
sind die Gradienten noch um vieles grosser, im Winter 3-9
und im Jahresmittel noch 2-3.

Die Gradienten einiger vehementer Borastiirme wahrend
der Wintermonate 1885 und 1886 vvurden besonders berechnet
und sind in der auf folgender Seite sich befindlichen Ueber-
sicht zusammengestellt, welche zugleich die iibrigen in Lai-
bach und Triest gleichzeitig beobachteten meteorologischen
Elemente vorfiihrt.

Hann fand bei Fdhnstiirmen als Luftdruckdifferenz pro
Aequatorgrad zvvischen Altdorf und Basel den Betrag 2 • 3
im Mittel von sechs Fallen. Dieselbe herrschte im Flachlande
im Niveau von 278 Meter, zwischen dem Alpenkamm und
dem unmittelbaren Vorland in der Hohe von 1780 Meter be-
stand in einem Falle ein Gradient von 3 • 9 mm. Unsere Zu-
sammenstellung zeigt, dass die vehementeren Borastiirme durch
ein viel grosseres Luftgefalle verursacht werden. Der Gradient
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Gleichzeitige meteorologische Verhaltnisse

Triest . .
Laibach .
Triest. .
Laibach .
Triest . .
Laibacli.
Triest . .
Laibach .
Triest . .
Laibach .
Triest . .

Laibach .
Triest . .
Laibach .
Triest . .
Laibach .
Triest . .
Laibach .

1885 Janner 1.

18.

18S6 > 10.

> Febr. 9.

1885 Marz I I .

> Novbr . 3.

» » 10 .

» Decbr. 10.

» » 1 1 .

Luftdruck

7*

763-6

4 2 3

59°
39'7
49-1
24-9

73-6
54-8
6 2 2

42-4
6o"o

38-9
65-2

43'°
50-2

.52-2

60-4

37'7

2 *

63-7
43" 1
6i-o
41-2

47-5
25-8
72-2

52-5
64-0

42-5
60-9

389

9k

662

44-8
62-8

43-6
4 6 2

26-6

72-4
52-3
65 0

43'8
617

39'3
65-3 66-4

43-5
52-9

3°'5
60-7

38-1

44"3
562

317
62-6

39'9

Temperatur

7A

6-2

1-2

4 ' 2

r 8
i - o

- 3 - 8
0-2

— IfO
2 '2

— 0-4
n - 4
7-6
9-2

8-2

— O'3
— 4-2

2 - 4

— 2-6

2 *

6-1

2 ' 4

6-i

2-1

i-8

— 3'°
3'°

— 3-2

6-2

4*4
12-3
9-6

I2'2

9 4
o-o

— 4-0
3-0

- i - 4

3-9
o-8

3'4
— i-6

0-4

— 3'°
0 ' 2

— 4-2

5'2
0 0

12-5

8-2

1 0 5

7-4
— O'2

— b-2

V2

— 2'4

an Tagen

Feuchtigkeit

7h
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96

65
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57
1 0 0

41
1 0 0

58

59
59
94
84
81

79
1 0 0

46
92

2 *

72

79
57
84
64

1 0 0

5o

87

59
4 1

65
8 9

63
76

45
1 0 0

44
80

9h

69
68

65
80
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96
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1 0 0
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68
60

98
62
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81

1 0 0

46
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7
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0

0
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0
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0
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7*
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— 0
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— 0

NE 7
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E 5
N E 6
NE 2
NE 6
NE 2
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NE 1
NE 7
W 2

Wind

2 *
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E 2

NE 7
E 2
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NE 2
N E 6
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NE 5
NE 2
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NE 2
N E 6
N E 3

N E 6
NE 2
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N E 8
E 2
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vom 9. Februar 1886 iibertrifft diejenigen der heftigsten sonst
bekannten Stiirme und nahert sich dem Gradienten der stark-
sten tropischen Orkane (10 bis 12 mni).

«Die grosse Heftigkeit, welche die beiden Arten von
Falhvind, Fohn und Bora, haufig erlangen — bemerkt Koppen
in der citirten Besprechung von Hanns Arbeit: «Ueber den
Fohn in Bludenz» — ist durch ausserordentliche Grosse der
horizontalen und verticalen Gradieuten bevvirkt und diese ihrer-
seits durch die Verhinderung des Luftaustausches, resp. der
stetigen Ausgleichung entstehender Druckdifferenzen zvvischen
beidea Seiten des Gebirges, wodurch sehr grosse Unterschiede
des Druckes und der Temperatur sich ausbilden konnen, die
dann durch wenige niedrige Stellen des Kammes ihre Aus-
gleichung suchen und unterhalb derselben localen Sturm her-
vorrufen. Der starke verticale Gradient abwarts riihrt bei
dem Fohn davon her, dass die Luft im Thale ihren Druck
mit jenem in der benachbarten barometrischen Depression
mehr auszugleichen imstande ist, als die tiber dem Kamme
frei mit dem hohen Drucke hinter dein Gebirge communi-
cirende, bei der Bora hingegen durch die Nachbarschaft der
warmern Luftmassen . . . . Doch wird auch bei der Bora
die Aspiration, jenes «Auspumpen» der Thaler oder Golfe,
durch eine in der Nahe erschienene Depression gewiss haufig
eine bedeutende Rolle spielen, sowie anderseits die einmal
hervorgebrachte rasche Temperaturzunahme nach oben auch
beim Fohn den fernern verticalen Luftaustausch erleichtern
wird.»

Das Vorhandensein eines Luftdruckminimums im Siiden
oder Siidwesten des Karstes, meist iiber der Adria selbst, be-
statigt die Durchsicht der Wetterkarten von Boratagen. Doch
zieht wohl nicht nur die saugende Wirkung der Luftdruck-
depression die Luftmassen immer weiter landeinvvarts zuriick-
greifend zu ihrem Centrum heran, sondern das grossere Ge-
wicht der kalten Luft, die hinter dem Karstplateau lagert,
wirkt seinerseits ebenfalls als Ursache der Gleichgewichts-
storung. Diesbeziiglich ist nicht nur der 6. Februar 1886 be-
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lehrend, sondern ganz besonders der December 1879, der
kalteste in den Alpen seit mehr als 40 Jahren. Laibach hatte
eine mittlere Temperatur von — 11 "8", IO'4° unter dem Nor-
male, hierbei wechselnde Winde von der Starke 1 , nur am
9. Tage des Monates wird dieselbe iibertroffen durch einen
E 5 und einen E 3; dagegen wurde in Triest 26mal Bora von
einer die Stufe 4 iibersteigenden Intensitat aufgezeich.net.

Dass es auch Falle mit warmer Bora — die dann den
Namen Fohn verdient — geben kann, ist nicht ausgeschlossen.
In der That sind solche den Beobachtern nicht entgangen.
Wir erlauben uns hier als einBeispiel den Fall vom 10. Jan-
ner 1888 anzufiihren, indem wir die gleichzeitigen Witterungs-
verhaltnisse von Laibach und Triest in Folgendem mittheilen:
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Der E war schon in Laibach als ungevvohnlich warmer
Wind aufgetreten, gevvann alsdann aber noch dynamisch die
gebiirenden 2 "j ° und ausserdem einen geringern Betrag von
den hoheren Isothermen.

Anderseits hat K. Deschmann auf einen manchmal in
Laibach auftretenden warmen SW-Wind aufmerksam gemacht,
der die Wege rasch trocknet und von der Landbevolkerung
gefiirchtet wird, da er den bliihenden Obstbaumen Schaden
anthut (Dr. Keesbacher, Krain und seine offentliche Gesund-
heit). Dies ist ein echter, den Karsthang herabgesunkener
Fohn, angeregt durch Barometermaxima, die im Sudosten
Europa's auftreten gegeniiber entsprechend situirten Depres-
sionen. Allerdings bringt er auch aus der freien Atmosphare
herabgekommene Luftmassen mit, da er in S. Magdalena ober-
halb Idria [h = 854 m) auch schon mit seinem Kennzeichen
auftritt.

t



34O Ueber das Klima des Karstes.

Im taglichen Gange der meteorologischen Elemente an
(132) Boratageu ist es bemerkensvvert, dass die Schwankung
des Luftdruckes, die wir als Abweichungen fiir 7*, 2h, gk vom
Tagesmittel in nachstehender Tabelle mittheilen, in Triest
das ganze Jahr hindurch eine grossere ist als in Laibach. Die
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betrachtliche Vertiefung des Barometerstandes am Morgen und
die ebenso auffallende Erhdhung in iibernormalem Ausmasse
am Abend, insbesondere in Triest, scheint darauf hinzudeuten,
dass die adriatischen Depressionen an Boratagen gegen Abend
sich verflachen, dagegen zur Morgenbeobachtung nahe ihrer
bedeutendsten Tiefe sind. Dies steht in Uebereinstimmung
mit Hanns Befund (Windrichtung und Windgeschwindigkeit
auf Lesina, Ref. in Met. Zeitschr. 1888). \vornach die Bora das
Maximum der Windgeschwindigkeit um 8& a, das Minimum um
Mitternacht erreicht.

Mit dieser Bemerkung moge unsere Darstellung be-
schlossen werden, vvelche nur die Absicht liatte, einige be-
sonders auffallende Ziige im Klima des eigenthiimlich situirten
Karstes etwas eingehender zu besprechen und die hieriiber
vorhandenen Ansichten auf Grund von Beobachtungen auf
ein breiteres, inductives Fundament zu stellen.
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Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Vdgel.
Von Ferdinand Schulz.

Seit mehr als 15 Jahren rait der Praparirung der fiir das
hiesige Landesmuseum «Rudolfinum» bestimmten Thiere betraut,
ist im Laufe dieser Zeit ein so grosses, aus Krain stammendes
Vogelmateriale durch meine Hande gegangen, dass ich wohl sagen
kann, dass der grosste Theil der in Krain vorkommenden Vogel
von mir beobachtet wurde. Die Notizen, die ich mir hiebei zu
machen Gelegenheit hatte, sowie vielfache diesbeziigliche Anregungen
von Seite meines verewigten Chefs, Herrn Karl Deschmann, und
das unumganglich nothwendige Studium der einschlagigen Literatur
gaben den Anlass zur Zusammenstellung nachfolgenden Verzeich-
nisses. Die Nomenclatur ist nach der in den Befichten des Co-
mites fur ornithologischeBeobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn,
redigirt vonVictor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen und K. v. Dalla-
Torre, gebrauchten festgestellt.

I. Ordnung.

Rapaces — Raubvogel — Ujedf.

1. Vultur monachus, L.; Grauer Geier; Sivi jastreb. Ein Exem-
plar wurde im Mai 1878 bei Grosslaschitz erlegt; sehr selten.

2. Gyps fulvus, Gm.; Brauner Geier; Plešec. Komrat in Ober-
krain vereinzelt vor. Im Jahre 1886 hat ein Paar in der
Kerma in Oberkrain gebriitet.

3. Milvus regalis, Cuv.; Rother Milan; Rujavi skarnjek. Zwei
Exemplare sind im Rudolfinum vorhanden; ist seit 15 Jahren
nicht mehr beobachtet worden.
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4. Milvus ater, Cuv.; Schwarzbrauner Milan; Kostanjevi škarnjek.'
5. Cerchueis tinunculus, L.; Thurmfalke; Navadna postovka.

Sommervogel. Kommt Ende Marz zu uns und zieht Mitte
August \vieder davon; briitet haufig in Felswanden, alten
Schlossern und Thiirmen. Aus der Stadt Laibach, wo friiher
dieser Falke viel haufiger auf den Kirchthiirmen briitete, ist
er dermalen von den Dohlen stark verdrangt worden.

6. Cerchneis cenchris, Naum.; Rothelfalke; Južna postovka. Durch-
zugsvogel. Vereinzelt \vahrend des Zuges.

7. Erythropus vespertinus, L.; Rothfussfalke; Rudečonoga po-
stovka. Vereinzelt; das letzte Weibchen wurde 1889 bei Idria
erlegt.

8. Hypotriorchis aesalon, Tunst.; Zvvergfalke; Mali sokol. Sehr
selten. Das im Rudolfinum vorhandene Exemplar wurde im
Jahre 1866 auf dem Moraste erlegt.

9. Falco subbuteo, L.; Lerchenfalke; Škrjančar. Briitet vereinzelt
in der Umgebung von Reifnitz; scheint mit den Lerchen zu
kommen und zu gehen.

10. Falco peregrinus, Tunst.; Wanderfalke; Sokol selec. Vereinzelt.
Im Jahre 1879 wurde ein Mannchen auf dem Moraste erlegt.

11. Falco lanarius, Pall; Wiirgfalke; Morilni sokol. Ein Exemplar
wurde im December 1887 auf dem Moraste erlegt; scheint
friiher in Krain noch nicht beobachtet \vorden zu sein.

12. Astur palumbarius, L.; Habicht; Veliki kragulj. Einer der
haufigsten Raubvogel; briitet als Standvogel in Krain iiberall
in ausgedehnteren Waldungen.

13. Accipiter nisus, L.; Sperber; Skobec. Haufiger Standvogel;
briitet in Krain gern in Nadelholzvvaldern.

14. Pandion haliaetus, L.; Fischadler; Ribji orel. Eine in Krain
minder seltene Erscheinung. Ein Mannchen wurde im Jahre
1888 und ein VVeibchen 1889 a n der Save erlegt.

15. Aquila pennata, Gm.; Zvvergadler; Mali orel. Ein Weibchen
wurde im Mai 1889 bei Gurkfeld erlegt Dieser Vogel vvurde
zuvor in Krain noch nicht beobachtet.

16. Aquila fulva, L.; Steinadler; Planinski orel. Nicht seltener
Standvogel; briitet in Oberkrain in der Wochein, Kanker und
um Jauerburg, in Innerkrain bei Franzdorf (Pekel) und am

Freyer, Fauna Krains.
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Schneeberg, in Unterkrain um Gottschee. Ein Vogel, der
mir alljahrlich in einigen Exemplareu zur Praparirung iiber-
geben wird.

17. Haliaetus albicilla, L.; Seeadler; Jezerski orel. Nach Freyer "
soll der Seeadler im Oberkrainer Hochgebirge und um Reifnitz
beobachtet worden sein; das letzte im Rudolfinum vorhan-
dene mannliche Exemplar wurde im November 1869 bei
St. Martin an der Save erlegt.

18. Circaetus gallicus, Gm.; Schlangenadler; Kačar. Nicht selten
in Krain; brlitet ira Pekel-Graben bei Franzdorf, von wo aus
dem Rudolfinum schon einige Exemplare eingesendet vvurden.
Im Jahre 1888 wurde ein Weibchen bei Zirknitz und 1889
ein VVeibchen bei Loitsch erlegt.

19. Pernis apivorus, L.; Wespenbussard; Sršenar. Standvogel; hor-
stet in Nadelholzvvaldungen. Ein Horst mit zwei Jungen wurde
von mir im Jahre 1876 bei Brunndorf ausgenommen.

20. Archibuteo lagopus, Briinn; Rauchfussbussard; Kocasta kanja.
Im November 1886 wurde ein Exemplar bei Gurkfeld in
Unterkrain erlegt.

21. Buteo vulgaris, Bechst.; Mausebussard; Mišar. Standvogel.
Einer der gevvohnlichsten Raubvogel; briitet haufig in den
Waldungen utn Laibach.

22. Circus cvaneus, L.; Kornweihe; Poljska kanja. Erscheint ver-
einzelt wahrend des Zuges im Friihjahre und Herbste; selten
hie und da z. B. auf dem Moraste auch ausser der Zugzeit.

23. Circus cineraceus, Mont.; Wiesenweihe; Pepelnasta kanja.
Seltener als die Kornweihe.

24. Circus aemginosus, L.; Rohrvveihe; Močvirska kanja. Verein-
zelt auf dem Moraste \vahrend der Zugzeit.

25. Athene passerina, L.; Sperlingseule; Mali skovik. Brutvogel,
briitet bei Oberlaibach und in Oberkrain.

26. Athene noctua, Retz.; Steinkauz; Čuk. Sehr vereinzelt; 1867
wurde ein Mannchen bei St. Cantian (Bezirk Gurkfeld) erlegt.

2 7. Nyctala Tengmalmi, Gm.; Rauchfusskauz; Kocasti skovik.
Brutvogel in Oberkrain, sehr selten.

28. Syrnium uralense, Pall.; Ural-Habichtseule; Uralska sova. Sehr
haufige Eule bei uns; briitet in der Nahe von Laibach (Tivoli-

Freyer, Fauna Krains.
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wald) in hohlen Raumen; Standvogel. Das Rudolfinum besitzt
12 Exemplare in verschiedenen Farbungen, darunter auch
junge Exemplare, die nicht dunkel gefarbt sind. Es ist nicht
anzunehmen, dass die Habichtseule im Jugendkleide dunkel
gefarbt ist.

29. Syrnium aluco, L.; Waldkauz; Navadna sova. Standvogel,
briitet in der Umgebung von Laibach haufig.

30. Strix flammea, L.; Schleiereule; Fegasta sova. In Unterkrain
haufiger Brutvogel.

31. Bubo maximus, Sibb.; Uhu; Vir, velika uharica. Ein nicht
seltener Standvogel.

32. Otus vulgaris, Flem.; Waldohreule; Mala uharica. Standvogel;
auch um Laibach haufig.

33. Brachyotus palustris, Bechst.; Sumpfohreule; Močvirna uharica.
Wahrend der Zugzeit haufiger.

II. Ordnung.

Fissirostres — Spaltschnabler — Širokljuni.

34. Caprimulgus europaeus, L.; Nachtschwalbe ; Legen, ležetrudnik.
Seltener Brutvogel. Im Jahre 1880 fand ich ein Nest bei
Roviše (Pfarre Arch) in Unterkrain; das Nest tnit zwei halb-
fliiggen Jungen befand sich am Boden unter einer Haselnuss-
Staude.

35. Cypselus melba, L.; Alpensegler; Planinski hudournik. Sehr
selten; ein aus Krain stammendes Exemplar ist im Rudol-
finum vorhanden.

36. Cypselus apus, L.; Mauersegler; Hudournik. Wahrend der
Zugzeit in manchem Jahre haufig.

37. Hirundo rustica, L.; Rauchschvvalbe; Kmetska lastovica. Som-
mervogel; in Laibach selten, sonst haufig. Ankunft zwischeri
22. und Ende Marz, Abzug Mitte bis Ende September.

38. Hirundo urbica, L.; Stadtsdnvalbe; Hišna lastovica. In Inner-
krain sehr haufiger Sommervogel; kommt Anfangs April und
zieht Ende September davon.

39. Hirundo riparia, L.; Uferschwalbe; Breguljica. Sehr selten;
im Herbste 1889, am 5. October, \vurden 25 bis 30 Stiick
um Laibach beobachtet.
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III. Ordnung.

Insessores — Sitzfussler — Sedci.

40. Cuculus canorus, L.; Kuckuck; Kukavica. Gemeiner Sommer-
vogel; kommt gewohnlich zvvischen dem 10. und 20. April
und zieht Ende August ab.

41. Merops apiaster, L.; Bienenfresser; Čebelojedec. Sehr selten
in Krain; die letzten zwei Exemplare, Mannchen und Weib-
chen, wurden bei Seisenberg 1879 erlegt.

42. Alcedo ispida, L.; Eisvogel; Vodomec. Haufiger Standvogel
an allen Gewassern Krains.

43. Coracias garrula, L.; Blauracke; Zlatovranka. Sommervogel;
briitet bei Laibach in hohlen Baumen; kommt zvvischen 20stem
und Ende Miirz oder Anfangs April und zieht gegen Ende
August ab ; seit einigen Jahren haufiger.

44. Oriolus galbula, L.; Goldamsel; Kobilar. Haufiger Sommer-
vogel; kommt um den 25. April und zieht gegen Ende
August ab.

IV. Ordnung.

Coraces — Krahen — Vrani.

45. Pastor roseus, L.; Rosenstaar; Rožasti drozeg. Sehr selten;
die letzten Rosenstaare wurden im Jahre 1871 bei Littai
erlegt.

46. Sturnus vulgaris, L.; Staar; Škorec. Briitet vereinzelt in Unter-
krain. Ankunft zvvischen 15. und Ende Februar; zieht gegen
Ende October in grossen Scharen ab.

47. Pyrrhocorax alpinus, L.; Alpendohle; Kramparčica. Haufiger
Brutvogel in den Oberkrainer Gebirgen.

48. Pyrrhocorax graculus, L.; Alpenkrahe; Planinska vrana. Ein
Exemplar ist im Rudolfinum vorhanden; scheint seit mehr als
einem Decennium in Krain nicht mehr beobachtet vvorden
zu sein.

49. Lycos monedula, L.; Dohle; Kavka. Sehr gemeiner Brutvogel;
briitet in Laibach auf den Thiirmen, Hausern und grosseren
Baumen; kommt Ende Janner, zieht Ende November ab.

50. Corvus corax, L.; Kolkrabe; Krokar. Briitet vereinzelt in
Krain; in Innerkrain bei Illyrisch-Feistritz in einer Felswand
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alljahrlich, ferner in der Kanker und im Gebiete der Julischen
Alpen.

51. Corvus corone, L.; Rabenkrahe; Črna vrana. Im Winter
kommt die Rabenkrahe im Vereine mit der Saat- und Nebelkrahe
in Laibach und in der Umgebung Laibachs nicht selten vor.

52. Corvus cornbc, L.; Nebelkrahe; Siva vrana. Standvogel; das
ganze Jahr hindurch haufig zu beobachten; briitet auch in
der nachsten Nahe von Laibach.

53. Corvus frugilegus, L.; Saatkrahe; Poljska vrana. Im VVinter
haufig.

54. Pica caudata, Boie.; Elster; Sraka. Haufiger Standvogel, be-
sonders in Unterkrain.

55. Garullus glandarius, L.; Eichelheher; Šoga. Haufiger Stand-
vogel.

56. Nucifraga caryocatactes, L.; Tannenheher; Orehar, krekovt.
Ziemlich haufiger Standvogel, besonders in Nadelholzwaldern;
brtitet in Oberkrain auf der Ilovca und Mežakla, bei Franz-
dorf auf dem Vini vrh und bei Laibach auf dem Krimberg.

V. Ordnung.
Scansores — Klettervogel — Plezavci.

57. Gecinus viridis, L.; Grtinspecht; Zelena žolna. Zieuilich hau-
figer Standvogel.

58. Gecinus canus, Gm.; Grauspecht; Pivka. Standvogel.
59. Dryocopus martius, L.; Schvvarzspecht; Črna žolna. Vereinzelt,

Standvogel.
60. Picus major, L.; Grosser Buntspecht; Veliki detel. Nicht sel-

tener Standvogel. Im Winter durchmustern diese Vogel haufig
in den Garten der Stadt die Obstbaume.

61. Picus leuconotus, Bechst; Weissriickiger Buntspecht; Belohrbtni
detel. Kommt in Oberkrain vereinzelt vor.

62. Picus medius, L.; Mittlerer Buntspecht; Srednji detel. Selten
in Gebirgswaldern.

63. Picus minor, L.; Kleiner Buntspecht; Mali detel. Seltener
Standvogel.

64. Pocoides tridactylus, Chr. L. Br.; Dreizehiger Buntspecht; Tro-
prstni detel. Vereinzelt in Hochgebirgen um Idria, Reifnitz
und auf der Ilovca (Oberkrain).
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65. Junx torquilla, L.; Wendehals; Vijoglavka. Haufiger Brutvogel
bei Rudolfswert, St. Margarethen und Roviše bei Arch in
Unterkrain.

66. Sitta europaea, Meyer; Gelbbriistige Spechtmeise; Brglez. Hau-
figer Standvogel; briitet in der nachsten Nahe von Laibach.

67. Tichodroma muraria, L.; Alpenmauerlaufer; Planinski plezavec.
Kommt vereinzelt vor. Im August 1878 traf ich den Alpen-
laufer auf der Spitze des Triglav (2864 m Seehohe), ferner
1868 an den Felswanden bei Sagor und im VVinter 1861 an
einer Gartenmauer in Rudolfswert. In den Steinbriichen bei
Gorica nachst Laibach kommen alljahrlich einzelne Exem-
plare vor.

68. Certhia familiaris, L.; Langzehiger Baumlaufer; Dolgoprstni
plezavec. Standvogel, nicht seltea.

69. Upupa epops, L.; Wiedehopf; Navadni vdeb. Sommervogel;
kommt Ende Marz oder Anfangs April zu uns und zieht Ende
August davon. In Unterkrain bei Gurkfeld und Rudolfswert
nicht selten.

VI. Ordnung.
Captores — Fanger — Lovci.

70. Lanius excubitor, L.; Raubwiirger; Veliki srakoper. Sommer-
vogel; kommt Anfangs Mai und zieht gegen Ende August
vvieder ab. Einzelne Exemplare wurden auch schon im De-
cember beobachtet.

71. Lanius minor, L.; Kleiner Grauwiirger; Sivi srakoper. Haufiger
Sommervogel; in den Herbstmonaten sehr haufig auf dem
Moraste.

72. Lanius rufus, Briss.; Rothkopfiger Wiirger; Mali srakoper. Sehr
selten; ein Mannchen und Weibchen sind im Rudolfinum vor-
handen.

73. Lanius collurio, L.; Rothriickiger VViirger; Rujavi srakoper.
Haufiger Sommervogel; kommt gegen Ende April und zieht
gegen Mitte August ab.

74. Muscicapa grisola, L.; Grauer Fliegenschnapper; Sivi muhar.
Vereinzelt an den Ufern der Laibach; im Friihjahr und Herbst
nicht selten.

75. Muscicapa parva, Bechst.; Z\vergfliegenfanger; Mali muhar.
Sehr selten; ein Weibchen ist im Rudolfinum vorhanden.
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Scheint seit langerer Zeit in Krain nicht mehr beobachtet
worden zu sein.

76. Muscicapa luctuosa, L.; Schwarzriickiger Fliegenfanger; Črno-
glavi muhar. Sehr selten.

77. Muscicapa albicollis, Temm.; Weisshalsiger Fliegenschnapper;
Belovratni muhar. Nistet in Innerkrain.3

78. Bombycilla garrula, L. • Seidenschvvanz; Pegam. Kommt wah-
rend strenger Winter hie und da nach Krain; die letzten
wurden im Janner 1873 hier beobachtet.

79. Accentor alpinus, Bechst.; Alpenbraunelle; Planinska pevka.
Vereinzelt; im Winter 1888 vvurde ein Mannchen auf dem
Laibacher Schlossberge gefangen.

80. Accentor modularis, L.; Heckenbraunelle; Siva pevka. Ver-
einzelt.

81. Troglodytes parvulus, L.; Zaunkonig; Stržek, palček; Stand-
vogel; komtnt im Winter nicht selten in den Garten der
Stadt vor.

82. Cinclus aquaticus, Briss; Bachamsel; Povodni kos. Standvogel;
haufig an der Laibach und Gurk, an der Save, ihren Ober-
krainer Zufltissen und an den Seen Krains.

83. Poecile palustris, L.; Sumpfmeise; Trstna senica. Standvogel;
erscheint im Winter an den Futtertischchen bei Tivoli nicht
selten.

84. Poecile lugubris, Natt.; Trauenneise; Norčava senica. Am Karst
im Lippizaner Walde.+

85. Parus ater, L.; Tannenmeise; Menišček. Standvogel; erscheint
im VVinter gemeinsam mit der Sumpfmeise vereinzelt an den
Futtertischchen bei '1'ivoli.

86. Parus cristatus, L.; Haubenmeise; Čopasta senica. Standvogel;
ist haufig im Winter an den Futtertischchen bei Tivoli zu
beobachten.

87. Parus major, L.; Kohlmeise; Velika senica. Standvogel; haufig
zu jeder Jahreszeit.

88. Parus coeruleus, L.; Blauineise; Modra senica. Standvogel;
ist im VVinter nicht selten an den Futtertischchen bei Tivoli
zu sehen.

* Freyer, Fauna Krains.
* Freyer, Fauna Krains.
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89. Acredula caudata, L.; Schwanzmeise; Dolgorepka. Standvogel;
erscheint im VVinter in grosseren Scharen, gewdhnlich vor
dem Schneefall.

90. Panurus biarmicus, L.; Bartraeise; Brkasta senica. Im Rudol-
finum sind zwei Exemplare, Mannchen und Weibchen, vor-
handen; scheint seit 15 Jahren hier nicht mehr beobachtet
worden zu sein.

91. Regulus cristatus, Koch; Gelbkopfiges Goldhahnchen; Čopasti
kraljiček. In Schwarzwaldern bei Idria.5

92. Regulus ignicapillus, L.; Feuerkopfiges Goldhahnchen; Kraljiček.
Nicht haufiger Brutvogel; ist bei Feistenberg in Unterkrain
briitend beobachtet worden.

VII. Ordnung.

Cantores — Sanger — Pevci.

93. Phyl]opneuste sibilatrix, Bechst.; \Valdlaubvoge],- Grmovšica,
sikavka. Wahrend des ganzen Sommers 1889 wurde ein
Mannchen und Weibchen im Tivolivvalde bei Laibach beob-
achtet. Brutvogel.

94. Phyllopneuste trochilus, L.; Fitislaubvogel; Kovaček. Brut-
vogel; ist im Friihjahre vereinzelt an der Laibach zu beob-
achten.

95. Phyllopneuste rufa, Lath.; "VVeidenlaubvogel; Vrbja listnica.
In Vorhblzern, besonders der Schwarzvvalder.!i

96. Hypolais salicaria, Bp.; Gartenspotter; Rumena listnica. \Vah-
rend des Zuges irn Friihjahr vereinzelt.

97. Acrocephalus arundinacea, Naum.; Teichrohrsanger; Trstnica.
Auf dem Moraste vereinzelt.

98. Acrocephalus turdoides, Meyer; Drosselrohrsanger; Trstni
drozeg. Brutvogel,- an mit Schilf bewachsenen Teichen nicht
selten.

99. Calamoherpe aquatica, Lath.; Binsensanger; Lisasta penica.
Sehr selten; ein Exemplar ist im Rudolfinum vorhanden.

100. Calamoherpe phragmitis, Bechst.; Schilfrohrsanger; Bičja pe-
nica. An Teichen und auf dem Moraste vereinzelt.

5 Freyer, Fauna Krains.
fi Freyer, Fauna Krains,
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10 i. Sylvia curruca, L.; Zaungrasmiicke (Klappersanger); Brolica
penica."

102. Sylvia cinerea, Lath.; Dorngrasmiicke; Siva penica. Erscheint
wahrend des Friihjahrszuges vereinzelt an der Laibach.

103. Sylvia nisoria, Bechst.; Sperbergra.smticke; Pisana penica. Sonv
mervogel; kommt im Friihjahrszuge nicht selten an der Lai-
bach vor.

104. Sylvia atricapilla, L.; Schvvarzkopfige Grasmiicke; Crnoglavka.
Sommervogel; erscheint zvvischen 20. und Ende April, doch
nicht haufig.

105. Sylvia hortensis auct.; Gartengrasmiicke; Vrtna penica. Wahrend
des Frtihjahrszuges vereinzelt.

106. Merula vulgaris, Leach.; Schvvarz- oder Kohlamsel; Kos. Hau-
figer Standvogel, besonders in den VVeingegenden Unterkrains.

107. Merula torquata, Boie.; Ringamsel; Komatar. Brutvogel; in
Oberkrain auf der Alpe Mežakla und Ilovca gemeinsam mit
der Wachholderdrossel nicht selten.

108. Turdus pilaris, L.; VVachholderdrossel; Brinovka. Brutvogel;
in Oberkrain nicht selten.

109. Turdus viscivorus, L.; Misteldrossel; Carar. Standvogel; in
Unterkrain haufig.

11 o. Turdus musicus, L.; Singdrossel; Navadni drozeg. Sommer-
vogel; besonders haufig in den Weinbergen Unterkrains. Er-
scheint gegen Mitte bis Ende Februar und zieht Ende Sep-
tember wieder ab.

1 1 1 . Turdus iliacus, L.; Weindrossel; Vinski drozeg. Sommervogel;
erscheint im Friihjahre gemeinsam mit der Singdrossel.

112. Monticola saxatilis, L.; Steindrossel; Slegur. Brutvogel in
Innerkrain (Illyrisch-Feistritz) und in Unterkrain (\Veinitz).

113. Ruticilla tithys, L.; Hausrothschwanzchen; Črna tašica. Som-
mervogel; erscheint gegen Ende Marz und zieht Ende October
bis Anfangs November wieder ab.

114. Ruticilla phoenicura, L.; Gartenrothschw&nzchen; Podgorelček.
Sommervogel; nicht selten um Laibach; erscheint Ende Marz,
zieht Ende September und Anfangs October ab.

115. Luscinia minor, Chr. L. Br.; Nachtigall; Slavček. Sommervogel;
in Unterkrain sehr haufig; erscheint um den 20. April bis
Anfangs Mai.

7 Freyer, Fauna Krains.
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116. Luscinia philomela, Bechst.; Sprosser; Ponosna penica.s

117. Cyanecula leucocyanea, Chr. L Br.; VVeissterniges Blaukehlchen;
Modra tašica. Seltener Sommervogel; kommt um den 25. Marz
bis Anfangs April und zieht im August vvieder ab.

1 18. Dandalus rubecula, L.; Rothkehlchen; Rudeča tašica. Haufiger
Sommervogel; kommt Anfangs Marz und zieht Anfangs October
ab; einzelne bleiben iiber den Winter hier.

119. Saxicola oenanthe, L.; Grauer Steinschma tzer; Belorepec. Som-
mervogel; kommt Ende April und zieht Anfangs September ab.

120. Pratincolla rubetra, L.; Braunkehliger Wiesenschma tzer; Rujavi
prusnik. Sommervogel; nicht selten in Auen.

r 2 r. Pratincolla rubicola, L.; Schvvarzkehliger VViesenschmatzer;
Črnovratni prusnik. Sommervogel; bei St. Martin in Unter-
krain nicht selten.

i 22. Motacilla alba, L.; VVeisse Bachstelze; Bela pastaričica. Hau-
figer Sommervogel; erscheint vereinzelt schon um den 1 o. Jan-
ner, haufiger um den 25. Janner, allgemein um den 20. Fe-
bruar und zieht Ende November ab.

1 23. Motacilla sulphurea, Bechst.; Gebirgsbachstelze; Gorska pasta-
ričica. Brutvogel in Oberkrain; im Gebiete der Steiner Alpen
nicht selten.

124. Budytes flavus, L.; Gelbe Bachstelze; Rumena pastaričica. Brut-
vogel; kornmt spater als die vveisse Bachstelze und zieht frtiher
als dieselbe ab, manche tibenvintem auch hier.

125. Anthus aquaticus, Bachst.; \Vasserpieper; Vriskarica. Zugvogel;
kommt im Herbste mit dem Wiesenpieper vereinzelt auf
dem Moraste vor.

126. Anthus pratensis, L.; Wiesenpieper; Navadna cipa. Kommt
wahrend des Herbstzuges auf dem Moraste massenhaft vor.
Der Durchzug findet in der Regel vom Ende September und
vvahrend des ganzen Octobers hindurch statt.

i2 7.Anthus arboreus, Bechst.; Baumpieper; Drevesna cipa. Brut-
vogel; vereinzelt um Laibach.

128. Agrodroma campestris, Bechst.; Brachpieper; Rujava cipa. In
sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhohen.9

129. Galerida cristata, L.; Haubenlerche; Čopasti škrjanec. Stand-
vogel; briitet haufig auf den Feldern um Laibach.

8 Freyer, Fauna Krains.
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130. Lullula arborea, L.; Heidelerche; Gozdni škrjanec. Sommer-
vogel; vereinzelt.

131. Alauda arvensis, L.; Feldlerche; Poljski škrjanec. Haufiger
Sommervogel; erscheint Mitte bis Ende Februar und zieht
wahrend des Octobers ab.

132. Melanocorypha calandra, L.; Kalanderlerche; Veliki škrjanec.
Auf dem Karste. l0

VIII. Ordnung.
Crassirostres — Dickschnabler — Debelokljuni.

133. Miliaria europaea, Swains.; Grauammer; Veliki strnad. Wah-
rend des Zuges, jedoch nicht alljahrlich zu beobachten.

134. Emberiza citrinella, L.; Goldammer; Navadni strnad. Gemeiner
Standvogel; kommt im Winter haufiger um Laibach vor.

135. Emberiza cirlus, L.; Zaunammer; Plotovni strnad. In Zaunen
und Gebiischen.''

136. Emberiza hortulana, L.; Gartenammer, Ortolan; Vrtni strnad.
In Innerkrain in Gebiischen.'-

137. Schoenicola schoeniclus, L.; Rohrammer; Trstni strnad. Ver-
einzelt wahrend des Herbstzuges auf dem Moraste.

13 8. Plectrophanes nivalis, L.; Schneeammer; Snežni strnad. Ist im
August und September im Hochgebirge nicht selten beobachtet
\vorden.

139. Passer montanus, L.; Feldsperling; Poljski vrabec. Gemeiner
Standvogel. Nistet zumeist in Baumhohlungen, auf Wiesen oder
an lichten VValdstellen, selbst in der Stadt in und auf den
Verzierungen der Gebaude. Auf dem Gebaude des Rudolfinums
nisten drei Paare mit dem Haussperling und den Dohlen vereint.

140. Passer domesticus, L.; Haussperling; Domači vrabec. Sehr
gemeiner Standvogel.

141. Fringilla coelebs, L.; Buchfink; Šinkovec. Haufiger Standvogel;
bleibt zumeist auch iiber den VVinter hier. Anfangs Februar
hort man den ersten Finkenschlag.

142. Fringilla montifringilla, L.; Bergfink; Pinož. Strichvogel in
hoheren Gebirgswaldern; kommt zur VVinterszeit zeitweise
massenhaft um Laibach vor.

10 F r eyer, Fauna Krains.
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143. Fringilla nivalis, L.; Schneefink; Planinski ščinkovec. Auf Hoch-
alpen.' !

144. Coccothraustes vulgaris, Pall.; Kirschkernbeisser; Dlesk. Brut-
vogel; in manchen Gegenden nicht selten.

145. Ligurinus chloris, L.; Griinling; Zelenček. Haufiger Stand-
vogel; im Herbst in grdsseren Scharen auf den Feldern zu
beobachten.

146. Serinus hortulanus, Koch; Girlitz; Grilček. Haufiger Sommer-
vogel; nistet nicht selten in Garten und in den Alleen urn
Laibach.

147. Citrinella alpina, Scop.; Citronenzeisig ; Laška konopljišica.1 +

148. Fringilla linaria, L.; Flachsfink, Meerzeisig; Morski čižek. Zug-
vogel; erscheint zur Zugzeit zeitweise in grosseren Scharen
mit dem Zeisig und anderen Vogeln auf den Feldern um
Laibach.

149. Chrysoniitris spinus, L.; Erlenzeisig; Čižek. Stanclvogel. Im
Herbst kommt der Zeisig in grosseren Scharen auf den Fel-
dern um Laibach vor.

150. Carduelis elegans, Speth.; Stieglitz; Lišček. Haufiger Brut-
vogel; bleibt bis in den Spatherbst bei uns.

151. Cannabina sanguinea, Landb.; Bluthanfling; Repnik; Brut-
vogel in Gebirgswaldern; im Herbst erscheint er in grosserer
Menge auf der Laibacher Ebene.

152. Pyrrhula europaea, Vieill.; Gimpel; Kalin. Seltener Standvogel;
im Herbst zeitweise haufig.

i53.Loxia pityopsittacus, Bechst.; Fohrenkreuzschnabel; Veliki
blask. Sehr selten mit dem Fichtenkreuzschnabel in Nadelholz-
waldern.

154. Loxia curvirostra, L.; Fichtenkreuzschnabel; Mali blask. Hau-
figer Standvogel; war im Jahre 1889 massenhaft zu beob-
achten.

155. Loxia bifasciata, Chr. L. Br.; Weissbindiger Kreuzschnabel;
Beloperutni blask. Sehr selten; im Jahre 1889 wurden ia Krain
einzelne beobachtet. Das Rudolfinum bekam ein VVeibchen.

1 3 Freyer, Fauna Krains.
l i Freyer, Fauna Krains.
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IX. Ordnung.

Columbae — Tauben — Golobi.

156. Columba palumbus, L.; Ringeltaube; Grivar. Sommervogel;
erscheint gegen Ende Februar und zieht Anfangs October ab.

157. Columba oenas, L.; Hohltaube; Lesni golob. Haufig vorkom-
mender Sommervogel; erscheint Ende Februar oder Anfangs
Marz und zieht wahrend des ganzen Octobers hindurch ab.

158. Columba livia, L.; Felsentaube; Skalni golob. Erutvogel; kommt
in den Karstgrotten, \vo sie auch briitet, mit Hohltauben
haufig vor.

159. Turtur auritus, Ray.; Turteltaube; Grlica. Sommervogel; be-
sonders in Unterkrain haufig. Erscheint Mitte April, zieht
gegen Ende October davon.

X. Ordnung.

Rasores — Scharrvogel — Kure.

160. Syrrhaptes paradoxus, Pcill; Steppenhuhn; Sadža. Auf dem
Mannsburger Fekle wurde im Jahre 1863 ein Mannchen erlegt.
Im Jahre 1888, 12. Mai, wurden im Bezirke Rudolfswert bei
Hdnigstein ein Stiick gefangen und im Bezirke Loitsch bei
Martinjak am 14. Mai zvvei Stiick beobachtet.

161. Tetrao urogallus, L.; Auerhuhn; Divji petelin. Standvogel, in
steter Zunahme begriffen; kommt selbst in der nachsten Nahe
von Laibach vor. Wird Anfangs April balzend verhort. Um
den 20. Mai hort derselbe auf zu balzen.

ičž.Tetrao tetrix, L.; Birkhuhn; Ruševec, škarjevec. In Oberkrain
nicht seltener Standvogel; wird gevvohnlich gegen Mitte Mai
verhort, Mitte Juni hort er auf zu balzen.

163. Tetra medius, Meyer; Rackelhuhn; Srednji petelin. Bastard
zvvischen Auerhuhn und Birkhuhn; Seltenheit. Eiri Exemplar,
das im Rudolfinum vorhanden ist, wurde im Jahre 1884 auf
der Crna gora bei Lengenfeld in Oberkrain erlegt.

164. Tetrao bonasia, L.; Haselhuhn; Gozdna jerebica. Standvogel;
in einigen Revieren haufig.

165. Lagopus alpinus, Nills.; Alpenschneehuhn; Snežni jereb. Im
Gebiete der Oberkrainer Alpen vereinzelt.
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166. Perdix saxatilis, M. & W.; Steinhuhn-, Skalna jerebica. Im
Karstgebiete haufiger, seltener in Oberkrain, letztere sind
merklich grosser.

167. Starna cinerea, L.; Rebhuhn; Jerebica. Standvogel; haufig.
168. Coturnix dactylisonans, Meyer; Wachtel; Prepelica. Haufigei-

Sommervogel, besonders in der Gurkfelder Ebene in Unter-
krain; erscheint Ende April und zieht Anfangs October wie-
der ab.

169. Phasianus colchicus, L.; Fasan; Navadni tetrev (fazan). Seit
Jahren bei Thurn am Hart (Gurkfeld) Standvogel.

XI. Ordnung.
Grallae — Stelzvogel — Dolgovezniki.

170. Glareola torquata, Meyer; Halsband-Giarol; Komatna tekica. l5

171. Otis tarda, L.; Grosstrappe; Velika drdplja. Im Rudolfinum
befinden sich z\vei IVeibchen und ein Mannchen. Im Jahre
1866 wurde das letzte Weibchen bei Mannsburg erlegt; seit
15 Jahren wurde die Trappe in Krain nicht mehr beobachtet.

172. Otis tetrax, L.; Zwergtrappe; Mala droplja. Zwei Exemplare
sind im Rudolfinum vorhanden; das letzte Exemplar wurde
im Jahre 1863 erlegt

173. Oedicnemus crepitans, L.; Triel; Prlivka. An den Savemiin-
dungen bei Laibach; Brutvogel, jedoch nicht haufig; Ankunft
April, Abzug November.

174. Cursorius europaeus, Lath.; Rennvogel; Tekalec. Im Jahre
1847 wurde das letzte Exemplar in Krain erlegt.

175. Charadrius pluvialis, L.; Goldregenpfeifer; Deževnik. Im Sep-
tember und October in einzelnen Schwarmen auf dem Moraste
und auch sonst hie und da zu beobachten.

176. Eudromias morinellus, L.; Mornell; Severni dular. Sehr seltener
Zugvogel. Im Jahre 1887 wurde ein Mannchen auf dem
Moraste erlegt.

177. Aegialites cantianus, Lath.; Seeregenpfeifer; Beločeli deževnik.la

178. Aegialites hiaticula, L.; Sandregenpfeifer; Komatni deževnik.
An der Save nicht selten.

1 5 Nach Freyei" von Zois im Jahre 1842 am Kleingraben bei Laibach
beobaclitet.

1» Freyer, Fauna Krains.
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179. Aegialites minor, M. & W.; Flussregenpfeifer; Mali deževnik.
Vereinzelt an Fliissen, Teichen und Seen.

180. Tringa helvetica, L.; Nordischer Kiebitzregenpfeifer; Črni
dular.''

181. Vanellus cristatus, L.; Kiebitz; Priba. Wahrend der Zugzeit
nicht selten; erscheint Anfangs Marz. und zieht im October ab.

182. Haematopus oslralegus, L.; Austernfischer; Morska sraka Drei
Exemplare sind im Rudolfinum vorhanden; ist seit 15 Jahren
in Krain nicht mehr beobachtet vvorden.

183. Grus cinereus, Bechst.; Grauer Kranich; Žrjav. Seltener Zug-
vogel; der letzte Kranich wurde im Jahre 1886 bei Littai
an der Save erlegt.

XII. Ordnung.
Grallatores — Reiherartige Vogel — Caplje.

184. Ciconia alba, Bechst.; VVeisser Storch; Bela štorkla. Seltener
Zugvogel.

185. Ciconia nigra, L.; Schwarzer Storch; Črna štorkla. Brutvogel;
bei Freudenthal sind im Jahre 1889 drei Junge aus einem
Horste ausgenommen worden. Meines Wissens wurde der
schvvarze Storch friiher noch nicht briitend in Krain beobachtet.

186. Platalea leucorodia, L.; Loffelreiher; Žličarka.l8

187. Falcinellus igneus, Leach.; Dunkelfarbiger Sichler; Plevica.
Wahrend des Zuges an der Save und auf dem Moraste sehr
selten; der letzte Sichler wurde im Jahre 1887 an der Save
erlegt.

188. Ardea cinerea, L.; Grauer Reiher; Siva čaplja. Zugvogel; an
Seen, Fliissen und auf dem Moraste nicht selten.

189. Ardea purpurea, L.; Purpurreiher; Rujava čaplja. Seltener
Zugvogel.

190. Ardea egretta, Bechst.; Silberreiher; Srebrasta čaplja. Sehr sel-
tener Zugvogel; im Jahre 1890, am 3. Janner, \vurden zwei
Stiick bei Bischoflack erlegt.

i9i.Ardea garzetta, L.; Seidenreiher; Bela čaplja. Vereinzelt wah-
rend des Zuges; in Mai 1889 \vurde ein Weibchen bei Littai
erlegt.

1 7 Freyer, Fauna Krains S. 28, Nr. 178.
1 8 Nach Freyer von Zois iin Jahre 1841 beobachtet.
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192. Ardea ralloides, Scop.; Rallenreiher, Schopfreiher; Čopasta
čaplja. VVahrend des Zuges mitunter nicht selten.

193. Ardetta minuta, L.; Zwergreiher; Mala čaplja. Wahrend der
Zugzeit mitunter nicht selten.

194. Nycticorax griseus, Strickl; Nachtreiher; Ponočna čaplja. Nicht
haufiger Zugvogel.

195. Botaurus stellaris, L.; Rohrdommel; Bobnarica. Seltener Zug-
vogel.

196. Rallus aquaticus, L.; VVasserralle; Čapovoznik. Zugvogel; an
Bachen und Teichen sowie auf nassen Wiesen nicht haufig.

197. Crex pratensis, Bechst.; Wiesenralle; Kosec. Brutvogel; erscheint
im Mai und zieht mit den Wachteln ab.

198. Gallinula minuta, Pall; Kleines Sumpfhuhn; Mala tukalica.
Vereinzelt

199. Gallinula porzana, L.; Getiipfeltes Sumpfhuhn. Grahasta tuka-
lica. Vereinzelt.

200. Gallinula chloropus, L.; Grtinfiissiges Teichhuhn; Zelenonoga
tukalica. Nicht seltener Zugvogel.

201. Fulica atra, L.; Schvvarzes Wasserhuhn; Črna liska. Zugvogel;
nicht selten.

XIII. Ordnung.
Scolopaces — Schnepfen — Kljunači.

202. Numenius arquatus, Cuv.; Grosser Brachvogel; Skurh. Brut-
vogel; nistet auf dem Moraste jetzt seltener, als in friiheren
Jahren; Ankunft zu Josefi. Im Jahre 1889 wurden noch am
19. December sechs Stiick und am 22. zwei Stuck an den
Ufern der Laibach beobachtet.

203. Numenius tenuirostris, Vieill.; Diinnschnabliger Brachvogel;
Tenkokljuni skurh. Ein Exemplar ist im Rudolfinum vorhan-
den; scheint seit 15 Jahren hier nicht raehr beobachtet wor-
den zu sein.

204. Limosa lapponica, L.; Rostrothe Uferschnepfe; Rudeči kljunač.
Ein Exemplar ist im Rudolfinum vorhanden; scheint seit
15 Jahren hier nicht mehr beobachtet worden zu sein.

205. Limosa aegocephala, Bechst.; Schwarzschwanzige Uferschnepfe;
Črnorepi kljunač. Wahrend der Zugzeit vereinzelt.

206. Scolopax rusticola, L.; Waldschnepfe; Sloka. Wahrend der
Zugzeit in manchem Jahre nicht selten; erscheint gegen Mitte
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Marz; der Herbstzug findet im October statt. Einzelne Exem-
plare tiberwintern alljahrlich an geeigneten Stellen, auch briitend
wurde die Waldschnepfe bei Reifnitz beobachtet.

207. Gallinago scolopacina, Bp.; Becassine; Kozica. Nicht seltener
Zugvogel; erscheint Anfangs Marz. Der Herbstzug findet wah-
rend der Monate October und November statt.

208. Gallinago raajor, Bp.; Grosse Sumpfschnepfe; Čoketa. VVahrend
der Zugzeit in manchen Jahren nicht selten; Frtihjahrszug
Anfangs April bis Mitte Mai, Herbstzug Mitte August bis Mitte
October.

209. Gallinago gallinula, L.;Kleine Sumpfschnepfe; Puklež. VVahrend
der Zugzeit nicht selten; Friihjahrszug Mitte Februar bis Ende
Marz, Herbstzug October und Noveraber.

210. Totanus fuscus, L.; Dunkler "VVasserlaufer; Črni martinec.'!l

211. Totanus calidris, L.; Gambettvvasserlaufer; Zeleni martinec.
Seltener Zugvogel.

212. Totanus glottis, Bechst.; Heller VVasserlaufer; Zelenonogi mar-
tinec. Sehr seltener Zugvogel.

213. Totanus stagnatilis, Bechst.; Teichwasserlaufer; Jezerski mar-
tinec. Selten \vahrend der Zugzeit.

214. Totanus ochropus, L ; Punktirter VVasserlaufer; Pikasti mar-
tinec.20

215. Totanus glareola, L.; Bruchvvasserlaufer; Močvirski martinec.
Nicht selten auf dem Moraste und an der Save.

216. Actitis hypoleucus, L.; Flussuferlaufer; Mali martinec. An der
Save vereinzelt-, duvfte auch hier brdtetv, da er wahrend des
ganzen Sommers beobachtet wird.

217. Machetes pugnax, L.; Kampfschnepfe; Togotnik. Wahrend der
Zugzeit vereinzelt auf dem Moraste.

218. Tringa alpina, L.; Alpenstrandlaufer; Spremenljivi dular. Selten.
219. Tringa subarquata, Giildenst; Bogenschnabliger Strandlaufer;

Krivokljuni dulnik. Wahrend der Zugzeit in kleineren Gesell-
schaften, jedoch nicht haufig; im Jahre 1876 wurde wahrend
der Ueberschwemmung des Laibacher Moores im Mai ein
Mannchen und Weibchen erlegt.

220. Tringa minuta, Leisl.; Zvvergstrandlaufer; Mali prodnik. Ver-
einzelt an der Save.

1 9 Freyer, Fauna Krains.
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221. Himantopus rufipes, Bechst.; Grauschwanziger Stelzenlaufer;
Strelcar. Vereinzdt an der Save.

222. Recurvirostra avocetta, L.; Avosettsabler; Sabljarka. Ein Kxem-
plar ist im Rudolfmum vorhanden; seit 15 Jahren nicht mehr
beobachtet \vorden.

XIV. Ordnung.
Anseres — Ganseartige Vogel — Gosi.

223. Anser albifrons, Bechst.; Blassengans; Lisasta gos. Sehr selten;
ein Weibchen wurde im Marz 1888 bei Gurkfeld erlegt.

224. Anser cinereus, Meyer; Graugans; Rumenokljunasta gos. Im
Zuge an Gevvassern sparlich.

225. Anser segetum, Meyer; Saatgans; Divja gos. Zeitvveise nicht
selten an der Laibach und Save.

226. Cygnus olor, Gm.; H6ckerschwan; Nemi labod. Ein Exemplar
ist im Rudolfinum vorhanden; sehr selten. Seit 15 Jahren
wurde in Krain der Hockerschvvan nicht mehr beobachtet.

227. Cygnus musicus, Bechst.; Singschwan; Labod pevec. Zeitweise
im Winter in mehreren Exemplaren zu beobachten; irn Jahre
1889 wurden zwei \Veibchen bei Reifnitz und am Zirknitzer
See erlegt.

228. Spatula clypeata, L.; Loffelente; Žličarica. Zugvogel in den
Monaten Marz bis April, September und October.

229. Tardorna cornuta; Brandente; Morska raca. Seltener Zugvogel.
230. Anas boschas, L.; Stockente; Navadna divja raca. Standvogel;

vvahrend des Winters hiiufig.
231. Anas acuta, L.; Spiessente; Raca dolgorepka. Zugvogel in den

Monaten Marz, April, September und October; nicht haufig.
232. Anas strepera, L.; Mittelente; Konopnica. Zugvogel im Marz,

August und September; selten.
233. Anas cjuenjuedula, L.; Knackente; Regelc. Zugvogel; nicht

selten an der Save und Laibach sovvie an kleineren Bachen.
Ankunft im Marz und April.

234. Anas crecca, L.; Krickente; Krehelc. Zugvogel im Februar,
Marz, August bis Novetnber; ziemlich haufig. Einzelne Exem-
plare iibervvintern auch hier.

235. Anas penelope, L.; Pfeifente; Navadna žvižgavka. Nicht sel-
tener Zugvogel im Februar, Marz, October und November.
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236. Fuligula rufina, Pall.; Kolbenente; Tarkasta žvižgavka. Sehr
vereinzelt; im Jahre 1862 wurde ein Mannchen erlegt.

237. Fuligula nyroca, Giildenst.; Moorente; Kostanjeva raca. Zug-
vogel im Marz und September bis October; selten.

238. Fuligula ferina, L.; Tafelente; Sivka. Haufiger Zugvogel an
der Save und Laibach; Ankunft Februar und Marz, Abzug
October bis November.

239. Fuligula marila, L.; Bergente; Rujavka. Sehr seltener Zugvogd.
240. Fuligula cristata, Leach.; Reiherente; Copasta črnica. Zeitvveise

haufiger Zugvogel, jedoch im allgemeinen selten. Im Jahre
1890 wurden an der Laibach mehrere Exemplare erlegt.

241. Oangula glaucion, L.; Schellente; Zvonec. Seltener Zugvogel
im jSnner, Februar, November und December.

242. Harelda glacialis, Leach.; Eisente; Zimska raca. Am Zirknitzer
See \vurde im Jahre 1858 ein Exemplar erlegt; ist seit der
Zeit in Krain nicht mehr beobachtet \vorden.

243. Oidemia fusca, L.; Sammetente; Črna raca. Seltener Zugvogel
im Mširz und September bis October.

244. Mergus merganser, L.; Grosser Sagei'; Veliki žagar. Zugvogel.
vereinzelt am Laibachfluss.

245. Mergus serrator, L.; Mittlerer Sager; Srednji žagar. Haufiger
als der grosse Sager.

246. Mergus albellus, L.; Kleiner Sager; Mali žagar. Zeitweise nicht
selten an der Laibach.

XV. Ordnung.

Colymbidae — Taucher — Potapljalci.

247. Podiceps cristatus, L.; Haubentaucher; Čopasti ponirek. Zug-
vogel; sparsam.

248. Podiceps rubricollis, Gm.; Rothhalsiger Steissfuss; Rujavovratni
ponirek. Zugvogel; vereinzelt.

249. Podiceps nigricollis, Sundev.; Ohrensteissfuss; Severni ponirek.
Zugvogel; vereinzelt.

250. Podiceps minor, Gm.; Zwergsteissfuss; Mali ponirek. Stand-
vogel; haufig an allen Gewassern.

251. Colymbus arcticus, L.; Polarseetaucher; Severni slapnik. Zeit-
weise wahrend des Winters nicht selten an der Laibach und
an der Save.
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252. Colymbus glacialis, L.; Eisseetaucher; Ledeni slapnik. Ver-
einzelt an Seen und an der Laibach; im Jahre 1889 haufig
an der Laibach.

253. Colymbus septentrionalis, L.; Nordseetaucher; Rujavogrlasti
slapnik. Vereinzelt an den Seen uad an der Laibach.

254. Pelecanus onocrotalus, L.; Gemeiner Pelikan; Nesit. Zugvogel;
sehr selten. Im Jahre 1869 wurden an der Save bei Lust-
thal zwei Stiick erlegt; ferner wurde im Jahre 1888 ein junger
Pelikan auf dem Moraste beobachtet.

255. Carbo cormoranus, M. & W.; Kormoranscharbe: Crni morski
vran. Zugvogel; selten an den Seen, an der Laibach, Save
und Kulpa.

256. Carbo graculus, L.; Krahenscharbe; Vranski vran. Zugvogel;
sehr selten; das letzte Exemplar stammt aus dem Jahre 1841
(bei Reifnitz erlegt).

257. Carbo pygmaeus, Pall.; Zwergscharbe; Mali vran. Zugvogel;
das letzte Ex.emplar wurde bei Wordl unweit Rudolfswert im
Jahre 1854 erlegt

XVI. Ordnung.

Laridae — M6wenartige Vogel — Galebi.

258. Larus marinus, L.; Mantelmowe; Velika tonovšica. Zugvogel;
das letzte Exemplar vvurde am Wocheiner See irn Jahre 1841
erlegt.

259. Larus fuscus, L.; Haringsm6\ve; Rujava tonovšica. Zugvogel;
sehr selten; das letzte Exemplar wurde im Jahre 1887 auf
dem Moraste erlegt.

260. Larus canus, L.; Sturmmowe; Siva tonovšica. Zugvogel; ver-
einzelt an der Laibach.

2 6i.Xema ridibundum, L.; Lachmowe; Navadna tonovšica. Brut-
vogel; nicht selten; werden durch den ganzen Sommer hin-
durch an der Laibach beobachtet.

262. Rissa tridactyla, L.; Dreizehige Movve; Triprstna tonovšica.
Zugvogel; sehr selten; im Rudolfinum ist ein Exemplar vor-
handen.

263. Lestris catarrhactes, L.; Grosse Raubmowe; Velika govnačka.
Zugvogel; auf dem Moraste wurde im Jahre 1841 ein Exemplar
erlegt; sehr selten.
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264. Lestris pomarina, Temm.; Mittlere Raubmowe; Roparska tonov-
šica. Zugvogel; auf dem Moraste wurde im Jahre 1862 ein
Exemplar erlegt; sehr selten.

265. Sterna fluviatilis, Naum.; Flusseeschwalbe; Navadna mahavka.
Strichvogel; auf dem Moraste nach heftigen Stiirmen nicht
selten.

266. Sterna minuta, L.; Zwergseeschwalbe; Mala čigra. Seltener
Strichvogel.

267. Hydrochelidon leucoptera, M. & Sch.; Weissfliigelige See-
schwalbe; Beloperutna čigra. Sehr seltener Strichvogel.

268. Hydrochelidon nigra, Boie.; Schwarze Seeschvvalbe; Črna čigra.
Strichvogel; alljahrlich auf dem Moraste zu beobachten.

Ueber die geographische Verbreitung von Viola Zoisii Wulf.
Von W. Voss.

Dieses schone, grossblumige Alpenveilchen schien bisher der
Karawankenkette eigenthiimlich zu sein. Carl Freiherr von Zois
entdeckte es auf dem Stol und sandte die neue Pflanze seinem
Freunde, dem Botaniker IVulfea, der dieselbe unter obigem Namen
beschrieb.

Als sich noch der botanische Garten Laibachs im ersten
Hofraume des Lycealgebaudes befand, vvurde darin Viola Zoisii
durch Jahre von Hladnik mit gutem Erfolge cultivirt. Bei der
Uebersiedlung des Gartens gieng sie verloren und vvar verschollen.
Man wusste nur, sie komme am Stol vor, eine Hochalpe, die bei
den damaligen Verkehrsverhaltnissen sch\ver zuganglich war. Sie
wurde dort von spateren Botanikern vergeblich gesucht, da man
der Meinung war, die Bliitezeit fiel in die Monate Juli oder August,
und betrachtete daher das Veilchen als ausgerottet.'

Karl Deschmann jedoch war auf den glticklichen Gedanken
gekomraen, Viola Zoisii in frtiherer Zeit zu suchen, und richtig, er
fand sie an dem bezeichneten Standorte in alter Pracht. Sie findet
sich auf den Alpenmatten des Stol oberhalb der Krummholzregion
an begrasten Stellen in grosser Menge und verbreitet sich von

1 Ullepitsch, Oesterr. botan. Zeitsclir., Jahrg. 18S3, p. 324.
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der Belšica angefangen bis zur Košuta bei Neumarktl. Die Bliite
entuickelt sich im Mai oder Juni. (Mus.-Ver. f. Krain 1858, p. 117.)
Ebenfalls auf der Belšica, ferner auch auf der Barenthaler Kočna
ober Karner-Vellach, und hier in grosserer Menge, \vurde das Veil-
chen von Valentin Plemel beobachtet. (Mus.-Ver. 1862, p. 360.)

In Pachers «Flora von Karnten» (III. Abth. 1887, p. 167)
findet man noch andere Punkte der Karawankenkette verzeichnet,
wo das Veilchen (theils von Rainer Graf und Jabornegg, theils
von Kokeil und Zivanziger) gefunden wurde. Es kommt auf dem
Weinasch, der Matschacher Alm, auf der Ortača und Zelenica vor.
Die Grenzpunkte der Verbreitung in den Karavvanken sind dem-
nach in Nordvvest die Barenthaler Kočna (R. Graf, Plemel) und in
Siidost die Košuta bei Neumarktl (Deschmann).

Diesen Fundorten sind in letzterer Zeit neue, sehr abseits
gelegene zugewachsen, und zwar liegen diese in S ii d b o s n i e n,
H e r c e g o v i n a 1 2 und M o n t e n e g r o . Auf den Hochgebirgen dieser
Lander fand dieses Veilchen Dr. Gilnther Beck, Ritter v. Mana-
getta, und verzeichnet in seiner «Flora von Stidbosnien», p. 82
(1887), die Treskavica, die Prenja - Planina (2012 m) sowie das
montenegrinische Grenzgebirge Maglič-Planina (2388 m) als Stand-
orte. Nach den Ergebnissen einer zvveiten Reise (1888) kommt
Viola Zoisii — wie mir Ritter v. Beck mitzutheilen die Giite hatte
— auf allen Hochgebirgen des Narentagebietes (Bjelašnica, Visočica,
Belja Planina, Veleš Pl., Plasa Pl. etc.) sowie in Montenegro (Ma-
glič und Volujakstock) vor. Die Bliitezeit fallt im Juni bis August
und hangt ab von der Grosse der Schneefelder und deren Ab-
schmelzen. So weit die Untersuchungen reichen, diirfte die Bje-
lašnica Pl., aus welcher die Bosna entspringt, den krainischen
Standorten der Viola Zoisii am nachsten liegen; dort kommt auch
Daphne Blagayana Frey. vor, massenhaft Poa pumila Host. u. a.
Aus Dalmatien ist die Pflanze nicht bekannt. Von Interesse ist,
dass Viola Zoisii nicht immer rein gelb vorkommt, sondern auch
halb bleichviolett oder ganz bleichviolett, doch sehr selten.

Das Vorkommen dieses Veilchens schildert Beck in folgender
Weise: «Oft sind die ausgedehnten Schneemassen umsaumt von
der gelben kleinen Viola Zoisii Wulf, von den Polstern der Saxi-
fraga Prenja G. Beck und Saxifraga glabrata Brt., von dem herr-

Das Narentagebiet.
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lichen Crocus Henffelianus Herb., tiessen zarte Bliiten ahnlich \vie
die Soldanella-Arten imstande sind, den Winterschnee zu durch-
brechen; weiters von Thlaspi alpmutn L., Soldanella alpina L. und
Plantago montana Lam. Die siidbosnischen Hochgebirge erreichen
eine Hohe, \velche sich zwischen 2000 und 2200 m Seehohe be-
wegt; gegen Montenegro zu und daselbst das Grenzgebirge dar-
stellend, sind dieselben hoher aufgebaut und erreichen im Kammt:
des Maglič und im Volujak (2400 m) ihre hochste Erhebung. Trot/.
dieser verhaltnismassigen geringen Hohe zeichnen sich alle siid-
bosnischen Gebirge durch grossen Reichthum an Schnee aus, der
selbst in den heissesten Sommern noch die tieferen Dolinen der
Alpenregion ausfiillt. Dieser Schneereichthum begiinstigt aber ander-
seits wieder eine reiche Entfaltung alpiner, ja selbst glacialer
Pflanzen.»

Diesen Schneeverhaltnissen diirfte es wohl zuzuschreiben sein,
dass Viola Zoisii in Slidbosnien und Montenegro spater zur Bliite
gelangt als in Krain, obvvohl dieses Land nordlicher gelegen ist.

Durch die Auffindung dieser Pflanzenart an den bezeichneten
Orten ist wohl die Annahme geniigend begriindet, dass Viola Zoisii,
in der gleichen Weise wie Daphne Blagayana und wahrscheinlich
auch Trochobryum carniolicum, der pontischen Flora angehort,
welche sich, wie A. Kerncr nachgevviesen hat, in friiherer Zeit viel
weiter in die siidostlichen Alpen erstreckte.3

Im Anschlusse moge noch auf die gewiss merkvviirdige That-
sache hingewiesen werden, dass A. Fleischmann in seiner «Ueber-
sicht der Flora Krains« (Laibach, 1844) den damals ermittelten
Standort dieser Pflanze [Stol] gar nicht verzeichnet, sondern Viola
Zoisii in die Julischen Alpen, zwischen Ledine und pri Jezerih in
der Wochein, versetzt.

3 Trochobryum carniolicum Breidler und Beck wurde von S. R o b i č
auf dem Ulrichsberge bei Zirklach im Jahre 1882 entdeckt. Kiirzlich ist dieses
liochinteressante Moos auch in Sudserbien gefunden worden, und zwar in der
Umgebung von Leskovac. (Conf. Wettstein, Oesterr. botan. Zeitschr., Jahrg. 1S90,
P- I7o.)
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Naturhistorisches aus den Karawanken.
Von W. Voss.

VVir verlassen den von Laibach nach Tarvis verkehrenden
Bahnzug in der Station Assling (585 m) und \vandern auf guter
Bergstrasse an einem Steinbruche voriiber, welcher eine rothweiss
gefarbte Kalkbreccie, den sogenannten Asslinger Marmor, liefert, in
1 '/<j Stunden nach der Ortschaft Alpen (auch Heiligenkreuz oder
Planina genannt), die 950 m hoch in einem anmuthigen Gebirgs-
thale liegt, dessen Abschluss die Alpen Kočna, Golica und Rožica
bilden.

Auf den iippigen Alpenmatten der sehr ausgedehnten Ge-
meinde Alpen tiberrascht das haufige Vorkommen der Siissdolde
(Myrrhis odorata Scop.), der schvvarzen Rapunzel (Phyteuma nigrum
Schm.), der rothbltihenden Nachtnelke (Melandrium sylvestre Rohl.)
und der gelben Trollblume (Trollius europaeus L.); an feuchten
Stellen hingegen ist der Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre
L.) und der Alpen-Knoterich (Polygonura viviparura L.) reichlich
vertreten. Unmittelbar vor Alpen liegt an der rechten Seite der
Strasse eine Felspartie, die der Rhododendronfelsen genannt werden
konnte, da hier zuerst das Alpenroschen (Rhododendron hirsutum
L.) bis zur Strasse herabreicht. In Gesellschaft dieses Alpenstrauch.es
wachsen noch viele andere reizende Arten, von denen folgende
hervorgehoben zu \verden verdienen: Die diinne Segge (Carex
tenuis Host), dor griinstenglige Streifenfarn (Asplenium viride Huds.),
das Engelsiiss (Polypodium vulgare L.), der dreiblattrige Baldrian
(Valeriana tripteris L.), der Felsenbaldrian (V. saxatilis L.), der
Schonstrahl (Bellidiastrum Michelii Cass.), das Alpen-Berufungskraut
(Erigeron alpinus L.), der VValdlattich (Homogyne sylvestris Cass.),
die klebrige Kratzdistel (Cirsium Erisithales Scop.), die herzblatt-
rige Kugelblurae (Globularia cordifolia L.), der breitblattrige Ehren-
preis (Veronica latifolia L.), die Paederota Ageria L., das quirlige
Lausekraut (Pedicularis verticillata L.)> die Alpenminze (Calamintha
alpina Lam.), die moosartige Moehringie (Mohringia muscosa L.),
der grossbliitige Heiderich (Erysimum Cheiranthus Pers.), die neun-
blattrige Zahnvvurz (Dentaria enneaphyllos L.), Kernera saxatilis
Rchb., der keilblattrige Steinbrech (Saxifraga cuneifolia L.), der
haarige Kalberkropf (Chaerophvllum hirsustum L.) mit rosa Bliiten,
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der Strahlensame (Heliosperma quadrifida A. Br.), die Alpenrebe
(Atragene alpina L.) und die Alpenrose (Rosa alpina L.), daher
eine ahnliche Vegetation, wie an den Felswanden des Peričnik.

Von Alpen steigt die Strasse langs des Jesenica-Baches an,
und in einer weiteren Stunde etwa ist der Bergbau Reichenberg
erreicht, wo auf Bleiglanz nnd Eisenspath gegraben wird. Neben
diesen Haupterzen liefert dieses Werk auch Zinkblende und Real-
gar, welcher einer Quarzbreccie beigemengt ist. In diesem Berg-
baue hat Herr Bergvervralter Heinrich Fessl auch sehr interessante
Pflanzenreste in der obersten alpinen Carbonformation beobachtet,
und zwar den Kammfarn, sogeaannt nach der Theilung des VVedel
(Pecopteris arguta Bgt., P. pteroides Bgt), Cordaites sp. Auch in
dem nahen, gegen das Jauerburger Gereuth hiiuiehenden Lapenj-
Graben wurden bei den «Stare jame» schone Abdriicke von Palmen-
blattern gefunden. Es gehoren diese Reste der Sabal-Palme (Sabal
major Ung.), einer der wichtigsten Charakterpflanzen des Tertiars
an, und sie bestehen in Bruchstticken des grossen Facherblattes
oder aber 7Ai Calamus Mellingi Stur, der Schilfpalme. Beide Fossil-
reste stimmen vollig mit Trifailer Funden und bezeichnen die Sotzka-
schichten.'

Langs der Strasse erfreuen das Auge die blassrosa angehauch-
ten Bliiten des Rhododendron Chamaecystus L.; das gelbe Alpen-
veilchen (Viola biflora L.) besaumt deren Rander; die mehlige
Prirael (Primula farinosa L.), deren Blatter unterseits \vie mit Mehl
bestaubt erscheinen, und Pinguicula alpina L., das Alpenfettkraut
mit weissen gesporten und mit zwei citronengelben Flecken gezierte
Bliiten schmiicken sumpfige Stellen. Einen wunderschonen Anblick
gewahren die Alpenreben (Atragene alpina L.), die stellenweise an
den Fichteii emporklettern und deren blaue Bliiten sich lieblich
vom dunklen Griin des Nadelholzes abheben. Im Gebiische wachst
die gelbe Walderbse (Orobus luteus L.), die Nelkemvurz (Geum
rivale L.) oder der eisenhutblattrige Hahnenfuss (Ranunculus aco-
nitifolius L.). Wahrhaft prachtig leuchtet vom Ufer des Baches
eine Gruppe des schonen Frauenschuhs (Cypripedium Calceolus L.)
heriiber.

Hinter Reichenberg betritt man Alpenmatten, auf denen ver-
einzelt das amethystblaue Eryngium alpinum L., Alpen-Mannstreu,

Stur D., Verli. d. geolog. Reiclisanstalt 1S86, p. 383, u. 1887, p. 225.
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gefunden wird, wahrend bei den Heuhiitten (Ziganie der General-
stabskarte) reichlich Chenopodium Bonus Henricus L. wuchert.
Eryngium alpinum nennen die dortigen Hirten «Zaspanke», soviel
wie Schlafblume, und erzahlen, dass diese Pflanze, unruhigen Kii>
dern in die Wiege gelegt, denselben Schlaf bringe. Demnach ein
Gegenstiick zu unseretn Schlafapfel, der auf Rosen vorkoramenden
moosartigen Galle voii Rhodites rosae L.

Der Weg folgt alsdann dem Rande eines Buchemvaldes, und
dem aufmerksamen Beobachter wird eine zvvischen Moosen wach-
sende seltene Orchidee: die Korallenvvurz, Corallorrhiza innata R. Br.,
kaum entgehen. Der korallenartig verzvveigte Wurzelstock breitet
sich im Humusboden aus, und die Pflanze entbehrt als Humus-
bewohnerin des Blattgruns. Ein hierzulande seltenes Pflanzchen,
welches in Fleischmanns «Uebersicht der Flora Krains» nicht ent-
halten ist. In Gesellschaft dieser Orchidee kommen das dreiblatt-
rige Schaumkraut (Cardaraine trifolia L.) und der rundblattrige
Steinbrech (Saxifraga rotundifolia L.) vor.

Dieses Buchengeholz durchschreitend, erreicht man Alpen-
weiden und bald darauf den Kočna-Sattel (1442 m). Ein grosser
Theil Karntens liegt zu unseren Fiissen. Kor- und Saualpe, das
Nockgebiet des Treffener Thales mit dem Hochalpenspitz begrenzen
den Horizont im Norden. Aus der Tiefe blauen die Gevvasser des
Faaker- und W6rther-Sees herauf, und unser Blick schweift in die
Gegend Villachs und Klagenfurts. Die Nordseite der Karavvanken
zeigt sich hier in furchtbarer Schroffheit und bildet einen prach-
tigen Hintergrund der kleinen Ortschaft Maria-Klend, die tief im
Thale liegt. Tritt man vom Sattel zuriick, so erblickt man im Siid
die machtige Masse des Triglav-Stockes.

Im Kočna-Sattel zeigt die Pflanzendecke schon alpinen Cha-
rakter. Unter den niederen Gestrauchen fallen die Griinerle (Alnus
viridis D. C), die Barentraube (Arctostaphylos alpina Spr.), die
Zwerg-Eberesche (Sorbus Chamaemespilus Crntz.), die Glanz-Weide
(Salix glabra Scop.), Rhododendron Chamaecistus L. und die Zvverg-
kiefer (Pinus Mughus Scop.) auf. Die krautige Pflanzendecke setzt
sich aus Carex firma Host., die steife Segge, Poa alpina Host.,
Sagina procumbens L., Thlaspi praecox Wulf., Veronica aphylla L.,
Bartschia alpina I,., Pyrola rotundifolia L., Gentiana verna L. und
var. angulosa, Gentiana acaulis L. und Potentilla alpestris Hall. zu-
sammen. Pedicularis verticillata, die bei Alpen 10 bis 15 cm Hohe
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erreicht, hat hier einen sehr kurzen, etwa 3 bis 4 cm hohen Stengel.
Selaginella spinulosa A. Br., das dornige Barlappchen, und die sel-
tene Mondraute (Botrychium Lunaria Svv.) sind in der Grasnarbe
versteckt. Wunderlieblich ist ein Band aus Silbenvurz (Dryas octo-
petala L.) anzuseheu, \vekhes sich der (jrenze von Karnten und
Krain ziemlich genau anschmiegt.

Diese Vegetation treffen wir, wenn der Besuch des Sattels
Mitte Juni erfolgt. Die Kočna- und Golica-Wiesen sind um diese
Zeit meist noch wenig entvvickelt, daher deren Begehung sich etwa
im Juli empfiehlt.

Die Kočna-Alpe erhebt sich vom gleichnamigen Sattel um
vveitere 11 o ///, daher bis 1552 m, und auf ihren Matten vvachsen
nebst friiher genannten Arten noch Lycopodium Selago L., der
Tannenbarlapp, sogenannte Gletschenveiden, \vie Salix reticulata L.,
die reizende Soldanella minima Hoppe, die kleinste Drottelblume,
ferner die schvvarzliche Fetthenne (Sedum atratum L.), der Alpen-
lattich (Homogyne discolor Cass.), die Alpen-Milchlattich (Mulgedium
alpinum Cass.) und Traunfellners Hahnenfuss. (V. Plemel.) Das auf
dieser Hohe Mitte Juni bliihende Leirakraut ist nach Herrn Ulle-
fiitsch' Mittheilung nicht Silene acaulis L., sondern S. exscapa All.
Sie bliiht rosenroth, hat braun gefarbten Kelchrand, die Kelch-
blatter sind weder gefaltelt noch gerifft, die funf Nerven kaum be-
merkbar, die silbervveissen Griffel ragen in elegantem Bogen aus
dem Schlunde \veit heraus. Ebenso finden sich Unterschiede in der
Anheftung der Staubfaden und in der Ausbildung der Frucht. (Conf.
Oesterr. botan. Zeitschr. 1883, p. 324.)

Die Alpe Golica steigt vom Maria-Elend-Sattel in drei Ab-
satzen bis 1836 m. Ihre Abdachung gegen Krain ist bis zur Hohe
mit Wiesen bedeckt, wahrend der Berg karntnerseits steil abstiirzt.
Zur Bltitezeit des Narcissus poeticus L. erscheint diese Hohe, von
ferne gesehen, oft wie mit frischgefanenem Schnee bedeckt; auch
die Alpen-Anemone (A. alpina L) bringt stellemveise einen ahn-
lichen Eindruck her%'or. Fiir den Pflanzenfreund ist die Golica sehr
lohnend und sichert demselben bei geringerer Mtihe eine reiche
Ausbeute. Haufig ist Botrychium Lunaria S\v., Lycopodium alpinum
L., Selaginella spinulosa A. Br. Von Phanerogamen waren hervor-
zuheben Luzula maxima D. C, die grosste Hainsimse; die Griin-
erle, Alnus viridis D. C.; das lieblich vanilleduftende Kohlroschen,
Nigritella angustifolia Rich. oder richtiger Nigritella nigra (L.); der
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gesteifte Seidelbast, Daphne sriata Ttt.; die Knopfblume (Scabiosa
lucida Vill.); die klettenartige Distel, Carduus arctioides W.; Hypo-
chaeris uniflora Vill., das Ferkelkraut; die rosenrothe Schlangenwurz
(Scorzonera rosea W. K.); der safrangelbe, pyrenaische Lčnvenzahn
(Leontodon pyrenaicus Goun. vel croceus Haenke). Selten hingegen
ist das friiher genannte Eryngium alpinum geworden, welches ein-
stens viel haufiger auf dieser Hohe zu finden war, jedoch angeb-
lich von Hirten behufs Verbesserung des Heues fast ausgerottet
wurde. Ferner findet sich Bartschia alpina L., der Alpenhelm;
Gentiana verna L., G. Amarella L., G. pannonica Scop., Saxifraga
Aizoon Jacq., S. caesia L., Steinbreche, die durch die Kalkaus-
scheidungen der Blatter beachtenswert sind, das schone Hartheu
(Hypericum pulchrum L.), das friihbliitige Taschelkraut (Thlaspi
praecos Wulf.), die Barenklaue (Heracleum austriacum L.), Helio-
sperma quadrifida A. Br., der Strahlensame und die durch ihre
grossen gelben Bliiten auffallende Trollblume (Trollius europaeus L.),
welche uns schon von Alpen her bekannt ist.

Wir kehren entweder nach Assling zuriick und kdnnen bei
geniigender Zeit noch die naheliegende Ortschaft Birnbaum be-
suchen, wo auf Gips gegraben wird, oder wir konnen auch durch
den Lapenj - Graben absteigen, erreichen das Jauerburger Gereuth,
suchen beim Javornik - Ursprung nach Petrefacten, vvie Fenestrella
plebeja M. C, Crinoidenresten und erreichen rechtzeitig die Station
Jauerburg.

Berictitigungen.
In der «Chronik des Vereines«, p. VII, Z. 6 von unten, ist statt »sieben

Monatsversammlungen* richtig « a c h t Monatsversammlungen* zu lesen.
In dem Aufsatze: «Die satynsch-humoristische Poesie in Krain vvahrend

der Befreiungskiiege«, p. 223, Z. 8 von oben, soll es statt »Kleinpeter« richtig
• Peter Maly» heissen, sovvie sich auch infolge eines Versehens beim Lesen,
Z. 14 von oben, das Wort «Einbrenn(suppe)» statt «Beržanl<avvein» findet;
demgemass lauten die beiden Sclilussverse in ihrer richtigen Fassung:

»Vivat der Beržanl<awein,
Er mog' uns stets beschieden sein.»

Der Verfasser.
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