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REGISTER
L>ER

IN DIESEM BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTE- UND SACHENN>\MEN

A.

AJntl, Friedhof. I.V.

Akaim, Laurent »., XXXIH.
— Heinr ».. C I.III.

— Chiiftoph v.. CLIII

Aißerik.im. Heinr. v, CXX1I1

Atirecklskcim Rapoto, LVIII

Allrnmarkt bei l.aa>, Komifchc Steine,

I.XXXV1II

Altmanmkauj.n \. R von, 22

Andrick, tiefen Manufcript «her Spalalo, X,

XXXVIII.

Aquilej*. Grabungen. VIII. XXXVI.

— AnInge eine* Mufcums. VIII.

— Sammlung Cafli«, IX

Arthiv «Irr Grafen Lichtrnflcin. I.XXI v

— in Klagcnfuri, XVII

— in I.aibach. XVII, CXXVII

— der Sla.it Ragufa, I.XXIV

— in Salzburg, I.XXVI

— zu Wiener Neuftad«, 7.

ArclavaUen au» Kdnigftelien XVII

— OhforKc für <hefrll.cn, XVI

Archivs und ihre Itcdeutung, 7

— Central Creirung in <!rn l'rovimcn. XVI

in Galizien, XVIII.

— in Krakau, XVIII.

— In Prcnml, XVIII.

— in Tyrol.CXXVlI.

— der Gerichic in Tyrol. XVII

Aman. RcfUurirung der Kirche XL.

Arndt Schaft., LIU.

A/ckfack, Kirche, LH
Au/hiiken. Muller-Cottcs P.il.1, XCVI,

Aufhofen, Sophien Schlöfiehen, 43.

— Steinburg, 40.

Auffec, Schnitz-Altar, XI.

B,

Buckmann Georg, Mater, XI.IX.

Bat,na, XCII.

Baß, Fund von Vafcn, XCI.

Bauhtlla Karl, Obcrbaura'h. IX. CXXX
Beck t

.
LcopohUdorf. Marcu», CIV.

Bernkard.tkal, LXXIX.

B'g'ft', roro. Ort., XCU.
Bijckofkofen, Kirchen, LVI.

Bi/tU, Rom. Stadl, XC.

Bißritz, Siegel. CXLIII

ßi'km Aicha. Denkfaulen an die Wiener
j

Turkciib«lagcrong. I.XXVI.

— Gläfer, XI.IX

Btleköß, Kunde, CLVI.

Breie, rom Münzen. XCI

Brry/a<h, IS. v , 2.

Briganlium. I.XXX

Ittixen. NMMlinnIhfchc und archäologifche

Sammlungen CXXVI,
Brixltgg. Kirche, CVUX
Brwdmdtrf, Tumulu« I.XXVIII.

BrMHtflutA bei I.uiulenl.urg. XI. VII

Ärar.-* «.d.M. Pfarrkirche. CXXXV.
— Minoriten Kirche, CXXXV.
— Spitalkirche, CXXXV
— gnlh Wulinhau» CXXXIII.

— Siegel und Wappen, ( XXXVI.

— heil, GcilUapcllc. CXXXV.
H'ttnn. St Jacob-Kirch«, CXXI.

heid. Grahftattc. X. XI..

— Kunde, XI.II

Kund von W.ip|.enftcinrn. CLV
B'xtnett. Zediltub.-. 1.

HntlcnJcrf, Trjmnl.it. I.XXIX

c.

Camtfona A. v.. ( uufervator. LXI. 1 XXXI
Cello Andr., Munzmviftcr, I.XXI.

Vk*rflMkh in Scliwaz. CVU.
dementer Nie-, Jl.

Ctei, Rundkirche. I.XXV

Ciä/, rura Bade Anlage«, VII. I.XXXIV.

Ciiranmwa. 1 hurml.au, XIV

Cohn, Alex.. CVU
Cvmites der Centrat-Commiffion, 1

Ce*ftrvat«r<n '1er Centrat Commrflion. II.

LXXVtl, cxix, cxxix, ci.ii, ctvm
Cent.; Prof . I

<Wrc/fcN.lcntcn der Ontral-Comroiflion, III.

CLVUI.
Ctetm. Albin, Confervalor, CLVUI

Ü.

Utthlkt, Correspond CLVUI.
Derniti, Kirchthurtn. XIV.

n.ul/, A-Altcnhurg. fyfteinatiiclic Grabungen.

VI, CXIX, CLU,
— I.andfhcrg, Burg. CL

Dftlach. Rundkirche, I.XXV

Vvl-ove, rom Kunde. I.XXXV

Otuner Math , Mcdalliercr. I.XXI

DrtyVßf, Han» CVH.
Iha/tndotj, Befeftigung. XXXI.

Ottering Hant, Ccfchulzgicf.er. XI.II.

E.

BMt, Rcftiurinuig der Kirche, LXI.

f.fferding. Grabmale. MX. LXVH
fcgfr, Hurg. Kcflaurirung. Cl-X

Eggenkttrg. Kelch, I.XXX

— Altargemalde. XI.IX

Ekrenkau/en, Eggenbci g-Mai)Me<im. XII

— Manfolenm. XXXIX
Ei/en. Georg »., 4

A*^'/ Niel., Stempellchneider. XMV
Enns, Stadtmauern, XI.II.

Stadtthurnv Gemälde, MV.
— Wappen. CMI1

Erdwalle. praebiftorifche. XXXV

F.

Eatfienkogf . Ucned ,
Hildhaner, CV

Ealke Jacob Ritler r.. L

FelJhatk. Befeftignngen. XXXVIII

Einger Rudolf. Gefilitttzgief-er, XMI
Ei/.ker, Jof. Km. v Krlach, CXXV.
Falls Ur-, K . XVII

lüfNi gratiae, Kiotler. XIX.

Fori Ofui. Rom. Funde, XCII

Fresken, Hifchofliofen. I.VH

«uGrtu. Lxxvm
— an Innichen, I.XIV

— tu OrTcnbach. CLVUI.
— zu Tnifscn, CLX,

Frcnndtlerg. Stlllofs, CVIII

/•'uchifvrgrr. Han«, I.III.

t• allein, Heinrich 45

Ar, Hieron . Mede.llirer, I.XXI

FurßenfelJ, Siegel. LXX

G.

GaM, Siegel, CXI.

Üaßmt, Kirche, MI
Üän/crwioi/ lUnlcr.i. Tumulus. CXXXII.

(iarßen, Archiv, XVI

— Losenfleiner Capelle. CXLIV.

aehelittck. Karl V., 10.

Cnhktßcr Rafacl, LV.

ilcrptding. Kirche. LI.

(7./<-*«iVlnfchriften. XM
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V

GlaßrrßelJ, Grabungen, VH
GlaigemäUe, in Waafen. CXXXVII

— in Schwax CVL
— in Krenfletten. LHI.

07«»*. Archiv. XVI.

GU'ekt, in Werfen, LVI.

Glacken, LXV.

Glmking, Cornel, Goldfchmied, LXXI.

Glaeknict. Cham , Stempelfchneider, XI.IV

Gmund™, Siegel. l.XIX.

Gahlfekmied Cafpar Lut«. 22

Gart, Durafenat!, Xlll

Gf/i, Kirche, CXXXVII
Gi abdeukmale in Uder Oeflerrcich. XXXIII.

GrabmaiiumeMte, in Ober Ocflerreich. mitlcl-

alterliche. XI, XXXIII LVIH LXV1II,

cxxvtn. CXLVL
Grabmal,, in Rem, C.

— «n der Kirche in Steyer, Uli,

Gralmal, des Laurent von Aham. XXXI11.

' de» Heinrich v. Ahaim, CI.UI.

— de» Heinr. von Aifterslicim. CXXII1

— des Kapp- Alhrechtsheim. I.IX

— de» Andre Hotleinsbcrgrr, I.IX.

de« And. Illenfel.lt. CXX1X
— de» And. K»lkreul. CUV.

der Helena Koloniu, CXXVIU.
de* Wolfg Kultcnpam. 1.1

— de* Seyfried Khogan. UV
de« BlUi Looadcafel, XI. III

— de» llartncid v. I.ofcnacin. CXLVL
de* Guudackcr von Lofenficiii, C.XI.V,

j

CXLVI
des llerchtold von Lofenftein. CXI.V

|

— de* vitus opitariu« ond der Anna npi-

tarn Dxer., XXXHL
de« Conrad Ka»p., CXXIV.

de* Grafen Niel Salm Neuburg. I.XXVII

de» Bencd v. Schifer. 1.XVIII.

de» Kud. v. Schiffer. I.IX

de» Math, Seidcnlcliwanz. I.X.

— de* l.ichcdolt von Starhcmbcr g, U.

de» Grafen Tannenburg. CVI.

— de* Grafen Niel. Thum, in Gradisca,

cxxvw.
— de* David Ungnad. XI.

- de» Georg von V olkensdorf, XXXIV
— de* HWM v Zclking. CHI

de» Sigm. Zeller M Zell, LI.

Grab/Irin m Schruns.

GiaJina. Grabmal de» Grafen N Thum.
CXXVIU

Gradat, XCU.
Graßeudarf, Tumiilu*, I.XXIX,

GrJt;, l' te*keii an der Auffcnfcilc de» Dome»,

Lxxvm.
— Kunde in dei Mut. XII

Griei. Kundkirche, LXXV.
Grutbers mittelalterliche Kunfldenkaalc in

Böhmen. V. XV.

Grtmküd Jorg. 4.

Guairamidarß. Tumulu» LXXVU1
Gurt, Siegel, CXI.

Gürtler, Kran/ IL, Malet, I.III

Gürtler, Maria Kath . Malerin. UU.
Guttenßrintr Munienfund, XII

Gylavi, lorxetina. 31.

H.

Haag, Kirche, XI.

Haai, Karl. Correfp . ( XIX

Haid, J. A., Holzfcbnitzer, CVI

Haiudler, Cafpar, Stcinpclfchneidcr. LXXI.

Hamlet, Cafpar, Stempelfchneider, XL IV.

Hat! Rathhau«, XIII

Hallnn, Kirche, LV,

— I'etcrs Capelle. LV
— Privathiufer. I V

HalUr, I'eter v , CXXXU.
Hallßatl. Kirche, CXXI
— Infchrilten, ( XXV

HaltßJtttr •>?<:. Pfahlbauten, VII.

Hau von Hnnnprrg I.
, 3.

Ihm.:,: Scbold, LI

Haußrr. A.,Prof., Confeivalor, CXX1X, CHI,
CLIX

Hauskall der Central Cuminiffion V

Hautmarktn. UV, LXI,

m Wappen, LI

Hridflirrg Archivalien au*. XVIII

Helemnbrrg, Rumcrflcinc. VII

Hi Im, gefunden hei Innsbruck. XXXVIII

Hth'ig. Thon... Schmied, LXXI.

Herald. Kalthafar, GefchUugiefaer. XLII.

llitßkxag.l, Familie, CVI1L

Hark-Oujczd. Kunde. CLVTL

Haikft, Grabmal, CI.IV.

Haffmantt, Mich., Kifcnfchneidcr, LXXI,

llafjhttfn, Ulrich, 5

Hekenwerjen, Burg. LV".

Hallenegg Schlot», Cl.

H-thnjlnu, MartHftale, LH.

HaMautru, LXV.

Hal,ßkmf.Md\n Aulkirthcn, XCVI
Hahßekuilxbitd In Auflee, XI.

Hätz/, kititrwerk in tler Katharinen-Kirche

tu Malrei. CI.VII.

Hakgttafet im SophicnfchloftdlM, 48.

Harleiniberger. Andre, LIX.

Harn. Grabmal des David Gngna.I, XI

Hradeek, alter Friedhof, LXXI1.

Hradifte, verfchlackle Walle. X,

— prahiftorifche Erdbauten, XXXV
Hurt, Alb . CXXX1I

Humat, XCIU.

I.

Jaeab, llan», Stempelfchneider, XL1V
Jagrrndarß, Kunde. XLII

Jakresbrrtckt der Ceniral-Commiffion, I

Jaratla*. Reliefs an tler Kirche, XVI.

Mßtt. Kirche, LH.

ftftnit, Kunde, CLVI,

/gg. Komerftrafsen, LXXXVI1
— rom lnfchriftlleine. LXXXVII

//teußtdt Andr. C.XX1X

lunibruek, Siegel. CXLU.

luvtntarißrung der Kunftdenkmaie V, VI.

cxxxi
Inniektn, Siegel de* Stiftes. CXXVI
- Fresken. LXIV.

Juki, Hann» und Jacob. 4.

K.

Kaeerov, Schlofs. XV
Kaklenbtrgerdarß, Martcrftule, XX
Kalkreut. Andr.. CLIV.

Kanin Rathhau« XLII

Kant! in Ktennfletten. LH
Kafß-nberg, Kirche. ( XXXIII.

Käß kau. Dom. Grabmale, CXXIX
Kehlt xu Eggenl.jrg, I.XXX.

Kki/tr H. J . Stcmpelfchucidci, XL1V
Kkayan Seifrid. UV,
KihMtlul. Frauenkirche, CVI

Oelberg Capelle, CVI.

- HaaptkirctM, cv.

Katharinen Kirche. CV
— »wei BUflen, Portale. CVI.

Kladrau, Stiftskirche, 50

Klageu/urt, Lande* Archiv, XV III

— Siegel. LXX
Klau/tu, Capucincr Kirche , Schatzkam

tner. 16.

kofibare Kirchengewänder, 17.

Wolinh »ufer, 20.

fpanifche und itabenifche Gemälde, 17

- Rundkirche. LXXV
Khßerneuliurg

,
Kreitzgang, X,

— Reftaurirung des Kiciizgaugc*, XLIV
Stift. Siegel, CX.

Stadt Siegel, CXXXIX.
Klukanis Margaretha. 31. 32.

Kmttelßeld. Siegel. LXIX.

KMafl. Kunde. CLVHX
Kaiamtr von Burgfchleinilz, CXXXVIII
A'i'utglßeHett, Archivalien, XVII

Kaffrn Ignaz Kreih. v , XLII.

Karueuluri;, SchirTthor, XL
Krakau, Tuchhallengebaude, ( XXI

- Kvanget.ar im Domfchaue. XVIII

Kraut, Jochum. 4

Krauße, Cnnfervator f. LXXVII
KrrnußetUn. Kirche. LH:

Krem, in Bifchofhofen. LVI]

- fteinerne» in Kutac X« III

xu Ludefch. XL
— in Raiikwcil, 23.

Krivir, Kunde, Cl.VIII

Kranfladl. Siegel, CXLI.

Krummßäbe. au« dem Domfchat/e zu Gor»,

XIII

Ktitlmi*am, Wolfg., LI.

Kitnetie, Burg. XV,

Kunfllenaaffen, das. 4.

Kuf.ßerhrrg-uxrk in Mittcrberg. CXLVII.

Kutjerrr-./uuJ am Muterberge. CXLIX.

KurßerßekmieJ, Denkmal der Kamille. CV,

Kußilaß.Uken im Schatze des Capucinel

Klotler» in Klaufcn 1U

Kutat, XCUI.
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VI

L.

Laifan. XCH
t.akinef.a. XCH
Laitaeker-Uoot, Pfitalbatitcn, VII

/.anäikren, Ruine CXXXVI.

I.aujherger, Prof. G.. 32.

Lmxmha-f, XI.in.

UilmtritM, Heidengrahcr. XXXV
Lemberg, archä«/. V. erein, V.

/><'*e». Pfarrkirche. CXXXVI.

Jacob/ Kirche. CXXXVI.
- Hiufer. CXXXVI
- Säule, CXXXVI1
- Kirche in Waafen. CXXXVII

Lemberg. Schtnfsruine, CXXI

Ummßdm Wcikhart ™, 5

Leu.kier aus Krvflall im Schade de» Capu-

ctner Kl öfters ru Klaufcn. ib

Levin, Funde. X.

Liber thnmaeus, 2$-

I.i.htrmeörlk. CLIX.

Licktfiule bei Maoer, U, I.V.

Lina. Gcrh. Job , Eil'enfthnrider. LXX]

linek Ulr , Guldfchmied. XUV.
Lim. Archiv am Mufeum. XVI XVII

Lipfmann, Curtos, [.

/Mau, Kunde, LX1.

Marmurbecken XIII

Lilfker. Man» llcinr 4.

Lvfßer, H. Ch , Giefcer. CVII

Lorck. Kirche. UV.
Grabmale. LX.

- rom Grahflein, UV
UtiJtuftl, Elias XI.III

Lifekitz, Kund von Thnngefafscn, X.

- Kunde. LXH
Li'fenßefh, Grabmale in Garrtcn, CXI.IV

- Bcrthold, Hartnid, Gundachar v..

exuv.
[.wenig*. Kunde. Vitt

i.uJtfik, Vortrag«-Krau, XL.

Un, •, Llaa,

LunJenburg, Kunde. XI.VI.

Lynbufeki, XCU.

M.

Mmttnkt, Mlintfunde, XCI.

Malmet, rom. Sleine, XC.
Maler Springcnklc, 4, 6.

Marburg. Kirche. CXXXV11I.

Ärü Buch Kcflaurirung der Kirche,

XXXIX.
- Neuftifi. Kirche. CLVI.

MvUrptmU, LH.

«fein« Katharinenkiich«. CLVIL
- Schaltwerk, ci.X

Mauer. Kirche, SehniU Altar. Sacramcnu-

Häuschen. L. LI

Manerb ack, Siegel, CX.

Max l, delTeu Bruflbild in Meran, XXXIX.

MeJ.afek, Siegel. CXLI,

Melk, Pfarrkirche, XLVHI
— Pnfthaus. XI. IX

— Ablci. Ci iiliIimi XLIX.

Melkvviek. rüm Kunde. XCH.
Meran, Bug, XXXIX
— Kllrftenburg, XIII, CXX1I.

Miltßati. Krenigang, XII

MillßaJI, Reilaurirung. LXU.
MiHerbeig, Kupferbergwerk, VII. CXI.V1.

M,Uerf,U. LV1I.

MüJling. alte Capelle. CI.III

Mjkr tu Ainnedl, B . 2.

Mffaskrunn, Thurm. CHX.
Mvfatkfund m SaUburg, XUV.
Mitling, röm. Steine. I.XXX1X

Muek, Math . I.

Muklfranen, Kirche. Fresken, XV.

Xakeran, heidu Grabhügel. X

Xakortan, Funde, CLVI

Xarma, XCIV.

Xrubfrg. Stiftskirche l XXXVIII

Xeukau,, Minoritcnkirche. XL
XeugaJt a. d. M-, prahillorifche Erdwalle.

XXXV
_ Kirchen Reftaunrung, XV.

Xeßellkal.i», Andreas, Maler I.V.

Xrydei. Paul. Gefcliiltigicfscr, XU
Xugla. Romerftein, CXXX

o.

fMrr-Kapfenbcrg. Schb.f«, l XXXIII

— Laih.ch. röm. Funde. LXXXVIU.
- Leis. Grabftein XI.III

- Ocfterreich. Grabdenkmale. CXX1I

Obernbrtg. Grabdenkmale, CXX1II

Ofen im Sophicnfchlofschen, 47

Off.nbaek. Fresken. CLVIH.
Olmüts . Maunz Kirche RcliauTirung, XV.

LXIH, CLVII.

Orden der Amprifia Stola, LXVIL
Ortye.k. Nie de, 32

Offers,, Grabungen, Vit

Ofirog, XCH.

1'.

Ptrifer Weltausiteilung, VI, CLVT11

Peekk, Math
,
MunrfchlolTer LXXL

Permt/er, Bull»., CXVII.

I'eß. Siegel. CXI..

I'rtlöu, Siegel, CXL
PettvU, f. CI.VIII

Ifakibaut.n im llallftatlet See undLa.bacher

Moor, VII.

Piekler, Maih . Eifenfchneider. LXXI.

f'il/en, Eridechantci Kirche. CXXI
J'isiini. Kram v., f. CLVIII

/T.1H//1/»,. Unter , Rundkirshc. LXXV.
/Wklatn, Romerftein am Friedhof. XXXV'l.

PoJßJ. Denkmale. XIII

P»Ud«rf, Wappen, XLI

1 LVUauberg, gothifcbe Kirche. 33.

Pol/hau, Kirche und Sacramenls Hiusshcn.

XII

Peleeki. Mieczyslaw, Coufcrvator t, XLII
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DIE 7. HC II ST ÜBE IN BRUN ECK
EIN

CULTURBILD AUS DKM XVI. JAHRHUNDERTE.

Vom FMEIllERkN von Czukkniu,

Die Chroniken des Mittelalters erzählen uns ausführlich kirchliche Begebenheiten und

verbreiten fich über Kriegs- und Staats-Actionen ; das Culturleben behandeln fie feiten und, wo es

gefchicht, meift nur nebenher Und doch war diefes Culturleben ein reich entwickeltes und geftal

tete fich bei der mufivifchen Zufammcnfetzung der damaligen focialen Verhaltniffe in den mannig-

fachllen Formen. Sein Hau|Hlitz befand lieh in den Städten, wo fich die verfchiedenflen Elemente

der Gefellfchaft berührten und eine durch den regen Verkehr gehobene Rührigkeit im öffentlichen

und Privat- Leben hervorbrachten. Gegen das Ende des Mittelalters war es insbefondere das Land

Tyrol, in welchem durch den belebten Durchzugshandel zwifchen Italien und Deutschland Reich-

thum und Wohlleben erblühten und, getragen durch diefe gedeihlichen Zuftände, die Pflege der

Künfte eint; bereite Stätte fand.

Wo immer daher fich ein Bild des früheren Culturlebens in Tyrol erhalten hat, ift es

werth, al> ein Zeichen der gefelligen Formen vergangener Jahrhunderte erhalten, und in der

Erinnerung bewahrt zu werden. Wir fchicken uns defshalb an, ein folches Bild aus der guten

Stadt Bruneck dem freundlichen Lefer vorzuführen. Es ifl die im Wechfel der Zeiten durch mehr

als drei Jahrhunderte erhaltene Zcih/lubc in Bruneck, welche den Gegcnlland der nachfolgenden

Beschreibung bildet.

Ein guter Trunk war zu allen Zeiten ein Begleiter behaglichen Lebens und mufste diefes

um fo mehr in einem Lande fein, in welchem Mutter Natur den Rebenfaft in fo reichem Mafse

(pendete wie in Tyrol. Der Trunk mundet aber nur, oder doch vorzüglich, in fröhlichem gefelligeu

Vereine. Die Art lieh denfelben zu verfchalfen, war jedoch damals eine andere als gegenwartig, wo

die zahlreichen Schanklocale dem Liebhaber des Weines eine nur allzu leichte Gelegenheit darbieten,

feinen Dürft zu befriedigen Das Wirthshausleben war damals nicht fo ausgebildet als jetzt, und

meift nur von den niederen Ständen benützt. Die gebildeten Claffen zogen es vor, den Rebenfaft

im eigenen gefelligen Kreife zu fchlürfen und damit, fern von dem gemeinen Wirthshaustreiben,

fröhliche Unterhaltung zu verbinden. So gefchuh es auch in Bruneck. Ein Edler der Stadt öffnete

fein Haus den Patriziern der Stadt, fowohl adeligen als bürgerlichen Gefchlechts, fowie auch dem

Atlel und Gerichtsnerfonen der Umgebung, und richtete darin für feine Genoffen eine Trink Hube

ein. Sie befindet lieh in dem Haufe des Herrn von Zie«lauer, vormals dem Herrn von Marchetti

IV. N. f. I
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2 Freiherr v. Czoekniu.

gehörig; wer es aber zu jener Zeit (um Beginn des 16. Jahrhunderts) befafs, ift unbekannt. Die

Trinkftube befteht aus einem ländlichen, gewölbten Räume zu ebener Knie mit einem vergitterten

Femler gegen die Hauptgaffe, und mit zwei Ausgängen, von denen der eine in den Hausllur, der

andere durch Stiegenwerk und Gänge in das Innere des Haufes und in den Keller führt. Gegen-

über dem Mingange ift links eine grofse nicht fehr tiefe Nifche, in welcher der Sage nach der

Vorkneiper oder der Altcrs-I'räfident feinen Platz nahm, fie war, wie noch zu erkennen, mit Lorbeer-

zweigen, fo wie mit rothem Sammt und Goldfranfen ausgemalt. Kleinere Nifchen, die in der Wand
angebracht lind, waren wohl zur Aufnahme der BeleuchtungsRequifiten und der Trinkgcfchirre

bellimmt. In diefem Räume vereinigten fich die Zechgenolfen zu fröhlichem Abendtrunke. Wie
aber der Humor lieh bei den Verehrern des Weinflockes vorzugsweife einfindet, und die Kimfl

damals alle Aeufserungen des bürgerlichen Lebens begleitete, fo fliehten auch die Trinkhriider in

Bruneck den Ort ihrer Zufammenkünfte mit Frcsco-Malcreien zu verzieren , welche die Wappen
der einzelnen Theilnehmer mit den

von ihnen gewählten Trinkfprüchen

darftellten, fo wie (ie auch fymbolifche

Anfpielungen auf den nächften Zweck

ihrer Verfammlung enthielten. Letztere

zeigten fich theils in den verfchiedenen

Attributen , welche als TrinkgcPäfse

aller Art, wie Gläfer, Hecher, Humpen,

oder auch als Kafs, Weinflock oder

Weinlciter dem Wappen beigefügt find,

theils als abgefonderte fymbolifchc

Aufzüge, welche die Wandllächen,

foweit <ie nicht von den Wappen

eingenommen find, bedecken. Unter

jedem Wappen ift der Name des Inha

bers, und oberhalb desfelben zumeill

die Jahreszahl 1526 angebracht, wobei

fich zwifchen der dritten und vierten

Ziffer der Mehrzahl noch ein Buchftabc

(hauptfächlich ein M) befindet, deffen

Bedeutung nicht mehr zu entziffern ift.

Wir wollen nun die einzelnen

Theilnehmer diefes Sympofiums, wie he fich aus den Namen zu erkennen geben, der Reihe nach

aufführen, und dabei einige biographifche oder genealogifche Notizen, wie fie eben fich darbieten,

anfügen.

1. Auf der Wand gegenüber der Mingangsthüre erfcheint von der Linken zur Rechten als

erttes B von Breyfach, Ritter; über dem Wappen fleht fein Wahlfpruch: „Ich hoff". Seine aus dem

Mlfafs Rammende Familie Harb kurz nachher aus.

Der Zecher war der Urenkel des Bertold von Breyfach, welcher im Jahre 1386 mit Herzog

Leopold von Oederreich bei Sempach erfchlagen wurde.

2. 4. Der zweite und vierte Genoffe B. Mohr zu .linncdt und C. Mohr zu .-Untiedt waren

„alt wappenmäfsige Burger zu Bruncgk". Sie find wahrfcheinlich die beiden Brüder Lukas und

Kafpar Mehr Lukas hatte guten Hausfegen, (echs Kinder; einer feiner Söhne heirathete des

Stadtrichters Chrillian Kern von Bruneck 1 ebenfalls einer der Zechgenoffen) Tochter Lukas
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Mohr fiih rtt; den Wahlfpruch : „Wie du wild", des C. Mohr Wahlfpruch war. „Alter trew un

vergeffen". (Fig. i.) :

3. Zwifehen den Wappen der beiden Mohr prangt jenes des Lamprecht //an von llannpcrg,

deffen Spruch lautete: „Was Gott will". Die Mahn waren ncbll den Familien Stuck, Jöchl, Seil und

Kirchmayr die älteften Schildbürger der Stadt Bruneck, und haben dafelbft in guten Würden und

grofsem Reichthume ihr Hauswefen gehabt. Sie fchrieben fich früher Mandl, und liefsen fich bald

nach der Erbauung von Bruneck dafelbft nieder. Schon im Jahre 1278 finden wir dafelbft Berthold

Mandl alseinen der alteften Bürger, der hei grofsem Reichthume in hohem Anfehen Hand, das auch

feine Nachkommenfchaft fortan genofs. Der Domherr Siegmund Hahn von Hallnberg baute 1538

den Anfitz Hahnberg und erhielt dafür 1559 v om Kaifer Ferdinand III. die Beftätigung der alten

Adelsfreiheit. Im Jahre 1478 war Jacob Hahn von Hahnberg ein „ftreitbarer Kriegsmann" der

Grafen von Gor/., deffen Fnkel Jacob fich durch Kinficht und Tapferkeit im portugiefifchen Kriege

grofsen Kriegsruhm erwarb, aber kinderlos ftarb, wodurch fein Gefchlecht im Jahre. 1566 erlofch.

Lamprecht Man hatte zwei Frauen, die zweite war Helene Vintlerin von l'lötfch. (Fig. 2.)

a Fig. 3.

5. Veit Seil hatte zum Wahlfpruche : „Gott fchigks vom — peftein." (Fig. 3.)

14, 15. Chrifloph Seil legte fich den Spruch: „Amor eil verbum paffivum," und I.ynhardt

Seil jenen
: „Gott und Dein" bei. Die Seil (Söll) waren ein altes, fpäter geadeltes Bügergefchlecht

von Bruneck und theilten fich in zwei Linien ; Veit gehörte der Linie Aichberg, die beiden andern

gehörten der Linie Tciffegg an. Veit Seil war mit Sidonia von Roft einer Schweiler des Hans
von Roll vermahlt. Sein Wappen ziert ein Becher von höchll befcheidencr Gröfse. Lynhardt
ftarb 1544. Er fowohl als Chriftoph liefsen ihr Wappen in der Zechftube mit Figuren verzieren,

welche auf ihre Vergnügungen fchliefsen laffen. Neben dem Wappen des Herrn Chriftoph reitet

eine Dame auf einem Stachelfchweine, eine brennende Laterne in der Hand. Lynhardt lieht leib-

haftig abkonterfeit mit dem Gläschen in der Hand, als ob er es der gegenliberftehenden auf einer

Kugel balancirenden Frau zutrinken wollte; fie hingegen halt ihm ein Straufschen entgegen.

7. //ans von Roß war einer der Gäfte aus der Umgebung, welche an den Brunecker

Trinkgelagen Theil nahmen. Er halte fchon 1502 das Lehngut Aulhofen erkauft, wurde 1544 mit

1*
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4 FUEIHERR V. CZOERXIG.

dem Schlofft: Kehlburg vom Bifchofe von Brixen belehnt , und war durch 45 Jahre bifchöflicher

Pfleger in Udenheim. Seine Frau war die Schildbürgerin Anna Jöchl von Bruneck, mit welcher er

fechs Kinder hatte, während fein Sohn dreimal zur Ehe fchritt. Sein Wappen ziert der Spruch:

„Vergifs mein nid". Ueber die adeligen Familien Soll und Rofl (welch' letztere in eine einfach

adeliche, eine freiherrliche, und eine gräfliche Linie theilte, von denen die zweite noch blüht) wird

ausführlicheres in des Verfaffers Auffatz „Das Sophienfchlöfschen in Aufhofen" berichtet. (Fig. 4.)

6. Hans Jhinrich IJlßhcr führte den Spruch: „Ich wags, geratz fo gatz", welche Worte man
unwillkürlich mit dem gewaltigen Poeale, einem koloffalknotigen Glasbechcr, in Verbindung bringt,

der das Litfcher'fche Wappen befchattet und zur Füllung ein ganzes Fäfslein benöthigt. Vielleicht

war er das Haupt der Trinkgefellfchaft. (Fig. 5.)

8. Jorg Grünbald mit den beigefetzten Buchfluben v. p. und dem Spruche: „Ich geduld

umb Unfchuld", hat fein fchildbür^erlich Wappen auf ein Fafs malen laffen, aus deffen Spuntloche

der Wein in ein Glas riefelt.

9. Hans Jochl liefs das Wappen mit Wein-

leitern verzieren, auf denen man Fälfer vom Wagen
rutfehen läfst; fein Spruch lautete: „Still ym Halt"

Um das Jahr 1269 fafs Gerold von Stegen noch auf

dem fogenannten Grafenhaus dafelbft, das fein Sohn

Fridank vcrliefs und fich in Bruneck anfäffig machte.

Kr nannte (ich „der Jöchl von Bruneck" und wurde

der Stammvater der gleichnamigen fehr zahlreichen

Familie, welche fich fpäter in Sterzing (wo fie fich den

neuen Anfitz „Jocheisthurm" erbaute), und in Vahrn

anliedelte; fie Harb mit Viciorjöchel von Vahrn (f um

1546) aus. Hans Jöchl
,
Schildbürger von Bruneck

war ein Sohn des reichen Amtmannes Hans Jöchl von

Bruneck.

20. Jacob Jockel, Hanfens älterer Bruder,

begnügte lieh mit dem Spruche: „Ich hab kain Reim".

[O. Chrißoph Winkclhofcr liefs fein Wappen in

einen Weinberg hinein malen, mit dem Spruche:

„Glükh hat Neyd". Kr war 1544 Brixner'fcher Rath

und Pfleger auf Michaelsburg und hatte eine fchöne

Bruneckerin zur Frau, auf die fich vielleicht der obige Spruch beziehen mag.

11. Joclium Kraus ifl unbekannt; über feinem Wappen flehen die Buchftaben V. M. . . N.

12. Ulrich Springenklc ifl offenbar der Künfller, welcher die Trinkfluhe ausgemalt hat Fr

nennt fich felbft „Maller", und führt auch das Künfllerwappen, drei weifse Schüller auf rothem

Grunde. Sein Sinnfpruch ifl: „Ks yft aus" womit er lieh wohl felbft gemeint hat. Das Trinkgefäfs,

welches feinem Wappen beigegeben ift, erfcheint umgeftürzt (was auch bei einigen anderen Wappen
vorkömmt) und ein junger Amor fleht Gewehr bei Fufs daneben.

Auf der Wantl rechts von der Kingangsthüi e folgen die Wappen von anderen Zech-

genoffen.

13. C. Kern, Stadtrichter zu Bnineck führt den Spruch: „Kain Lieb an trew".

14. Chrifloph Seil, f. oben.

15. Lynhardt Seil, f. oben.

Digitized by Go



I

Ein Ciu/rukBiLD aus dkm XVI. Jaiikhundbrte. 5

16. Ulrich IlofjleUcn\ fein Wahlfpruch lautet: „Alte Lyeb un vergeffen". (Alte Liebe

rollet nicht.) Rechts von feinem Wappen fleht der Ritter mit dem Glafe, links eine Frau mit dem

Striiufschen.

17. Wolfgang Wiefel führt den Spruch: „Zu Got und Maria meyn Hoffnung".

18. //ans von Zwingen/lein fpricht mit Hahn: „Wie Gott will". Hin Hans von Zwingenftein

war um jene Zeit Pfleger auf Schlofsberg, fein«" Frau war des Kürgcrmeifters von Hall Tochter,

Anna von Hammersbach. Die Hochzeit fantl 1526 zu Hall ftatt, und die Gefchichte erzählt davon:

Kaifer Max ift Abends dem Krautvolk zu Fhren von 1 lafig herauf in des Hammersbachers 1 laus

geritten und bei der I iochzeit geblieben.

19. Weikhart zu l.cuenjlein wählte fich den Spruch: „Min fchwarz Kue gibt wyfe Milch".

20 Jacob Jöchl, f. oben.

*'ß S Fig 6

M P. von Welsperg hat den Spruch: „Geduld und verhar". Paul von Welsberg war
kaiferlicher Rath, fein Vater 1 'fleger von Welspcrg. In Bruneck befafsen die Welsberg das ftatt-

liehe Haus, nun Wohnfitz der freiherrlichen Familie Sternbach. (Fig. 6
)

22 Freiherr von Wolkcnßein mit dem Spruche: „Ich hoff und wardt". Die dem uralten

Tyroler Adel angehörigen Familien Welspcrg und Wolkenftein fiml zu bekannt, als dafs es hierüber

noch weiterer Bemerkung bedürfte.

Ober dem Fenfler find noch drei Wappen angebracht, von <lenen aber nur noch Spuren
übrig blieben. Sie gehörten den Familien:

23. C. A'rinigl, gleichfalls eine der alterten adeligen Familien des Landes

24. Botfeh.
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25. Morl, welche im I'ufterthale zu Pfalzen anfaffig war, und noch in Eppan und Kallern

befteht.

üiefe ftattliche Zahl von Trinkgenoffen läfst erkennen, dafs wenn de alle verfammclt waren,

das nicht allzu grofse I-ocal vollftändig gefüllt war, und für weitere Theilnehmer keinen Kaum
mehr übrig liefs.

Aufser diefen Wappen find noch einige fymbolifche D.irft« Hungen zu fehen, deren Deutung

wohl kaum mehr thunlich ifl.

Ober der Eingangsthüre gewahrt man eine Opferfchale mit rauchender Flamme. Zur

rechten und zur linken Seite befindet lieh ein Herold mit der l'ofaune. Auf der rechtsfeitigen

Pofaune fieht man eine Fahne roth weifs und roth, mit der Umfchrift: „Ich j »in denn auf der letz,

(iott fuegs— peten"; bei dem linksfeitigen Herold ift zu lefen: „Der dawyll bei der (Compagnie:)

fein dervindt (lieh?) ain".

Auf der Wand gegenüber dem Fenfter (teilt lieh eine weibliche Gefüllt mit gelöflen Haaren

auf einem EM reitend dar, zwei Hunde an der Schnur führend, ein Windfpiel und einen Hühner

hund. Ein Zwerg mit dem von Mohr'fchen Wappen auf einer Feldflafche reicht ihr ein Glas mit

dem Spruche: „Rain Frewd an dich". Zur Seite liehen zwei Buchftaben IV S.

Man erkennt daraus, fo wie aus mehreren Wahlfprüchen, dafs die edle Zechgenoffenfchaft

auch dem fchönen Gefchlechte ihre Huldigung darbrachte Ob diefelbe auch den Gefang pflegte

und dadurch den alten Spruch der lultigcn Gefellfchaft : „Wein, Weiber und Gefang" zur vollen

Geltung brachte, darüber fehlt leider jede Kund«;.

Die Infchriften find in gothifcher Schrift ausgeführt, für die einzeln flehenden Buchftaben

aber wurde die lateinifche Schrift verwendet Die Wappen reihen (ich unmittelbar an einander

und fchlingen fich fall wie ein Kranz um die vier Wände der Zechftube. Diefe Wappen, fo wie die

fie begleitenden fymbolifchen Zierathen und Figuren laffen durch ihre fchwunghalle Zeichnung und

die linnige Durchführung auf einen gewandten Künftler fchliefsen. Der Name des Malers Spring-

enckle kommt in der deutfehen Kunftgefchichte vor; ob er lieh auf unfern Künftler bezieht, mag
dahin geftellt bleiben.

'

1 Hie erfte Nachricht über .liefe Zechfluh« enlhiell ilie Tjrolcr Vnlk* un<l SchUUeniclttttiK vom 30. Seplemher uni) 2. OcloUer

l86l, welcher auch mehrere rler nhigen hUigraphirrhrn Notizen (mllehnt find Itezüglicli der lelzteren «ehe auch Maycrkof.r',

„PuflerlhaU AdcUgefchlcchler " Urnen 1S61
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BR UCH STÜCKE
AUS 1>KK

Geschichte eines österreichischen Stadtarchives.
Von »k. Gustav Winter.

Man wird der Gefchichte der Archive eine gewifle Bedeutung für die Culturgefchichte

nicht abfprechen können. Der Sinn Tür die Vergangenheit und für die Zeichen und Denkmale,

aus denen' Tie fich vergegenwärtigen läfst, gebricht der Rohheit. Wo culturelle Strebungen Hoden

gefunden haben, tritt die Schätzung des blofs Hiftorifchen ein, welche nicht nach dem praktifchen

Werthe desfelben für die Gegenwart fragt. Wenn es gelänge, das Mais der Sorgfalt und Pietät

nachzuweifen, mit welchem irgend ein Rechtskreis: ein Land, eine Stadt, ein Klofter, eine Familie

feine altüberkommenen, für praktifche Zwecke vielleicht fchon belanglofeil Urkunden zu einer

beftimmten Zeit aufbewahrt und gehütet hat, fo wäre daraus immerhin ein Schlufs zuläflig auf den

Grad der geifligen Potenzen, ilie damals in jenem Kreife wirkfam waren. Die Summe der Örtlichen

Krfcheinungen und der zeitlichen (• ntwicklungen gäbe dann ein zwar einfeitiges, aber doch bemer-

kenswerthes und lehrreiches Culturbild. Aber man wird hier nur fehr fchwer zu zufammenhän-

genden und umfaffer.den Darftellungen gelangen können. Kaum die Gefchichte eines einzelnen

gegebenen Archives, gefchweige denn die Gefchichte eines ganzen Archivwefens wird fich aus den

überaus dürftigen Spuren, welche das Werden und Wachfen eines folchen Körpers zurückzulaffen

pflegt, in einiger Continuität herftellcn laffen. Um fo gebotener fcheint es, die Bruchftücke aufzu-

lefen und zu bewahren, die der hilbnilrhe Forfcher hie und da auf feinen Wegen findet.

Solche Bruchftücke find mir unter die Hände gekommen, als ich im September 1S77 einige

Tage urkundlichen Studien auf dem Stadtarchive zu Wiener Neuftadt widmete. Nur Bruchftücke:

aber doch vielleicht mehr, als man in einem anderen niederöflcrreichifchen Stadtarchive begegnen

wird, und mehr als gut wäre, wieder verloren gehen zu laffen. Darum glaube ich fie vorlegen zu

dürfen und zu follen.

I Der Schulz der geweihten Stätten wurde im Mittelalter vielfach auch für die Urkunden

in Anfpruch genommen. Der Adel, vereinzelt auf oft bedrohten, zerftreut im Lande gelegenen

Schlöffem lebend, legte häutig feine Documente in den benachbarten Kirchen und Klöllern nieder.

Hierin wird in nicht feltenen Fällen die Krklärung des Umftandes zu linden fein, dafs geiftliche

Archive Urkunden bergen, die gar keine Beziehung aufweifen zu dem Befitzftande oder zu irgend

einer ThätigKeitsaufserung der betreffenden geiftlichen Anftalt. Die Städte hatten geringere Ver-

anlaffung, den Schutz ihrer Privilegien der Hut fremder Hände zu empfehlen. Auch in Ocfterreich

befafsen fie fchon im 13. Jahrhunderte ihre Rathhäufcr, praetoria. Für Tufal z. B. ill ein folches

bezeugt in den grofsen Freiheitsbriefen der König»: Otakar und Rudolf von 1270 und 1276.' Dort

war der natürliche Aufbewahrungsort für die Sehriflltücke, auf denen das rechtliche Leben der

Stadt beruhte. Aber auch in den Städten fachte man hie und da Zuflucht und Sicherheit für den

Urkundenfchatz in dem Sacrarium der Pfarrkirche. *

In Wiener-Neuftadt ill für die Mitte des 16. Jahrhunderts die Unterbringung des ftädtifchen

Archives nicht in, fondern an der Pfarrkirche zu Unferer Lieben Frauen, nämlich in dem Krd-
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gefchofsc dos einen ihrer Thürme bezeugt. In der Urkunde aber, aus welcher die Kenntnifs diefer

Thatfache gefehöpft wird, 1
heifst es, diefs fei „je und allwegen" fo gewefen. Berückfichtigt man

dazu die fofort mitzutheilenden urkundlichen Notizen aus den Jahren 1363 und 1396, fo wird man
jenen Zufland mit Sicherheit auch fchon für das 14. Jahrhundert vorausfetzen können.

Im Jahre 1363 machte Katharina, Witwe des alten Peter Peringer, Bürgerin in der Neuftadt,

zu der Frauenkirche dafelbft eine Mefsfliftung, zu der fie 15 Pfund ewige Jahresgülte widmete. Der
Rath confirmirte diefe Stiftung in einer Urkunde, die unter anderem die Bcftimmung enthält, dafs

„alle die brief, die umb die vorgenant gult geben werdent, wie die genant (int, fchullen alle

geantwort werden anc alle Widerrede den purgem dez rates in der Ncwnllat, die fchullen [si] denn

legen in den turn, in der fagrer oder wa fi wizzen nach iren trewen, da fi allerpeil bewaret und

behalten fein".
1 „Der" Thurm, von dem hier fo ohneweiters, ohne genauere Bezeichnung

gefprochen ift, kann füglich nur ein folcher fein, in dem die Stadt ihre Urkunden verwahrte; in

dem „Sagrer" lagen zweifelsohne die Documente der Pfarrkirche. Man fieht, wie die Gränzen

zwifchen Stadtarchiv und l'farrarchiv noch fchwankend find. Fuhrmann, in der Vorrede zu feinem

weiter unten (IV.) zu würdigenden Repertorium des Ncullädter Stadtarchives, llützt fchon auf

obige Stelle die Behauptung, tlafs im 14. Jahrhunderte das Ncuftadter Stadtarchiv im Thurme der

Pfarrkirche zu Unferer Lieben Frauen untergebracht gewefen fei, „quem locum vulgo fagrer

appellabant." Letztere Deutung ift entfehieden falfch; jenes aber, allerdings, wie gefagt, erft für die

Mitte des 16. Jahrhunderts ausdrücklich bezeugt, war fehr wahrfcheinlich doch fchon zwei Jahr-

hunderte früher das Bcllchende. — Von Fuiirmann überfehen, wenigltens nicht verwerthet ilt

Folgendes.

In den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts gingen heftige Bewegungen durch die Bürger-

kreife der Stadt, l'arteiungen hatten fich gebildet. 1 >cr Bürgermeifter mit dem Rathe (landen

zufammen, ihnen gegenüber der Stadtrichter mit der Gemeine der Bürger. Die Geldj^ebarung des

Rathes und die ftädtifche Steuerwirthfchaft erregten in hohem Mafse die Unzufriedenheit: die

Bürger erhoben die Frage, wohin denn die Stadtlleuer komme, mit der man fic feit nun neun

Jahren belafte, da doch die Schuldenlall der Stadt von Jahr zu Jahr anwachfe | Dann ward geklagt,

dafs Recht und Gerechtigkeit in der Stadt Schallen leiden, da Bürgermeifter und Rath nicht mehr

ins Burgtaiding noch in die Schranne gingen. Nebll mancher anderen Befchwerde wurden endlich

auch noch Betlenken wegen leichtfinniger Gebarung mit den llädtifchen Urkunden laut. Der

Landesfürft bereinigte in umfangreicher Urkunde '' die ganze Reihe der Zwiftpunkte, und da ver-

fügte er bezüglich der zuletzt angeführten Befchwerde, „wegen der SchlülTel zu dem Thurme,

darin ihre (der Bürger) Briefe liegen": „wenn fie darüber gehen wollen, dafs fic zwei oder drei

vom Rathe und ebenfo viele von der Gemeine dazu geben follen, denen wohl zu glauben und zu

getrauen fei, die darüber gehen nach der Stadt Nothdurft; und dafs auch der Rath einen SchlülTel

und die Gemeine den andern dazu habe."

Die Befolgung diefer herzoglichen Verordnung ift für das 15. Jahrhundert bezeugt. Die

Rathsprotokolle der Stadt, die, bis zum Jahre 1431 zurückreichend, einen der koftbarften Schätze

des Neullädter Archives bilden, enthalten von Jahr zu Jahr die Namen der Würdenträger der

Gemeinde. Da erscheinen denn neben dem Bürgermeifter und dem Stadtrichter, den zwölf Rathen

(consules, Gcfchwornen), den zwei Stadtkämmerern, den vier oder fechs „Raitherren", den vier

„Steuerherren" auch die vier „Schlüffelherren." Beim Jahre 1436 findet fich angedeutet, was ihres

Amtes ift: hier heifsen fie „die di flueffel zum turn füllen haben"; 8 und im Jahre 1444 find fie

genannt „flüffelherrcn zu dem turn". 1 Regclmäfsig befindet fich unter den vier Schlüffelherren,

an ihrer Spitze genannt, der Bürgermeifter; eine zweite Stelle ift von einem Mitgliede des Rathes

befetzt; die beiden erübrigenden nehmen Bürger ein, die nicht dem Rathe angehören
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II. Für die Gefchichte eines Archives find diejenigen Carhdaricn von Belang, welche die in

dem Archive aufbewahrten Urkunden enthalten. Gewifs ift der Beweggrund zu ihrer mühevollen

Anlage nicht allein in der Erleichterung der Urkundenbenützung zu fuchen: einen vielleicht ebenfo

grofsen Antheil daran hatte das Beftreben, die Originale zu fchonen. Sorgfam geführte Copial-

bücher werden alfo auch Zeugnifs ablegen für die richtige Würdigung, die ein Archivbehtzer den

Schätzen feiner Briefkammer entgegenbrachte. Bei Geltendmachung und Verwerthung von

Urkunden, die entfernt vom Archive, etwa in einem Rechtsftreite, ftattfinden füllte, war man auf

die Sicherung des Originals durch Anfertigung von mit demfelben völlig gleichwertigen

Abfchriften, von Traus/u»ihn bedacht

In letzterer Beziehung ift ein Capitel des angeblich von Herzog Leopold VI der Neufladt

ertheilten Stadtrechtes bemerkenswerth. Diefes Capital" gewährt den Bürgern, dafs fie nicht

genothigt werden können, das Original -diefes Stadtrechtes („hoc noftrum Privilegium") irgend

jemandem aufser dem Landesfürften vorzuweifen, „fed habeant unurn" referiptum vel duo fub

figilli civitatis karaktere, cui velut noftro privilegio fides credula fuper omnibus articulis debeatur."

Aber die F.chtheit der Leopoldinifchen Urkunde als folcher ift fo fragwürdig, dafs obige Beftim-

inung weit minder als archivgefchichtliches, denn als kritifches Moment die Aufmerkfainkeil

herausfordert Es möchte mit ihr weniger der Schutz des wohl niemals vorhanden gewefenen

Privilegiums, als vielmehr der Schutz der Bürger vor Verlegenheiten beablichtigt gewefen fein.

Gerade nur über diefes eine Capitel laffen lieh Bürgermeifter und Rath im Jahre 1448 von dem
Abte des Neuklofters zu Neufladt ein Vidimus ertheilen."' Was he dem Abte zu diefem Behüte

vorlegen, ift weder das Original, noch ein „referiptum fub figilli civitatis karaktere", fondern, wie

aus dem Transfumte ganz unzweifelhaft hervorgeht, jene Handfchrift des Neuftädter Stadtarchives

aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, welche den lateinifchen Text des Stadtrechtes der

Gegenwart überliefert hat.

Was die Anlegung von Copialbüchern betrifft, fo ift Neulladt im 14. und 15 Jahrhunderte

hierin eifrig genug gewefen. Bei der folgenden Darfteilung foll aus den Gränzen der Archiv-

gefchichte in das Gebiet der Archivbefchreibung fo wenig als möglich hinübergetreten werden.

In der zweiten Hälfte des 14. Jährhunderts entftand der bereits von Wurth und Malier

befchriebene und ausgebeutete Privilegien- und Rechts-Codex, welcher das oben erwähnte, angeb-

lich von Herzog Leopold VI. den Bürgern verliehene Stadtrecht, aufserdem die landesfürftlichen

Privilegien des 13. und 14. Jahrhunderts enthält, in den auch das Kaiferliche Land- und Lehen-

lechtsbuch aufgenommen wurde. Zwei Schreiber lind an der urfprünglichen Anlage des Codex

betheiligt. Die von dem einen eingetragenen Privilegien reichen bis 1377, der andere ging noch

zwei Jahre weiter. Da weder die allgemeine Privilegienbeftättgung des Herzogs Leopold von

1381," noch überhaupt eine fpätere Urkunde von diefen beiden Schreibern eingetragen wurde, fo

ergibt (ich ungefähr das Jahr 1380 als das der Kntftehung der Handfchrift Ktwa hundert Jahre

fpäter fchrieb man auf den leergebliebenen Pergamentblättern noch einige weitere Freiheitsbriefe ein

Ein anderes Cartular der Neufladt wird heute auf der kaiferlichen Hofbibliothek zu Wien

bewahrt (Cod. 30S3, ol. Ree 405) Ks ift ein Quartband von 313 Blättern, dem von einer Hand

des 16. Jahrhunderts der Titel vorgefetzt ilt: „Des edlen alten Hanns Rollen und burger in der

Neullat raths und ambtman und feiner erben puech, in w elchem erftlich di ftiftbrief und betiefici,

die khaiferlichen freihalten, die ungelt-, mautbrief und khaifer Friderichen confirmationen aller

freihait und die ftattit oder ftatrecht der Neullat in Ollerreich, auch die munzordnung, der munz-

maifter, des anwalds und der andern unterambtleut und <lerfelben zuegethonen oder verwonthen

aid, ain Ordnung und entfehiedung wegen des weins in die Steiermarch zu liieren, fambt der brot-

wag der Neuftat in Orterreich, und khaifer Friderichs confirmationen die khaufmanfehaft und

IV. N. F. J
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niderlag der von der Neuftat." In diefem Codex liegt fonach ein Privatunternehmen einer

patrieifchen, an der Stadtverwaltung in hervorragender Weife betheiligten Familie vor. In dem

alterten Stadtbuche erfcheint Hanns Roll als Mitglied des Rathes der Zwölf zu den Jahren 1462

und 1466, als Bürgermeifter 1467, und aus anderer Quelle ift bekannt, dafs er noch 1469 diefc

oberfte Würde der Stadt bekleidete; er lebte noch 1482." Die Handfchrift, wie fie jetzt vorliegt,

ift aus verfchiedenen Stücken zufammengetragen, die nur zum Theil aus der Zeit des Hanns

Roll Hammen. Erft im 16. Jahrhunderte wurden fie — es find ihrer neun — zu einem Ganzen

verbunden und je mit befonderen Titelüberfchriften und mit Ordnungszahlen verfehen. Zu

den alterten Theilen gehört (nr. 5) ein deutfeher Text des angeblich Leopoldinifchen Stadt-

rechtes, der in der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben zu fein fcheint und fich durch

Correctheit, fowie durch verftändige Abgränzung und Rubricirung der einzelnen Capitel aus-

zeichnet. Etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts ift der Abfchlütt 6 geschrieben („Volget die

Ordnung und das ganz munzwefen, auch der munzmairtcr und des anwalds fambt der unteramb-

leulen, fo dem munzwefen zuegethon, aid und raitungen"), desgleichen 7 (Acten, betreffend die

Verhandlungen zu Grätz zwifchen den Bürgern von Wiener-Neulladt und den fteiermärkifchen

Ständen wegen der Weineinfuhr in Steiermark) und S („Volget der von der Neuftat protwag

nach gelegenhait, was der muet waiz iederzeit pargelt giilt, wie man das pfenbert brot machen

foll etc.")- r*as cr^e Heft des Codex flammt aus der zweiten Hälfte des 15 Jahrhunderts; es enthält

Privaturkunden aus der Zeit von 1540 bis 1469, gröfstentheils Mefs- und Altarltiftungen von Neu-

rtädter Bürgern betreffend. Die landesflirftlichen Privilegien von 1239 bis 1468 fammelten verfchie-

dene Hände des 15. und 16. Jahrhunderts in den Heften 2, 3 und 4. Von der letzten (nennten)

Abtheilung ift nichts vorhanden als der Titel, womach diefelbe die bekannten Ereiheitsbriefe Kaifer

Friedrichs III. über die Kaufmannfchaft und das Niederlagsrecht der Neuftadt enthalten follte.

Noch einmal wurden im 15. Jahrhunderte, und zwar gegen den Ausgang desfelben, die

Rechtsurkunden der Stadt abschriftlich zufammengetragen. Die Handfchrift, $9 Blatter Papier in

Quart, gebunden in rtarke, mit braunem Leder überzogene Holzdecken, die mit metallenen

Ecken und Buckeln gefeftet und verziert find, befindet lieh im Neurtädter Stadtarchive; fie ift bis

jetzt, foweit ich fehe, nicht gekannt. Sie enthält den deutfehen Text des Leopoldinums fammt

allen Anhängen, und zwar einen Text, der mit jenem des eben befprochenen Roll'fchen Codex

fehr nahe Verwandtfchaft zeigt. Darauf folgen von anderer, aber ziemlich gleichzeitiger Hand

vierunddreifsig landesfürrtliche Privilegien aus der Zeit von 1239 bis 1468, in keinerlei chronolo-

gifcher oder fyftematifcher Ordnung. Die Erkunden find als „capita" bezeichnet, mit fortlaufenden

Ordnungszahlen verfehen und mit dürftigen Inhaltsangaben tiberfchrieben.

Ein Nachkomme jenes Bürgermeiilers Hanns Roll. Wolfgans; Roll, liefs noch im Jahre 1547

die Rechte der Stadt zufammenfehreiben (Hofbibliothek Cod. 7702, ol Ree. 110). Er brachte wieder

den lateinifchen Text des Lepoldiniums, dann auch das Lehen echt des Schwabenfpiegels, das als

„lehenpuch des loblichen haufs Ofterreichs" bezeichnet irt. Des Lateinifchen ift der Schreiber

nicht recht kundig gewefen, die in diefer Sprache gefchriebenen Texte find grauenhaft verwildert.

III. Für die Mitte des 16. Jahrhunderts ift folgende Art der Verwahrung der Neurtädter

Urkundcnvorräthe urkundlich beglaubigt.

An der Domkirche erhoben fich zwei Thürme, deren jeder „bei der Erden" ein Gemach
„auf das allerfleifsigfte mit eifernen Thüren , Banden und gewaltigen Schloffen bewahrt" befafs.

In dem einen diefer ErdgefcholTe lagen gemeiner Stadt Privilegien und Freiheiten, in dem anderen

die Kleinodien und „Zier" der Kirche, wie es „je und allwegen" der Fall gewefen.

In einer Novembernacht des Jahres 1555 ward der Stadtrath über die Unzulänglichkeit

feiner Vorfichtsmafsregeln belehrt. Da vernichten Diebe in den Thurm zu brechen, in welchem
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die Kirchcnfchätze lagen. Als diefer ihren Bemühungen widerftand . wandten fie fich zu dem
Archivthurm. Hier gelang es ihnen, die „grofsen, Marken Schlofs abzuwürgen" und ins Innere zu

dringen. Ein „goldenes Kleinotel, nämlich einKreuzel, fo 39 Gulden wiegt und darin zwei diamantene

Lilien und zwei diamantene Rufen fammt einem grofsen Ratten (sie) doppelt gefafst fein", wurde

geraubt ; auch fchnitten die Einbrecher von den beiden grofsen Freiheitsbriefen, mit denen Kaifei'

Friedrich III. zu Rom im Jahre 1452, unmittelbar nach feiner Kaiferkrönung, die Stadt begnadet

hatte, die goldenen Sigille ab, und nahmen fie mit (ich
!J Die Jagd nach den Uebelthätern war

eine lange. Im Mai des folgenden Jahres wurde einer derfelben, ein gewifler Primus Raditfch aus

Cilli, zu Elfen flad t unter den Juden im Befitze der geraubten Gegenftände betreten und gefangen

genommen. Als Mitfchuldige nannte er einen hausfäffigen Huffchmied zu Neuftadt Namens Thomas

Martpurger, einen Johann Mandritsch, Studiofus aus Mitterburg in Krain, und einen Georg Wla-

bakher. Der Huffchmied wurde zu Neuftadt eingezogen, den Studiofus griff man zu Wien auf;

der Vierte fcheint niemals ereilt worden zu fein. Raditfch und Martpurger büfsten ihre Schuld mit

dem Tode Die Anklage wider den Studiofus war von Raditfch fchon bei der erften Confrontation

widerrufen worden. Noch auf der Richtftätte, vor der verfammelten Menge, erklärten ihn die

beiden Todescandidaten Tür fchuldlos und baten ihm ab, worauf er gegen Urfehdefchwur des

Gefängniffes entlaffen wurde. Die Stadt hatte feinetwegen noch Schreibereien und Weitläufig-

keiten. Denn mit der Genugthuung für die Antaftung feiner Ehre und zumal mit der Entschädigung

für das erlittene Gefangnifs nahm es der Studiofus fehr genau und kam dieferwegen wiederholt

vor die niederüfterreichifche Regierung, welche endlich, nachdem die Verhandlungen ein Jahr

gedauert hatten, refolvirte, dafs ihm die von der Neuftadt die Kundfchaft feiner Unfchuld in latei-

nifcher und deutfeher Sprache unter gemeiner Stadt grofsem Infiegel fertigen und wegen des

erlittenen Gefängniffes ein Gnadengeld von 10 Gulden rhein. zuftellen füllten.
11

Die Folge der unliebfamen Erfahruug, die man mit dem Thurme bei Unferer Liet)en Frauen

gemacht hatte, war die Uebertragung des ftädtifchen Archives in das Rathhaus, wo es in einem

ziemlich geeigneten, vor Feuer und Dieben geficherten Räume untergebracht wurde. 14

IV Von nun an gibt es keine Nachricht mehr über Schickfale und Beltände des Neuftädter

Archives bis ins lS. Jahrhundert. Durch mehr als ein Jahrhundert fcheint fich niemand desfelben

angenommen zu haben, der Verfall war ein fortfehreitender. In welchem Zuftande fich inFolge diefer

Verwahrlofung im Anfange der zwanziger Jahre des iS. Jahrhunderts das Archiv befunden, erfahren wir

von feinem Retter, dem Pater Fuhrmann. 10 Ohne irgend eine Ordnung waren damals die Dinge zu

Häuf gefchichtet, „ima fummis permifta ac tjuall fusque deque habita penitusque neglecta". Viele

Urkunden lagen auf dem Boden herum, fie hatten „ob tarn ingentem rerum perplexitatem grave

vulnus" davon getragen, die Schriftzüge waren verwifcht, die Siegel zertreten, „miferam intuenti-

bus fpeciem praebuerunt" ; irgend etwas aufzufinden war ein Ding der Unmöglichkeit.

W elche Perfonlichkeit es gewefen, der diefe Wüftcnei zu Herzen ging, wer die Anregung

gab zu retten, was noch zu retten war, ift nicht bekannt Vielleicht war es Pater Fuhrmann felbft,

der fich fpäter Verdienfte um das Neuftädter Archivwefen erwarb, die noch nicht genug gewürdigt

worden find. Thatfache ill, dafs im Jahre 1724 an den Magiflrat von dem landesfürfilichen Stadt-

Commiffarius eine Refolution gelangte, welche die Herltellung der Ordnung im Archive und die

Anlegung eines Kataloges aller darin vorhandenen Urkunden und Acten auftrug.

Mit der Refolution war nichts gethan ; es fehlte der rechte Mann für die fchwierige Auf-

gabe. Fall noch dreiffig Jahre fchleppte fich, trotz wiederholter Anläufe einzelner Stadträthe, die

alte Verwirrung fort: „fad quam refolutionem exequendam) cura demandata elt iam his iam rurfum

aliis e . . . . magiflratus viris confularibus; verum cum rem tot ambagibus tricisque intricatam vix

primis labiis deguflalfent, protinus manum de tabula fubtraxerunt Tentarunt plures et plures

f
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inceperunt, at oneri cedere volentes non perfecertint
;
ficque res infecta manens in priftino implicato

ltatu perduravit ". Um das Jahr 1750 endlich kam die Sache in die richtigen Hände. Da
beauftragte der Magiflrat den Conventualen des Pauliner-Klofters zu Wiener-Neuftadt P. Mathias

Fuhrmann, der die vaterländifche Gefchichtsliteratur mit mancher beffer gemeinten als gewordenen

Leißling'' bereichert hat, mit der Wicderherfteilung des ftädtifchen Archivwefens.

Mehrjährige unausgesetzte Thätigkeit wandte der gelehrte I'auliner an die Ausführung

des ihm gewordenen Auftrages. Im Jahre 1755 konnte er die Frucht feine« Riefenfleifses, das

Repertorium des neu geordneten Archives, einen Folianten von 620 Seiten, dem Stadtrathe

vorlegen. Der Titel des Repertoriums lautet vollftändig: „Repertorium et recenfio fpecialis

omnium diplomatum, privilegiorum, literarum fundationalium, actorum aliorumque veterum ac

recentiorum monumentorum, quae in chartophylacio live archivo archiducalis ac limitanei

munieipii Novae civitatis Auflriae inferioris affervantur. Cum fubiunclis fummarüs rerum in

praeeipuis inltrumentis contentarum. A feculo polt Chriftuffl natum XIII. usque ad praefens

fec. XVIII. ordine chronologico collocatum ac in quatuor claffes digeflum. Accedunt non folum

fupplementa ad easdem claffes fpeclantia, verum etiam copiolus index materiarum, rerum et ver-

bomm. Quod iuffu et aufpieiis confulis, iudicis et fenatus eiusdem civitatis, quos deus fofpitet, in

hanc formam redegit publicoque commodo reftituit R. P. M Fuhrmann ord. f. Pauli p. e. Anno

reparatae falutis humanae CIO . 13 .CCLV."

Eine Widmungsfchrift an den Stadtrath: „Confuli, praetori ceterisque confultiflimis

fenatoribus" eröffnet das Werk; fie erwähnt in Kürze den von Seite des Rathes an den Verfaffer

ergangenen Auftrag und preift die wohlangewandte Fürforge der Stadtväter mit gebührender

Lobeserhebung Darauf folgt eine „Praefatio ad lectorem, praefertim ad archivi praefectum"

Sie beginnt mit einer Diatribe über die Bedeutung und die Anfänge des Archivwefens. Jene wird

mit Ausfprüchen des Ariltides Rhetor, des jüngeren Plinius und des Königs Alfons von Spanien'*

illuftrirt, für diefe werden unter Anderem die conli 30. Cod. I. 4. de episcop. audientia und die

Lex Alam. c. 1 herangezogen. „Non ad ufum folum, fed etiam in ambitionem et fplendorem"

errichteten die Konige Archive und Bibliotheken. In einigen dürftigen Andeutungen berührt

fodann Fuhrmann die Gefchichte des Neultädter Archives vom 14. bis zum t8. Jahrhunderte,

worauf er fein archivalifches Syftem eingehend erläutert. Die Vorrede fchliefst mit Frmahnungen

an die künftigen Archivare über die gewiffenhafte Führung des Aushebe-Protokolles und Uber die

Verwendung von Abfchriften und Transfumten zum auswärtigen Gebrauche.

Die gelammte Archivalienmaffe ift von Fuhrmann in vier Claffen getheilt Die erde Claffc

ift die der Privilegien, Sie enthält „diplomata et privilegia ab imperatoribus, regibu;, archidueibus

fummisque terraium Auftriacarum prineipibus nec non Hungariae regibus data et conceffa; item

refolutiones, patentes generales, decreta, mandata et intimata tum ab aula caefarea tum a fupremis

Auflriae atque Hungariae aulico-caefareis regiisque inllantiis iudicialibus emanata, antiquas et

femper innuvatas et confirmatas libertates, immunitates. iura munieipalia, exemptiones et con-

fuetudines privatas civitatis concernentia" ; im Ganzen 104 Stücke aus der Zeit von 1239 bis 1753.

Anfänglich Ueberfehenes bringen ein Supplementum und ein Appendix; fie enthalten zahlreiche

Abfchriften und Transfumtc. (Seite 1 bis 224 des Repertoriums.)

Die zweite Claffe begreift die Stiftungen: „literas fundationales, emptiones et venditiones,

inflrumenta ad facras fundationes fpectantia, documenta iuris patronatus feu praefentandi clericos

ad benelicia ecclefiaflica, reverfales, confirmationes et refignationes capellanorum beneficiatorum

five recentiorum canonicorum eccletiae cathedralis ad b. Virginem, literas pontificias et bullas

indulgentiarum, nec non alias cartas et membranas tum civicorum hospitalium fundationalia,

tum reliquas pias caufas et dispofttiones concernentes"
;

113 Stücke aus der Zeit von 1295 bis 1753.
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Wieder ift ein Supplementum, und aufser diefem noch ein Appendix erforderlich geworden;

zufammen 93 Stücke von 1341 bis 1716 (S. 225 bis 365 des Repertoriums).

Für feine dritte ClalTe hat Fuhrmann das Schlagwort Acta. W ie weit er von dem heutigen

archivalifchen Begriffe diefes Wortes entfernt ift, zeigt feine Specification des Inhaltes (tiefer ClalTe:

„comprehendit multifaria civitatis huius acta, tranfactioncs five pacta cum diverfis partibus adverfis

conventa, lites diremptas, caufarum deeifioncs et fententias in favorem magiftratus et totius univer

fitatis civicae latas, iurisdictionem territorialem iuraque iudicii capitalis et antiquorum privilegiorum,

locationes fundorum et bonorum cenfuales, contractu*, reverfales, emptionis et venditionis inftru-

menta aliaque literaria et authentica monumenta, quae partim in genere ad res Auftriacas, partim in

fpecie ad notiliam rerum geftarum praeinfinuatae Novae civitatis pertinent". Ungemein zahlreichc

Urkunden und Acten des verfchiedenften Betreffs aus der Zeit von 1276 bis 1751 find hier zusammen-

gebracht. Im Repertorium erfcheint in diefer Claffe als alterte eine Urkunde ohne Jahresangabe zu

c. 1245 eingereiht; aber es ift der bekannte Brief Herzog Friedrichs des Schönen aus Ravensburg an

die Neuftädter, " der in das Jahr 1309 gehört Fuhrmann theilte ihn Friedrich dem Streitbaren zu. Ein

Supplementum enthält Archivalien aus der Zeit von 1277 bis 171S (S. 367 bis 503 des Repertoriums).

Die uralte Noth der Archivare, die Miscellanea, haben dem Bearbeiter des Neuflädter

Archives eine eigene Claffe, die vierte und letzte feines Repertoriums, abgedrungen. Hier hat er

zufammengclegt „privilegia exterorum et nonnullorum locorum vicinorum, privatas caufas iudiciales

nec non criminales, varias fententias et caufarum deeifiones, fupplicationes, relationes ad excelfum

regimen et civium loci huius magiftratum, acta diverfiffima ac omnis generis inftrumenta literaria

tarn publica quam privata concernentia, nulla habita ratione ad ordinem chronologicum collocata"

1324 bis circa 1750. In diefes Kunterbunt konnte alles, und zwar an jeder beliebigen Stelle, da

die chronologifche Ordnung eine nichts weniger als ungeftörte ift, hineingeftopft werden, und fo

gibt es denn zur vierten Claffe kein Supplement (S. 504 bis 572 des Repertoriums).

In den erften drei Gaffen und in deren Supplementen und Appendices ift die Reihung der

Documente die chronologifche. Jede Urkunde erfcheint in dem Repertorium mit ihrem Datum,

mit einer kurzen fchlagwortartigen Andeutung ihres Inhaltes und mit ihrer Signatur; fortlaufende

Bezifferung ift nicht vorhanden. Die Signatur bezieht lieh auf die Location, lie befteht aus der

Nummer der Lade und der Nummer der Urkunde innerhalb der Lade. Bei den wichtigeren

Urkunden, faft durchgehends in Claffe I und II, ift noch ein „Summarium" beigefügt, nämlich

eine ziemlich ausführliche, theilweife wörtliche Wiedergabe des Inhaltes in der Sprache des Docu-

mentes In Claffe IV findet keine Finzelbehandlung der Urkunden und Acten mehr ftatt; nach

gewiffen fachlichen, oft recht fehwankenden Gehchtspunkten find hier gröfsere oder kleinere

Gruppen unter gemeinfamem Rubrum vereinigt.

Den Schliffs des Repertoriums bildet ein alphabetifcher Index zu demfelben (S. 573 bis 620).

Er weift die ganze Unbehilllichkeit, den Mangel an Sinn für das praktifche Bedürfnifs des Benützers

auf, welche den Gebrauch auch der gedruckten Urkundenwerke des vorigen Jahrhunderts fo lehr

erfchweren. Neuere Hände haben hie und da nachgeholfen.

Die äufserliche archivalifche Behandlung der Urkunden und Acten felbft fleht infofern auf

einem vorgerückteren Standpunkte, als die Vereinigung der Urkunden in Fascikel nicht die Regel

ilt. Alle älteren Documente, durchschnittlich bis ans Ende des 15 Jahrhunderts, Privilegien,

Stiftungsbriefe und andere wichtigere Urkunden auch aus fpäterer Zeit — faft lammtliche Archi-

valien der erften und zweiten Claffe — find einzeln in Pallien gelegt, welche die Siegel frei laffen,

und welche die im Repertorium erfcheinende Rubrik tragen: Datum, Inhaltsandcutung, Nummer
der Lade und der Urkunde innerhalb der Lade. Die „Acten" (Claffe III) und Miscellanea aber

find in Fascikel disponirt, welche in gleicher Weife fignirt find.
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Man kann der archivalifchen Leißling des Paulinermonches hohe Anerkennung nicht ver-

fugen. Die wüfte Maße, die er vorfand, ift von ihm in verhältnifsmäfsig kurzer Frift mit erftaun-

licher Umficht und bedeutendem Sachverftändnifs in das Gefüge einer wenigftens äufsern Ordnung

gebracht worden. Was von ihm für das Neuftädter Archiv gethan ift, hat die Bedeutung einer

Rettung. Mufs die Theilung des Stoffes in vier durch äufscrfl unfichere Gränzen gefcliiedene

Gruppen, mufs insbesondere die zur Regel gewordene Nachfchleppung von umfänglichen Supple-

menten und Appendices als ein bedauerlicher Uebelftand bezeichnet werden, fehlt es im Einzelnen

nicht an Irrthümern und Mifsverfländniffen, fo ifl doch die Leißling für das Jahrhundert, in dem fie

entftanden ifl. als eine ungemein tüchtige zu bezeichnen. Nirgends lieht man beftellte und bezahlte

Arbeit; überall tritt die felbfteigene freudige Theilnahme des Arbeiters an feinem Werke hervor,

feine ganze und volle Hingebung an dasfelbe aus eigener Luft und Liebe. Und das gerade ift es,

was den Mann und feine Leißling dem fpäten Fachgenoffen fo werth macht, dafs er gern überfieht

wo jener ftrauchelte.

Wie Fuhrmann von dem Zwecke der Archive denkt, fagt er in feiner Vorrede an den

Lefer; in Worten, die auch in unferer Zeit als Epigraph jedes Archivgebäude zieren würden: „Me

iudice haud male fenfit, qui dixit eiusmodi monumenta, Ii lateant, effe divitias pauperes, quia

ignotae ; effe gratias gratis datas, quia neglectae; effe opes inutiles, quia fme ufu; verbo, effe privi-

legia privilegiis carentia, quia tineurum, glirium et teredinum pabula,"

Seit Fuhrmann hat bis auf die allerjüngfte Zeit niemand mehr Hand angelegt an die

Weiterführung des von ihm Geschaffenen. Der grofse Brand des Jahres 1834 berührte kaum das

Archiv. Lücken lind allerdings eingeriffen. Im Grofsen und Ganzen aber ift die Ordnung heute

noch die von Fuhrmann hergeftellte, fein Repetoriuin noch immer der einzige Leitfaden für den

Benutzer. In letzter Zeit regt fich wieder in der Gemeinde der Sinn für das ftädtifche Archivwefen.

Line Commiffion zur Ueberwachung und Leitung des Archives ift eingefetzt, dasfelbe ift aus dem

alten finfteren und engen Räume in einen geräumigen hellen, im zweiten Stockwerke des Rath-

haufes gelegenen Saal übertragen. Aber was die wiffenfehaftliche Neuordnung und Bearbeitung

betrifft, fo fteht dem guten Willen nicht das finanzielle Können zur Seite. Dies ift bei einem

Archive von dem Alter und der Reichhaltigkeit des hier befprochenen, bei einer Stadt von fo

hoher vaterlandsgefchichtlicher Bedeutung auf das tieflle zu beklagen

1 Ktrf kiaumtr. Gefctöchte von Tuln S. 314. nr 3 und 317 nr. 9. « Vergl. WkMtwtari, Schrift»- S. 365 und fg. « Kail. General

tuandal ddo. 1555, Nor. 10. Wien, im Wiener Neuftädter Stadtarchiv, Senn. XLI11. Nr. 3. Vergl unten | 3. * Orig.Urkuude ddu 1363.

St DorotbeeiiTag Kehr. 0), Wiener Neuftadt Stadtarchiv. Scrin XXIII, Nr. 17 » ddo. 1390, Montag nach der 11000 Maid Tag (OA tj),

Grm. Otig im Wicner-Neiill.idter Stadtarchiv. Scrin XLI, Nr. 5: kurz erwähnt bei Bsciom, Chronik von WiciierNcuftadt. 2. Auflage, I. 87

' Kath»protokoll I (1431— 1467), Bl 30*. • Ebd. hl. 151» — Die Neoftadter SchlUMer des 14 Jahrh. aher find herzogliche ISeamte.

iLcupold der I.ebel 1315— 1329. I'ilgreim der KiUel 1343— 1346. WIM— Vt^MglU 1.155— 1300 Uikunden de- Wiener Stadt und de'

fteierm. Lalldesarchiv«. ) * 107 de! latcinifchen Tente», ll'ür/A, Stadlr. von Wiener Neuftadt S. 105. • Hie Au>gaben haben iltuä unuin.

aber erftere» Worl ift in der HC durchftrichen Vidimu« ddo 144S. Montag nach Tiburtius ^Aug 13). Neuftadt. Abfchrifl de« 17. Jahrh.

im Wiener Staatsarchiv, ddo. Freitag in der Ofterwoche .Apr 191. Gnu Lichnowskr IV Reg. nr IÖ38 ad 1381. Wiener Neuftädter

Stadtarchiv, Scrin. V, nr 3. "S. meine Urkundl. Beiträge «ir Recht»<,efcbichte etc. S XIX, nt. I. '» Kail. Generalmandat, „bei den Juden,

Goldfchmieden und anderen tleifsigc Ordnung iu lliun. wo und an *»i Enden bemalt» Ucbelthater betreten wurden, dafs die Kleinoder

iv.i Obrigkeit genommen und denen von der Neuftadt zugeftellt weiden füllen", ddu. 1555. Nov. JO. Wien, im WteneiNeuftädtir Stadt

arclnv, Scrin. XI. III, nr 3. '* Wiener Ncuftadter Stadtarchiv, Scrin XI. III. nr. 4. '» h'uhrmanui Rcp . praef. ad lee.1 " J>.is Folgende

^rofjienthtils nach deffea Ktpeit d. Neuft Aich., praef. ad lecl. Ii Alt und Neu Oefterreich, I7.54--37; Alt- und Neu Wien, twei Bünde,

ebd.; Leben und Wundertliaten de» heiligen Sererini, au« dem Latein., ebd. 174O; llefchrcibung und kurze Nachricht von der Stadl

Wien und ihren Vorftidten 4 Itandc, ebd. 17(16—70; Aügeui. Kircher. und Weicgefchichte von Oefterreich von K Ancuftu« an bis auf

da» 337. Jahr n. Chr. G.. ebd. 1768; u f w Fuhrmann ftarb S3jahrig als General der ofterreichifchen l'rovini feine» Ordens im Jahre 1773

ll'w-.Ueh 5. 28 fg •* „Cenimae et umonc» verae non in thefauris prineipum, fed in libri» ciuaercndae. mortuiiiuc 111 .(uovu negotio tutiu»

confulendi quam vivi." Anton. 1'anorm 1. J. c. 17. >' Ihrmayn Archiv für Gefcbichte etc . 1828, S. 3J2, vergl. Böhmer, Additam. II ad

1 240-1313. S 503
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KLAUSFN IN TYROL,
SEINE

KUNSTSCHÄTZE UND MONUMENTE.
Von I)k. Franz Kock.

h")eit den vierziger Jahren ifl die Schweiz mit ihren mächtigen BergCSriefen, ihren lachenden

Thalgründen und herrlichen Seen der grofse Magnet geworden, der jahrlich viele Taufende reicher

Touriften von allen Seiten derWindrofe anzieht. Das henachbarteTyrol jetloch, tieften Felsgebirge

und Alpenhöhen Geh fall noch kühner und gigantischer an den Ufern des Inn, derFifack und der Etfch

auflhürmen als im Nachbarlande, ifl feither von tlem Strome der Fremden nicht in diefer Weife

überflulhet worden. Die Schweiz hat in Folge diefer jahrlich wiederkehrenden Völkerwanderung,

namentlich in den letzten Jahrzehnten, einen guten Theil ihrer nationalen Eigentümlichkeiten, ihrer

von den Vätern ererbten Sitten, Gebräuche verloren, wohingegen in dein fchönen, weniger heim

gefliehten Tyrol fich die alte, furüchwörtlich gewordene Biederkeit, Treue, und Einfachheit der

Sitten noch unentweiht erhalten haben Zwar möchten heutzutage Viele in Tyrol, unter (liefen

namentlich Wirtlie, Hotelbelitzer, Fuhrleute etc. die fchonc gefürflete Graffchaft, ahnlich wie die

Schweiz, zum Eldorado fremder, vielfach blalirter Tonrillen umgellalten So langt: jedoch von

Feldkirch aus derSchienenltrang nicht über tlenArlberg in das obere Innthal durchgeführt worden

ifl; fo lange Bötzen und Meran noch nicht durch Mahnen verbunden find, werden Wirthe und

Indullriclle einflweilen aul diele vermeintliche Goldernte des Fremdenverkehrs verzichten müfsen.

Wenn auch tler Trofs grofsllädtifcher Tonrillen der Verkehrsfchwierigkeiten wegen lieh noch nicht

in dem Umfanget über Tyrol herwalzte, wie das bei Sommer- und Winter-Saifon in tler nahen

Schweiz der Fall ifl, fo kann doch im Ganzen genommen, befonders feit der Zeit, wo die grofse

Hahnlinie von Kufllein über Innsbruck und von hier über den Brenner nach Trient und Italien

ausgebaut worden ill, Tyrol lieh nicht beklagen, dafs es von Befuchern zu fehr vernachläffigt worden

ifl. Von Seiten tler Alterthumsforfcher und Freunde der Kunll jedoch ill es bis jetzt verhältnifs-

mäfsig zu wenig in Betracht gezogen worden. Und welches reichhaltige noch ungekannte Material

bietet (ich der Kunll- und Alterthumsforfchung, namentlich auf tlem Gebiete der l'rofan-Architektur,

in den pitoresken und äulserll anfurcehenden Wohnhaufern mit ihren originellen Frkerausbauten

vom 15. bis 17 Jahrhundert in den vielen Weilern und Landlliultchen Tyrols dar; Welches Material

ill ferner für den ftrebfamen und kunllfmnigen Architekten, im Bereiche der Monumentalbaukunll

nicht in den vielen l'atrizierhäufern der Städte, in den Burgen und Schlöfsern des Landes, wie kaum

anderswo, in Hülle und Fülle zu finden; Auch auf dem Gebiete der kirchlichen Baukunll des

Mittelalters und der befferen Renaiflance, desgleichen der religiofen Sculptlir ill, wenn auch

UOgekannt und in Thalgründen verborgen, in tler alten gefürfleten Graffchaft Tyrol noch viel
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Schönes und Hervorragendes zu finden, defsgleichen im Bereiche der textilenKünfte des Mittelalters,

vor allem aber der Goldfchmiedekunft und der künftlichen Arbeiten in Schmietieeifen. Auf

gröfsern Fufstouren durch die herrlichen Thäler und über die Gebirge des Landes, im Herbfte

1876, hatten wir vollauf Gelegenheit, uns durch den Augenfchein davon zu überzeugen, dafs man in

den durchaus confervativen tyroler Landen mit den heiinathlichen Werken der kirchlichen und

bürgerlichen Kleinkunft, defsgleichen mit den grbfseren Ueberreften der Monumentalkunft in

Stadt und Land lange nicht fo gründlich und durchgreifend aufgeräumt hat, wie dies in den nahen

Kantonen der Schweiz feit Jahren fchon der Fall gewefen ift. Ks wäre eine lohnende Aufgabe,

wenn ein möglichft vollftändiges archäologifehes I landbuch mit Beigabe einiger Illuftratinhen

angefertigt würde, das in wiffenfehaftlich-populärer Form alle grbfseren und kleineren Monumente

der kirchlichen und profanen Architektur rcgillrirte und kennzeichnete, und welches zugleich auch

eine kurze Ueberficht und Aufzählung der hervorragendften Werke der Kleinkunft darböte. Fs

würde durch ein folches Werk, das als Leiter und Führer zu den Landes-Monumenten für Kin-

heimifche und Fremde fehr erwünfeht wäre, dem Verderben und der Vernachläfsigung hervor-

ragender Bauwerke des Landes entgegengearbeitet und dem Verkommen und Verfchleppen von

Werken der kirchlichen und profanen Kleinkunft vorgebeugt werden, die heute noch allenthalben

der Stolz und die Freude des biedern Volkes in Tyrol und Vorarlberg find.

Was nun die zahlreichen Werke der Textilkünfte und namentlich der kirchlichen Gold-

fchmiedekunft betrifft, die fich, wie vorhin gefagt, noch zahlreich in Kirchen und Sacrifteien

Tyrols vorfinden, fo waren wir nicht wenig erftaunt, unter andern in dem freundlichen und

gemüthlichen Städtchen Klaufen an der Fifach und zwar in der Sacriftei der dortigen unfeheinbaren

Kapuziner-Kirche einen wahren Schatz von vollendeten Werken der Goldfchmiedekunft, der

Stickerei und Weberei, defsgleichen der kunftreichen Spitzen-Indullrie vorzufinden. Und mit

welcher umfichtlichen Sorgfalt und Pietät verftehen es die Patres in Klaufen ihre von den Vorfahren

überkommenen Schätze zu hüten und aufzubewahren und unverkürzt den Nachfolgern zu überlie-

fern? Wenn man bedenkt, mit wie vielen Schwierigkeiten und Umftänden es an vielen Orten Italiens

und felbft auch in Deutfchland verbunden ift, die kirchlichen Kunftwcrke zu fehen und zu laudieren,

wenn man nicht ftets goldene Schlüfsel zur Hand hat, fo fühlt man lieh in Klaufen angenehm

berührt, dafs hier ausnahmsweife gratis und mit der gröfsten Zuvorkommenheit die Schatzkammer

geöffnet wird. Fs würde die Gränzen des vorliegenden kurzen Berichtes überfchreiten, wenn wir

es auch nur in Lmriffen verfuchen wollten, die vielen feltenen Werthftücke näher zu kennzeichnen»

die fich im Kapuziner-Klofter zu Klaufen, meiftens aus der Blülhezeit der Renaiffance herrührend,

vorfinden.

Aufser mehreren liturgifchen Prachtgefäfsen , die in ihrer Compofition und technifchen

Ausführung der Schule eines Benvenuto Cellini alle Ehre machen würden , bewunderten wir

dafelbft vor allem ein koftbares osculum pacis in gefchnitztem Bergkryftall mit reichen Fällungen

in Gold und Email, welches von italienifchen Meiftern der Mailänder Schule aus den Zeiten

Philipps II. von Spanien herrühren dürfte. Statt einer Reliquie in Mitten diefer prachtvollen

Kufstafel (zum Gebrauche beim Agnus Dei in feierlicher Meffe) erblickt man hier in der mittleren

Füllung ein meifterhaft in dunkelbraunem Bernftein gefchnitztes Ecce-homo-Bild das einer älteren

Kunft-Epoche anzugehören fcheint. Als wir Dank des freundlichen Entgegenkommens des P.

Guardians einzelne Enveloppen in Lederplaftik näher unterfuchten, fanden wir abfeits flehend

ein alterthümliches Futteral, in welchem als integrirende Thcilc zu diefem meifterhaft gearbeiteten

„pax" zwei koftbare Altarleuchter, ebenfalls in Bergkryftall gefchnitzt, etwa Fufs hoch ein-

gefchachtelt waren, deren vortreffliche Einfaffungen in Gold und mit emaillirten Ornamenten an

die Blüthezeit der Florentiner InnungsMeifter der Goldfchmiede erinnern, welche gegen Mitte des
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16. Jahrhunderts, wie fpäter die gleichnamige Zunft zu Augsburg, der Kunftliebe der Höfe in

ihren vorzüglichen Leillungen Vorl'chub leiteten.

Leider haben wir es unterlaffen nachzufuchen uml anzufragen, ob zu diefen beiden merk-

wiirdigen und feltenen Utenfiücn in gefchnittenem Bergkryllall mit kundreichen Kinfaffungen fich

nicht auch der vollftändige apparatus midie, nämlich der Kelch und die beiden Mefspollen, vorfän-

den. Im frühen Mittelalter gehörte nämlich zum vollständigen Mcfs Apparate: Kelch, Patene, Licht-

träger und das plenarium, wie ein folcher Apparat, aus der Schenkung des berühmten Bavarcnfürflen

Thaflilo herrührend, heute noch in feiner Stiftung, der alten Abtei Kremsmünfler, lieh erhalten hat.

In den Tagen der Renaiffance hatten lieh bei königlichen Schenkungen zu Mefsgeräthen noch die

Meiskännchen und das Kufstäfelchen beigefeilt. Da nun die Stiftung des Priorates der Kapuziner-

Kirche zu Klaufen von der Devotion der Königin Maria Anna von Spanien, Prinzeffin von Pfalz Neu-

burg, aus dem Jahre 1699 herllammt und (ich noch dafelbft ein prachtvoll gearbeitetes Haus- und

Reliquien-Altärchen, desgleichen die oben gedachten beiden Altarleuchter nebft reichem pax

vorfinden, fo liegt es fehr nahe anzunehmen, ilafs die kunlllinnige Stifterin zu den eben erwähnten

Mefsgeräthen der königlichen 1 laus Capelle auch den üttegrirenden Kelch mit Patene nebll Mefs-

kännchen, ebenfalls ausgcflattet mit gleichartigen \'erzierungen von Bergkryllall und Gold F.mails,

an ihre Lieblingslliftung Klaufen verehrt habe. Sollten diefe letztgedachten, unllreitig koflbarflcn

inllrumenta ss. facrificii von der königlich fpanifchen Stiftung, analog den noch dort befindlichen

Mefsgeräthen derfelben Fundation, nicht mehr im Schatzgemach zu Klaufen vorfindlich fein, fo

dürfte mit grofser Wahrfcheinlichkeit angenommen werden, dafs diefe kirchlichen Prachtgefäfse

in jener unheilvollen Epoche der bayerifchen Invation in den Kriegszeiten von 1809 als gute Beute

vielleicht unwiederbringlich verloren gingen. In den fechziger Jahren hatten wir Gelegenheit, die

äufserft reichhaltigen und werthvollen Sammlungen des jüngfl verdorbenen Cardinais Antonelli an

Ldelileinen, Gemmen, Cameen und gefchnittenen Bcrgkryllallen näher in Augenfchein nehmen zu

können. Unter anderen Seltenheiten des Cinquecento bewunderten wir hier eine Anzahl von

liturgifchen Geräthen und Gefäfsen aus reich gefchnitzten Bergkryltallen, montirt in Gold- und

Florentiner Schmelzarbeiten, ganz ähnlich jenen oben gedachten Kryllallgefäfsen zu Klaufen. Auch

befafsen Seine Fmincnz ein äufserll koftbares Paar Meiskännchen in gefchnittenem Bergkryflall

mit kundreichen metallifchen Fällungen, die in ihrer Form und künlllerifchen Ausdattung grofse

Uebereinllimmung mit den montirten Kryllall-Leuchterchen und dem pax zu Klaufen aufzuweifen

hatten Von demfelben königlich fpanifchen \'ermächtnifs finden lieh in dem Zither des oft gedachten

Kapuziner Conventes noch einige wenige Malereien von älteren fpanifchen und italienifchen

Meidern; die belferen Bilder der frommen königlichen Stifterin fcheinen Anfang diefes Jahrhunderts

ebenfalls in Verlud geräthen zu fein, als auch aus dem armarium von Klaufen jenes hidorifch

merkwürdige Layen-Brevier Carls V. v erichwand, das als unübertroffenes Meiderwerk altrlandrifcher

Miniatur-Malerei, gepriefen wurde; daffelbe foll fich heute in den Sammlungen zu München

vorfinden.

In der Nachlaffenlchaft der Königin Maria Anna an ihre reiche Tyroler Lieblingslliftung

durften gewifs auch nicht fehlen jene liturgifchen Pracht - Ornate , wie fie im Auftrage des

Hofes angefertigt zu werden pflegten, als die „fpanifchen Stickereien" ihre künlllerifche Vollen-

dung erreicht hatten. Und in der That bewunderten wir in Klaufen eine Anzahl prächtig gedickter

Mefsgewänder, Dalmatiken und Pluviale, die zu den vortrefllichden Leidungen fpanifcher und

italienifcher brodeurs aus der Blüthezeit der Renaiffance zu rechnen lind.

Allerdings zeigen diele in Gold und Silber überreich gewebten und gedickten Ornate der

königlichen Stiftung zu Klaufen in ihrer prätenfiöfen hofmäfsigen Ausdattung nicht mehr jenen

kirchlich-feierlichen Ernft, wodurch lieh die herrlichen mit den kundreichden Heiligenfiguren
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brodirten burgundifchen Ornate, heute befindlich in dem Schaue der kaiferlichen kunflhiftorifchen

Sammlungen zu Wien, fo vortheilhaft auszeichnen. Dürfe unllreitig grofsartigften Bildffickereien,

die aus dem 15. Jahrhundert auf uns gekommen find, gehörten ehemals, zugleich mit den koftbaren

Ornaten und Teppichwirkereien, die lieh heute in dem Bibliotheks-Mufeum zu Hern befinden, zu

der Hof-Capelle des kunlllinnigen und kriegsluftigen Carl s des Kühnen. Herzugs von Burgund,

und Helen als Beute bei der Schlacht von Grandfon theils Oeftcrreich, thcils den Schweizer

Kantonen anheim Wenn auch die von der Königin Maria Anna nach Klaufen geftifteten Mefs-

gewänder, von denen wahrfcheinlich die belTeren und reichflen bei den Kriegswirren im Anfang

diefes Jahrhunderts in fremde 1 lande gelangt find, nicht zu den vorzirglichllen gerechnet werden

können, wie man folche Ornate der blühenden Renaiffance im Schatze des Domes zu Toledo, in

der Gewandkammer der Stiftskirche zu Tongern (Belgien) und im Schatze der kaiferlichen Burg-

Capelle zu Wien bewundert, fo fanden wir doch zu unferer nicht geringen Uebcrrafchung im

armarium des oft erwähnten Kapuziner-Conventes noch eine Anzahl der prachtvollllen und fchönflen

Spitzen und der delicateflen ä jour durchbrochenen Weifszeug-Arbeiten vor, wie fie in diefer

Auswahl, Yorzüglichkeit und in einem folchen Umfange fonlt wohl nicht in den übrigen Kronlan

dem lies Oefterreich-Ungarifchen Kaiferflaates anzutreffen fein dürften.

Unter diefen vielen dentelles und guipures der feltenften Art und von auffallend guter

Confervirung, die als Befatz an Communion Tüchern ,
Alben, Röchelten und Credenzbchängen

urfprünglich gedient haben, fahen wir einige vorzügliche Spitzen, offenbar venetianifchen Urfprungs,

die en retief mit der Nadel auf der Cartifane gewirkt waren und die man heute in Frankreich und

England points de rofe bezeichnen würde. Auch mehrere fpanifche Spitzen Arten, fall fämmtlich

mit der Nadel gewirkt und nicht auf dem Kiffen geklöppelt, nahmen wir in dem gedachten

armarium in Augenfchein, die nach fpanifchen und venetianifchen Modelbüchern und Mufterpatronen

des 16- Jahrhunderts aller Wahrfcheinlichkeit nach von den kunftgeübten Händen der königlichen

Stifterin und ihrer Hofdamen ausgeführt worden find. Auch mehrere alte llandrifche Spitzen theils

mit der Nadel gewirkt, theils auf dem Kiffen geklöppelt bewunderten wir in Klaufen aus der Blüthe-

Kpoche der llandrifchen Kanten-Indullrie, den Tagen der fpanifchen Infantinnen Ifabella und

Clara Fugenia, wie fie fchöner in den Niederlanden heute nicht mehr anzutreffen find. Noch fei

erwähnt, dafs fich in den befunden» reich geflickten Burfen mehrere ältere Corporalien mit vor-

trefflich ä jour gewirkten Rändern und Finfaffungen vorlinden, die ebenfalls von den Gefchcnken

der oft erwähnten kunlllinnigen Königin herrühren. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dafs es,

unterflützt durch die entgegenkommende Beihilfe der Patres zu Klaufen gelingen dürfte, noch

eine Menge von unfeheinbar gewordenen Stickereien, von alterthümlichen Spitzen Ueberreften

und Kanten an folchen Stellen ausfindig zu machen, die lieh bis heute einer genauen wiffenfehaft-

lichen Unterfuchung entzogen haben. Defsgleichen werden fich auch noch in den vielen forgfältig

verfchloflencn Kiftchen und Kalten der grofsen Schränke der dortigen Sacriflei eine Anzahl von

ausgezeichneten Werken der kirchlichen Kleinkunfl vorfinden, die, wie es uns bei unferem

kurzen Befuche fchien, feit langen Jahren nicht mehr eröffnet und unterfucht worden lind. Wir

können füglich nicht von der reichen Stiftung der Königin Maria Anna und ihren Kunft-

werken zu Klaufen Abfchied nehmen, ohne noch in Kürze auf einen Umfland aufmerkfam zu

machen, der vielleicht zur Fr^änzung und nachträglichen Vcrvollfländigung diefer feltenen Nach-

laffenlchaft von Gewinn fein könnte. Als nämlich in dem für das Kronland Tyrol fo verhängnifs-

vollen Kriegsjahre 1X09 eine Menge von Kunflwerken zerftört und aufser Landes verfchleppt

wurden, legten fremde Kriegs-Commiffäre gewaltfam Hand an die frommen Kunllvermächtnifse

der Königin Maria Anna an, welche diefelbe in ihrer Lieblingsftiftung Klaufen für alle Zeilen

unverkümmert und unverkürzt aufbewahrt willen wollte. Dafs die neuen Gewalthaber, die nach
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Kriegsgebrauch die Koftbarkeitcn und Werthgcgenltände der Kapucincr-Conventualc für vogelfrei

erkannten, nicht Ordinäres im Klaufener Schatze annectirt haben, beweifl die Fortführung jenes

kolibaren und feltenen Miniatur-Gebetbuches Carl's V., von welchem bereits oben die Riale war.

Glücklicher Weife hat fich noch ein wie es fcheint ofliciclles Inventar aller jener kirchlichen

Kleinodien und Seltenheiten erhalten, die damals aus der Nachlaffenfchaft der fpanifchen Königin

Marianna den fremdem Findringlingen als Heute anheimfielen. Diefes authenthifchc Vcrzeichnifs der

gewaltfamen Anncctirungen von 1S00 klebt heute noch ad perpeluam rei memoriam an einer der

Flügelthüren der Schatzkammer zu Klaufen, wo die heften liturgifchen Ornate aufbewahrt werden.

Wie verlautet exiftiren heule noch Traditionen, die befagen, wohin einzelne diefer zu dem fpanifchen

Vermächtnifs gehörenden Kollharkciten und Seltenheilen gelangt lind und wo (ich heule noch die-

felbeil befinden füllen.

Dem Yorhcrgefagten zufolge dürfte man fall glauben, dafs man Klaufen gefehen halte,

wenn man die Merkwürdigkeiten und Seltenheiten des dortigen Kapuziner • Conventes belichtigt

habe. Im Gegentheil, Klaufen ifl intereffant und pikant, von jeder Seite, wo man <s erlallt! Mag man

nun feine herrliche Lage als bequeme F.ifenbahnllation an der wild vorbeibraufenden Fifack betrach-

ten, die lieh bei Holzen mit der weifchen Ftfch verbindet, oder mag man ferner Umfchau halten

unter den vielen Burgen und Schlöffern des Mittelalters, die wie ein Kranz auf Holzen Hergeshöhen

die Stadt umragen, oder mag man endlich in den langgezogenen Strafseti des gemüthlichen

Ortes die vielen baufchönen Wohnhäufer durchinullern, die, aus feiner Glanz-Periode, dem 15. und

16. Jahrhundert herrührend, mehr als feither der Fall war, es verdienen als Mullervorbilder

für den Profanbau von Architekten und Bau-Fleven fkizzirt und gezeichnet zu werden. Was

nun zunächü die hervorragenden Monumentalbauten betrifft, welche die allernächfle Umgebung

Klaufen's heben und verfchönern , fo lallt hier zunächll der Wachlthurm (beffroi) und die

Ruine der Burg Sehen ins Auge, Stammlitz des gleichnamigen deutfehen Minne- und Meifter-

fängers, eines Freundes Walthers von der Vogelweide.

Alsdann wendet lieh zunächll der Blick des überrafchten Hefuchers auf die mächtigen und

umfangreichen Bauten des heutigen Kloflcrs Sehen, die, auf mächtiger Felskuppe gelegen, das

Städtchen hoch überragen Aul dem herrlich gelegenen Felsrücken, nur zugänglich von einerSeite,

offenbar eine alle rümifche NiederlalTung und ein beteiligtes Landes-Caflell in den Tagen der

Völkerwanderung, gründete der heil. Caflian bei der Finführung des Chrillenlhums die erlle.

Cultusllätte des Landes, die als bifchötlicher Sitz erft unter Hifchol Richhert im 10. Jahrhundert

nach Brixen verlegt wurde. Seitdem blieb die alte Balilika Sehens und die dabei betind-

liche Wohnung des Bifchofs und feiner Cleriker Figenthum der Fürflbifchöfe von Brixen. Ob
indem heutigen Benedectineffen- Stifte Sehen die frühmittelalterlichen Wohnräume der erften

Landesbifchüfe noch erhalten lind, haben wir, der Claufur wegen, nicht in Frfahrung bringen

können. I )ie für fremde Befucher zugängliche älteile bifchölliche Kirche der Tyroler Lande trägt

in ihren höchll einfachen Formen die Spuren eines hohen Alterthums offen zur Schau; es fehlen

jedoch heute alle und jede ornamentale Details in derfelben, die erwünfehte Anhaltspunkte

bieten könnten zur Conftatirung, wann der maflive anfpruchslofe Bau mit feiner Ilachen Decke

errichtet worden fei. Das jetzt noch in der alten Balilika zu Sehen vorhndliche Mobilar ill für die

Kunltforfchung von gar keinem Intereffe, defsgleichen auch jenes in ih r neben befindlichen

Nonnen Kirche, erbaut im Style der modernen italienischen Renailfance. DicThürme und Umfaffungs-

mauern des Kluller Sehen, Theile von äufsern mittelalterlichen BefelUgungswerken aus der

gothifchen Fpoche, laffen erkennen, dafs in den Fehdezeiten des Mittelalters die wohlbcfefligte

Schlofsburg Sehen den Landes-Bifchöfen oftmals als Sitz und Zufluchtsllätte gedient hat.
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Wollte man weiter fchweifen, fo könnte man auch das wohlerhaltene alterthiimliche Caftell

Trostburg noch mit in den Hereich von Klaufen ziehen. Diele Burgfclte liegt äufserft malerifch auf

einem Felsvorfprung am Hingänge ins ( Irödener Thal auf der andern Seite der Kifack. 1 )ie Trostburg,

heute noch in dem angeftammten Belitz des alten Giafengefchlechtes von Wolkenflein, gehört zu

jenen höchft interelTanten Burgen des Landes, die feit ihrer Erbauung im 14. |ahrhundert ohne
Unterbrechung in der Hand eines und deffelben Gcfchlechtes verblieben ift, und die fowohl im

Innern wie im Aeufsern ihre primitive Hinrichtung und Stylphv liognomie ziemlich unverletzt fich

bewahrt hat. Durchfchreitet man dk- Räume diefer in letzten Jahren ftylgerecht wieder hergellellten

Burglclte, was von der Hreundlichkeit des gegenwärtigen kunltlinnigen Befitzers fremden Hefuchern

zuvorkommend gellattet wird, fo glaubt man lieh mit einem Ruck in die Feudalzeit des Mittelalters

verfetzt, fo urfprünglich und alterthümlich ficht alles aus, was uns hier entgegentritt. Nachdem man
eine Menge von nicht gerade allzubcquemen Gängen und Stiegen überf« Dritten hat, tritt man durch

eine weite Vorhalle in den „Pallas", den I lerrenraum , wo an den Wänden die Bilder kühner

und thatenreicher Ahnen auf den Hintretenden hernieder fchauen Gleich daneben befinden fich

die Kemenaten, die Frauengemächer, deren Wände und Decken mit alttyroler Schnitzwerken

verziert und durchaus in Zirbelhol/, getäfelt find. In dem oberen Gefchofse breitet fich der

Ritterfaal aus, den ein unternehmender bauluftiger Wolkenfleiner in der letzten Hälfte des

16. Jahrhunderts in den reichen Formen der italienifchen RenailTance hat umbauen lallen. Seiner

Excellenz, dem wirklichen Geheimen Rath Grafen von Wolkenftein gereicht es zum Verdienlt, dafs

derfelbe mit Aufwand von nicht geringen Mitteln den uralten Stammfitz feiner Ahnen im primitiven

Charakter hat herftellen laffen. Auch die unteren Wohnräume des koloffalen Beifried, der als

Wachtthurm die Schlofsburg majeftätifch überragt, find mit ihren fehönen Täfelungen in dem halt-

baren tyroler Zirbelholz prächtig erneuert und wiederhtr^ellellt worden. Nur die Gelaffe der

Kemenaten erwarten noch die gefchickte Hand eines Itylkundigen Reftaurateurs.

Kehren wir nun nach diefen kunflgefchichtlichen Andeutungen aus der Umgebung
Klaufens zu den älteren Bauwerken des gehäbigen Städtchens zurück, fo lieht man es der lang-

geflrecklen engen Hauptftrafse mit ihren geräumigen maffiven Wohnhaulern, die nach Jahrhun-

derten datiren, fofort an, dafs noch im 16. und 17. Jahrhundert Klaufen von hervorragender Bedeu-

tung war, da es eine vielbefuchte Handels- und Halteftelle auf der grofsen Welt- und Völkerftrafse

bildete, die über den Brenner nach Brixen und der Eifack entlang, nach Bötzen, Trient und Italien

führte. Angezogen von einem Kreife von Gelehrten und Künftlern, die ihre Hcrbftferien in dem
gemüthlichen Klaufen verlebten, waren wir in einem der trefflichflen Gaflhäufer der Stadt „zum

Lamme" eingekehrt, und waren gleich beim Hintritt nicht wenig verwundert, zu fehen, dafs der

Lammwirth feine vielen Gälte in einem der ältelten und geräumiglten Wohnhäufer Klaufens einquar-

tirt hatte. Das altgothifche Gebäude, errichtet als Galthaus gegen Schlufs des 15. Jahrhunderts,

erinnert in feiner inneren Hinrichtung mit den vielen Haufbühnen und Galerien, die in einem

lichten Hofraume zu den obem Galtzimmcrn fuhren, an jene (lattlichen altdeutfchen Herbergen, wie

fie in den reichen Stätlten an der grofsen „l'faffcnltrafse", dem Rheine entlang, im Mittelalter

beftanden , im Gegenfatz zu jenen confortablen Luxus - Hotels nach englifch-amerikanifchem

Schnitt, die heute in gröfseren Städten, namentlich aber in der Schweiz, zum Schrecken der

nicht englifch fituirten Geldbörfen des deutfehen Reifepublicums zahllos emporgewachfen lind.

Uebereinflimmend mit den Bauformen und der inneren Hinrichtung unferer altdeutfchen Herberge

zu Klaufen war auch das Hffen, das „Tractament" dafelbfl ungekünllelt, gediegen und bei der

Abreife, was I lauptfache ift, das Zehrgeld ein durchaus mäfsiges, ohne die üblichen Nachfpefen für

Saal- und Zimmerkellner und für das fonft unvermeidliche „bougie".
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Klausen in Tvrol, SEINE Kunstkc iiätzk und Monumente.

Aehnliche umfangreiche Wohnhäufer, wie der eben gedachte Gaflhof, trifft man in

derfelben Strafse noch mehrere an, die fämmtlich in der letzten Hälfte des 15. und zu Anfang des

16. Jahrhunderts Kntftehung gefunden haben. Mehrere derfelben zeichnen lieh nach aufsen durch

kräftig vorfpringende Erkerbauten aus, die, an Stelle unferer heutigen luftigen und unwohnlichen

Balcone, der Hausfrau und den Töchtern eine bequeme ungehinderte Auslieht auf die grofse

Strafse boten, wenn fie nach Tifch vertraulich ein Stündchen im Erker verplaudern wollten. Die

Eingänge diefer alten Patrizier-Wohnungen zu Klaufen find meiftens noch mit Kreuzgewölben

gefchloffen, und ift die Eingangsthür entweder mit flark profilirten Spitzbogen eingerahmt

oder im überhöhten Spitzbogen, im fogenannten Efelsrücken, gcfchloflen. Auch aus der befferen

RenailTance Epochc, dem Schlufse des 16. Jahrhundert, rühren noch einige grüfsere Wohnhäufer

in Klaufen her, die fich durch reich verzierte Gitter und Schutzkaften der Fenfter, in Schmiede-

eifen an der unteren Etage und an den Erkern vortheilhaft auszeichnen. Die beiden inter-

eflanteften Wohnhäufer der Spät-Renaiffance mit künfllich gearbeiteten Schutzkarten in Eifen

und vorfpringenden Erkerausladungen finden fich am Hnde der grofsen Hauptftrafse, da wo fich

vor der Brücke ein viereckiger Platz ausbreitet. Auch noch manches Stück alter trefflicher

Schmiede- und Hammerarbeit trifft man unter den vielen vergoldeten und bemalten Schildern,

mit welchen die verschiedenen Häufer der Wirthe, Handwerker und Gewerbtreibenden Klaufens

feit jenen Zeiten gekennzeichnet find, wo es noch Sitte war, anllatt wie heute durch trockene Zahlen

und angertrichene Bretter, durch phantartifch reich verzierte Planeten, groteske Thierbilder oder

durch Embleme aus dem Pflanzenreiche zu markiren.

Von folchen kunftreich gefchmiedeten, meirt charakteriftifchen Haus-, Zunft- und Wirths-

fchildern laffen fich heute noch in Klaufen und den übrigen Landrtädtchen Tyrols eine überaus

grofse Zahl zufammenbringen.
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DAS HÖLZERNE VORTRAGEKREUZ IN RANKWEIL

Von Dk. Jenny.

(Mil einer Tafrl und drei lioWctuHttCn)

In der auf den Ruinen des Schloffcs Hörnlingen erbauten Wallfahrtskirche von Rankweil

wird ein Kreuz von 197 M 1 lohe und 92 Cm. Breite verwahrt, zufammengefügt aus fchweren

Silberplatten, deren Werth auf 2000 Ii gefchätzt ill. Ein Silberfchild erzählt uns deflen Bearbei-

tung bis in's 14. Jahrhundert hinauf in nachfolgender Weife:

„Diefes Kreuz ift erneuert worden:

1. Anno 1347 unter Herrn Graven von Montfort, einen Commentur St. Johans Ordens,

/um andern

2. Anno 1431 unter Regierung Graf! Fridrieh von Tockenburg.

3. Anno 1558 unter Kaifer Ferdinando I. Ir. Maj. Rath und Vogt der 1 1errfchaft Feldkirch,

der Edel Itel Johann Gienger, Achilles von Altmannshaulen Huebmeifler, Hans Madiener Landta-

mann, Herr Johann Sleudler Pfarrer zu Rankweil, Malern Hamerer, Hans Meierwuor, Hans Ruefch

Kirchenpfleger, ernewert durch M Moritz Frofch Maler zu Veldkirch, zum

4. unter Kaifer Rudolphe dem andern

Anno 1606 ernewert Ir. May. Rath und Vogt der Herrfchalt Veldkirch, Karl Kurtz von

Senftnew, Jörg Rodolph von Altmannshaufen Hubmeifter, Jörg Rodolph von Ahnannshaufen

Hubmeiller, Jörg Madiener Landtaman, auch der Frwirdig, Wolgelert Herr Rochus Blanckh

Uecan und l'farrer zu Rankweil, Heinrich Rederer, Ofchwald Sondercgger un<l Davit Ludefcher

Kirchenpfleger.

Anno 172S Ander Rom. May. Carolo VI. p, p Vdalr. de Fetlerfpichl S. R. J.
Princ & Epe.

Cur. Joan. Kvang, Summer. S. S. Thlg. Hr. p. t. Caes. Paroch & Principp Cur & Brixin Cons.

Fccl Vergoldt und Silber zierdmäfsig gefafst worden.

Durch Herr Joh. Cafpar Lutz Goldfchmid in Augspurg

Anno 17S0 unter Pabft Pius VI., Kaifer Jofepho II., Maria Therefia verwittibten Kaiferinn,

Dionyfio aus den Grafen von Roll, Fürfl und Bifchof zu Chur, Fr. Philipp Gugger von Staudach,

X'ogtteiverwalter der Herrfchaft Feldkireh, Jofeph I lannibal Grafs, Pfarrer; Kirchenplleger Herrn

Landtamann Bartholom,1
» Seyfried, Mathias Gau, des Gerichts; Jacob Weber Lieutenant; Jacob

Morfcher, Franz Hechte), des Gerichts; Fideli Vogt, ill diefes heil. Kreuz von Fr. Michael Zwicklin

Goldfchmid in Feldkirch in Silber gefafst, und mit mehreren Heilthümern, wie innerhalb zu

fehen, vermehert worden. (Folgt fodann eine namentliche Aufzahlung aller diefer Reliquien.)

Weder dem grofsen Crucifixus auf dem Kreuze, noch den Relief Darllellungen auf den

Vierpäffen beider Seiten ill künlllerifcher Werth nachzurühmen, die Hauptfache ill deflen Inhalt:

ein uraltes hölzernes Kreuz, an das lieh eine an Wundern reiche Legende knüpft Die mit dem
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ÜA> HOI.ZEKNK VORTRAGEKREIY IX RANKWEIL. 23

Kreuzes-Cultus fo häufig in Verbindung gebrachte Sage von Auffindung im Waffer (Vortragekreuz

im Dome zu Trieft, Kreuz des ehemaligen Minoritenklofters in Wien) geht auch von diefem Rank-

weiler Holzkreuz; es füll am fandigen Ufer des Frödifchbaches, der unweit dem Dörfchen Muntlix

vorüberraufcht, gelegen haben, und nachdem fich die beiden Gemeinden dicht in derNähe Rankweil

und Zwifchenwaffer um den Befitz geftritten, läfst es die Sage in übernatürlicher Weife nach dem

jetzigen Aufenthaltsorte geführt werden.

Niemand wufste über das Ausfehen des hölzernen Reliquiars

Befcheid, da man feit 1780 die Silberhülle nicht mehr geöffnet zu haben

fcheint. E)a ich aber nach dem Vorgelegten wohl erwarten durfte, einer

höchft alten Holzfchnitzerei auf die Spur zu kommen, erbat ich mir vom
hochw. Pfarrer in Rankweil die Eröffnung und photographifche Abnahme,

was mir auch fchliefslich unter rühmenswerthem Entgegenkommen geftat-

tet wurde.

An dem Kreuze find zweierlei Holzarten zu unterfcheiden : aus

hartem find Figuren und Reliefs gefchnitzt und der innere Theil

gefchnitten, während Tannenholz zu dem erhöhten vergoldeten Rand
diente, der auf beiden Seiten die Kreuzesarme umfafst. Die Tafeln mit den verfchiedenen Reliefs

find in das Kreuz eingeladen, nur die Figur des fterbenden Chriftus, aus dünner Holzplatte

gefchnitzt, ifl aufgefetzt.

Auf der Vorderfeite (f. die beigegebene Tafel) fehen wir den Gekreuzigten, er neigt das

bärtige, von herabwallenden Scheitelhaaren eingefafste Antlitz - umgeben von vergoldetem

Kreuz-Nimbus und wellenförmigen Sirahlen — in crnfteir. friedlichen Ausdruck ganz hernieder

aul die rechte Schulter, die Arme gehen ziemlich nach aufwärts, der Daumen ift in die Handfläche

gelegt; vom linken Arme ift taft die Hälfte fpahnweife abgefchnitzt, und ohne Zweifel wäre noch

der ganze Chriftus den andächtigen Wallfahrern zum Opfer gefallen, hätte nicht bei Zeiten die

fchützentle Silber-Capfel der Zerllörung Einhalt gethan. Die gut und weich modellirten Berne

liegen nur Ichwach übereinander, die Füfse find einzeln mit Nägeln durchbohrt, auf keinem Sub-

pedaneum aufftehend. Die. Prüft erfcheint wohlgeformt, etwas ftark vortretend die Rippen. Die

Bekleidung beliebt aus einer von den Hüften bis zu den Knien reichenden Schürze, die feltener

Weife das nämliche Ornament rein romanifchen Charakters trägt, welches die Vertiefungen der

Rück leite zwifchen den Vierpäffen in gröfserer Ausdehnung ausfüllt.

Die vier Kreuz-Enden (eilen wir quadratförmig erweitert und drei unter ihnen enthalten

gefchnitzte Reliefs, nämlich oberhalb des Reliquien-Schreines Chriftus am Oelberg, zu beiden Seiten

des Gekreuzigten den Einzug in Jerufalem (nahezu in gleicher Darllellungsart wie am Sarkophag

des Junius Balkis in Rom) und Chriftus Erscheinung vor den Frauen am
off« in < irabe In l>en gi nannti .

* »rdmmg lieget' h in d< n \ H rpäfli (I

der RUckfeite die Darrtellung der heil. Maria, (Fig. 1) des Johann des

Täufers (Fig. 2) und Evangeliften Johannes alsBruftbüd (Fig. 3), jener mit

dem Attribut der Schale, diefer mit dem Buche

Im Mittelkreis des Kreuzes auf der Kückfeite (liehe Fig. thront

der verherrlichte Erlöfer, die Rechte fegneml erhoben, in der Linken das

Buch des Lebens haltend. Während jedoch die gewöhnliche auf der

Apok. IV 3 beruhende Darfteilung den Regenbogen deutlich erkennen Flg. 2.

läfst, fehen wir demselben im vorliegenden Falle — wohl aus mangelndem

Verftündniss des Künltlers — fo behandelt und eckig geformt, dafs er mehr als Rücklehne des

Thrones erfcheint. Das Geficht Chrifti ift bärtig, von demfelben in Wellenlinien radial verlaufenden

IV X F. 4

Digitized by Go



24 Dk. Jenny. Das Hölzerne Vortragekreuz in Rankwkii..

Nimbus umgeben, der an allen Figuren wahrzunehmen ift. Die Behandlung des langen faltenreichen

Gewandes erinnert lebhaft an die Sculpturen im Portale der Kathedrale zu Chartres.

Das ganze Kreuz fammt allen eingelegten und aufgefetzten Reliefs ift durchwegs vergoldet;

eine Unterlage von grobfädigem Gewebe, auf welche die Gypspafte aufzuliegen kam, zieht fich

über alle vertieften Flächen und erhöhten Leiften ununterbrochen fort, fehlt aber natürlich auf

allen gefchnitzten Theilen, welche mit der Gypspafte allein bekleidet find. An den Figuren find

die Gefichtszüge durch Farbe leichthin hervorgehoben, die Augen fchwarz, Mund und Nafe roth;

auf dem Leib des Erlöfers tritt aufser derfelben Bemalun;.' auch die Lanzenwundc an der Seite,

fowie Blutstropfen an der Stirn, an Brun; und Armen deutlich hervor Die Goldränder find durch-

wegs mit erhabenen Knöpfchen befetzt, die an den Kreifen der Vor- und Rückfeite fünf, an allen

gerade laufenden Leiften drei Reihen tief flehen. Der unterlle Vierpafs enthielt zu beiden Seiten

anftatt eines Reliefs eine Ausfüllung mit solcher gekörnten Goldfläche. Je fünf Edellleine oder

farbige Fallen hatten einfl die beiden vergoldeten Kreife gefchmuckt.

i-ie- 3

In dem vorliegenden Crucitix weift die künftlerifche formenrichtige Behandlung der Köpfe

mit ihrem fonnenartigen I Ieiligenfchein, der Figure n und ihrer Gewandung, befonders die charakte-

riflifche Darllellung des thronenden Erlöfers auf b\'zant'mifche Originale hin, wo nicht auf dtrecte

Herkunft aus dem Orient. Die Adelsgefchlechter unferer Gegend blieben im Fifer, (ich an Kreux-

zügen zu betheiligen, nicht hinter andern zurück, und es mochten oft genug rückkehrende Kämpfer

folche Kunrtgegenflände in die Heimat zurückgebracht haben, wie diefs aller Wahrfcheinlichkeit

nach mit den zwei andern noch altern Procelllons-Kreuzcn im flrengllen byzantinifchen Styl in

Ludefch und St. Bartholomäberg der Fall war. (Letzteres findet (ich befchrieben und abgebildet

im IV. Bande S. 46 der Denkfchriften der kaif. Akademie der WilTenfchaften) und im XVIIF. Bande

der Mittheilungen der Central-Commifiion.

Das Schnitzwerk in Rankweil reicht nicht zum Alter jener beiden Alterthümer hinauf, deren

Figuren in den unnatürlich langgeftrecktcn fteifen Formen früherer Zeit ausgeführt find ; wenn

auch der Lendenfchurz noch bis zum Knie reicht, im Ausdruck und in der Lage des Gekreuzigten

jeder Fffect peinlicher Leiden vermieden erfcheint, fo treten doch Anzeichen fpäteren Fntflchens

hervor. Fs find diefs das Fehlen des Subpedaneums, der Krone, fowie — im Gegenfatz zu den

zwei andern Kreuzen — die Darllellung Chrifti als bärtig. Eher als im 12. Jahrhundert dürfte das

befchriebene Schnitzwerk im Anfange des 13. Jahrhundert entllanden fein
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UBER THOMAEUS UND DIE TAPETEN
IN 1>ER

ST. THOMAS-KIRCHE ZU PRAG IM 14. UND 15. JAHRHUNDERTE.

Von Dk. Kk. Skki jsovskv.

Durch die befondere Güte des hochwürdigen Provinzials des Auguftiner- Ordens zu

St. Thomas in Prag, Herrn Täter Adeodat Schütz wurde mir ein koft bares dem Convente

gehöriges Buch geborgt. Iis ift die unter «lern Namen „Codex Thomaeus oder Inventarium con-

\fiitus Pragenfis Divi Thomae Apoiloli Ord. F. F. Krem. S. P. Augutlini" tiekannte Pergament-

Handfchrift, welche fchon früher vom Herrn Prot. V. V. Tomek in feinem W erke „Gefchichte der

Stadt Prag" und vom Herrn ür. J. Emier in den, durch befondere Opferwilligkeit Sr. Excellenz

des Herrn Graten Clam-Martinic herausgegebenen „Reliquiae tabularum terrae regni Hohemiae"

in hiftorifcher Beziehung vielfach benützt und citirt worden ift. Das merkwürdige Puch ilt 28 Cm.

hoch und 21 Cm. breit, hat 7 nicht numerirte und 163 numerirte Pergamentblatter. Das Pergament

ift ftark, eher rauh als glatt. Der Einband befteht aus ftarken Buchenholzdeckeln, welche mit

weichem Leder überzogen find Von den Schliefsen blieben nur die Befeftigungsnägel. Die

gothifche Schrift ift, abgefehen von den vielen, damals üblichen Abkürzungen, fehr gefallig und

leferlich.

Das ganze Buch Ift in 8 Theile gelheilt. Die erften 7 nicht numerirten Blätter bilden den

1. Tlicil und enthalten den vollftändigen Inhalt (Yegiftr) des ganzes Buches. Ihr j. Tlicil zählt

41 Pergamentblätter und enthält alle dem Ordensconvente gegebenen Privilegien der böhmifchen

Herrfcher feit der Begründung des Klofters durch König Wenzel II. im Jahr«- 1285; ebenfo die

bezüglichen pabftlichen Bullen. Der j. Tlicil zählte 71 Pergamentblätter, wovon gegenwärtig

3 Blätter (68, 76 uml 86), die allem Anfcheine nach nicht befchrieben waren, fehlen. Diefer Theil

enthält alle Schenkungs- und Erwerbungs-Urkunden des Klofters, die in der Landtafel, in den

Acten der bifchöflichen und erzbifchülltcben Kanzlei oder im Stadtbuche eingetragen waren.

Der / Theil zählt 13 Pergamentblätter uml enthält ein Verzeichnifs der ornamenta und para-

menta des Chores, der Tapeten, der Altartücher, der Chor- und Milfal-Bücher Ihr -r. Theil zählt

8 Pergamentblatter und enthält ein Verzeichnifs von Monftranzen, Kreuzen, Reliquiarien (das

im Regifter angedeutete Verzeichnifs der Kelche ift nicht zu finden); die Einführung des Ordens

zu St. Thomas, die Gründung der Kirche, den erften Prior und die Einweihung des Chores 1316.

Ihr 6. 'I heil zählt 10 Pergamentblätter und enthält die Imlulgentien der Bifchofe für die einzelnen

Capellen- Altäre. Der 7. Tlicil zählt S Pergamentblatter und enthält ein Verzeichnifs derjenigen

iv. x r. 5
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Choral-Bücher, welche in der Sacriftei (ich befanden von geringerem Werthe und nicht angekettet

waren. Der S. Theil zahlt 12 Pergamentblätter und enthält ein reiches Verzeichnifs aller Bücher,

welche in der Klollerbibliothek waren, oder im Dormitorium angekettet fich befanden. Als Anhang

erscheinen einige dem Convente gegebene Obligationen, und fchliefst das Buch mit einer böhmifchen

Urkunde vom Jahre 1539, womit der Convent dem bekannten Iliftoriker un<l böhmifchen Prediger

bei St. Thomas Wenzel Hajek z Libocan einen Gartengrund überläfst. Auf der rückwärtigen

inneren Deckelfeite ift eine Pergament-Urkunde vom Jahre 1370 angeklebt.

Der Verfaffer diefes Buches ift Pater Nicolaus, Lector des Prager Auguftiner-Conventes,

der im Convent -»-Kataloge im Jahre 1358 vorkommt Sich felbfl erwähnt der Verfaffer diefes Inven-

tars auf dem Blatte 131, wo er (einreibt: Notanduin efl valde, quod domini de Hazmburg scilicet

dominus Wylhclmus et nycolaus et eorumdem fuccesfores literas hujus noftri conventus pragenfis,

(juas Revcrendus magiftcr leonardus provincialis vidit et egoQUtlor Nicolatu senior cum co . Inno

dmi. MCCL I.XXSSl feria tertia poft dominicam Mariae dei plena

Wie die Handfchrift beweift, fchrieb Fr. Nicolaus die fechs erlten Theile lies Buches, der

7. und 8. Thcil find vom Fr. Johannes de Dobrowyfs verfafst. Man lieft zu Anfang des 7. Theiles:

Anno domini MCCCCXVII1 Ego Fr. Johes de Dobrowys pro tunc conventus ft. Thomae in

praga feci conscribere libros, qui habentur in facriftia conventus in pulpitis librorum. Kbenfo

fchreil.it er im Anfange des achten, letzten Theiles: Anno domini millefimo CCCC XIX regiftrati

funt libri librariae conventus fti. Thomae apoftoli in praga in minori civitate fub caftro ordinis

fratrum heremitarum St Auguftini, qui funt reperti in librario, in dormitorio predieli conventus

per me fratrem Johanem ile Dobrowyfs pro tunc facriftanum conventus et juxta tenorem antiqui

regiftri et hec coram lectore Conrad«! de Walle fpeciofa prout inferius patent.

In dem ganzen Buche find an vielen Stellen Correcluren und Zufätze ilurch andere 1 lande

fpäter zugefchrieben worden, die meiften rühren her vom Fr. Martinus de Infula, der um das Jahr 1502

Prior zu St. Thomas in Prag war.

Der Verfaffer hat diefes Werk nicht belbnders benannt, auch kein 'Titelblatt dazu

gefchrieben. Fr nennt feine Schrift auf dem zweiten nicht numerirten Blatte blos im Contexte

„über"; den Titel auf dem 1. Blatte „lnventarium etc." fchrieb erft P. Mag. Benignus Sichrovsky,

Ordensprovinzial um das Jahr 1728.

In Bezug auf die Gefchichte Böhmens haben der 2., 3. und 6. Theil einen hohen Werth,

indem fie viele Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhunderte in Abfchrift enthalten, die namentlich

feit dem Brande in der Landtafel von unerfetzlichem Werthe find. Uns interefliren aber vorzüglich

die.Tht.ile 4, 5, 7 und S. Hier rinden wir eine wahre Schatzgrube flir die böhmifche Kunftgefchichte

durch die ganze Periode der Gothik; und wenn auch die Schätze in der viel älteren Metropolitan-

Kirche zu St Veit in Prag durch Freigebigkeit und Schutz der böhmifchen Regenten und ihres

Hofftaates unvergleichlich gröfser waren als die der Klollerkirche zu St. Thomas, fo nahm diefe

gewifs neben der St Veits und der Dom-Kirche zu Olmüz den näcbften Rang unter den Kirchen

Böhmens und Mährens, was Reichthum und Pracht der Kirchen Paramente anbelangt, ein

Von den in jeder Beziehung höchft intereffanten Rubriken: Ornatus chorales (cafnla), albae,

tunicae, dyalmaticae, capae chorales, fuperpellicea, pannus cum pallis et praetextis, funeralia,

lintheaminia, vela, tapetia, vexilla, palmae olivae, tabulae portatiles, imagines, candelabra, viatici,

corporalia, pepla pro communione, manuteryia, libri chorales (gradualia, antephonaria, legendae,

pfalteria, breviaria, libri mifsales), cruces, capita, brachia, monftrantiae, pectoralia, manus, thurribula
t

ampullae, eifticulae, menfae, eiftae, almariae, cantra, pelves lanathorum, afperforia, ferramenta pro

oblatis etc., wählen wir heute blos die „Tapetia", um diefe intereffante Rubrik als Ausgangspunkt

für einen kleinen Gefchichtsbeitrag der Tapeten in Böhmen zu benützen.
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Das an Natur-Producten reiche Böhmen war f'chon in der heidnifchenZeit mit Conllantinopel

wohl bekannt und bezog von dort das, was ihm zu Haufe abging; darunter Gewürze und Seiden-

gewänder. Mit der Annahme des Chriftenthums llcigerte lieh der Bedarf an Seide für liturgifche

Gewander und Teppiche zur Verzierung des Gotteshaufes. Die häutigen Pilgerfahrten böhmifcher

Ritter nach Palällina, die Betheiligung an den Kreuzzügen öffneten die Handelswege in den

Orient, deffen Waaren den damaligen Markt vollends beherrfchten Die Inventare der böhmifchen

uml mährifchen Kirchen beweifen es, dafs byzantinifche Stoffe und Stickereien zu kirchlichen

Paramenten in Böhmen und Mahren bis zum 14. Jahrhunderte verwendet wurden. Das Inventar der

Domkirche zu Prag vom Jahre 13S7 fagt: Item cortina cum erueibtis aureis et eircumferentiis de

rubeo nachone cum qua folet tegi fepulcrum Iii. Venceflai in diebus feltivis Bock „Gefchichte der

liturgifchen Gewänder" I. St. 203 ftellt diefe cortine, byzantinifchcr Stickereiarbeit, wovon fich

glücklicherweife ein kleines Stück erhalten hat, in das 12. Jahrhundert. Das Inventar der Domkirche

zu Olmiiz vom Jahre 1435 lagt: Item cafula cum greecis Uteri* a (ergo rotulis aureis iittexta.

Wenn auch die en^e Verbindung mit Rom den Handel auch mit den italienischen Seeplätzen

eröffnete, ja unter Kaifer Karl IV. denfelben von Venedig über Kärnthen nach Prag als gebotenen

Stapelplatz führte; fo behaupteten lieh orientalifehe Seide.nftoffe uml Tapeten doch vorzüglich

in Böhmen. Auch der Uber Thomaeus gibt uns Zeugnifs, dafs orientalifehe SeidenftoHe noch im

15, Jahrhunderte in Böhmen geflieht waren. Auf Blatt 119: Item alie V cappe Corales pro cantoribus

.... que cappe fuerunt de quinque (laminibus que (lamina aportavit de litwania fr.

petrzyko anno domini 1413

Die Tapeten fpeciell belangend fo begann die Fabrikation diefes urfprünglich orientalifchen

Artikels auch im Occidente, in Auxerre (8401, Saint Florent (985), Saint Requier (1060), Poitiers

< io25). Arras, Keims, Troyes, Beauvais, Aubufson, Felletin, Tours. Doch waren diefe blos Anfänge

und Verfuche; fowohl Arbeit als Material (meift Linnen) konnten mit der orientalifchen taufend-

jährigen Routine und dem dortigen Material (tifsus, Seide, Goldfäden) keine Concurrenz aus-

halten, daher behielten orientalifehe Seiden-Tapeten als Wand-Tapeten in Kirchen und Paläflen,

und wollene Fllrich-Teppiche den Vorrang. Frfl im 15. und 16. Jahrhundert»-, als die haut-lilTe-

Fabrication in Arras, Brügge und Reims jene Vollendung in Arbeit und Material erklomm, die wir

noch heute mit Recht bewundern, wurden die feidenen orientalifchen mit Thieren, Prlanzemverk

oder reicher Ornamentik ausgeitatteten Wand- Tapeten in den Hintergrund gedrängt, und an ihre

Stelle traten allgemein die reich feenerirten kollbaren haut-liffe, welche durch Farbenpracht und

Grofsartigkeit uns noch heute in Krflaunen fetzen. Die orientalifchen Eftrich-Teppiche dagegen
konnten bis heute nicht verdrängt werden, während die kollbaren haut-liffe nur noch als feltene

Denkmale verklungener Zeiten für unfere Antiquitäten-Freunde koftfpielige Cabinetftiicke bilden.

In Böhmen war im 14. Jahrhunderte der Gebrauch geflickter, befonders aber gewirkter

orientalischer und ahendländifcher Teppiche in Kirchen und Schlöffern, ja fogar in Bürgerhäufern

ein allgemeiner. Der Chroniji ilajek erzählt zum Jahre 1347, dafs nach vollzogener Krönung in

der Prager Domkirche durch den Krzbifchof Krnft von Pardubic, Karl IV. un<I feine Gemahlin

Bianca fich in die ^röfsere Stadt (Altlladt) Prag in ein grofses Haus „flarä rycht.i" nahe der

St. Gallus-Capelle begaben Hier fei es fehr koflbar hergerichtet gewefen, namentlich waren an

den Mauern und Wänden viele theuere Cortinen befefligt gewefen und hier habe Karl IV. feierlich

gefpeill. üaj Inventar zu St l'eit in Prag vom Jahre 13S7 enthält eine grofse Reihe von Tapeten,

deren Würdigung einem anderen Orte vorbehalten bleiben mufs, In dem Werke Scriptores r,rum
Bohemicartint vom Jahre 1378 bis 1527 finden wir mehrere Frw ähnungen von Tapeten; fo zum Jahre

1497: Am Montag nach St. Matthäus zog König Vladislav in Prag ein uml fchmückte die Prawr
Domkirche mit merkwürdigen koftbaren Cortinen (Koltry), item in die Capelle des heil. Wenzel

5*
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fchenkte er eint- gewirkte Cortine, worin die Pafüons-Gefchichte in fchüner Arbeit ausgeführt war,

item fchenkte er fchöne Decken für die Gräber aller Landespatrone, Dafelbft zum Jahre 1516 wird

gefagt, dafs die kaiferlichen Unten vun den Pragern auf das Altltädter Rathhaus zum Mahle

geladen wurden, und hier feien in der Rathrtube alle Wände mit gewirkten Cortinen (Koltryl

verziert gewefen. Im Teftamente des Kapaun von Swogkovic vom Jahre 1541 werden vier Cortinen

auf den Wänden angeführt.

l'olkstltümliche alle Sprichwörter deuten darauf hin, dafs tler Gebrauch der Teppiche bei

den bemittelten Claffen ein allgemeiner war: Ifili pän fedej na koberci, d. i. bift du ein Herr, fo fitze

auf dem Teppich; oder Seftoupil na rohoz s koberce, d. i. er flieg vom 'Teppich auf die Strohmatte;

gleichbedeutend: arm werden, herabkommen. Commenius in feiner Jaiiua linquarum fagt:

Krälovstf domove calouny a koberci a malovanfm fe ftkvejf, d i. die königlichen Palarte glänzen

mit Cortinen, Krtrirhteppichen und Malereien. l 7cber dem Belle hingen dem damaligen Gebrauche

gemäfs von allen Seiten Cortinen herab und Dohr, läfst in dem Gefpräche über die Ehrwürdijjkcit

des Khetlandes die Trau lagen: Wyftrela fem koberci malovanymi / Fgypta loze fve, d. i. Ich

bedeckte meine Fagerftätte mit gemalten egyptifchen Cortinen.

Im 16. Jahrhunde rte verwendete man die Cortinen allgemein zur Maskirung von Thüren

und nannte felbe kobereenf rtena Tapclcnwand. Dafs Tapeten auch in Böhmen im Mittelalter

rewirkt wurden, dafür fprechen mehrere Umrtände. Ausdrücklich melden unfere 1 lilloriker, dafs

Karl IV orientalifche Weber nach Prag berufen und felbe am Fufse des Laurenzibcrges ange-

fiedelt habe. Welche Refultatc diefer Verfuch erzielt hat, irt uns zwar unbekannt; dafs diefe

Teppich Fubrication aber in den folgenden Huffitenkriegen zu Grunde gehen mufste, ift klar Aber

auch haute-liffe-Gewebe wurden in Böhmen gemacht- Hiefür fpricht der I mfland, dafs unter

den Handwerkern der Jahre 1348— 1419, fpeciell auch drei kolträri (goltermacher) genannt werden.

Ebenfo wurden Belldecken und Bett Tapeten hier gearbeitet, da enculcitratores, qui praeparant

culeitrum' erwähnt werden.

Wir Hellen aber auch die begründete Vermuthung auf, dafs der Heifsige Benedictiner Orden

in Böhmen, namentlich aber die Benedictiner in Opatovic an der Elbe Teppiche in haute-lifie-Art

verfertigt halten. Zu diefer Ycrmuthung führt uns <!rr Umftand, dafs der Benedictiner-Orden bereits

im 10 Jahrhunderte in der Abtei Saint-Floront zu Saumur in Frankreich eine Teppich-Fabrication

ä haute-liffe in Betrieb gefetzt hatte, welche in verfchiedenen Benedictiner Abteien des Abendlandes

Nachahmung fand. Nur auf diefe Weife können wir uns die grofsen Wcrkflättcn erklären, welche

der Benedictiner-Orden bei Opatovic hergerichtet hat.

Doch gibt uns das folgende Inventar zu St Thomas in Prag aus dem 14. Jahrhunderte die

dttUtlichfte Auskunft über die Befchaffenheit, Farbe, Stoff, Darrteilung und Gebrauch der Tapeten

in den böhmifchen Kirchen im Mittelalter. Im vierten Theile des über Thoniaeus Fol. 122 kommt

folgemies hochwichtige Verzeichnifs der Tapeten vor:

Nota tapecia que fufpenduntur fuper fedilia in cireuitu chori et circa altare majus in fellis

infrascriptis videlicet: Ad fefttim rti. Thomae apoftoli, que dependent usque ad octav. Epyphanie

et a ferto pafche usque ad octav. corporis chrifli, item in affnmptione beate virginis usque ad octav

Iii. Auyuftini: 1. Primo iinuni tapete longum fuper fedes in dextro choro in cpjo in parte fuperiori

inferte funt perfone tenentes arma et cly|)eos, in inferiori parte de crealione nuindi et de veteri

teftamento de pluribus hyltoriis. 2. Item in eadem linea fequitur unum parvum tapete in quo

continetur chriftus dominus cum fancio Augullino. 3. Item in eodem choro fupter pendent in rtallis

primtim prope hoftium Capelle tapete magnum in quo continentur perfone gladiis limul certantes

et limul cum virginibus fe mutuo amplexantes etc. 4. Item lentorium in eodem choro de infantia

' V. V Tomek. GcKhicta der Sisdt l'rng II j8l.
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falvatoris in quo intexta eft magnificat. 5. Item in eodem choro fuper ftallas prclatorum unum

culcitre flauci coloris cum duobus ftrichonibus rubei coloris. 6. Item fuper hoftium chori unum

tentorium gilbi coloris ut glauci cum ymaginibus ut primis fugentes ... 7. Item aliud prope id

ll.iuci coloris cum ymaginibus in navigiis expugnantes virgines in caftro. 8. Item unum longum

tapete in choro liniftro fupcr llallas in flauen campo inprimis cum Ftyope et uno armalo cum leone

pugnando et diverfis materüs et heremita quod dedit domina lorzetina filia judicis de Hylaw.

9. Item fequentem de gaudiis beate virginis in llauco camp») quoil dedit domina Kla meyndlini

filia domini Stcphani. io. Item in eodem choro fubter fui>er Itallas prclatorum unum tentorium

rubeum cum alba aquila et quatuor fertis .... 11. Item fequentes unum longum tapete de pugna

unius lilveftris viri et alterius armati ipfum ad earceres includendo quoil dedit domina Margaretha

Klukonis. 12. Item aliud tapete prope id magnum de venatione virginum et aliarum perfonarum

lagittantium. 13. Item unum tentorium parvum fuper hoftium ubi mifeuit chorus de facriftia cum

ftrichonibus rubeis, albis, viridis infertis avibus et animalibus (fpaler ilt zugefchrieben: aquilis

fratris nicolai facriltani). 14, 15. Item duo culeitra fericia viridi coloris in finiftra parte altaris majoris

domini Meinhardi pecciata cum flaven et rubeo guglcrio in cireuitu. 16. Item penes presbiterium

unum culcitre fericeum domini Clementerii civis antique civ itatis cum figno fuo. 17. Item fuper pres-

biterium unum tentorium in panno brunatico cum infignis domini Clementerii et (loribus viridis et

animalibu-i albis intextis. 18. Item aquila nigra et magna in llauco campo quam dedit dominus

Gentes fubcamerarius imperatoris fub qua duetus fuit Imperator pragam de Hrevnovia in recurfione

roronationis fue (zugefchrieben von einer anderen Hand: de Koma). Kbenfo ift von fpäterer Hand

zugefchrieben 19 und 20. Item duo tapecia (cortince) dependentia in capitolo juxta altare unum

cum paflione Chrilli et aliud tapete cum ymaginibus tenentes Hieras in manibus Cantia Cantigno-

rum. 21. Item in presbiterio tentorium ut pannus de rubeo fcharlato cum inlignis domini Stcphani,

22. Item alius pannus cum ymaginibus fanetorum petri et pauli. 23. Item tercius pannus ibidem cum

ftrichonibus albis, rubeis et viridis. 24. Item medium tapete ineifum (?) pro facerdote fedente in

presbiterio. Von fpäterer Hand ill zugefchrieben 25. Item unum tapete aliud pukrum pro facerdote

fedente in presbiterio videlicet fuper federn pro ej>iscopis q, dedit dominus Alexandr alias Vitholdus.

26—39. Item tapetia que ponuntiir ail terram in diebus l'Hlivis ante majus altare fpectantes ad

chorum et ad caplam fuper fepulchrum domini Meinhardi funt in numero quatuor deeim. 40. Item

unum aliud tapete quod fpectat pro capella Iii. Auguftini retro quod dedit dominus Nicolaus de

Orzyech. 41. Von einer fpäteren Haml zugefchrieben : Item pro altare fände Marie in ecclelia unum

tapete cum lupis et ... domine Margarethe Ciuk. 42 Item pro capella Iti. Antonii ante altare unum

parvum tapete: domine Margarethe Orcinge. 43 —45. Item alia III tapelia que ponuntur fuper fepultra

et ante altaria. I überdies finden wir im Über Thomaeus auf fol. CXXI noch verzeichnet: 46 Item

unum tentorium de ferico circumquaqua peciatum quod pom'tur in fepulcra. 47. Item unus alius

pannus lineus depiclus quod etiam ponitur fuper fepulchrum. 4S— 52, Item quin<pie funeralia fuper

fepultra duo de panno aureo in panno rubeo et nigro (zugefchrieben von einer anderen Hand:

Czenkonis de I.ypa) et duo ferico virido et quintum nigrum cum rubea cruce de cuclerio.

53—56. Item quatuor lintheaminia fuper fepulchra 57. Item velum quod dependil in XL"' quod

dedit domina

Welch' eine Fülle von hillorifchen Nachrichten in Bezug auf die Tapeten in der Zeit di r

Gothik enthält diefes Inventar! Es ill uns kein Fall in allen Inventarien bekannt, wo diele

Materie ausführlicher behandelt worden wäre. Niehl weniger als 57 Stücke reich ornamentaler

oder feenirter Tapeten von Leinwand bis zum königlichen Scharia! rieften die fchüne gothifche

Kirche zu St. Thomas in Prag; »loch nicht das ganze Jahr hindurch, fondern nur an befonderen

Fcfttagcn und bei befonderen Gelegenheiten. Neben den hohen Fefltagen, welch«? die ganze
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Kirche- feierlich begeht: den Weihnächte-, Oftern- und Plingltfeiertagen , der Epiphanie, des

Frohnleichnamsfeilei und Maria Himmelfahrt wurden hier befondere Tage feierlich begangen, die

fich fpeciell auf den Namenspatron der Kirche — den heiligen Thomas Apoftel und den Ordens-

llifter. den heiligen Auguftinus, bezogen Diefe feierlich begangene Zeit umfafste beiläufig 106 l äge

des |ahres, 11. zw. vom 21. December (dem Felllage des heil. Thomas Apollels bis zur ErfcheintlOg

des Herrn (6. Jänner), von Odern bis zum Frohnleichnahms Felle und von Maria-Himmelfahrt,

15. Auguft bis über die Octav des heil. Auguftinus (4. September).

Ks läfst lieh aus dem vorliegenden Inventare deutlich entnehmen, ilafs diefe Tapeten von

verfchiedener Gattung waren, denn der Verfafser diefes Inventars unterfcheidet zwifchen Tapete,

tentorium, culeitre, pannus; auf einer Stelle kommt auch die Benennung cortina vor, doch rührt

diefe Stelle von einer fpäteren Hand und zwar vom Fr. Martinus de infula vom Jahre 1502 her.

Tapctia nennt der Verfafler jene Teppiche, welche insgefammt reich feenirt und offenbar

haute-lifte-Webereien waren. Sie enthielun Darftellungen: nf aus dem alten Tellamente: die

Erfchaffuilg der Welt und andere Begebenheiten; b\ aus dem neuen Tellamente: die Paflions-

Gefchichte; c) andere religiöfe Darftellungen: den Heiland mit dem heil. Auguftinus; die Freuden

der heil. Jungfrau; Perfonen, welche das hohe Lied in den Händen hielten; t() Myftifche Dar-

rtellungen: Perfonen mit Waffen und Schildern, theilweife kämpfende, theilweife Jungfrauen

umarmende Perfonen; Perfonen zu Schiffe Jungfrauen in einer Burg " hefturmead ;
P'tnidjJ

-
' in-»

Gefellfchaft eines Bewaffneten bekämpft einen Löwen; ein Münch; der Kampf eines Wald-

menfehen mit einem Bewaffneten, wie letzterer den erlleren in den Kerker einfperren will;

jagende Jungfrauen und andere mit Pfeilen fchiefsende Perfonen; e\ aus der Thierwelt: aufser

dem bereits angeführten Löwen den Waldmenfchen (ein damals lehr beliebtes Darftcllungs-

ObjeCtl, auch Wölfe.

Leber den Sitzen der Prälaten (d. i. refervirte. bevorzugte Sitze für hohe geillliche Würden-

träger, die als Gärte in der Kirche anwefend waren) im rechten Chore hing ein culeitre, eine

Tapete von gelber Farbe mit zwei Stäben (rtrichonibus) von rother Farbe, und über den Sitzen

der Prälaten im linken Chore war ein tentorium. eine rothe Tapete mit einem weifsen Adler.

Andere tentoria hingen über dem Eingange aus dem Chore in die Sacritlei und hatten Stäbe

von rother, weifser und grüner Farbe, und waren verziert mit Vögeln und Yierfüfslern.

Zwei andere culeitra fericea (feidene Tapeten) von grüner Farbe hingen zur linken

Seite des Hauptaltars, waren lingsherum verbrämt mit gelben und rothen Streifen. Ein anderes

culeitre wird befonders fericeum (feiden) genannt; über dem Presbiterium war ein tentorium de

panno brunatico, d. i. ein brauner Purpurlloff mit grünen Blumen und weiften Thieren gemuftert;

weiter war im Presbyterium tentorium ut pannus de rubeo fcharlato, d. i. von rothein Scharlat; ein

anderes cum ftrichonibus albis, rubeis et viridis (mit weiften, rothen und grünen Stäben).

Aus dein Umftande, dafs, wie eben gezeigt wurde, die tentoria und culeitra bevorzugte

Stellen in der Kirche einnahmen, dafs nach dem Stolle (Seidel, der Ornamentik (Stäbe— ftrichones)

und Farbenrtellung (gelb, roth) klar der orientalifche Lrfprung dieler tentoria und culeitra zu

Tage tritt, ift leicht zu entnehmen, dafs noch im 14. Jahrhunderte in Böhmen den orietitalifchen

Tapeten oder als Tapeten verwendeten fchweren orietitalifchen Seidenfloffen der Vorzug

gegeben wurde vor den haute-lifte Geweben.

T s kann nicht aulfallen, dafs die Mehrzahl oder vielleicht alle diefe Tapeten der Kirche zu

St. Thomas von frommen Gläubigen gefchenkt wurden, es war ja die Zeit frommer Freigebigkeit und

Bcgeirterung. Jeder, wer nur konnte, drängte fich heran, um das Heil feiner und feiner Theueren

Seele durch werthvolle Schenkungen an die Kirche und Stiftungen von anniversarien zu erlangen,

und lieh einer Ruhertätte in der ihm zu Lebzeiten lieben Kirche zu verllchern. Die Stiftskirche zu
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St Thomas war namentlich eine folche Zulluchtflatte lür den Allel, die reichlten Bürgerfamilien

aus ganz Prag und die in Prag lebenden Fremden. Namentlich Frauen und Tochter reicher

Familien wetteiferten in kollbaren Schenkungen, und da die reichten Frauen jener Zeit meift auch

die kunflfertigllen Stickerinen waren. fo wollte jede den Werth ihres Gefchenkes an Tapeten und

Mefs»ewändern da<lurch heben, dafs fie auf theueren orientalifchen Seidenftoffen, welche fie zu

Tapeten für die Kirche verwendete, durch eigene Arbeit paffende I >arftellungen in Stickerei

ausführte. Vorliegendes Inventar nennt auf vielen Stellen die donatores der Tapeten

Namentlich fchenkte die domina lorzetina filia judicis de Gytaw >

eine grofse Tapete fin-

den linken Chor. Eine andere Tapete für (Jenielben Chor fchenkte domina meyndlinifilia domini

Stcphaniy* diefe Tapete ftellte die Freuden iler heil. Jungfrau dar auf gelben Grunde Fine lange

Tapete fchenkte domina Margaretha Klitkonis.'' Fin tentorium cum llrichonibus fchenkte fratcr

Nicolaus sacrijtanus. ' Zwei culeitra von grüner Seitie fchenkte dominus Meinhardus. * Ein culcitre

fchenkte dominus Clcmcu/crins,' c'ivis antique civitatis, und war darauf fein Wappen geflickt
,

derielbe fchenkte ein tentorium de panno brunatico (von rothbraunem Purpurlluff), worauf eben-

falls fein \Vapj>en geltickt war.

Fine kollbare Stickarbeit fchenkte der Kirche dominus (/cutis' jnheammerarins im/>cra-

toris. Fs war ein ^rofser ^cllickter fchwarzer Adler im gelben Felde. Diefer Adler flammte vom

Traghimmel, unter welchem Kaifer Karl IV von Brevnov nach ['rag in feierlichem Aufzuge geführt

wurde, als er von feiner Kaiferkrönung in Rom nach Prag zurückgekehrt ift (15, Augufl 1,^55).

Ein kollbares tentorium von rothem Scharlat mit gellicktem Wappen fchenkte dominus Slcphanus.

Fin tapete pulchrum pro facerdote in presbilerio videlicet fuper federn pro episcopis fchenkte

dominus Alcxandr alias I itholdus
"

Vierzehn 'Teppiche, welche auf die Frde gebreitet wurden, fclu-nkte abermals dominus

Meinhardus Fine Tapete für die Capelle des heil. Auguftinus fchenkte dominus nicolaus de

< Wir vcrmuihen. daf- judex de Gjta* und Elia» ju.le\ ettriae epl»copali« civn prägend» der in einer Urkunde de» I'ragcr

Capilcl» zum Jahre 13 ;i genannt wird, eine und «iiefcSbc l'erlon 11L

' Ihr Vater Dominus Siephanti» von TeUn, protoiiotat iu» labularum terr.it: et conbliarni« regm Bohemia« fchenkte iler Kirche

zu St Thoma» im Jahre I3jt An» Dorf Breiova oder .Inder» genannt l.hoika '-ei Hcr.vin, und gründete die Capelle de« heil. Philippus

und lacubus in der St. Thomas- Kirche Kr ift dafelbfl beigebdzt im Kicozgaugc.

1 Doiiiiiia Margaretha K^iikoiii». Gemahlin des hohmrfchen Kittcr» Jan Kluk zc \ »ciior, ander- tuch Bolcc genannt, er Mar in

den Jahren 1372— l}"<) viccpraepolitu», d. 1. er verwaltete die l'rager ProbAci im Namen le» ahwtfenden ProbJU» Guido l'ardinais von

lloitonia: war auch erzbifchöflicher llofmeiflcr Kr un.l feine Gattin Mnrjpirclhi waren gmfsc Wohlthater der Thomas-Kirche nn.l

wurden dafi'.bft in der Mitte der Kirche vor dem Allare der hei! Jungfrau Maiia heigefetzt.

« llas lnvent.it zu St Thomas enthalt eine Reihe von Schenkungen, welche diefer Krater Nicolaus der Kirche in allen Arten

von Kirchen l'aramenten und weithvollen Huchem gemacht hat Er war eine Zeit lang lacrtll.luu- diefer Kirche: im Codex wird er aher

alt Kraler Nicolais de l'errea plattca, quondam facriltaniis genannt. Er gehörte der reichen Kanutte der (jeunlicren an. und erbte auch

nach feinem Bruder Wenzel ein ginf-c« Hau« in der Eifengnffr in l'rag. wo er wolinte. daher — de ferrea plattet — ; er fiarl» als

Decami» Vyiehradcnfi» nm da» J.dir 1407

a Dornum- Mciiihai I i» ift PctGl llohuilav Mcnh.vd um da» I In ijia -1351. Vntei de« llcnzlinus Meinh.irdr. Er und feine

Gemahlin Margaretha. Tochter de» Paul Ketter, waren gmf»e Wohlthater 'er Kirche .11 St 1 homav

• Dil dementem war ein»- fchr reiche und anfchnliihc Familie der Alten Stadt l'rag Xicolau» dementer, der hier zu ver-

flehen Id. war ein reicher Ttichhannler . und im Jahre 1335 und 133S juratus ScheiTci

: Nicolau» Gentc» Jente«' (lammte au» einer angei. hellen Präger Kainillei in den Jahren 1372 -1374 war er judex civitatis

1
Bürgel mciflcr^ iler vereinigten Alt und Neuila. Ii l'rag»; in den letzten l.el>en»jahren Kader Karl» IV bekleidete er da» Amt de» fub-

taintncranit» er wai ein grof»er Wohlthater der Kirche zu St Thomas und ilt dafelbfl in der Capelle de» heil Pelm» begraben

" Die Tapete, welche Dominus Alexandr alias Vilholdu» fchenkte. bekam die Kirche zu St. Thomas fpaler. al» bereit« da»

Inventar vom Krater Nicolau» vollende! war, denn die bezüglichen zwei Zeiten auf Fe)1 CXX1II find vom Krater Martin um 1502 ztige

fchrieben wortlen Keiflud. ander» Heinrich, llruder de» lilhauifchen Kurilen V ithoblu« ' Alexaroletl kam um da» Jahr 1412 nach l'rag wie

e» fcheirit im Gefolge der vom polnifchcn Konige Vladi.Iav hieher cntfcndctcn Boti n Kejftutl flarb in Prau und wnr.le in iler Kiiche

de* heil. Thoma beigeftlzt. Sein Bruder, Alexander Vithoidu» machte au» •liefern Grunde der Kirche zu St. Thoina» im Jahre 1413

viele wrrthvolle Schenkungen in oiientalifclicn Tapeten und Stoffen. I.iber Thotnaeu» enthalt hierülier in der Kiibrik cappe chnrilr»

fchr fchatzcn-wcrilir Notizen.
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Orsyech.
1

Mine*. Tapete für die Capelle der heil. Jungfrau Maria fchenkte domina Margaretha

Ciuk. Mine Tapete für die Capelle des heil. Antonius fchenkte domina Margaretha Orcingc*

Das Inventarium zu St. Thomas in Trag gibt uns ein klares Bild über die Verwendung der

Tapeten in den Kirchen im Mittelalter: Sechs Tapeten verichiedener üröfse hingen im rechten

Chor, theilweife als pallia dorfalia chori. Fünf Tapeten verschiedener Grüfse hingen im linken

Chor. Zwei Tapeten bedeckten die beiden Mingänge in den Chor.

Im IVesbyterium felbll finden wir kollbare Tapeten aus orientalifchen Seidenlloffen, meill

mit Stickarbeit , in der bedeutenden Anzahl von zehn Stück, wovon drei der koftbarften die

noch hie und da gebräuchliche triavela, d. i. die Umhüllung des Haupt-Altars von drei Seiten bilden

(links, rechts und rückwärts, während nur die Yorderleite offen blieb). Mine Tapete bekleidete

den Sitz des celebrirenden Priellers. Mine koftbare orientalifche Tapete des lithauifchen Mürllen

zierte den Sitz des celebrirenden Bifchofs. Vierzehn Tapeten dienten dazu, um vor dem Haupt-

Altare im IVesbyterium und über dem Grabe des Menhartus ausgebreitet zu werden. Mine Tapete

war bellimmt für die Capelle des heil. Augullinus. Mine Tapete für den Altar der heil. Maria Eine

Tapete für die Capelle des heil. Antonius. Drei Tapeten waren bellimmt zur Bedeckung der

fepulcra und der Mrde vor dem Altar.

Milf andere Tapeten hatten die Betlimmung die Gräber (Grabfteine) und die bei anniver-

farien feierlich aufgehellten callra zu bedecken Hievon waren fünf Stück Kcincntücher, eines

davon depictus; feehs Stücke von Seidenflofien davon zwei mit Gold gewirkt im rothen und

fchwarzen Grunde (Czenkonis de Lypa), zwei von grüner Seide, eines fchwarz mit rothem Kreuze.

Endlich Hellen wir unter die Rubrik Tapetia auch jenes velum, welches in der quadragelima

(XL") vom Mettner herabhing und den Minblick aus dem KirchenfchifTe in den Chor und das

Presbyterium verdeckte. Ks ift zu bedauern, dafs die bezügliche Stelle im über Thomaeus abge-

brochen ift; es wäre gewifs fehr intereffant zu wiffen, wie diefes feltene velum befchaffen war, und

welche edle domina es der Kirche gefchenkt hat; eben in diefem Punkte enthalten die alten

Inventaricn fehr magere Nachrichten.

Was das Alter der in diefem Inventare angeführten Tapeten anbelangt, fo muffen wir drei

Altersllufen unterfcheiden : i. Jene tapetia und tentoria, deren donatores dem Ycrfaffer des Inven-

tars nicht mehr bekannt waren, daher in die erlle Hälfte des 14. Jahrhundertes gehören (der Chor

der St Thomas-Kirche wurde im Jahre 1316 eingeweiht);

2. jene, deren donatores dem Verfäfler im frifchen Andenken waren, und diefe fallen in die

zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts und bis zum Jahre 1412 ; endlich

3. jene, welche nach der Vollendung diefes Inventars durch den Frater Nicolaus feit 1413

der Kirche gefchenkt wurden.

Alle diefe Tapeten fowie alle die unzähligen Kunftfchätze, welche das Kloller und die

Stiftskirche zu St. Thomas in Prag aus der Zeit der Gothik enthielten, gingen durch drei ver-

heerende Feuersbrüntie 1420, 1421 und 1540 fpurlos zu Grunde. Man mufs es unter dielen Umftän-

den als ein Wunder anü hen, dafs aus diefen rapiden Mlementar-MreignilYen wenigftens der

kotlbare liber Thomaeus und die wichtigften Original-Urkunden des Klollers von 1285 bis 1420,

gewifs nur mit »ler gröfsten Opferwilligkeit und Anllrengung der zerflreuten Ordensmitglieder, l>is

heute gerettet wurden.

I Dornum* XicoUu* de Ürzyech. auch von Knczeves genannt, hohmifther Ritter, war linfmciiter der zweiten (icmahlin Köllig

Wenzel» IV.. Sophie, vom Jalire 1399—1404. Er wurde beigefctit in der Capelle de* heil. Augullinus in der St. Thomas Kirche.

« Domina Margaretha orcinea wild im liber Thomaeus fehr oft aU freigebig!- Wohlthalerin der Kirche zu St. Thomas genannt,

fie war civifs-, minorU civitatis.
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ST, MARIA AM PÖLLAUBERGE IN STEIERMARK.
Von Johann Grals.

(Mit S Te*t.||luftrationeii.f

Kv auitl wird es eine Art der Anlage von mittelalterlicher Baukunll geben, die fo wenig

wohlwollendes Eingehen auf feine Begründung und feine guten Eigenschaften, fo vielen Widerfpruch

in unferer Zeit erfahrt als die smifchiffigen Kirehenanlagcn der gothifchen Stylperiode. 1 )er Priefter,

der am I lochaltare (ungut, der Multens, welcher am „Orgelchore" fitzt, das Volk, das durch die Haupt-

thüre der Weftfeite zum Gottesdienfte kommt, der Fremde, der hier eintritt und, ohne erft lange

einen fehönen Standpunkt zu wählen, das Innere überfchauen und feine Eigentümlichkeiten und

Schönheiten muftern mochte, — alle diefe rinden fogleich an den Trennungsgliedern des Doppel-

raumes ein unwillkommenes Hemmnifs für ihren Ausblick, einen wahren Stein des Anflofses für

ihr Ufthetifches Gefühl und können nicht begreifen, wie man fo etwas hatte bauen und damit

zufrieden fein können. Es find übrigens nicht wenige folche Anlagen in der Steiermark; wir

nennen: .SV. Oswald bei Zeyring, St. Magdalena in Judenburg, die Spitalkirche in Oberwölz, die

Pfarrkirche zu Kammern, die St. Alexius-Kirche zu Kathrein bei Bruck, die Pfarrkirche St Martin

bei Kniltcljeld, Filiale Niederhofen bei Püegg, ein Kirchlein bei Windifehgrätz um! die Marien-

Kirche avt Pöllauberge bei Pollau. Die nun aufgezahlten Kirchen lind folche, welche fchon in ihrer

erften Conception zweifchilrig bcabfichtigt wurden, anzureihen wären ihnen jene Bauten, welche

der älteren (romanifchen) Stylperiode entfprungen, damals einfehiffig errichtet, durch fpäteren

Erweiterungsbau in der Gothik das zweite Schilf profitirten. Dergleichen find die Kirche zu A'obenz,

Friedholkirche St Rupreeld bei lirnck, Filialkirche .V, Ulrich in der Stanz. Das Bedürfnifs und jene

für das mittelalterliche Kunftleben in unferm Lande fo verhängnifsvolle Dürftigkeit der volks

wirthschaftlichen Verhältnifse hat die letztgenannten Anlagen zu verantworten; darum fallen lie

aufser Rechnung, wenn es fich um jenes archäologifche Intereffe handelt, das man mit Recht an den

zweischiffigen Kirchen hat Freilich find auch diefe (nämlich die urfprünglich fo coneipirten) nur

kleinere Dorf- oder Filialkirchen; indeffen zeigen mehrere unter ihnen durch einen gewiffen

luxuriöfen Aulwand von baulichen Mitteln und Zierformen, dafs der Grund, warum man ftatt der

normalen dreifchittigen Anlage die zweitheilige genommen, in dem Streben nach möglichfter

Wohlfeilheit des Baues nicht gefucht werden darf In diefer Beziehung lind drei Kirchen bei uns

hervorragend: die Spitalkirche zu Oberwölz, die Kirche zu St. Marein und am Pöllauberge. Die

fchöne complicirte Empore zu Oberwölz, die beifpiellos reiche nördliche Vorhalle zu St. Marein, die

Facade, die Chorblenden, Statuenbaldachine u. f. w. in Pöllauberg geben eherZeugnifs für verfchwen-

derifchen Uebermuth beim Hauen, als für nothgedrungene Zurückhaltiing vor überflüffigen Ausgaben

Wenn man aber am Bauwerke im leicht entbehrlichen Schmucke nicht fparen mufste, warum fparte

man bei der Hauptfache und \crküirtm<-rt. di< Kauanlage, di< doch grofs und weit gu allen Zelten

populär gewefen ift; Raumesbefchränktheit ift hie und da (ficherlich in Oberwölz) ein Erklitrungs-

grund dafür; ein zweiter kann wohl der eigenartige Zug der nordifch-echten Gothiker fein, auf lichte

IV. N F. 6
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34 Johann Gk.us.

Weite der Schiffs-Dimenllonen nicht fonderlich viel zu geben, dagegen nur darauf bedacht zu fein,

dafs dem Hochfchwunge des conftructiven Organismus entfprechend die Höhenrichtung auch im

Räume energifch ausgebildet werde,

und «.lies machte fich bequem und fchön

im zweitheiligen Schiffe. Wir willen,

dafs die mittelalterlichen Meifter unter

dem Himmel Italiens anderswo hinaus-

wollten und ihre Innenräume weit-

gedehnt und breit bei gemäfsigter I lohe

ihrer Schiffe anlegten; ihre deutfchen

und franzöfifchen Standesgenoffcn, die

freilich an der Spitze derStyl-Kntfaltung

einherfchritten, dachten indefs anders

| von diefer Sache und hielten lieh lieber

an die ziemlich fchmalen und recht hohen

Schiffsräume. Diefe konnte man, wie

gefagt, bei befchränkten allgemeinen

Baumaafsen, wie fie herrfchend waren

beim Errichten von Dorfkirchen und

Filialen, durch die Wahl der zweifchif-

figen Anlage ganz leicht erzielen. War

auf diefe Art der Styl mit der Zwei-

fchiftigkeit einverllanden, fo hatte auch

der Cultus dagegen nichts einzuwenden.

Schon in der altchriftlichen BafiKka

diente das dritte — das Mittelfchiff —
nicht für die Laiengemeinde, fondern

wurde 'frei erhalten theils für die Auf-

ftellung des Sänger-Chores, theils fürden

Umzug von Proceffionen ;
dagegen ward

edlere (die Gemeinde) in die beiden

Seitenfchiffe verwiefen, und auf die

Trennung der Gefchlechter (trenne

gefehen. Diefelbe ward zeitweife durch

Aufführung von Zwifchenwänden in den

Kirchen verfchärft und im Oriente

dadurch bewirkt, dafs den Frauen für

den Kirchenbefuch die in den byzan-

tinifchen Bauten herkömmlichen Em-

poren zubestimmt wurden; nach einer

Mittheilung des Profeffors Dr. Weifs in

Grätz ficht man an den Emporen der

Sophien-Mofchee in Conftantinopel noch

die infculpirten Namen hervorragender griechifcher Frauen aus jener Zeit. Die Trennung der

Gefchlechter in der Kirche vorausgefetzt, konnte man mit einer zweifchiffigen Anlage von Seite

des Cultus aus ganz zufrieden fein; auf Proceffionen war es bei Kirchen geringen Ranges nicht
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abgefehen, und paffend und getrennt fanden Männer und Frauen Raum in den zwei Schiffen, fo,

dafs alle unbehindert durch die Pfeilerrcihe auf den Altar blicken und der Friefler am Altare ebenfo

leicht feine zweigliedrige Gemeinde überfchauen konnte.

Uebrigens mag es fein, dafs noch befondere Gründe der zweifchiffigen Kirchenanlage Vor-

fchub leifleten; wenigftens könnte eine Zwcifältigkeit unter den Gründern der Kirche oder ihren

Benutzern, in ihren heiligen Patronen mit einer gewiffen Gleichftellung derfelben verbunden zu einer

folchen Anlage bei jenen Kirchen veranlafst haben, WO den zwei Schiffen auch ztaei Prcsbytcrien

und Chor-Abfchlüffe entfprechen. Wir erwähnen für diefe Kategorie die fteierifchc St Alexius-Kirche

in Kathrein, die katholifche Kirche zu Hallftadt, das romanifche St. Mariins-Kirchlein zu Schönna

und die Pfarrkirche zu Schwaz in Tyrol.

Häufiger jedoch als zweifchiffige Bauten mit zwei Chören find jene, deren doppeltem

Schiffesraume nur ein Chorabfchlufs vorgelegt ift; aus ihrer Zahl fcheiden fich wieder Anlagen

aus, welche den einen Chor dreifchiffig getheilt haben. Dazu zählen Feldkirch in Tyrol, die

Johannes-Capelle an der Kirche zu JSnus, und die hier zur näheren Befchre'.bung vorgefetzte

Marien-Kirche am Pöllauberge.

Fig. 2

Zum erftenmal erfcheint PöUau, jetzt ein Marktflecken, und feine Pfarre 1163 auf dem

Schauplatze fteierifcher Gefchichte; in diefem Jahn- und nochmals 1170 ill es ein Heinricus de Polan,

plebanus, das zweitemal auf gleicher Linie mit den Pfarrern von Hartberg, Waltersdorf und

Feifiritz. welcher die Fxiftenz des genannten Ortes bekundet. In dem Bereiche diefer Pfarre und

in fleter Unterordnung unter die Leitung derfelben finden wir ein Kirchlein auf dem nahen Berge,

St, Maria auf dem Pöllaubergc. Eine Gedenktafel, welche tler um den Kirchenbau und die gefchicht-

lichen Auffchi «ihungen des nachmaligen Stiftes Pöllau höchft verdiente Kröpft Joha nn Frnfl von

Ottenhofen (1097— 1743) in der Pöllauberger Kirche anbringen liefs, redet vom Urfprunge derfelben

im Jahre 1290, und weifs von einer wunderbaren Heilung einer erblindeten mährifchen Markgräfin,

als der Veranlaffung für die Gründung diefes Gotteshaufes zu erzählen.

Diefe Jahreszahl darf jedoch aus ftyliftifchen Gründen nicht auf den jetzigen Kirchenbau

bezogen werden; über die durch die Legende angegebene Urfprungsveranlaffung (breiten wir nicht

6«
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36 Johann GRAUS.

und geben zu, dafs ihr etwa die hiftorifche Balis nicht fehlen dürfte. Doch Johann Ernfl war nicht

fo glücklich, feine Angabe aus urkundlichen Daten zu begründen; in feiner „hiftorifchen Hefchrei

Kig j.

bung von dem Urfprung, Fundation und Erhöhung" des Collegiatlliftes Pollau, gefchrieben 1719,

gefleht er felbft: „Von dem feilen Urfurung difs< s Gnadenhaufes und Grefsten Schaz des Stüftfs

Pöllau findet man kheine chrilUiche Yhrkhunten." I >iefer Ucbelfland ward nach feiner Meldung

•».rlicgi im fll.ltifchen l.sn <lc»(irchive zu Gr.-it«.
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aufser „Nacldäffigkeit weltlicher Leute" hauptfächlich von einer Thurm und Kirchendach tu Pöllau-

bei-g 1674 verheerenden Feuersbrunft verfchuldet, welche die in einer Truhe auf dem Dache »er.

wahrten Kirchenacten vernichtete. Darum blieb ihm

nichtsübrig, als feine Defcription fowohl aus etwelchen

Schriften, mehreresaber „ex traditione und alten Aus-

fagen" zu verfaffen. Aus dem Conrlicte, in welchen

uns feine Angabe des Urfprungsjahrcs 1290 mit der

ftyliftifchen Demonftration des Hauwerkes felbll ver-

fetzt, erheben wir uns, wenn wir einer in Pfarrer

Karner's ausführlicher Monographie des Stiftes l*öl-

lau' niedergelegten Angabe trauen , und darnach

annehmen: „Katharina reliela qitoudam dotnini llen-

riet de Stubeuberg* , welche im Jahre 1339 ihr Gut

Kadauwen (Kadaun) bei Kaden in üefterreich dem
Pfarrer von Pollau „ad fabricam tarn ecclefiae paro-

chialis quam ca/>e//ae(/>. M. I '. in »tonte prope Po/an)"

fchenkte, fei die Gründerin der jetzigen Piillauberger

Kirche gewefen.

Zwei Notariatsinftruinente (im Landesarchive

bewahrt) von 1416 und [417 gedenken dieferSchenkung

und benennen einen „Chrillian Gruwlich capellanus

capellae B. M. V, und Hermnnnus Freynberger (Fri-

berger) dicti Chrirtiani locumtenenü in dicta Gapella".

Im Jahre /jjry ftiftete Ditmar. Pfarrer zu Püllau, einen

Caplan zu Pollauberg in die „Kapellen", die er fchon

„ausgericht mit neuen Möfsbiechern, mit Kölchen, mit

Mefsgewanten".

Im Jahre fjSj bedenkt Hertel von Tiefenbach

in feinem Teftamente Pöllaubcrg: „ich fchaff auch das

mein fün bed Lewtolt und Dietreich All In laffen machn
in die chiriche auf ynfer Vrawn Perg bei Polau ein

löbtetch Glas darin foll ften vnferr Vrawn chiindung

vnd ir fchidung". Setzen wir den edlen Verlauf des

Kirchenbaucs ins Jahr 1339, fo mufs er 1374 fchor

vollendet gewefen fein, und 1384 konnte die Frage um
feine weitere Ausfchinückung durch Glasgemälde ent-

liehen. So wäre es alfo die Mitte des fj.jahr/titndertcs,

welcher die Errichtung der Kirche zu Püllauberg

angehört; nicht viele unferer (leierifchen Bauten find

ihre Zeitgenoffcn. Zuerft ilt es die Lee-Kirche zu Grätz,

dann die fchonc Capelle an der Nordfeite der Pfarr

kirche vor Cilti, Kreuzgang und Kirche zu Xcnbetx,

die Facadentheile, welche noch erübrigen von der

alten Kirche zu Mariazcll' und die etile Wallfahrtskirche von Strasscugci; alle diefe Bauwerke find

1 Uumüci fich jetzt im Archive zu Vornu kh verdankt- Xachftckciulc* ilcr M:«l*ieilong de llcitn Archivare

OlL<t,tr A'.rn/?.-i

Digitized by Google



3» Johann Graus.

engft formenverwand t mit dem Gotteshaufe zu Pöllauberg, fo fehr ihre Gröfsen und Hauanlagen

unter fich differiren.

Hoch über dem Markte Pöllau, von dem ein ftcilcr Pfad, eine Wegftunde lang und mit

Betfäulen aus dem 17. Jahrhunderte befetzt heraufführt, liegt einfam und weitausblickend die Kirche

Maria am Pöllauberge. So fchmal an dem auf drei Seiten rafch abfallenden Berge ift ihr Bauplatz,

dafs fie nach Well, Süd und Oft über den Berg herausgebaut werden mufste, und 18 Stufen dem

Weft-Portale vorgelegt find. Ihre Anlage ift den äußeren Umriffen nach fehr einfach : ein Oblongum,

über deffen Seiten nichts als die Strebepfeiler und eine polygone Schneckenfliege vortreten, und

das nach Ollen den gewöhnlichen Abfchlufs mit drei Seiten aus dem Achtecke hat. Was aber nach

aufscn anfpruchslos geftaltet ift, zeigt Geh im innern vielfältig und fchön entwickelt (Grundrifs

Fig. 1). Da find alle die Theile, in welchen ordnungsmäfsig ein Kirchenbau gegliedert fein foll, zur

bedeutfamenExifteiiz gebracht, ohne dafs dasAeufscre davon etwas merken läfst. Vom Haupt-Portale

ausgehend gelangen wir zuerft in die \'orhalle\ zwei mächtige reich profilirte Scheidepfeiler theilen

fie in drei Räume, deren feitliche mehrere Stufen hoher liegen als der mittlere. So ift zugleich die

Inconvenienz, welche ein Haupt-Thor, ohne Vermittlung einem zwei,

fchiftigen Innenrauine gegenübergeftellt, hervorrufen müfste, wirkfam

befeitigt und aufserdem noch ein ftarker Unterbau für die Errichtung

eines Thurmes an der Facade und einer \Vefl-Empore zur Placirung der

Orgel und des Sängerchorcs gewonnen (Längsfchnitt Fig. 2). Die Vor-

halle und die Empore darüber erfchliefsen fich mit je drei spitzbogigen

Durchläffen gegen das Kircheninnere und abforbiren von der ganzen Fi ß- 5-

inneren Länge der Kirche, welche 37*30 Meter beträgt, 5 45 Meter. Ihre lichte Breite ift die der

Kirche felbll 13S0 Meter. Sechs Stufen anfteigend gelangt man aus der Vorhalle in das Schiff; drei

ganz anfserordentlich fchlanke 12 35 Meter hohe Pfeiler vollführen an ihm die Zweitheilung, wodurch

nahe quadratifche Joche (6 90 : 5 96 Meter) beiderfeits gebildet werden. Mit den Pfeilern correfpon-

diren Bündel von je fünf I )ienften an den Langwänden und funetioniren mit ihnen als Träger der

fpitzbogigen Rippengewölbe einfachller Form, welche fich in einer Scheitelhöhe von 17 50 Meter

über dem Fufsboden der Kirche fchliefsen. Ueber umlaufendem Kaffgefimfe thun fich die 1190 Meter

hohen Fenfter auf; die Verticallinien ihrer Contouren und (je 2) Theilungspfollen verllärken wefent-

lich den Eindruck des Hochftrebens am Baue.

Der Schiffsraum
,

zweitheilig fehr zweckmässig für die beiden Gefchlechter der Pfarr-

gemeinde, wäre in gleicher Weife fortgefetzt im Altarraume unzuträglich gewefen; zugleich follte

dem einen Altar auch ein ausgezeichneter Platz freigegeben werden. Drum liefs der Baumeifter

hier die Zweigliederung auf und führte das Dreifchiff-Syftem im Chore durch, oder beffer: er ord-

nete die freien architektonifchen Glieder der Pfeiler fo, dafs fie den Altar im Gevierte umllellcn,

wie die vier Träger eines fogenannten „ Altarciboriums" die Altar-Menfa umftehen. Wie fchön

fich diefe Pfeilerftellung aus dem Syllem des Chorfchluffes im Achtecke herausconllruirt, wie fich

die Bildung eines innern Quadrates, an <\e.iW\\ Angelpunkten oben die vier Altar-Pfeiler ftehen,

aus dem Achtecke des Chorfchlufses von felbft ergibt, wird man aus dem Grundriffe erfehen.

Wenn irgend etwas, fo ift diefe Ausführung und die fich daran knüpfende Entwickhing der

kippenzüge am Gewölbe ein eclatantes Zeugnifs für die geometrifehen Grundfeften der gothifchen

I i .| \v.v:\

Die Gewölbe aber, welche in Vorhalle, Empore und Schirl" die einfachfte jedoch am Ende

wirkfamfte Löfung Heiler Kreuzrippenfelder zeigen , werden im Uebergange des zweitheiligen

Schiffes in den dreifchifhgen Chor complicirter; durch Verankerung der betreffenden Pfeiler unter

lieh und mit den Wandvorlagen entliehen hier dreieckige Gewölbejoche, welche wieder durch je
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drei fich in einem Schlufsfteine vereinigende Rippen und drei Kappen eine zweckmäffige Füllung

erlangen. Die übrigen Joche haben wieder Kreuzgewölbe und nur an den zwei Neigungsfciten des

Verfchluffes fand es der Meifter für nothwendig, die Aufsenflützen und Widerlager des fteil abfal-

lenden Terrains wegen zu vermehren und an ihnen noch einen Strebepfeiler in ihrer Mitte ein-

zusetzen, was hinwieder auch auf den Gewölbebau im Innern in der Art rückwirkend war, dafs dort

ftatt eines gröfseren dreieckigen Gewölhejoches je zwei kleinere der gleichen Grundform eintraten.

Auch die Strebepfeiler felbft zeigen auf der Sftdoft- und ganzen Südfeite des Baues als Verftär-

kung ihrer Stabilität eine Böfchung an ihrem Sockel. Das Nothwendigc diefer Stützenvermchrung

wufste der Meifter zur weiteren Ausbildung der baulichen Schönheiten zu benützen ; dem einen

grofsen Fenster mit drei 'fheilungspfoften an der iuifserllen Oftfeite treten dadurch zwei kleinere

(mit je einem Pfoften) ludlich zur Seite; fie und die zugewachfenen Wandvorlagen, das Spiel der

Kippen in ihrer Vielzahl und ihren malerifch verl'chiedenen Neigungen und Krümmungen heben

fehr das lichte luftige Gepräge des Baues. All' diefe lichtliche Luft, von den fchotl vollkommen

durchgebildeten Conftruclions-Formen des Styles einen freigebigen Gebrauch zu machen, hinderte

den alten Meifter nicht, wichtige praktifche Fordeningen im Auge zu behalten. Man mufs

nur längere Zeit auf hohem Standpunkte irgendwo gelebt und erfahren haben, was für Unholde

die Gebirgsftürme aus dem Norden her find. Der Mann, der diefe Kirche baute, wufste und be-

rückfichligte es; der Südfeite gab er brillantes Licht durch die vielen und hohen Fcnfter; die

Nordfeite hielt er ebenfo beharrlich gefchloflen und brachte hier inclufive der nordörtlichen Chor-

fchlufsfeite kein einziges Fenfter an.

Was er jedoch durch Weglaffung einer ganzen Fenfterftellung dem Baue an fchönen

Motiven vorenthalten mufste, das verftand er reichlich wieder hereinzubringen, und zwar zuerft

durch eine Anlage von Blenden mit Stein-

biinken an den drei Seiten des Chorfchlufses.

Den Raum, welchen die Dienftbündel an

der Wand erfordern, einzig ausgenommen,

lind jene Seiten zu Blendnifchen geöffnet,

weicht;, hart unter dem Kaffgefimfe mit klei-

nen Spitzbogen auf Confolen abfchliefsen,

als Verzierung ihrer Rückwände niedrigere

(lache Finblendungen mit fenftermaafswerk-

artigem Sprofsenwerke haben und praktifch

dadurch gerechtfertigt lind, dafs fie eine fortlaufende Reihe von Sitzen in Form von niedrigen Stein-

bänken unter lieh nehmen. (Fig. 3) Eine l'arthie diefer Sitze follte als Se/ßon für die Brieiterfchaft

bei kirchlichen Functionen dienen, was darum fehr gut anging, da nach kirchlichen Vorfchriften die

priefterlich 1 ' Seflion nicht Thronesform haben, fondern dem „scamnum" nahe bleiben, mit Rück-

lacken etwa verziert und mit Bolftem belegt fein foll. Zu diefem Behufe ift ein an der Kpiftelfeite

des Altares gelegener Theil der Mauerbänke ausgezeichnet, dafs feine Nifchenkrümmung nicht

durch fünf Spitzbogen mit Fialchentlankimng
,
Krappenfchmuck und Kreuzblumen-Fndigung,

fondern durch ebenfo viele Btxldachine mit Thiirmchenüberfatz gebildet ift. Chorgeftühlähnlich

wirken diefe fchönen Nifchenfitze an den Chorfchlnfswänden, und umrahmen, die ehrwürdigfte

Stelle iler Kirche betonend, den Hoch- Altar; auch ein einfach gebildeter Wandfehrank als Taber-

nakel findet (ich auf der Evangelienfeite in ihrem Bereiche.

Blicken wir auf die Detailbildung der architektonifchen Glieder, fo ift charakteriftifch für

die Mitte; des 14. Jahrhundertes und edel die Brotilirung des /'/eiler- und (iurtenwerkes Frlten-

find fammtlich aus der Grundform des Achteckes entwickelt und fo profilirt, dafs an der Fcke
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40 Johann Gkaus.

jeder Seite ein Birnflab vortritt, ein fchwächerer Rundftab mit Plättchen zwifchen Hohlkehlen die

Mitte der Achtensfeite bildet. (Fig. 4 )

Fig. 7

Diefe Gliederung geht am unteren Hude des Pfeilers in einen kurzen Sockel über, und es

entfpricht ihr als Organisation der Wandvorlagen ein Bündel von fünf Dienften durch Hohlkehlen

gefondert. (Fig. 5.) Die vorderen Pfeiler haben einfachere meift ohne Laubesfchmuck geformte
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Capitälgefimfe; an den /.wei rückwärtigen geht die Birnllah-Profilirung der Kanten ohne weitere

Vermittlung beim Gewölbeanfang als Rippe fort, und find die Rippen alle in die Gliederung des

Birnilabes mit I luhlkehlen und Schrägen dahinter gebracht. Scldufsftcinc mit Laubes- und

Schilderzier anzubringen ill nirgends verfäumt; ebenfo unterliefs der Baumeister nicht, zur Auf-

ftellung von Heiligenftatuen an den Wänden, für die Anbringung von Confolcn als Unterbrechungen

der Wandvorlagen und fchönen Baldachinen mit thurmmäfsigem fchlankem Auslaufe zu forgen.

Auch in der Ausführung der /v//.</<r-()effnungen ift das Streben nach reicherer Detail-

bildung bemerkenswert ; ihre Leibungen find bei den Chor-Schhlfsfenftem nach innen und aufsen,

bei den Schiftsfenllern nur nach aufsen mit Schrägen, Hohlkehlen. Stäben und Birnprofilen

gegliedert. (Fig. 6.) Die Maafswerke derfelben zeigen fchou die volle Freiheit der geometrifchen

Zeichnung, welche hie und da nahe an die fpätere Fifchblafenbildung ftreift; nur das grofse

dreipfoftige Chor-Schlufsfenfter hält fich lireng an die ältere Formirung des grofsen und der

kleineren Kreife.

Ehe wir vom Innern der Kirche {Scheiden,

können wir nicht umhin, nochmals zur Char.ikteviftik

der Detailbildung auf jene Blaulcn der Chorfchlufs-

wand hinzuweifen; in ihren Confolcn enthalten fie

das zierlichfie, was an decorativer Leißling diele

Kirche aufweift. In einer Folge zur äiifserllen Rechten

hal ien ile di> \ ier E\ angi liftenzi ii Ii n, in den übrigen

fallt uns auf, dafs fie Darftellungen von menfehlichen

Köpfen bilden, ftatt der Haarlocken das Angefleht

mit Laubwerk umrahmt, (s. Fig. 3.)

Vom Aeufseren der Kirche ifl befonders die

Fatade intereffant (Fig. 7). Während das gefammte

Mauerwerk des Baues, Fenfterleibungen, Gefimfe etc.

ausgenommen, aus Bruchllein beliebt, wird die ganze

Mitte diefes Theiles, inchilive der Treppe und der

beiden Strebepfeiler aus 1 lauflein hergeflellt und in

decorativer Weife gegliedert. Die Streben felbft

zeigen im zweiten Gefchoffe über Kck gelb Ute Fialen

mit langem Leibe und kurzer Riefe, in einem dritten

Gefchoffe Anbiendung von Maafswerk und Wimber-

gen. Sie nehmen das Haupt'Portal in ihre Mitte,

welches reich abgegliedert ifl iFig. 8') und in der
*

Bogenkrümmung feiner Einfchrägung, Hohlkehlen und Baldachine für Statuen enthält in einer

Weife, welche aulfallende Aehnlichkeit mit jener des Haupt-Portals von Mariazell befitzt Das
Tympanon entbehrt leider des alten Gemäldes; Giebel mit Maafswcrk-Finblendung und Fialen in

voller Ausbildung find der Höhenfchlufs des Portales. Ein höheres Gefchofs hat geblendete

fchmale Fenfterfelder und ein drittes drei breite Blenden mit Maafswerk, Giebel und Fialen. Dies

alles ift fchön combinirt, leider aber nur geeignet, um den einen Mifsfland recht empfindlich zu

machen — den Mangel des darauf gehörigen Thurmes. I )er Brand, der einft die Kirche verheert

hat, hat den ftylgemäfsen Thurm genommen, und ein Holzthurm überfetzt nun zur fchlechteflen

Stimmung die Fagade.

• Uie l.ei K t;Kebenen llluftr.itioncn wurden nach der Aufnahme der Wiener U.iuhutte angefertigt, die deren tlenutrung in im-
k< n-wiTll.er Wrife geft.melc

IV N F.
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4- Johakn Graus. St. Maria am Pöllauberge in Steiermark.

Zu einer Betrachtung jetloch regen Theile diefer Facade wie auch die Baldachin-Bildungen

an den Wandvorlagen im Innern und über der Seffion uns noch an. Es liegen Eigentümlichkeiten

in der Geftaltung des Laubwerkes fowohl, befonders aber in der Bildung der Fialen an beregten

Orten, eine individuelle Dehnung des Leibes in die Länge gegenüber dem Verhältnifle des Riefen,

welche auffallend an die gleichen Formverhältniffe zu Strafsengel und am Haupt-Portale zu Maria-

zell erinnern. Das läfst fich nicht verkennen, dafs wir es darin mindeflens mit Traditionen einer

Bauhütte, vielleicht mit der Thätigkeit eines und desfclben Meifters zu thun haben, was wir für

den Fall anmerken wollen, als endlich einmal ein beftimmter Mann für eines diefer genannten

Bauwerke an das Licht ficherer Frforfchung käme.

Leider ift es bei den Bel'chreibungen unferer Denkmäler eine ftehemle Rubrik, unter

welcher der Unbilden zu gedenken ift, die im Laufe der Zeiten über dasfelbe, feine Theile fchädi-

gend oder doch feine Wirkung beeinträchtigend hereingebrochen find. Die edle Schönheit und

intereffante Geftaltung diefes Werkes liefse uns fehnlichft wünfehen, diese Rubrik wäre für Pöllau-

berg nicht auszufüllen. Defsungeachtet ift dem nicht alfo. Das erfte und wohl auch folgenreichfte

Unglück, wodurch diefe Kirche für den Augenblick und die fei nere Zukunft hinaus fchwer betrof-

fen worden, ift wohl jener gleich anfangs gedachte Brand von 1674; Dach, Thurm und Glocken

wurden ruinirt, die „Mauern zertrieben" ; das Gewölbe war zwar noch unverletzt geblieben, aber

der Beützftand der Kirche fo empfindlich gefchädigt, dafs darauf Propft Michael Jofeph in einem

Memoriale den ftädtifchen Landftändcn die Nothlage eröffnen und um eine pecuniäre Beihilfe

anfachen mufste. Die Verheerungen, welche diefe Feuersbrunft angerichtet, hatte aber auch eine

Brefche gebrochen, durch welche das kaum fchlimmere Occupationschor des Zopfftyles hier ein-

drang und das Innere der Kirche folgenfehwer entftellte, Hätte man eigens darauf ftudirt, wie der

fchöne Chor-Schlufs mit all' feinen Ziermitteln an Pfeilern, Baldachinen, Fenftern und Blenden-

ftellungen aufs einfachfte und ausgiebigfte „unfehädlich" gemacht werden könne; ein befferes

Mittel dazu hätte man nicht finden können als den Hochaltarauffatz, der mit feinen fchrecklichen

Dimenfionen von oben bis unten, rechts und links all' die architektonischen Schönheiten glücklich

verbaut hat. Was er im Often, leiftete der ganz unnöthige Finbau einer Fmpore im Wellen.

Obfchon ohnehin die Gothik diefem Bedürfniffe genügt hatte, wurde doch noch eine Mulik-Fmpore

gebaut, und zwar weiter ins Schiff vorgefchoben, fo dafs letzteres dadurch noch empfindlicher für

den Anblick verkürzt erfcheint. Unferm Jahrhunderte war es vorbehalten, eine „bedeutungsvolle"

Unzier allem dem dadurch zuzufügen, dafs die zarten Stein-Sculpturcn, die hier fo häufig lind, ver-

weifsi^l und verklext wurden. So ift denn die originale innere Wirkung diefes Bauwerkes derart

herabgekommen, dafs es faft nur mehr dem Calcüle als dem Blicke möglich wird, des Baues Vor-

trefflichkeit aufzufalten, und es unter Leuten, welchen Styl-Kenntnifs eine terra ignota ift, Ver-

wunderung und Befremden erregt, wenn Fremde und Facheskundige an diefem Werke viel und

mehr Merkwürdiges finden als an der im Thalc unten gelegenen grofsen fpäten Stifts-Kirche zu

Pöllau. Fs ift ein freilich fruchtlofes pium deliderium, zu wünfehen, diefe Kirche möchte lieber

anderswo liehen als an diefer einfamen Stelle fern von der Verkehrsftrafse, wo fie fo wenig befucht

und gewürdigt werden kann ; aber die Hilfe für fie kann nicht aus den dortigen heimifchen ärm-

lichen Verhältniffen, fondern mufs aus der Ferne kommen, wie die frommen Waller, die fie cinft

frequentirtrn.
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DAS SOPH1EN-SCHLÖSSCHFN IN AUFHOFEN
II Kl

HR UN ECK IM V US T E RTH A LH.

Von Karl Freiherkn v. Czoerxh.,

(Mit 2 Tafeln hji.I I Teit llluiltation

I )ort, wo das Taufersthal ("ich mit dem Becken von Bruneck vereinigt, liegt an feiner

örtlichen Seite, eine halbe Stunde von Bruneck entfernt, das Dörfchen Attßipfcn. Es breitet fich

am Fufse eines die Thalfohle um 1000 Fufs überragenden Granitkogels, dem letzten Ausläufer der

Rieferfemcrgruppe aus, hat eine Höhe von 2615 Fufs über der Meeresfläche und zählt 29 Häufer

und 170 Einwohner, Dafelbft befinden fich eine neuerbaute Kirche mit einem trefflichen Altar-

gemälde llellweger's, die Muttergottes das Jefukindlein und die heilige Katharina darllellend,

dann mit bemerkenswerthen aus dem früheren Baue erhaltenen Sculpturen ; ferner drei vormalige

F.delfitze: das einft v. Roft'fchc Aufhofen (auch Anfiedel genannt), das ehemals v. Hebenftreit'fche

Mohrenfeld, gegenwartig die Wohnung des exponirten Geirtlichen, Hnd die Steinburg, nunmehr

Sophicn-Schlösschcn genannt. Von fruchtbaren Feldern und Wiefen umgeben, im Orten an einen

Bergwald fich lehnend, hat es eine freie Lage, die einen reizenden Ausblick auf die gegenüber-

liegende in der Luftlinie kaum mehr als V, Stunde entfernte Stadt Bruneck und deren Umgebung

fowie auf die ferneren Gebirge gewährt.

Das laufchige Hille Dörfchen der Jetztzeit läfst nicht ahnen, dafs einfl ein bewegtes öffent-

liches Leben hier geherrfcht, dafs ein mächtiger Bifchof hier, von feinen Minirterialen um! zahl-

reichen Gälbm umgeben, feine Sommerrefidenz aulgefchlagen hat Die Gefchichte jedoch über-

liefert uns die Nachricht von diefer glänzenden Vergangenheit des Ortes, Aufhofen war feit

älterter Zeit ein Kigenthum der Bifchöfe von Brixen, welche Jahrhunderte hindurch fich zur

Sommerszeit hier aufhielten, wie ihre von hier aus datirten Urkunden darthun Der erfte Bifchof,

über deiTcn Verweilet) urkiimlliche Nachrichten vorliegen, war Albuin (976—1006) der erfte

Bifchof von Brixen (feine Vorgänger refuürten in Sähen), der fich oft in Aufhofen aufhielt und

hier mehrfache Verträge fchlofs. Die frühefte Nachricht über Aufhofen gewährt die Urkunde

über eine Schenkung, welche Herzog Heinrich von Kärnten zwifchen 9S3 und 9S9 machte, indem

er aus Dankbarkeit für die Wiedererlangung feines Herzogthums im F.inverftändnifTe mit feiner

Gattin Hiltigard auf die Bitte des Bifchofs Albuin der Kirche von Brixen zwei ihm angehörende

Huben, von denen die eine im Dorfe Aufhofen (in villa Ufhovun). die andere im Dorfe St Georgen

7*

Digitized by Go



44 KAKI. FklilHI-Kk V. C/Mf. ,M(..

lag. Haid darauf im Jahre 903 fchlofs Bifchof Albuin in „Ufhova" einen Gütertaufchvertrag mit

dem lullen Liuto, wodurch ihm Befitzungen in Kehlburg und Teffelberg zufielen, ferner geht er

fpäter in „Ufhova" mit Herold von Alaguma einen Vertrag ein, fowie auch noch zwei andere

Verträge, in Aufhofen gefchloffen, von ihm bekannt find. Ebenda taufchte Bifchof Altwin (1049 bis

1091) von dem Ritter Adalgoz einen Acker ein, für welchen diefer einen anderen im Dorfe

„Goizzes" (Gaifs) erhielt und fchlofs dafelbft noch viele: andere Verträge.' Auch ein Vertrag des

Bifchofs Hugo (nach 1100) ift aus Aufhofen datirt. Der feiige Bifchof Hartmann (1140— 1164) hielt

fich oft in Aufhofen auf, welcher hier noch bis zum heutigen Tage dauernde Erinnerungen zurück-

liefs, wie der Hartmannsbrunneiv und das in der Kirche aufbewahrte Mefskleid, welches der

Ueberlieferung nach von dem feiigen Bifchofe I lartmann herrühren foll, darthut. Auch wird noch

das Haus (nächft der Kirche) gezeigt, in welchem fich derfelbe bei feiner Flucht eine Zeit lang

verborgen hat. Noch immer wird fein Gedächtnifs am 23. December, feinem Sterbetage, in der

Kirche gefeiert, wobei Brode eingefegnet werden, welchen die Bewohner befondere Wirkung

bei gewiffen Krankheiten zufchreiben.

Es fland fchon fehr frühe in Aufhofen eine fefte und grofsartige Burg, welche im Jahre 1096

als das Eigenthum des Hochltiftes von Brixen erfcheint. Aufser diefer Burg mufs aber auch die

Zahl der Wohnungen viel gröfser gewefen fein als gegenwärtig, um die grofse Zahl der hier

zuweilen anwefenden Gäfte zu beherbergen. Denn wir erfahren vom Jahre 1182, dafs damals eine

grofse Zufammenkunft fürftlicher Herren und des fie begleitenden Adels in „Ufhova" flattfand.

Es trafen dafelbfl zufammen Bifchof Otto der Andechfer von Bamberg (früher Bifchof in Brixen)

mit feinem Bruder Berthold Markgrafen von Iftrien, und Hermann von Bcrtholdsgaden Bifchof von

Brixen. Diele drei Fül lten brachten ein fo zahlreiches Gefolge mit fich, dafs die Zahl jener Edel-

leute, die ausdrücklich beim Namen genannt wurden, fich auf 70 belief. Es wurde dabei ein lang-

wieriger Streit beendet, welchen das Klofter Neuftift mit einer adeligen Witwe wegen des Land-

gutes l'laiken hatte.
3 Als um 1244 der Brixner Bifchof Conrad von Rodeneck den Patriarchen

Wolfker von Aquileja in Cividale befuchte, befanden fich in feinem Gefolge die Minifterialen

Friedrich und Engelmar von Ufhoven.

Bruno Graf von Wullenflätten und Kirchberg, Bifchof von Brixen (1248— 1288), dem die

(vielleicht auch fchon in Verfall gerathene) Wohnung zu eng und unbequem fein mochte, erbaute

in den Jahren 1251—1256 das Schlofs und die Stadt Bruneck 4 und übertrug im letzteren Jahre

feinen Wohnfitz dahin. Hiermit endigte die Glanzzeit von Aufhofen, welches fürderhin in das

Dunkel einer befcheidenen Exiflenz zurücktrat und nur noch als die Wohnftätte einiger adeligen

1 Smihn ü, r (Beitrügt zur (»efihuhte d«r bifeboflichen Kirche Silben nml Brixen in Tyrol Itrixcn iSiJj rählt deren zehn auf,

welche mit den Edlen Willihalro und Jacob, dem Cleriker Humberi. den Freigcborncn Erkinger. Ruodprccht. Juchram. Luitold. I'.igin

I

und den Dicnflminnern Adalprecht, dann Walter und Mangan« abgtfcUo&a wurden

I Der feligc Bifchof Hartmann foll der Tradition na. h mehreren Waueniuelten dauerhafte Heilkraft crlheilr haben, die dann

llArtiii.i:iii»ln.innen genannt wurden E« werden in den vcrfchicdenen Gegenden de« l'uftcrthalc« mehrere folche .Hartinann-immnen-

.1 11 f i ah: t Ein initiier befindet fich auch in Aufhofen, «reichet unweit der Kiiche. nachrt dem oben (»gleich zu erwähnenden Haufe in

einem Urbar vom Jahre 1592 al« „Hartmann^brunncn* bezeichnet wir«! iSinu<icA<-r n. a. <>. III. lt., S. 327. ,1 Diefei Brunnen befteht noch

heute un l da» WalTcr eine* benachbarten Biunucn« übte auch noch in neuefier Zeit heilende Kraft au«, da e«. eine Viertelllunde oberhalb

des Orte« einem Granitfe!« entquellend, nahezu chcoiifch rein und von einer erfrechenden Kuhle ^7' R ) ifl, wefchalh e« auch al» Trink

wafferweit umher einen befonderen Ruf genief»!,

« S. Ihrmayr, Beiträge zur Gcfchichte von Tyrol I, 2, 16, 5 X. Fönte» Ker. Autlr. 2, 34, J4 -56. Freiherr v. Oe/ete, Gefchiclilc

der Grafen von AndcchiS. 147 Der Anlaf» tu derReifc de« Markgrafen Bcrlhold foll aber gewefen fein, daf« <ler Bifchof Albert von Krellingen

eben damal« ihm und feinem Sohne Berthold, Herzog von Dalmatien und Cruatien die Schirmvogtei über die Krcifiiig'fehen Befitzungen in

dem Gebirge, fowie in den Uisthümern Brixen, Tricnt undChur Ubertragen hatte Hicfelbe war früher dem Herzoge Heinrich dem Löwen

eigen, bi* er lie im Jahre 1180 durch feine Acclitttng verlor. Beilhold war auch Vogt der Stifte Neuftift und Willen S Siuna<krr ». a. 0
II. S 609

* Doch vollendete er!t Bifchof Albert von Knna 1336 den Bau de« Schlöffe« und die Stadtmauern. S Mai.rkff.r, l'ullerthali alte

Adel-gcfchlcchtcr. Brixen 1S63. S S4
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Familien eine, wenn gleich mäfsige, Bedeutung bewahrte. Bevor wir diefe neue l'hafe des

Aufhofner Lebens näher erörtern, mögen noch einige Andeutungen über die fpäteren Begeben-

heiten an diefem Orte folgen. Im Jahre 1300 hatte Heinrich von Füllein einen Thurm in der

Hofmark zu Aufhofen, wie es fcheint, eigenmächtig erbaut, wefshalb Bifchof Landulph von Brixen

(1294— 1301) ihn gefangen fetzte, fpäter aber wieder frei liefs, nachdem Fullein feine Anbrüche

auf den Thurm aufgegeben hatte. Im Jahre 1369 wurde die Kirche in Aufhofen ausgebeffert

oder neu erbaut und eben dafelbft im Jahre 1441 eine Caplanei errichtet, die aber im

nächllen Jahrhunderte aus Mangel an Briedern wieder einging und erft im iS. Jahrhundert

erneuert wurde. Der Cardinal Nicolaus Cufa Bifchof von Brixen (1450—1464) weihte ehe 1 diefe

Kirche anläfslich einer Herftellung derfelben ein. Kbenfo wurde 1629 die Todten Capell • vom
Bifchofe Paulin (1677— 1685) eingeweiht. Im Jahre 172S flirtete Judith von Hebenfireit eine Feier-

tagsmeffe in diefer Kirche.

Das Hochftift Brixen hatte auf feinen ausgedehnten Befltxungen grofse Küchenmaierhöfe

(fie kommen bereits im |ahre 1150 vor), die es Anfangs durch feine Miniilerialen belorgen liefs. Später

wurden derartige Höfe den Söhnen folcher MiniÜerialen zum Frbbaurechte überfallen, mit der aus-

drücklichen Verpflichtung Jiir den Tifch und die Küt he" ihre;
- Herren und Bifchöfe zu forgen und

die Lebensmittel nach einergenauen Vorfchrifl herbeizufchaffen Sie wurden dem Adel gleichgehalten

(erlangten wohl auch öfter denfelben) und nannten fich von ihren Maierhöfen wie die Adeligen

von ihren Burgen Die Bifchöfe hatten auch in Aufhofen folche (wahrfcheinlich zwei) Küchenmaier-

höfe. Auf der Burg zu Aufhofen wohnten auch die bifchöllichen Amtmanner, die im Namen ihrer

Herren Recht fprachen und die Gefälle des Hochlliftes in der Umgebung verwalteten. Sie ftanden

wohl auch den dortigen Kiichenmaierhöfen vor, wie ihre Benennung erkennen läf-.t; denn bald

werden lie (urkundlich) „praepofiti" (l'röbfte, Freude) oder „officiales domini episcopi", bald

„oeconomi" genannt. So erfcheint Fngelbero, der Stammvater der Herren von Aufhofen 1152 als

„oeconomus" des Bifchofs von Brixen. wie auch fein Sohn Guto, der 1210 fchon gellorben war, da

in diefem Jahre feine Gattin Adelheid als Witwe mit ihren Töchtern und Söhnen vorkommt, von

denen Fngelmar dem Vater im Amte als „praepofitus" nachfolgte Conrad von Aufhofen, der

Sohn des Fngelmar war der letzte „officialis domini episcopi" in Authofen; denn als Bifchof Bruno

im Jahre 1256 nach Bruneck überl'iedelte, wurde das Urbar und Richteramt gleichfalls nach Bruneck

verlegt und die alte fürftliche Burg obigem Conrad zu Lehen verliehen. Dcffen Nachkommen hatten

fie in der nämlichen Figenfchaft bis zu ihrem Ausllerben inne und nannten fich einfach von „Auf-

hofen". Hans, der letzte dicfe.s Stammes, Harb im Jahre 1410 Seine Schweiler Dorothea war mit

Hanfs von Mühlbach vermählt und brachte ihrem Gatten Authofen als Frbe zu. Ihr Fnkel Sigmund

verkaufte tlie Befitzungen in Aufhofen im Jahre 1502 feinem Vetter Hans :<ou Roß, deffen Nach-

kommen fie bis 1706 ununterbrochen inne hatten.' Im nämlichen Jahre kam fie durch Kauf und

' Da* von KuflTchc Gefchlecht nimm! einen ehrenvollen l'Iatz in der Tyroler Adohgtfchichtc ein Ks fummle au» Buchenflcin,

wo Mainle I mm IJoOi anfKlhg war: fpäter erbaute er fich einen (Inf „Kofi* in Enneberg und nannte fich „vom Hofe .im Koil in

Enzberg* ilm Weiler Mancthon bei St. Vigil befiehl noch Oer Edclfitz Kofi, jetzt von einem ilau Iiewolint Dort kommt llan» von

Koft aU ein „Kreimann de. Stifte* Sonncnburg" vor Deffen Nachkommen fcheinen fich zu einein gcwilTcii Woh!f)an<le emporgefchwungen

zu haben Der irrte in der Gcfciiichic Erwähnte ill wieder ein //««< :.'« />'•'/, welcher im Jahre 1501 den E U-Ilitz Aufhofen erkaufte und

im Jahre 1548 in Anfehung feiner treuen Dienfte vom Cardinatbifchofe von Madrulz mit dem Schlöffe Keh.burg liegen die Verbindlich-

keit iler Wiedcrhcr Heilung des verfallenen Uebäudcsi belehnt wurde Kr nannte fich »Hans von Kofi n Aufhofen unil Kchlhurg", wir

wie an» einer Inlchnlt im letztere« Schlöffe erhellt' durch 45 Jahre hifeiiuftichcr l'llcger der flerrfchaft Uttenheim. Von ihm rührt auch

das gegenwärtige Sihlof-gcbAude de* Edclfiues in Auntofen nunmehr Anfiedel genannt; her, weichet er nach erhaltener Infcbrtfl auf dem

Gebäude in den Jahren '5j4 154» erbaute, huchfl wahrfcheinlich auf den Grundmauern der früheren bereits in Verfall gerathenen

bifchorlichen Burg Dionysius von Kofi zu Aufhofen erhielt 1570 als Rath de* Erzherzog* Feldman 1 die ! E e r rfchaft l'ttenheim zum Ifandc.

fein Sohn Johann Gaudenz wurde der Stammvater der Freiherren von Koft, indem fein Knkel Dionysius geheimer Kath und Statthalter zu

Kreiburg 'im Brefcgaa) in den I icihc-rrnftand mit ilem l'radicate zu Singen und Magdeburg Orte in ulierr. Schwaben erhoben ward. Im
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Erbfchaft an die Herren von Hebenftreit, deren letzter weiblicher Sproffe, vermählte I (über, im

Jahre 1870 flarb. Gegenwärtig ift der Edelfitz Eigenthum eines Gaftwirthes.

Der zweite Edelfitz in Aufhofen, che Steinburg (nunmehr das Sophien-Schlöfschen genannt),

war urfprünglich ein Küchenmaierhof des Bifchofs von Brixen.' In der Folge wurde fie, gleich dem
vorgenannten Edelfitze, ein bifchütliches Lehen, als deffen erftcr Befitzer die adelige Familie Rumbl

bekannt ift, Sie dürfte im 16. Jahrhunderte in den Belitz gelangt fein. Zu Ende des 16. Jahrhunderts

war diefer Edelfitz in das Eigenthum der adeligen Familie Süll übergegangen; wahrfcheinlich durch

die Vermählung der Erbtuchter Rumbl mit Siegmund von Söll Die Süll waren angefehene Bürger

in Bruneck ; der Bürger Erasmus Söll ltiftete im Jahre 1450 ein Beneficium im Spitale zu Bruneck.

Bald darauf erlangte die Familie den Adel und theilte lieh in zwei Linien, in jene von Teifsegg,

einem diefer Familie von 1520—1690 zugehörigen Edelfitze in Bruneck'-, und von Aichberg oder

Neuhaus* welche letztere noch blühende 1752 in den Freiherrnfland erhoben wurde. Die Familie

Söll von Teifsegg blieb im Befitze der Steinburg bis in die neuefte Zeit 11840). Mehrere Mitglieder

diefer Familie hatten öffentliche Stellungen inne, fo Leopold Ignaz Süll von Teifsegg zu Stein-

burg und Mohrenberg (geb. 1722 zu Aufhofen, Sohn des Franz Jofeph von Söll, k. k. Forftmeifter

im Pufterthale und Maria Barbara von Pallaus) Domherr des Chorherrnftiftes zu Brixen 1758 und

Dechant zu Stilfs 1766, geftorben 176g, deffen Schweiler M. Scholaftica 1765 zur (vorletzten)

Aebtiffin von Sonnenburg, f 1769, erwählt ward; ferner Alois von So//, welcher bei der Wiederher-

ftellung des Dom-Capitels zu Brixen im Jahre 1S24 zum Domherrn dafelbft ernannt wurde und

1S26 nach dem Tode feines Bruders Johann von Soll in den Belitz der Steinburg trat. Mit Alois

von Söll erlofch 1S40 deffen Zweig der Familie; er vermachte in feinem Teftamente die bereits

1K23 allodifizitte Befitzung Steinburg dem Priefterexercitieiihaufe zu Brixen. Von diefem ging es

im Jahre 1S42 durch Kauf an den Grafen Karl von Welsperg, k. k. wirkl. geheimen Rath und

Gubernial-Vicepräfidenten über, welcher die Belitzung durch 22 Jahre inne hatte und fohin

im Jahre 1864 an den k. k. Hofrath Ritter von Straub veräufserte, von welchem fie im Jahre 1873

durch Kauf an den k. k. wirkl. geheimen Rath Freiherrn von Czoemig, den Verfaffer diefer

Studie, gelangte

Diefer vormalige Edellitz ift weder burgahnlich, wie aus dem früheren Kamen gefolgert

werden könnte, noch von bedeutendem Umfange. Er eignet fich eben, wie die meiften derartigen

Tyroler Edelfitze, für die behäbige Wohnung einer Familie, unlerfcheidet fich aber von den meiften

derfclben vorteilhaft durch feine Bauart, Während die meiften aus früheren Jahrhunderten her-

ftammenden Wohnfitze diefer Art fich durch dicke Mauern, winkelige Anlagen, gewölbte Ein-

gänge, ungleichen Fufsboden und niedrige Fenfter kennzeichnen, tragt das Sophien-Schlöfschen

(die vormalige Steinburg) den Charakter eines Baues im Renaiffance-Style an fich und rührt

offenbar von einem italienifchen Baumeifter des 16. Jahrhunderte her.' Das Schlöfschen weifet

Jaliic 1731 wurde dem Johann Gaudenz von Ruft, der kaifcrlklur geheimer Ralh. Genera) und Comuiandaiil der FeHiing Ehrenbetg war,

der Grafentitcl verliehen. Die gräfliche Linie Harb aber bald mit leinen heiden Nichten Waldburga, Erlnn der Hcrrfchadcn Singen und

Magdhurg. und Therelia iui J.ilue 1791 ,m- Auch die einfach adelige Familie von Ruft un I Aufhofen erlofch 1805 mit Jofeph von Rod,

l'horherrn von Innichen: der freiherrliche Zweig aber blüh! inudi gegenwärtig tu Innsbruck nll Helitzer von Kehlburg

' Die Erinnerung daran wurde bis aar die neuefte Zeil durch die weitläufigen damit verbundenen aufser allem VerhaltnifTc ju

dein Crundbcfd/e Hellenden Siellungen bewahrt

- SiHMiehtr a. a. O. VI U. S 057
11 AI« fich in der Folge iwifchen den beiden Linien ein Streit erhob wegen des l'atronate» de* obenerwähnten licneftciuois,

wurde das Patronatsrecht dem Soll von Teif-egg lund nicht jenem von Xeuhau«. augcfproclien. Dem Bencficium wurde um die Mitte de»

Iii. Jahrhundert» auch die AdcUhofcr febe StiftmclTc an allen Sonntagen in Aufhofen abauhalteu, zllgefurochen.

* Der l-ontraft tritt fichtlicb hervor, wenn man diefe* Wohnhaus niit jenem de» naheftehemlen Edelfitze* Aufhofen oder

Anfiedel vergleicht, welches nur um etwa bo Jahn alter ift, und mit feinen fchw erfal'igen alles Corafort* entbchreiidcn VcrhttltuilTcii, wie

fie oben gefchildert wurden, noch vollkommen den mittelalterlichen Hauttyl dculfcher Schloffer bewahrt. Et wurden übrigens italienifche

Üaumeifter in diefer liegend mehrfach verwendet, wie 1. A. bei dem Edelfitze der Grafen von Wel«perg in Neurnfcn
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gegen die Südfeite zwei Stockwerke (von denen das untere das niedrigere) auf, wahrend gegen

die Nordfeite des aufzeigenden Terrains halber nur ein Stockwerk befteht. Es wird an den beiden

Ecken der Vorderfeite von zwei Thürmen flankirt, deren Innenfeite geräumige Erker bilden. Die

Länge des Haufes beträgt 20 Meter, die Tiefe 13 Meter. Das Haus, deffen Bauart dein 19. Jahr-

hundert angehören könnte, erhielt feine Entftehung bereits im 16. Jahrhunderte, wahrfcheinlich am
Schilifte desfelben. Die Wände und Decken der einzelnen Gemächer waren einft durchweg mit

Holz getäfelt und find es zum gröfsten Theile noch. Die Gemächer find geräumig, licht, in gleicher

Elucht fortlaufend, und gewähren eine reizende Ansucht, an der Südfeite, namentlich vom Söller

aus, gegen Hruneck und den Kronplatzberg, von den Pragfer Dolomiten bis zu den Penfer Hergen

der Stubaier Gebirgsgruppe, gegen Nordwerten erhebt lieh gegen 11.000 Eufs der König der

(örtlichen) Zillerthaler Alpen, die Löffelfpitze. in ihrer ganzen Auadehnung. Das Haus unterfcheidet

fich in feiner Eintheilung und inneren Einrichtung im allgemeinen in nichts von änderet) ähnlichen

Wohnungen. Nur einen Schatz bewahrt es, der es vor allen übrigen auszeichnet, ein Prunk-

zimmer, welches, im Renaiffance-Style ausgeflattet, lieh noch ganz unverändert in feiner Eigen-

thiimlichkeit enhalten hat. 1 )er (muthmafsliche) Erbauer des I laufes, welcher diefes Prunkzimmer

angelegt hat, fcheint ein feingebildeter Mann von geläutertem Gefchmacke und regem Kunrtfinne

gewefen zu fein. Das Gemach ifl ganz. Wände und Decke inbegriffen, mit dem jetzt feltenen

Zirbenholze getäfelt. An der Decke prangt in der Mitte das Wappen des Lehensherrn, des

damaligen Fürftbifchofe von Brixen, Erzherzog Karl von Oefterreich (1613—1624), umgeben von

vergoldeten Emblemen, den Symbolen der vier Evangeliften, den zwölf Zeichen des Thierkreifes,

von anderen fymbolifchen Thieren, dann von Sonne, Mond und Sternen. Die beiden Thüren hahen

eine mit kunllvollem Schnitzwerke verfehene Einfaffung, die Mefchläge der einen lind gleichfalls

vergoldet (s. Tafel I). Ueberall aber gewahrt man das Söll'fche und das Rumbl'fche Wappen, an

dem Ofen, den Thürkrönungen und felbft an den Thürbefchlägen, fo wie fich auch an den Eenrtern

die beiden Wappen in Glasmalerei erhalten haben. An der einen Thiireinfaffung ill die Jahreszahl

1609 im Schnitzwerke angebracht.

Die Ecke des ( lemai hea nimmt ein rte:':g- t, Iis an die Ecke n i< hendei Ofen von Majolica

ein. Derselbe beliebt aus einem fünfeckigen Unterfatze, auf welchem fich der verjüngte fechs-

eckige Obeitheil erhebt und ruht auf fünf Löwen als EufsgeUellcn. Die Flächen des Ofens beliehen

aus Fayence-Tafeln, welche, blau auf weife eingebrannt, im Unterfatze (in italienifcher Manier)

Scenen aus der griechifchen Mythologie, im Obertheile 24 Wappen Tyroler adeliger Gefchlechter

enthalten. Unter (liefen Wappen kommen die Söll fchen und Kumbl'fchen mehrfach vor, ebenfo

die anderen, welche verwandten oder befreundetrn Gefchlechtern anzugehören fcheinen Es

find diefs die Wappen der Familien Pallaus, Prackh, Hahn von Hahnenberg und Welsperg.

Der Ofen wird von einem gefchmackvollen rigurativen Karnifs gekrönt. Auf mehreren Tafeln find

die Jahreszahlen 1612 und 1613 eingebrannt, eine derfelben trägt die Auffchrift „Herr Sigmundt

Soll", eine andere, bezeichnende die Infchrift „In diflem 1613 Jare itl differ Offen aufgeft. worden". In

dem Üande oberhalb des Wappens lieft man die Ibichftaben F. K. Fax. welche wohl auf den

Erbauer des Ofens hindeuten. (S. Tafel II.)

Es unterliegt fonach keinem Zweifel, dafs Sigmund von Söll diefes tiemach eingerichtet

(und wohl auch das Haus erbaut) hat, und dafs das Gemach aus dem Beginne des 17. Jahrhunderts

herrührt. Es datirt daher aus einer Zeit, wo noch der Auffchwung, den die fchönen Künfte im

Zeitalter der Renaiffance, namentlich im öenachbarten Italien und in Frankreich genommen hatten,

nicht völlig der nachfolgenden Periode des Barockftyles gewichen war. Der Umftand, dafs allent-

halben, an Thüren, Fenllern und am Ofen die Wappen der Familien Söll und Kumbl vereint

vorkommen, läfst vermuthen, dafs Sigmund von Söll eine Kumbl zur Gemahlin hatte und, da früher
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die Ru.nbl'fch r Familie im Befitze der Steinburg war, fo liegt die Annahme nahe, dafs mit

der Kumbl'fchen Erbtochter der Belitz an Sigmund von Söll gelangt fei.

Fig. i

Was endlich die Frage anbelangt, welchem Meifter die Kunllarbeiten des Prunkzimmers

zugefchrieben werden müfl'en, fo liegt darüber keine nähere Auskunft vor. Die Holzschnitzereien

dürften möglicherweife von dem Bildfchnitzer Thomas Bart von Bruneck herrühren. Denn diefer

verfertigte die zierlichen Plafond-Rofen im Schlöffe Velthurns zu Ende des 16. Jahrhunderts, und da
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Das SOPHIEN'-SCHLÖSSCHEN IN Al/FHOFEM BEI BRUKECK IM PüSTEKTHALE.

die Söll zu den Patriziern von Bruneck gehörten, fo mochte die Wald zur Ausführung diefer

Kunflarbeiten wohl zunächft auf ihren Mitbürger fallen. In Bezug auf den Ofen dürfte die italienifche

Herkunft desfelben durch die obenerwähnte deutfche Infchrift ausgefchloffen fein. Wo aber in

Deutfchland eine folche Ofen-Fabrik befland, ill dem Verfaffcr diefer Skizze nicht bekannt,

wenn der Ofen nicht vielleicht aus einer Zürcher Fabrik herrührt, über welche der Chorführer

der deutfehen Kunftfchriftfteller Prof. Lübke ein eigenes Werk veröffentlicht hat

Das Zimmer neben dem Prunkzimmer hat fich ebenfalls noch in feiner urfprünglichen Geftalt

erhalten. Die in Ilachen Arcaden gefchnitzten Wände und die Decke find mit Zirbenholz getäfelt

und die Decke trägt jene höchll gefchmackvolle Verzierung von abwechfelnden viereckigen

(kleineren) und achteckigen (gröfseren) Caffetten, wie lie in dem Eintrittstaale des Schloffes von

Velthurns zu fehen ill. In der Mitte der Decke befindet fich das Wappen des Furftbifchofs von

Brixen, Wilhelm Freiherrn von Welsperg, welcher den Bifchofsftuhl 1628—1641 inne hatte. (S. die

beigegebene Illustration.)

IV. n. F. 8
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DIE BAULICHKEITEN DER BENEDICTINER-ABTEI KLADRAU,

VON K. K. CoNSEKVATOR PROF. C LaLY.IL.

[.

Beitrag zur Zcitbeftimmung des Baues der Stiftkirche.

E,inc der merkwürdiglten Erfcheinungcn in architektonifcher Beziehung ift die Stifts-

kirche zu Kladrau im Pilfencr Kreife Böhmens. ' In den Jahren 1712— 1726 mit Ausnahme der

Conchen-Anlage avif den Fundamenten und unter Beibehaltung <1er Pfeiler, Bogen und theilweile

der Mauern einer romanifchen Bafilika erbaut, bietet de, aus der Ferne gefehen, den Anblick

eines Baues aus gothifcher Zeit, was aber beim Näherkommen durch die Formenfprache der

Ornamentik wiederlegt wird.

Die Decoiation macht zwar den Verfuch mittelalterlich zu erfcheinen, tritt auch in Krabben,

Kreuzblumen u. f. w. nach gothifchem Princiu frei über die geometrifchen Formen des Baues

heraus, aber ihre Durchbildung zeigt vollkommen den zu jener Zeit herrfchenden Zopf-Styl.

Aus dem Gefagten erhellt unzweifelhaft, dafs hier ein l'er/neh der Wiederaufnahme der

goihifchen Bauxscife zu Anfang des vorigen Jahrhunderts vorliegt, der aber an der mangelhaften

Kenntnifs der Detailformen des Mittelalters oder vielleicht an deren Perhorreszirung theil-

weife fcheiterte.

Diefem gründlichen Umbau, bei welchem alle fichtbaren charakteriflilchen Theile des roma-

nifchen Baues und der gothifchen Zuthaten forgtallig befeitigt oder überarbeitet wurden, ift es

zuzufchreiben, dafs bisher nur Vermuthungen über die Zeit der Entftehung der alten Stiftskirche

beftehen.-'

• Dernhard GmA.r, Die Kunft des. Mittelalter, m Böhmen. Wien, in Commifnon Lei Karl Gerold » Sohn. 1 Theil, S. 20.

' I'iof. Gru.kr fügt in feinem oben citirten Werke .Wahrend der langen Regierung des Abte* Lambert 1 14- ti\.. ichein t

die Slift-kirche in Ehren Manen» erbaut wurden zu fein. E> treffen mehrere Umflände zufammen, welche den Abt Lanbtrt al» den-

jenigen heteichnen, der diefen Dan eingeleitet hat; denn um da« Jahr 1130 wird da« Kiofler noch al» Innlich au-fehend gcfchildcrt, w.c

•lenn inmitten der obwaltenden Streitigkeiten zwifchen den München nicht ein hochfl gruf-.artic.cr Kirchenliau eingeleitet werden

konnte. I>ann foll die alle Kirche nicht ganz am l'lalze der gegenwärtigen bcltandcn haben, f in lern etwas weiter füdlich, wo fich noch

eine Gruft Capelle de« Herzog« Vladislav I befindet. Endlich erlebte da« Stift in feinem fall ficbcnhunderljahrigen Uelleben keine

iweitc fo guufUgc Periode als iwifchcn den Regierungen der Aebte Lambert und Kcineru«, cic waren ausgiebigere Milte! vorhanden

und herrfchte unter den Orden«!cuten fo vollflandigc Eintracht Dci üau mag lang gedaueit und etil unter Olakar I wählend der

Reg.erung des Reincru« 1JJO-IJ75 gautheh zu Stande gebracht worden fein. Uie Zeitbeitimmiing bei fo oft umgeänderten Kloftcr-

kireben wie Kladrau, Strahov und Althunzlau find auf-crordentlich Ichwicrig; einerfcit» weil beinahe jeder Abt grofserc Rertaurationeii.

welche von den Zcitgenoffen hochlich bcwun.lert wurden, hat ausfuhren lallen, anderfeit« weil die charakterittil'chcn Merkmale gewöhn

lieh ganz verw.fcht wurden.-
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Beitrag zun Zeitbestimmung mcs Baues de« Bbkedictiner Stiftskirche in Kladrau.

Angeregt durch Profeffor Grucbcr's intereffante Mittheilung, habe ich die Kladrauer Kirche

in Bezug auf den alten Bau unterfucht und folgendes gefunden:

Die von Profeffor Grueher aufgehellte Behauptung, dafs die Pfeiler und Bogen zwifchen den

Schiffen von der romanifchen Kirche flammen, beftätigt ftch, aber es find auch die romanifchen

Mauern vom Weftgiebel bis zum Querfchiffe, in den Seitenfchiffen ganz und im Hauptfchiffe

minderten* bis auf eine gewiffe I lohe, beibehalten worden.

Die mafsgebenden Momente für die Richtigkeit des Gefugten lind:

Zunächft findet man am Dachboden des fiidlichen Seitenfchiffes über der gegenwärtigen

Wölbung l'owohl auf der Pfeilerfeite als auch auf der Mauerfette die etwa 20—25 Cm. aus den

Mauern herausragenden Refle von flarken Kreuzgewölben aus Sandflein-Blöcken, welch« nur

nothdürftig nach dem Bo^enfchnitt bearbeitet find.

Dann befiehl die Mauer des nördlichen Seitenfchiffes aus fuhr kleinen handlichen Ouadern,

während tlie Strebepfeiler daran aus grofsen Werkfiücken gebildet find, welche in keinem regel-

mäfsigen Verbände mit den Steinfehaaren der Mauer flehen; ausserdem fehlen die Strebepfeiler

an der fiidlichen Seitenfchiffs-Mauer ganzlich. Hier fand man es beim Umbau nicht nöthig, bis ins

Kleinfie die einheitliche 1 )urchfiihrung anzuftreben, da von der Siidfeite der ConventGebäudc

wegen ein Gefammt-Anblick der Kirche nicht ermöglicht ift.

Dagegen hat die fiidliche Hauptfchiffs- Mauer, entfprechend der allgemeinen Anordnung,

ihre Strebepfeiler; diefe find aber, fo weit fie das Dach des Seitenfchiffes decken, nur aus Ziegeln

neben der Steinmauer des Hauptfchiffes aufgeführt und erft oberhalb iles Daches aus Werklleinen

gebildet, was den Beweis liefert, dafs wenigfiens innerhalb des Seitenfchiff-1 )achraumes die Haupt-

fchtftVMauer alt ift.

Ferners find die Sohlbänke und die Gewändlleine der Fenfter des nördlichen Seiten-

fchiffes fo wenig in regulärem Verband mit dem glatten Mauerwerke wie tieften Strehepfeiler-

WerkftUcke, und zeichnen lieh ebenfo durch gröfsere Dimeticonen aus. Fndlich ifi an der fiidlichen

Seitenfchiff-Maucr , welche im Gegenfatze zum übrigen Bau verputzt ift, die Form des Fenfter-

gewändes nur eine fchräge Fläche, die wahrfrheinlich durch rohes Bearbeiten der Begränzung der

im alten Mauerwerk ausgebrochenen gröfsern Fenfter-Oeffnungen entftand, und find die Sohlbänke,

diele Anficht weiters hertätigend, mit Dachziegeln abgedeckt, fo dafs man hier wohl nicht zweifeln

kann die alte romanifche Mauer vor (ich zu haben, welche zur Umbauzeit durch die erwähnten

Arbeiten und durch Auffetzung eines gothifirenden I lauptgelimfes conform der übrigen Frfchei-

nung des neugellalteten Bauwerkes hergerichtet wurde.

Dieft: Mauer aber gibt aufserdem noch Auffchlufs über die BnißttkttngSMtit der alten roma-

nifchen Kirche, denn mein Nachforfchen an einer Stelle derfelben, welche durch das Dach des

Mitteltractes vom alten Convent-Gebäude dem Anblick von aufsen entzogen ift, ergab einen

höchft intereffanten Fund, in Geftalt des wohl erhaltenen Helles des Bogenfriefes , am

Abfchluffe der fiidlichen Seitenfchiffs-Mauer, dort wo fie an das Querfchiff ftöfst.

Der Boi^enfries berindet iich etwas höher als das Abfchlufs-Gelimfe tler aufserhalb des

Daches hervt)rtretenden Mauer, was mit der höhern Lage tler alten Kreuzgewölbe übereinftimmt.

Die Mauerflachen innerhalb und aufserhalb des Dachraumes find flüchtig.

An zufälliges Zt.fammenbauen alter Steine ift nicht zu denken. Die Quaderfteine greifen

in tlie Oucrfchiffs-Mauer vollkommen im Verbände ein, was man namentlich am untern Fnde der

Stütze des letzten Bosens beobachten kann, wo das horizontal wiederkehrende Profil fich an der

Querfchifls-Mauer todtläuft. Ein Stück Zahnfchnitt, obwohl wie zufallig hingelegt erscheinend, fitzt

auch auf Mörtel, und zeigen hinter ihm befindliche Werkfleine, dafs es auf feinem alten Platze

verblieben ifi. Vom 1 )eckgefimfe ifi aber keine Spur vorhanden. I >er Bogenfries ift nicht zu forg-
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faltig gearbeitet, fo z. Ii. die Kreislinie im F.ndbogen, nachft dem Querfchiffe, etwas an einen

überhöhten elliptifchen Bogen gemahnend. Nach alledem unterliegt es keinem Zweifel, dafs man

es mit einem Refte der alten romanifchen Kirche zu thun hat. Das vorgefundene Fragment deutet

aber möglicherweife fchon auf das Ende des 12. oder den Anfang des 13. Jahrhunderts und beftatigt

fonach den von Frofeffor Grueber aus Nebenumftanden gezogenen Schlufs, da/s die alte Stifts-

kirche in Kladrau zur Zeit der Regieruns; des Abtes Lambert bis fpäteftens zu Ihginn jener des

Abtes Rcinerus erbaut worden ist.

Omdrib der Stiftskirche.
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III.

B ERIC H T

der k. k. Ceniral-Commiffion für Erfor/fhung und Erkaltung der Kunfi und hißorifchen Denk-

male über ihre Tlüiligktit in den Jahren iSy6 und iSjy.

Anfchliefsend an den Thätigkeits Rericht der

Ccntral-Commiffion für das Jahr 1876 übergibt diefclbe

nunmehr den Bericht über ihr Wirken und ihre Maß-
nahmen im abgelaufenen Jahre 1877 ' der Ocflentlich-

keit. Auf das befte durch die Confervatorcn unter-

ftutzt und vom k. k. Untcrrichts-Minirtcrium durch

Hcruckfichtigung ihrer Antrage ausgiebig gefordert,

kann die Ceniral-Commiffion in diefem Berichte auf

eine Reihe von erfolgreichen und hervorragenden Kin-

leitungen himveifen und damit die fteigcnde Anerken-

nung ihres erfpriefslichen Wirkens von Seite der Staats-

organe, Gemeinden, Corporationen u. f. w. conftatiren.

VERHANDLUNGEN IM PLENUM.

Wahrend des Jahres 1.X77 gingen in der Zufanv
menfetzung der Commiffion fchr wefentlichc Acnde-
rimgen v or ("ich. Nach dem Statute, § 4, foll die Com-
miffion aus 12 bis 15 Mitgliedern beliehen. Zum SchlulTc

des Jahres 1876 zahlte dicfelbc nur 12 Mitglieder, da die

durch l'rofeflor Con/.e und Cuftos Lippmann erledigten

Stellen noch nicht befetzt waren, Mit Heginn des Jahres

1877 trat Reg. Rath Ritter v. Falke aus Anlafs feiner

gehäuften anderweitigen Beschäftigung aus der Com-
miffion aus, was von Seite diefer mit lebhaftem Bedau-

ern und mit dem BefehlulTe zur Kenntiiifs genommen
wurde, dafs dem genannten Herrn Reg Rathc vom
Prafidenten in einem befonderen Schreiben der Dank
der CommifTion für deflen mehrjährige Thcdnähme und
erfpriefsliche Mitwirkung ausgefprochen werde.

Nachdem von Seite des k. k l'ntcrrichts-Mini-

fteriums Dr. Matheus Much unterm 12. Juni 1877 und
ferner aus den von dem Prafidenten der Central-

Commiffion auf Grund einer Befprechung mit den
Mitgliedern der Central-Commiffion als zu folehen vor

gefchlagenen rerfonlichkeiten unterm 16. Oftober 1877

dk Herren Profeffor l.aufberger, Cuftos Scheftag, Pro-

fefTor Trenkwald und Hof Concipift Dr. Winter zu

Mitgliedern «1er Ceniral-Commiffion ernannt worden
waren, beftand dicfelbc mit Schlufs diefcs Jahres aus

nachftehenden I lerren:

Sc. lixc. Dr. Jofeph Alexander /'reih. v. Helfen.
k. k. Geh. Rath als Prafident; ferner

< In elnieUen l'jcli.n ilr» BmMMM MIlAM »»«Ii *<•< H . Jalir

iv. M t.

Bergmann Hermann, Architekt, Ob. Bau-Rath im
Minifterium des Innern, als Vertreter diefes Mini-

fteriums

;

Camtfina v. San l 'ittort Albert, Ritter, Rgs. R., k. k.

Confervator;

FtrßH Heinrich, Ritter v . Ob Bau-R., Prof. an der

technifchen Hochfchule in Wien;
Hau/er Alois, Architekt, Prof an der Kunftgewerbe-

fchulc des k. k, ofterr. Mufeums;
Kenner Friedr , Ph. Dr.. erfter Cuftos des k. k. Münz-

und Antiken Cabinets, k. k. Confervator;

Klein Job.. Hiftoricnmaler, k. k. Profeffor;

Kürfehner Franz, Ph. Dr., Archivs-DirccW im Reichs-

Finanz-Minifterium

;

l.anfbergcr Ferdinand, Profeffor an der Kunftgewerbe
fchule des üfterr, Mufeums

;

Much Mathias, J. Dr., k. k. Confervator.

Sacken Ed, Freih. v., Rgs. R , Ph. Dr., Direktor des
k. k. Münz- und Antiken - Cabinets und der

Ambrafer Sammlung, k, k. Confervator;

Schcjiag Franz, k. k. Cuftos:

Schmidt Friedrich, Ob. Bau-K., Dombaumcifter;
Siekei Theodor, Ph. Dr., k. k. Hofrath, Univerfitäts-

ProfelTor

;

Trenkwald Jofcf Math, Profeffoi an der Akademie der

bildenden Kunfte

;

Winter Guftav, Dr., Hof Concipift im k. k. Haus , Hof-

und Staats Archiv.

Zci/sber^ Heinrich, Ritter v., Ph. Dr.. Univerfitäts

Profeffor

als Mitgliedern.

Die einzelnen Comites fetzten (ich aus folgenden

Herren nifammen:
Das Rcdaclions-Comitc aus den Herren Hau/er.

Sacken und Zeifsberg.

Das Budget-Comite aus den Herren Camtfina,
Hau/er und Bergmann, Die Cafia-Scontrirungen be-

forgten die Herren Catneftna und Hau/er.

Das Comite zur Lieber« achung der Reftaurirung

von alten Gemälden, die Herren Camtfina, Klein.

Lau/berger, Sacken und Trenkwald. *

Das Comite in Angelegenheit der Krziclung einer

Staats-Gefetzgcbung zum Schutze der Denkmale, die

I lerren Bergmann. Kenner und Sichel.
"
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Fndlich jenes für die lnventarifirung der Kunft-

und hiftorifchen Denkmale des oft erreic Iii feiten Kaifcr-

ftaates aus den Herren Kenner, Seheßag \ind Winter.

Während des Jahres 1877 verrammelten Ach die

Mitglieder der Central Commiffion zu flehen Plenar-

fitzungen. Der grofste Theil der Verhandlungswegen-

Hände diefer Sitzungen be/og lieh auf Ergänzungen
der ebenbenannten Special Comitc s, Entgegennahme
deren Berathungcn, deren Prüfung und Gutheil'sung,

auf Beftcllung von Conl'ervatoren und Corrcfpondenten,

auf Finanz.- und Publica!ionS-Angclegcnheiten, endlich

auf befondere Kinleitungcn und Mafsnahmen, inlofern

diefelben grofscre Summen in Anfpruch nahmen.
In einzelnen hallen wurden Angelegenheiten ein-

zelner Seclionen befonderer Dringlichkeit wegen in

der Plenar Vetfammlung verhandelt.' Bisweilen gelang-

ten BcfchlulTc der einzelnen Seclionen noch in der

l'Icnar-Vcrfammhing zur befonderen V'erhamllung, um
durch das Gewicht des Votums diefer die Wichtigkeit

folchcr Bcl'clilulTc hervorzuheben."

Befondere Aufmerkfamkeit wendete die Central

Cnmmiflion der Würdigung derThatigkcit ihrerOrgane

und anderer mit Functionen der Central Commiffion
betrauten Perfonlichkeitcn zu.

Die Lifte der Confervatoren wurde wefentlich

ergänzt, fo dafs gegenwärtig bereits fall alle als wun-

fehenswerth erkannten Confcrvator-Stcllen befetzt lind.

Mit Filde des Jahres 1877 waren folgende Confcrva-

toren bcftcllt

:

/. Oe/lerreielt unter der Units.

BohmConftantin, Fdl v , Archivar im k. k. Haus-, Hof
und Staats-Archiv, .für Wien. III.)

3

Camcfina v. San Vittore Albert, Kit., (für Wien. II.)

Dungel .Adalbert, Prof. u. Stiftsarchivar in Guttweih.

(ü. W. W. I, und Kinflchtlich Niederorterrcichs

aufser Wien III.)

Fries Gottfried, Gymn. Prof. in Seiteniletten, (für

O. W. W. II.)

Kenner Friedrich l'h. Dr. (für Wien I i

Much Mathias, Dr., (für O. M. B. I.)

Kofncr Kail, n. o. L. Ingenieur in Krems, Bcf. d.

g. Vcrd. K. im. d. K.) |fur <>. M. B. II.)

Sacken Eduard, Freflt v. (für U. W. W. I. und II.)

Widter Anton, Realitäten -Hcfitzcr in Wien, (für U,

M. B. I und II.)

2. Oeflerreich ob der Zinns.

Czcrny Albin. StiftsPricfter und Bibliothekar in St.

Florian. (III.)

Wimmer Florian, Stifts-Capitular von Krcmsmutlfter,

derzeit l'farrer in Pfarrkirchen. (II. rechts der

Donau.)

Schirmer Otto, Dombauarchitekt in Linz. (II. Linz und
links der Donau.)

j. Stil-bttrg.

Petzolt Georg, akad. Maler in Salzburg. (I.)

Weffiken Jofeph, Architekt in Salzburg. (II.)

Richter Eduard, Gymn. Prof. in Salzburg. iIII.)

• Erfrheinen imter den Seftioi.» Verfinimliinijen
: Wild bei de» Si-ctiuni. V. ihamlluni:* n ht-merkt
1 nie rtiuiifctic /iffei lie/eichnel die Seclion. fiiT deren Agenden der

belteSende Cunfetvilm UeAelll id.

./. Steiermark.

Graus Johann
,

Weltprieller, Docent für Kunftge-

fchiehte in Gratz. (II. Oberfteicrmark.)

Lufchin Arnold. Kit. v.. J. Dr., Univ. Prof. in Gratz.

(II Unterfteicrniark.)

Mullner Alphons, Hauptlehrer an der Lehrer-Bildungs-

Anftalt in Marburg. (I. Unterfteicrniark.)

Pichler Friedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorftand des

Münz- und Antflcen-Cabinets am Joanneum in

Gratz. |I. Oberfleiermark ,'|

Zahn, Jofeph V., Pro f. und Landesarchivar in Gratz (HL)

5. Kärnten

Gallenftein Anton, Rit. v.. Mufeal Vorftand in Klagen

fort (I.)

Schroll Beda, Capitular des Stiftes St. Paul U. Admini
ftrator in Kherndorf III

|

Stipperger Adolf. Architekt in Klagenfurt. (II.)

6. Tyrol.

Atz Carl, Prieftcr, Bencficiat in Terbul (II.)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef. in Hard. (I„ II für Vor
arlberg.l

Lodron-Laterano, Graf, in Tricnt. (1.)

Urgler Plavian Franc -Ord. Pr
,
Gymn Prof. in Hall

(I-. II.)

Schonher David, kaif. R., Dr., Archivar in lnnsbruck

(II. uberdiefs III. für Tyrol und Vorarlberg
)

7. Krdiu.

Mullner Alphons, wie oben. (I.)

Lufchin Arnold, wie oben. (III.)

S. Küßtnlsnd.

Bizarro Paul v., Dr., Advocat in Gorz. (l.|

Coronini-Cronberg-Paravic Franz, Gf. Kam,, Oberfl a,

D., I.andes-I lauptmann in Gurz. II.)

Ilortis Attilio, Dr., Bibliothekar in Trieft. (III.)

Klodic Anton, L. Schul Infp. in Trieft. (I.)

Pervanoglu Peter, Kcalit.itcnbclitz.er in Trieft. (I.)

Righetti Joh., Dr., Architekt in Trieft. (II.)

Kizzi Nicolaiis. Ingenieur in Pola. (11.)

9. Dalmatien

Alacevic Jofeph, k.k. Landcsget. Rath in Spalato.(lll )

I'ianchi Karl, Fr. Cavaliere, Domherr in Zara. (III.)

Glavinic Michael, Bef. d. gld. Verd. Kr. (m. d. Kr.),

Gymn. Prof. u. Muf. Dir. in Spalato. (I. II.)

Kasnacic Joh. Aug., Dr. Med., Spitals Director in Ra-

gufa. (II., III.;.

Sinirie Johann, Rcalfch.-Prof in Znra (II.)

10. Böhmen.

Barvitiiis Anton, Architekt in Prag. (II.)

Benes Franz Jofeph, Rechnungs-Revident , Cuftos

des vaterlandifchen Muf. in Prag. (II.)

Danei Franz, Dechant 11. Pfarrer zu IVruc. (II.)
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Dombrowsky Kaoul, Kit. v„ Gutabefttzer in Kamen. (II.)

Frind Anton, Domb. des Präger Mctropolitan-Dom-
capitcls. (II.)

Gindely Anton, l'h. Dr., Univ. Prof., L. Archivar von
Rohmen in Prag. 1 1 II ,i

Hermann Karl, Ob. Fin. K.u. Bez. Dir. in Eger. (D.)

rlraic Johann C. Bczirksfchulinfpeclor in Ncuftadt

a d Mettau. (II.)

Jicinsky Karl.J., Dr. Graf Cernittfchcr Oberamtmanns-
Stellvertreter in Neuhaus. (II.)

K rauft: Franz, KealfchulprofclTor in Ltitmeritz (IL)

Lauzil Karl, Architekt, l'rof. in Pilfen. (II.)

Maloch Anton, Gymn. l'rof. in Jitin. (II.)

Schmoranz Franz, Bef. d. g. Verd. K. (m. d. K l, Bau-

meifter in Cliruclun. (U.'i

//. Mährt».

Belrupt-Tiflac Guftav, Gf., Domh. in Olmtitz. |II.)

I) Elvert Chriftian, Rit. v.,H. R., Bgrmftr. in Brunn III i

LH.dik Beda, K^s. K,, l'h. Dr., L. Hiftoriograph von

Mähren in Brunn. (DL)

Lichnowaky v. WerdcnbergRobert Maria, Gf., Domb
in Olmütz. (II.)

Trapp Moriz, Cuftos am Muf. in Brunn. (I.)

/.>. Sckltfitn.

I'eter Anton, Dir. der Lehrer Bildungs-Anftalt in

Tcfchcn. (I.)

l'rokop Albin, Bauverwalter in Tcfchcn. (II.)

lj, Galisien.

P.epkowski Joleph, v., Univ. l'rof. in Krakau. (I. II.)

Li'skc Franz Xaver, l'h. Dr., Univ. Prof. in Lemberg.
IUI.)

Pictruszewicz Anton, Dom-Cuftos des gr. kath. Metro-

politan Dom-Capitcls in Lemberg. (III.)

Potocki Miecislaus, Kit. v., Gutsbcf. lll
l

Szujski Jofcph. Ph. Dr.. Univ. Prof. u Secr. d. Ak. d.

WUT. in Krakau. (DI.)

14.. Bukowina.

Ifopeskul Demeter, Dir. dcrLchrcr-Bildungs-Anftalt in

Czcrnowitz. (III.)

Pctrinö Otto, Freih. v., I'r.ifidt. des L Cultur-Ver. in

Czcrnowitz (I.)

Schwcrdtncr Victor, Architekt und Prof. in Czcrnowitz.

(IL)

Der vcrdicnftvolle Confcrvator Dr. Julius Fodifch

in Leitmeritz ill am 13. Februar 1877 geflorben.

Mit Schlufs des Jahres 1877 ftanden mit der Cen-

tral-Commiffion nachgehende Correfpoiulcntcn in Ver-

bindung :

/. Oeßtrreiek unter der Runs.

Birk Ernft. Dr
, Hofrath und Vorftand der k. k. Hof.

bibliothek in Wien.
Exner W. Fr.. Kgs. K. Prof an der Hochfcliulc für

Bodcncultur in Wien.

Falke Paul, K v .. k. k. Reg. Rath
Gradt Johann, Architekt n. Dir. d. erften ofterr. Bau-

Gewcrkfchulc in Wien.

Hartmann v. Franzenshuld Kruft, Kdl., Ph. Dr.. Cuftos

des Münz- und Antiken Cabincts.

Hlawka Jofcph, Bau-K., Stadt-Baumciftcr und Archi-

tekt in Wien.

Janaufchck Leopold, Ord. Pr., Capitular des Stiftes

Zwettcl. Prof. der Kircbcngcfchicbtc an der th.

Lchranftalt in Hciligcnkrcuz.

Hg Albert. Dr., k. k. Cuftos.

Kanitz F., in Wien.

Kerfchbaumer Anton. Th. Dr., Khrendomherr, Dechant
und Stadt]>farrcr in Tuln.

Kluge Benedict, Cis.-Ord. Pr. in Wiencr-Nciiftadt.

Lippert Jofeph, Kittcr von, Architekt in Wien.

Ncwald Johann, gewefener Dir. der beftandenen Forft-

akademie zu Mariabrunn.

Petfchnig Hans, Prof. an d. Bau- und Mafchinenfchule in

Wien.
Kiewel I lermann, Architekt und Prof. an der Bau- und

Mafchinenfchule in Wien.

Rofncr Friedrich, Kit. v., k. k. Hptm. im Genie-Stabe

in Wien.
Scmbcra Alois, K^s. K., Lehrer der bohm. Sprache u.

Literatur an der Wiener Univ.

2. Oeßtrreiek ob der Enns.

Az. Moriz, Ob. Poftrath u. Dir. in Linz.

Oberleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

Stapf Jofcph, Bergrath in Hallftadt.

j. Steiermark.

Beck Widmanftcttcr Leopold, v., k. k. Oberlicutcnant

in Gratz.

Fclicctti v. Liebcnfels Moriz. p. Hptm., Vftd -Stellver-

treter des hiftor. Vcr. f. Steiermark in Gratz.

Frank Alfred. Kit. v.. Major in Gratz.

Oaupmann Rudolph, Prof. am landfchaftl Rcal-Gymn.

in Pcttau.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Hofrichter Jofcph Karl, Notar in Windifch-Gratz.

Ilonifch Johann. M. Dr.. Ob. Stabs-Arzt in Gratz.

Ilwof Franz, Dr., Ob. Realfchul-Prof. in Gratz

Liebich Johann. Ob. [ng. in Liczell.

Macher Mathias. M. Dr. p. Diftriclsarzt in Gratz

Mayer Franz. Dr. Prof. an der landfchaftl. Ob. Kcal-

fchule in Gratz.

Orozcn Ignaz, Domh. in Marburg.

Pichl v. Gatnfcnfcis Karl. Kit., Gutsbef. in Kggenwald.

Kaifp Ferdinand, Privat-Bcamtcr in Pcttau.

Rofleggcr Ruprecht , Pfarrer in Feiftril bei Peggau
Schiagg Ignaz, Bez. Richter in < )bdach.

Toscani Johann, Berggefchworncr zu Gilt.

Watzka Karl, k. k. Ob. Ing. in Bruck a M

4. Kärnten.

Blumfeld Leopold, Kdl. v.. p. L. Ger. R. in Spital.

Lcvitfchnigg Bartholomaus, Ph. Dr., Dechant und
Pfarrer in llcrmagor.

Lex Gabriel, Pfarrer zu St. Peter in Holz
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Moro Max, Kit. v., Fabriksbcf., Vorftand des karntn.

Gcfchichts-Vereines, in Viktring.

Rainer Jofeph, Gutsbef. in St. Veit.

Kauj)l Johann. Dnmh. in Klagenfurt.

Kaufcher Friedrich, Gutsbef. in Klagenfurt.

Kaufcher Johann, Domh., Dechant un<i Pfarrer in Gurk.

Schellander Georg, Domh. in Klagenfurt.

f. Tyrol.

Baruffaldi Luigi Antonio, Dr in Kiva,

Enzenberg Franz, Graf, Geheimer Rath und Käm-
merer in Schwaz.

Giovanclli Ferdinand. Freih. v., zu Schlofs Hortenberg
bei Holzen.

Ilcllwcgcr Franz. Hiftorivnmalcr in Innsbruck.

Kaltencgger Ferdinand, emerit. Ak. Prof. in Schlofs

Patau».

Necb l'hilipp. Forftineiftcr in Bozen.
Peseofta Cyprian. Caplan in Ehrenberg.
Pizzini Francesco. Monf.- Etil. v. Hohenbrunn in Ala.

Sardagna Michaele, v., Vorft. des ftadt. Muf. in Trient.

Schopf Hcrtrand, Franciscaner-Ord. l'r in Hall.

Zancila, Don Giovanni Battifta, Caplan in Trient.

/.tri Fortunat, Buchhalter in Rovercto.

Zingcrle Ignaz, l'h. Dr.. Prof in Innsbruck,

Zingcrle Jofeph, Domh. in Trient.

6. Kram,

Codeiii Anton, Freih. v., penf. Gubernial-Secrctar in

Laibach.

Dcfchmann Karl, Mufeal- Direclor, Burgcrmciftti" in

Laibach.
I.einmüller Jofeph, Ob. Ing. in Rudolphsuurth.

7. Dalmatien.

Bajamonti Anton, Dr.. Landtags- und Reichsraths-

Abg., Bgrmftr. in Spalato.

Barbieri Stephan, Bez. Ilptm. in Benkovaz.
Diana Paul. Pfarrer in Salona.

Dojme Peter, Nobile de, Fodcfta in Ljflä

Gabric Clemens, Gcmcindc-Sccr. in Metcovich,
Inchioftri Anton, Ing. in Spalato.

Marcocchia Georg.Ing. in Ragufa.
Mafchek Alois, kais. R.. Hilfs Aemter Dir. d.Statth. in

Zara.

StUldccfc Georg, Gcmcindc-Sccr. zu Kiftanje.

Zanchi Kranz, v.. Bez. Statth. R. Ilptm. in Spalato

8. Höhnten,

Biermann Gottlieb, Dir. am Kleinfeitner Ob. Gymn. in

Prag.

Boos Waldc-k Franz, Gf.. Kam., Hcrrfchaftsbefitzcr in

Woffelitz.

Cori Joh. Nep
, penf. Mit. Pfarrer in Neuhaus.

FalTcl Jof. Timotheus, Gymn. Direktor in Komotau.
Ilajek Karl, Confifl. R., Dechant in Taus.
Kralert Franz, M. Dr., Burgerm, in Pilgram.

Kittel Eduard, Gymn. ProfelTor in Fgcr.

Ludikar Auguft Ceslav, Secretär der Bezirksvertre-

tung zu Strakonic.

Mocker Jof., Dombaumcilter in Prag.

Ricak P. Wenzel, Real- und Hauptfchul-Dircclor in

Klattau.

Rufs Victor Wilhelm, Reichsraths-Abg. und Gutsbef.

in Schuii-Priefen.

Siegel Johann, Stadtbau Amtmann in Kger
Stulik Franz, Burger und Handelsmann in Budwcis.

Weber Wenzel, Dechant in Hohenelbe

i>. Mähren

\

Umlauf Carl, L Ger. R. u. Bez. Richter in Profsnitz.

10. Galiaiem.

Popiel Paul, R. v.. in Krakau.
Rogawski Karl, R. v , Gutsbef.

Schneider Antun, in Lemberg.
Stadnicki Kafimir, Gf. p. Statth R. in Lemberg .

Stupnicki Saturtuis Johann, Kit. v., gr kath. Bifchof

von Przemyfl

//. Ungarn.

Cipariu Timotheus, DomTropft in Blafeiulorf.

Drahotuszky Franz, F.. Can. und Prafcct des bifch.

Waifenhaufes zu Sillein.

Ellenbogen Jofeph, l'rof. an der Ob. Realfchule in

Prefsburg.

Kogarafy de Gycrgyö-Szcnt-Miklös Michael, Bifchof zu

Karlsburg.

Gliubich Simon, Cuftos des archaologifchen Mus. in

Agram.
Dimic Theophil, Bez. Schul-Infp. in Mitrovic.

Gruic Zacharias, Schulinfpeftor in Szegedin.

Hcnszlmann Enterich, Dr., Prof. der Kunflgcfehichte

an der Univ. in Budapcfl.

Ilic Lucas, ConfilL R. u. Pfarrer in Macovac.
lpolyi-Stummer Arnold, v\, Bifchof in Neu-Sohl.

KukuljcvicSakcinski Johann, v., Obergefpan in Agram.
Miko Emerich, Gf, Gh. R.

Mysk.ivszky Victor, Prof. an der Ob. Realfchule in

Kafehau.

Paur Ivan, gr.ifl. SzcchcnyiTchcr Archivar in Oeden-
bürg.

ReilTenbergcr Ludwig. Gj mn, Prof in Hcrmannlladt,
Romer Florian, Dr., kon. R., Abt von Janofi, Univ.

Prof. und Cuftos des Münz- u. Antiken-Cabinets

in Budapeft.

Siballic Stephan, Rit. v., k. k. Obcrll in Mitrovic.

Storno Franz, Hausbes. in Oedenbürg.
Torrna Karl, v.. Ob. Gefpan, Gutsbes. zu Csicso-

Keresztur.

Vukovic Michael, k. k. Major.

Gruebcr Bernhard, c. Prof. in München.

Ein wichtiger Verhaiullungsgegenfland war die

Fcftftellung «les Haushaltes für das laufende Jahr und
die wwanfchlagwcife Gruppirung des GelderfordernitTcs

für das Jahr 1878. Demnach wurde die Mittheilung des

k. k. Untcrrichts-Minifteriums in Betreff der Dotation

für das laufende Jahr mit 9000 fl llatt der erbetenen
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io.ooo fl. zur Kcnntnifs genommen und die Verthei
lung diefes Betrages in der Weife befchlolfen. dafs den
einzelnen Seclionen je 500 fl., der Gefammthcit der
Commiffion 1000 fl., der Rcdaflion der Mitteilungen
4000 11 gegen Cfdnungsgcmafsc Verrechnung zur Ver-
tilgung gebellt find 2000 fl. wurden fur Vorbereitung
undDurchführung von gröfseren Scparat-l'ublicatinnen
beftimmt. 500 Ii refervirte das k. k. Miniftcrium fur

Cultus und Unterricht fur die Adminift rations-Aus-
lagen der Central-Commiffion. Auf Grundlage diefer

Dctail-Anfötze wurde das Präliminare pro 1878, jedoch
mit 10.000 fl Ida den Seclionen erhöhte Dotationen
zuerkannt werden folltcn leftgeflellt und im Monat
Marz dem Unterrichts-Miniltcrium vorgelegt.

Auch wurde der Rcchnungsabfchhifs über die
Gebarung mit der Dotation pro 1876 genehmigt

Nachdem im Hinblicke auf die moglichflc Kefcr-
virung eines grufscren Geldbeträge« zum /.«ecke der
Inangriffnahme des grofsen Inventar-Opcrates fchon
im vorigen Jahre von der Kirileitung weiterer Separat
l'ublicationen abgegangen wurde, blieben als begon-
nene Agenden diefer Art zur weiteren Durchführung
übrig: die endgiltige Abwickhing der fchon in früheren
Jahren eingeleiteten Aufnahme der Wandmalereien in

der Ruine Runkelllein, die Herausgabe des Stern-
fchloffcs bei l'rag Ircfpcctive deffen Innen-Decoration)
und der Holztäfelung im Schlöffe Velthurns in Tyrol.

Die Gcfammtkoftcn für die Runkclfleincr Auf-
nahmen bezifferten (ich mit 3475 fl. Durch diefe, wenn
auch koftfpielige Mafsnahme wurde aus den Mitteln
der Central Commiffion das Andenken an jene lehr
«verthvollen Wandmalereien, deren Erhaltung im Origi-
nale unmöglich erfcheint, gefichert.

Anbelangend die I'ublication des Sternfchlofles.

hielt es die Central-Commiffion ungeachtet des Um-
flandcs, dafs im Laufe diefes Jahres bereits eine I'ubli-

cation diefes Gebäudes im I'rivatwegc erfolgte, den-
noch aufGrund reiflicher Krwagung fur angezeigt, von
dem Vorhaben der Veröffentlichung diefes Pracht*
werkes nicht abzugehen. Die Motive hiefur ergaben
lieh daraus, dafs die erwähnte den Gcgenfland nicht
erfchopfende l'rivatausgabe kunfllcrifch noch fehr viel

zu wünfehen ubrigliefs, wahrend es im Bcllrcben der
Central-Commiffion liegt, durch jene Ausgabe allen

Anforderungen nach diefer Richtung zu entfprechen,
was im Hinblicke auf die dabei bctheiligtcn Kräfte, wie

Profcflbr Jacobi, Architekt Hrachovina u. f. w. auch
erwartet werden darf. Auch hl es in Abheilt, trotzdem
photographifche Aufnahmen <len Reproductions- Arbei-
ten zu (irunde gelegt wurden, die Kunfllcr noch nach
l'rag zu (enden, um an Ort und Stelle die Aufnahmen
und Ausführungen mit dem Originale vergleichen und
wenn nothwendig, fie erganzen zu können Das Pro-

gramm der Veröffentlichung ifl bereits im vorher-
gegangenen Jahresberichte dargelegt worden. 1 Das
Comile zur Durchführung diefer I'ublication erlitt

infofern eine Acnderung, als Reg. Rath Camelina
aus demfelben ausfehied. nachdem er erklärte, dafs
ihm das Sternfchlofs zu wenig bekannt fei, um bei

Bcurtheilung <ler Publicationsarbeitcn ein vcrläfslichcs
Votum abgeben zu können. An deffen Stelle trat in

das Comile Oberbaurath Schmidt. Die Arbeiten zur

Ermöglichung der baldigen I'ublication gehen laut

' S II B.ikhi. Mm*. III. X F. s. v.

wiederhol t er Anzeigen derk. k. Staatsdruckerei, welcher

die Drucklegung und die Herausgabe gegen entfpre-

chenden Geldzufehufs Seitens der Central Commiffion

anhcimgcrtcllt warde, rafch vorwärts. Die in letzter Zeit

erfolgte Anzeige des Oberbaurathcs Ritter v. Ferflcl,

dafs Architekt Hrachovina und Kupferflccher Jasper

nach l'rag entfendet wurden, um noch weitere zur

I'ublication im obengedeuteten Sinne nothige Auf.

nahmen am Stcrnfchloffe vorzunehmen , wurde zur

Kenntnifs genommen.
Ilinfichtlich der Publicirung der Inneneinrichtung

des Schloffes Velthurns gingen wohl die Arbeiten zur

Anfammlung des notwendigen llluflrationsmaterialcs

ungelt. .rt weiter, doch konnte die Angelegenheit der

bedeutenden Korten wegen nicht vor JahresfcMufi Ul

Hude gefuhrt werden, daher die Central-Commiffion

erft im fahre 1878 in der Lage fein wird, über die Art

der I'ublication einen Bcfchlufs zu faffen.

Von dem Werke Gruebcr s mittelalterliche Kunft

denkmale in B »limen, mit deffen Herausgabe die Cen-

tral-Commiffion von Seite des k. k. Unterrichts Mini-

fteriums in befonderer Million betraut ift. find die

beiden crflcn Lieferungen des den Schlufs bildenden

4 Bandes erfchienen.

Gleichwie in den früheren Jahren fand fich auch

in (liefern Jahre VeranlalTuug. die Benutzung des

Illuftrations-Materials fur Privat-Publicationen zu ge-

ftatten, dahin gebort insbefonders Reg. Rath Storck

fur das von ihm redigirte W'erk „Blatter für das Kunft

gewerbe" und der Wiener Alterthums Verein u.f w.

Von den Mittheilungen wurde der III. Band
neuer Folge unter der bisherigen Kcdaction und unter

Oberleitung des Redaclions Comites vollendet, l'ür

den IV. Band lind die nothwendigen Vorbereitungen

getroffen worden, damit das Krfcheinen diefes Werkes
keine Unterbrechung erleide. Zahlreiche und interef

fante Auffitze, befonders aus dem Gebiete der I. und

III Sctfion. werden den IV. Band nicht minder werth

voll machen, als es mit den bisherigen l'ublicatio-

nen der Lall war.

l'rofcffor Ritter v, Zeifsberg referirte über tlie

Statuten eines in Lemberg begehenden archaologi-

fchen Vereines und erklärte den eventuellen Beitritt

des Confervators Micczyslaw v. PotOCki zu diefem

Vereine als wünfehenswerth , welche Auffaflung die

Ve rfamm I u ng mit erft 11 1 zt c.

Anlafslich einer der Central-Commiffion vorge-

legten Subfcriptions-Linladung auf das in der Vor-

bereiiung zur Herausgabe befindliche Werk: „Ge
fchlechter Buch der Wiener Lrbburgcr etc." von Dr.

Knill Killen v. Hartmann- Franzcnshuld, befchlofs die

Central-Commiffion die Subfcription eines Kxemplars.

Das vom G> mnafial Direclor Th. Bilous in Boch-

nia überreichte Kxemplar feines in ruthenifcher Sprache

verfaßten Werkes „archaologifcher Leitfaden" wurde

mit Dank für die Bibliothek der Central-Commiffion

übernommen.
Betreffend den feit dem Beliehen dcrCentral-Com-

miffinn eingeleiteten Schriftenaustaufch mit i hnlichen

Staats- und Privat-Iiiflituten, nahm im Jahre 1877 der

felbe bedeutendere 1 >imcnfionen an, fo dafs die Central-

Commiffion bereits über eine namhafte Fachbibliothek

verlugt, in der fich fo manches kollbare Buch befindet

Auch die Nachfrage um die alteren l'ublicationen der
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Commiffion erhalt fich auf ziemlich lebhaftem Stand,
in Folgt deficit der Vorrath einzelner Jahrgange der
Mitthcilungcn und Jahrbücher nahezu erfeböpfl ilt.

Anl fslich der Einleitung eines literarifcheii

Taufchvcrkehres mit dem Club der oflerreichiSchen
F.iScnbahnbeamten wurde befchlofTcn, dcmfelben eine
Anzahl von Kxemplarcn der Druckfchrift : „Die Be-
deutung der Kifenbahnbautcn für hiftorifche und
archäologische Zwecke" zur Verfügung zu Stellen und
ihn zu erfuchen, diefen Gegenfland in der Clubzeitung
zu befprechen.

Ueber Bericht des k. k Miniltcrial•Sccrctars und
Kedacleurs der Mittheilungen Dr. Lind befchlofs die

Central-CommiSSion, fich an der Parifer Weltausstellung
im Jahre 1878 zu bctheiligcn. Zur Ausarbeitung eines
Programme* wurde ein eigenes Comite, beftehend aus
dem Berichterstatter und je einem Mitglicdc jeder
Scttion beftellt Diefe Commiflion einigte fich dahin,

la'mmtliche feit der Parifer Wehausftelking (186;)
erfolgte l'ublicationen der Central Commiffion, ferner
eine Auswahl der neueften auf Köllen der Central-
Commiffion ausgeführten Aufnahmen, darunter auch
jene von Spalato, Kunkelftein und Meran, zur Aus
Heilung zu bringen. In diefem Sinne wurde die Anmel-
dung beim (entral-Comitc für die l'arifer Ausflellung
gemacht und ein entsprechendes Machcnmafs für Tifch
und Wand verlangt Nachdem von Seite des Ccntral-
Comites die Mittheilung erfolgte, dafs das gewünfehte
Raummafs nicht gewahrt werden könne, wurde eine
Verminderung der zur Ausheilung beltimmtcn Gegen-
stände vereinbart und erklärte lieh die Central-Commif-
hon mit dem zuerkannten Ausflcllungsmafsc von
2 Meter Lange und 075 Tiefe Tifch- und 3 Meter
II..he und Breite Wandflache zufrieden, demnach die
Beteiligung an der Anstellung keine Aenderung er
leiden durfte.

Auch befchlofs die Central • Commiffion fich an
der Ausfüllung des hiftoriSehen Vereines Adler im
Jahre 1878 mitteilt Ueberlaffung entfprechender Auf-
nahmen aus ihren Portefeuilles zu betheiligen.

Das Special-Comite zur Invcntirung der Kunfl
und hillorifchen Denkmale trat nur zweimal und zwar
gegen Jahresfchlufs zufammen, da erft zu diefem Zeit-

punkte die Wiederbefetzung der bisher in Erledigung
gekommenen Stellen erfolgt war.

Das Comite zog bei feinen Beratungen insbefon-
ders in Erwägung, ob es nicht angezeigt wäre, das
Invcntarilinmgsgefclvft nach drei Sektionen zu theilen,

nachdem die diesfullige Aufgabe der III. Seclion im
Hinblicke auf ihre Haupt Objccle, die Archive, die
nicht blofs ihrer Natur nach von jenen der I. und II

.Seclion verfchieden find, fondern auch einen von jenen
völlig verschiedenen Kreis von Intereffenten haben
eine ganz andere Behandlung verlangt und unzweifel-

haft einen bedeutenderen Zeitraum zur Durchfuhrung
in Anfpruch nehmen wird.

Bezuglich der I. Seelion mufste in Betracht ge-

zogen werden, dafs ein grofser Theil der Objccle der
cla(lfifehen Zeit, fowte die unbeweglichen Objccle des
frühen Mittelalters, Erdwalle, Tumuli. Avarenhugel
u. dgl. einen ganz anderen Invcntirungsmodus ver-

langen als die beweglichen Gegenstände der Soge-

nannten prachillorifehen Zeit und Antike, w elche mcilt

in Sammlungen aulbewahrt 'Verden, deren Heiland nur

zu häufig an die Pcrfonlichkeit des betreffenden Be-

sitzers gebunden ill

Das Comite befchlofs daher von diefen Gefichts

punkten ausgehend:

1, Dafs das bellehcnde Invcntirungscomite ferner

hin und zwar als das dirigirende beliebe, um Sowohl

die Ueberficht Uber das gcSammte Inventarifirungs

Gefchaft zu erhalten und die Administration zu bcSor

gen, als auch Fragen in Erörterung und zur Beant-

wortung zu bringen, welche entweder das yanze Inven-

tarifirungs-Gefch.>.ft oder die Beziehungen der einzelnen

Partien desfetben zu einander oder die Publication

der Inventare betreffen;

2. dafs das eigentliche Inventarifirungs Gefchaft

fclbft (ich nach den in den ministeriell genehmigten
Ausführung- Bertimmungen vorgezeichneten Grund-

f.itzen auf die Objccle der II. Seclion, dann auf jene

der I. Seclion. infofern diefelben unbeweglich lind,

inbegriffen die Fundllellen p^ihillonTchcr und claffi-

fcher Objccle, beziehe ; hinfichtlich der Sammlungen
geniige deren kurze Bezeichnung unter dem betref

Senden Ortsnamen

;

3 dafs das Arcliivwefen in der Inventarifirung

eine befondere Stelle erhalte und hiefiir die III. Seclion

fclbft, wie bisher, für fich allein arbeite; doch feien

deren Kefultate entfprechend und conform mit den
übrigen l'ublicationen zu veröffentlichen. In das allge-

meine Inventar haben nur die nicht in Privathandel)

befindlichen Händigen Archive unter dem betreffenden

Ortsnamen zu trfcheinen.

Nachdem von Seite der Plcnar-Verfammlung diefe

Antrage genehmigt worden waren, befchlofs das diri-

girende Comite bezuglich des Umfanges und der Zeit-

granze der zu inventarifirenden Objccle der II. Seclion

im Sinne des §. 3 des Statuts der CentralCommiS-
fion vorzugehen, d h. die Inventarifirungs Gegenflande

nach ihrer Entstehung mit dem Schlöffe des 18. Jahr-

hunderts abzufchlicfscn und die eigentlichen Arbeiten

durch Special-Comite s. die von den beiden Sektionen

zu wählen fein werden, ausfuhren zu lallen. Zur Beftrei

tung der Köllen wurde vorgefchlagen, im Jahre 1878

von grofseren l'ublicationen abzufehen und die hiefiir

bcllimmtcn Summen dem Invcntarifirungs-Gefchäfle

zuzuwenden..

VKRI IANDLUNGEN DER I. SKCTION.

Die erfte Seclion fah fich veraulafst in fechs

Sitzungen zufammenzutreten, um Fragen der Erfor

fchung und F.intlufsnahme auf die Erhaltung der

römifchen und prachillorifehen Denkmale zu berathen

Das Unterrichts Ministerium hatte unterm 21 Sep-

tember zum Zwecke dc-r Vornahme fyllcmatifcher

Ausgrabungen in Deutfch- Altenburg und Pctronell

den Betrag von 1500 fl. für das laufende Jahr gewid-

met und die Central-Commiffion mit der ( Iberleitung

der Grabungen betraut, welche diefe ehrende Auf-

gabe ihrem Mitgliede ProfelTor Haufcr übertrug Die

Grubungen wurden Sofort in Angriff genommen und

bis zur Erfchopfung der Dotation im November 1877

geführt. Die Ergebnifse waren in der llauptfache

Blofslcgungcn von Mauerzugen, wahrend die Funde
an InfchriStlleinen, Sculpturen u. f. w. nicht belangreich

erfcheinen.
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Ueber die im Wege des Unterrichts-Minit\eriums

hcrabgckommcnc Acufscrung der Direktoren des

Brchäologifch-epigraphifchen Seminars an der Wiener

HochTchuk in Betreff der Vcrwerthung der Krgebnilfc

diefer Funde befchlofs die Central-Commiffion auf An
trag des ProfcfTor I laufer dem Untcrrichts-Miniftcrium

zu berichten, dafs fiel» die Central Commiffion vorbe-

halte, über die Kefultate diefer unter ihrer Leitung
flehenden Ausgrabungen wahrend des erften Jahres

eine die Hauanlage, die architektonifchen Formen der

Funde im Detail behandelnde, aber auch das ganze
Fuudergebnifs erörternde Abhandlung zu publiciren.

dafs fic jedoch keinerlei Kimvendung mache, wenn die

archaologifch-epigraphifchen Mittheihmgen eingehen-

dere Hcfprechungcn einzelner in ihren Kähmen paffen

der epigraphilchcr ObjcCte bringen, was ja überhaupt
nur erwünfeht erfcheinen könne. Kbenfo wenig habe
die Central-Commiffion etwas gegen die Kntfendung
von Stipendiaten diefes Seminars auf den Fundort zu

erinnern, vorausgefetzt, dafs dadurch die Leitung der
Grabungen nicht beirret und von jenen darauf über-

haupt kein anderer als ein fpecicll von der Leitung
geltattctcr Kinflufs genommen werde.

Nachdem laut Anzeige des k. k. Confervators
l'ezolt die Ausgrabungen auf dem (ilaferfclde wegen
Schwierigkeiten von Seite der Grundbelitzer im Jahre

1877 nicht wieder aufgenommen wurden, zog die

Ccntral-Commiflion die für diefes Unternehmen in

der Sitzung vom 19. Janncr 1877 beftimmte Subventior
zurück, welche die Hcftimmung hatte, dafs davon die

Kntfchadigung an die Kigcnthümcr des zu durch-

forfchenden Grundflückes zu Lilien fei.

Auch befchlofs die Seciion über Antrag des
Referenten Dr. Kenner aus Anlafs eines Artikels in

der „Salzburger Zeitung" Nr. 36 (1877t „über Ver-

fchleppung von Anticaglien" den Confervator l'ezolt

behufs weiterer Verlautbarung aufmerkfam zu machen,
dafs Putldobjecle, welche von dem Salzburger Mufeum
nicht erworben werden konnten, geeignet enfalls vom
k. k. Münz- und Antiken-Cabinete gekauft werden,
wenn die Finder fich zu deren Kinfendung betiimmen
liefsen.

Confervator l'ezolt hatte über den Fund eines

mofaicirten Fufsbodenrcftcs mit I lypocauflum dar

Hilter, am Wagplatze in Salzburg berichtet. Die Cen-
tral Commiffion befchlofs über Antrag Dr. Kenners
den bei Blofslcgung des Mofaiks beschäftigten Arbei
tern eine kleine Remuneration zukommen zu lallen.

Regierungsrath Freiherr von Sacken berichtete

über die durch den Correfpondenten Bergrath Stapf
durchgeführten Forfchungen nach Pfahlbauten im
Hallftatcr-Sce, worüber die Seciion im Hinblicke auf

die bisherigen zweifelhaften Funde befchlofs, den
Correfpondenten zu erfuchen, die Forfchungen bei

gunftigen Gelegenheiten fortzufetzen, um mit Sicher-

heit conflatircn zu können, ob man es mit einem pra-

hiflorifchcn I'fahlbaue zu thun habe oder nicht.

Dr. Much referirte über feine in den Ferien-

Monaten vorgenommene Unterfuchung des Kupfer-

bergwerkes Mitterberg bei Bifehofshofen , wofclbfl

nach dem Berichte des Confervators l'ezolt archaolo-

gifchc Funde derStein-, Bronze- und Kifenzeit gemacht
wurden. Der Bericht wurde fiir die Mittheilungen

beftimmt und dem Bcrgverwalter Job. l'ifchl in Mühl-

bach, welcher den Referenten bei feinen archaolo-
gil'chcn Unterfuchungen zu Mitterberg beflens unter-

ftiit/.t hatte, gedankt.
Confervator Ritter von Gallenftein tht-ilte in

dankenswerther Beschleunigung die Infchriftcn dreier

Römerftcine mit, die im laufenden Jahre am Helenen-
Berge gefunden, und vom karntnerifchen Gcl'chichts-

vereine angekauft wurden. Dicfelhen wurden zur

l'ublicirung durch die Mittheihmgen beftimmt 1

Kin weiterer Bericht desfelbcn Confervators über
neue Krwerbungen des karntnerifchen Gcfchichts-

Vercines. namentlich zweier mmifcher Infchriftfteine

vom Helenen -Berge und eines aus dem Zollfeldc,

endlich eines Bronze ThurlehloiTes lammt dazu gehöri-

gen Beitandthcilcn wurde mit [ntereflfe zur Kenntuifs
genommen.

Dr. Kenner referirte über das Programm des
Confervators Dr. I'ichler in Betreff der Grabungen au!

dem Terrain der einllmaligcn Romerfladt Teurnia.

Die Section befchlofs, diefes Unternehmen durch
Verwendung beim Flirrten l'orcia, als dem am meiden
betheiligten Grundbelitzer, wie auch durch Geldbei-

träge zu fordern. In Beireff der Kntfchadigung der
Grundeigentümer fprach fich die Sektion für die Bc-
Heilung einer Commiffion und für eine Maximal-Knt-
fchadigungsfummc von 50 11. für je 190 Quadratmeter
aus. Die Grabungen wurden durchgeführt, doch fehlen

derCcntral-Commiffion noch die ausführlichen Berichte.

Behufs der Krneuerung der Grabungen am Zoll-

felde unter Leitung Dr. Pichlcr's befchlofs die Section

einen Geldbeitrag zu widmen und (ich wegen Bethei-

ligung an diefem Unternehmen an den hifiorifcheu

Verein für Kärnten zu wenden.
Laut Anzeige des k. k, Confervators Dr. I'ichler

hat Se. Majcft.it zur Hebung des Wanga'er Mofaik-

bodens einen nahmhaften Geldbetrag gefpendet.

Kin Bericht des Confervators Mullner uber deficit

archaologifche Kxcurfe durch Unter-Steiermark und
Krain im Jahre 1876 wurde z.ur Veröffentlichung durch
die Mittheilungen beftimmt Auch wurde über An-
trag des Referenten Freiherrn von Sacken befchloffen,

diefen Confervator zu erfuchen, über die projectirte

Unterfuchung der Cillier Badeanlagcn und über die

Romcranl'-cdhmg Wifell vorerft ein Programm und
einen KofUnübcrfchlng vorzulegen.

Ferner befchlofs die Section über Antrag des

Referenten Dr. Kenner, dem eben genannten Confer

vator zur Aufnahme und Durchforfchung von Der-
liovo und Umgebung eine entfprechende Subvention

zu bewilligen, wobei der Wunfch ausgefprochen wurde,

diefe F'orfchungen vorlaufig auf Pfihora, Kerfchbach,

und die Umgebung von Adelsbcrg zu befchranken.

Die vom Minilicrium für Cultus und Unterricht

zur Aeufserung herabgelangte Kingabc des Cullos

Defchmann zur Gewährung einer neuerlichen Subven-

tion behufs der Weiterführung der Forfchungen nach
Pfahlbauten im Laibacher Moore wurde dem Minille-

rium zur befonderen Würdigung empfohlen,

In Betreff eines vom Confervator Jenny angezeig-

ten Gemmenfundes (gefunden bei Anlegung der

Strafse bei Rankweil gegen Satteins) erklärte die

Seciion, dafs diefe Gemme mit einer Darllcllung des

Mars der fpateren Kaifer/.eit angehören durfte.

• s. Mi.U. 111 v r. >. ccv.
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Confervator Dr. Jenny überfandte ferner der

Central-Comiffion Abdrücke von aufgefundenen Ziegel-

(leinen mit Abdrucken thierifchcr Fufsltapfen , welche

von Hunden herrühren, aber für die Beltimmung der

Thierfpecies ungenügend erkannt wurden
Obwohl im laufenden Jahre neuerliche und ein-

gehende Grabungen bei Stadlhof gemacht wurden,

wofelbft man im Jahre 1868 jenen herrlichen Pufld

machte, der in den Mittheilungen von 1869 befprochen

ill, konnte man bis jetzt keinerlei weitere Kunde
verzeichnen.

Da bei Lucenico n.ichlt Görz ein Theil eines

grbfseren Mofaikfufsbodens, geziert mit geometrifchen

Ornamenten, blofsgelegt wurde, richtete die Central-

Commiffion über Antrag Hr. Kenner s an den Confcr-

vator Dr. Bizzaro das Frfuchcn, genaue Aufnahmen
durch einen Ingenieur zu veranlalTen, ein Verzeichnifs der

Fund-Objeclc zufammenzultclleii und die Kortführung

der Grabungen anzudrehen wie auch thunlichrt zu fur-

tlern, welchem Wtinfehe Confervator Hizzaro baldiglt

ent fprach und einen genügend ausfuhrlichen Bericht

über diefen Mofaikboden vorlegte. Hierüber fprach

fich Referent Dr. Kenner dahin aus, dafs es möglich fei,

dafs diefes Mofaikwcrk romifchen Urfprunges fei, doch
bleibe deffen Urfprung im Mittelalter nicht ausgcfchlof-

fen. Da das in Rede flehende Werk dascrlle ill, welches

romifcher Zeit oder dem frühen Mittelalter allgehörig,

in der Umgebung von Görz zu Tage kam, wurde ein

Auszug zur Veröffentlichung durch die Mitteilungen

bctlimmt. 1 Von einer Fortfetzung der Grabungen
mufstc vorläufig wegen Mangels der hiefur erforder-

lichen Geldmittel abgefehen werden.
Auf der kleinen Halbinfel PunLa di Salvore in

Iltrien wurden bauliche Reite einer grofseren fpat-

romifchen Anlage aufgedeckt. Nach Kinficht der vor

gelegten, darauf bezuglichen Planfkizze , wie auch

einer Auswahl dort vorgefundener Münzen befchlofs

über Antrag l'rofefibr's Haufer die Section diele Fund-
Helle einer eingehenden Unterfuchung unterziehen zu

laffcn, welchem Wunfchc Confervator Dr. Righetti in

Trieft durch lirftattung eines vorlaufigen Berichtes

baldigft entfprach. 1 Auch vom Confervator Klodie

wurde ein diefshezüglicher weiterer und ausfuhrlicher

Fundbericht vorgelegt, der durch die Mittheilungen

veröffentlicht wurde.

Aus Anlafs eines Berichtes des Confcrvators

Klodie in Trieft befchlofs die Section, fich an das

k. k. Unterrichts-Minillerium zu wenden, um für die

fyftematifehc Durchführung der Grahungen zur Blofs-

legung der Umfafsungsmauern der Rumcrftadt Auxe-

rum in Oflero auf der Infel Cherfo eine ausgiebige Sub-

vention zu erlangen, da die bisherigen Fundgcgcn
ftandc unleugbar darin eine hohe Wichtigkeit haben,

dafs fte in ihrem Alter ungewöhnlich weit zurückreichen.

Nachdem von Seile des k. k. Untcrrichts-Miniftcriiims

diefem Antrage willfahrt worden, wurde der betreffende

Betrag im Wege des Confcrvators an den Domherrn
und Pfarrer zu OlTero Ouirin Bolmarcic gefeildet und

demfelben, der fchon früher die Nachgrabungen auf

feine Köllen führte, die Leitung der Forfchungen im
Kimernehmen mit jenem Confervator gegen Bericht

erltattung übertragen.

• s Miuh in n r, s cell
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Auch in diefem Jahre wendete die Central-Com
miffion ihre volle Aufmerksamkeit den Grabungen in

Aquilcja und der Confervirung der dabei erzielten

Funde zu.

Da die in Aquilcja durchgeführten Ausgrabungen
ein überrafchend reiches Krgebnifs lieferten, zeigte fich

in neuerer Zeit, dafs der im Gemeindehaufe zu Aquilcja

verfügbare Raum, welcher von der Gemeinde zur

Unterbringung der Kundgegcnflandc und zur Her-
Itellung eines Mufcums gewidmet wurde, weitaus zu

klein ill. Die Gemeinde konnte demnach feither die

Grabungen und das Finfammeln nicht weiter fortfetzen,

da es an Raum zur Aufbewahrung fehlte. Nicht nur
der Zweck, der die Gemeinde bei Frrichtung des Mu-
feums hauptfachlich leitete : durch dasfelbe einen An-
ziehungspunkt für Fremde zu fchaffen, und der Stadt

deren Befuch zuzuwenden, erfcheint dadurch vereitelt,

fondern als viel fchlimmere Confequcilz ergab fich der
Raubbau und der eigenmächtige Handel mit Antiqui-

täten, welcher Unfug feit der Creiirung des Mufcums,
d. i. feit die Gemeinde felblt im Interelfe der Ge-
meinde .Ausgrabungen machte, fall ganz erlofchen war.

Hand in Hand mit dem Raubbau geht die Zerllorung
des dabei gefundenen Mauerwerks, ohne dafs für die

wilfenfchaftiiche Korfchung daraus Nutzen gezogen
werden konnte. Nicht blofs dafs dadurch möglicher-

weife fehr wichtige, ihrer Art nach vielleicht einzige

Fund-Objccle inlandifchen Mufeen und dem Unterrichte

inlandifcher Jugend entzogen werden, wird dadurch
das Unternehmen des Staates , die feit einigen Jahren
geführte und vorzüglich geleitete fyftematifche Durch-
rührung der Grabungen illuforifch und der Zufammcn-
hang der Frgebniffe fraglich. Die I. Setiion erkannte
daher über das Referat des k. k. Cuftos Dr. Kenner

- auf Grund ihrer in den letzten Jahren gemachten
Krfahrungen — als wcfcntlichftc Bedingung für jede
weitere Unternehmung, die im arehäologifehen Inter-

elfe in Aquilcja durchgeführt werden foll, dafs ein

raumlich ausreichendes Gebäude als Mufcum geschaf-

fen werde , ferner dafs im Orte felblt eine archaolo-

gifch gebildete Perfonlichkeit lebe, welche mit dem
Dialcctc jener Gegend vertraut und der Bevölkerung
vermöge der Nationalitat nahellehend, eine öffentliche

Stellung am Mufcum bekleide, alles gehörig über-

wache, kleine Funde fogleich aufzeichne, und den
Kaubbau und unbefugten Antikcnhandel hindere.

Die Section befchlofs ferner, in Betreif des vor-

erwähnten Mufeurns eine Fingabc an das k. k. Unter-

richts-Miniilcrium zu richten, worin betont wird, dafs

der weitgehenden Bedeutung diefer Angelegenheit nur
dadurch entfprochen werden könnte, wenn durch
diefts und das Miniftcrium des Innern, refpetlive die

Statthalterei in Trielt ein Comitc berufen würde, in

welchem die Regierung, Landes- und Gemeinde-Repra-
fentanz gleichmafsig vertreten waren. Diefes Comitc
hatte die Frage zu prüfen, ob lieh ein fchon beliehen-

des Gebäude für ein Mufeum eigne oder ob für diefen

Zweck dort ein Neubau aufzufuhren fei, welcher Kolten-

voranfchlag fich hiefur ergebe, und wie viel hievon
Reich, Land und Stadt zu tragen hatten, endlich auf
welche Weife die jährliche Dotation des Mufcums und
der Gehalt des Cuftos aufgebracht werden konnte.

Anlafslich eines Berichtes des k. k. Confcrvators
Bizzarro, laut deffen die reiche Antiquitalcn-Samm-
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luug des Grafen Caffis in Aquileja zum Verkaufe
bellimmt ill . befchlofs die SeÄion über Bericht-
erftattung des Dr. Kenner das Anfachen der Central-
Commiffioii Weyen Errichtung und Organifirung eines
Mufcums in Aquileja beim UntcrrichtsMiniftcrium zu
erneuern \md auch auf die Möglichkeit der käuflichen
Erwerbung diefer Sammlung zu Gunrten des Mufeums
in Aquileja hinzuweifen.

Kine andere Mafsrcgcl zur Sicherung des flaat-
liehen Unternehmens in Aquileja ill die Fxpropria-
tionsfrage. die im Schoofe der Central - Commiffioii
in Berathung gezogen werden wird, jedoch nicht
blnfs für Aquileja, fondern auch in Beruckfichtigung
anderer Fundftätten des Reiches.

Die Mittheilung der Statthaltern in Trieft, dafs
das Gerücht, als würde in Aquileja auf Köllen einer
englifchen Fabrik nach Knochen zur Spodiumcrzcu-
gung gegraben, auf Grundlage amtlicher Uuterfuchuu-
gen unbegründet fei, wurde zur Kenntnifs genommen,
dergleichen auch der Entfchlufs des Statthalters für

das Küflenland, beftrebt fein zu wollen, durch perfon-
liehe Einwirkung den den Alterthumern in Aquileja
drohenden Gefahren der Zerlloruiig oder Vcrfcltlep-
pung Hinhält zu thun.

Oberbaurath Haubella, welcher bisher mit der
Leitung der auf Staatskollen ausgeführten Grabun-
gen in Aquileja betraut war, hat nunmehr einen
Bericht über das hochwichtige Ergcbnifs der dortigen
Grabungen innerhalb der letzten drei Jahre vorge-
legt, welcher zur feinerzeitigen Veröffentlichung durch
die C entral - Commiffion bellimmt wurde. Leider
hatte Oberbaurath Haubella mit der Vorlage des Be-
richtes auch das Aufuchen um Enthebung de« ihm
übertragenen und von ihm in einer die volle Auer
kennung der Central-Commiflion verdienenden Weife
geführten Amtes der Oberleitung verbunden, indem
ihm feine heutigen Bcrufsgefchaftc als bautechnifchem
Referenten der Landesllcllc in Trieft ein zeitweiliges
längeres Verweilen in Aquileja nicht mehr geflatten,
Die Sektion hefchlofs aus »liefern Anlaffe. mit einigen
geeigneten l'erfonlichkeiten Verhandlungen wegen
Uebernahmc der Oberleitung der Forfchungen im
Baden zu Aquileja einzuleiten.

Die vom Confervator Glavinic in Spalato über-
(endeten 50 Stuck Infchriftcn von Steinen, die das
Mufeum in den Jahren 1875 und 1876 erworben hat,
wurden z.ur partienweifen Veröffentlichung durch die
Mitteilungen bellimmt. 1

Anläßlich einer Lingabe dcslelbcn Confcrvators
befchlofs die erlte Scction, dafs die Central Commif-
fioii ßch an Sc. Fxc. den Herrn Handclsminifter in

nachgebender Angelegenheit wende. Ks verlautete
nämlich, dafs die Eüenbahnftation in Spalato mit
einer neu anzulegenden Walferleitung aus Salona ver-
fehen werde. Da von derfelbcn ausgiebigen Quelle,
welche diefe Leitung zu fpeifen hatte, bcginncndT noch
ein ziemlich gut erhaltener Walfcrlcituiigsbau römi-
fcher Anlage bis Spalato exiltirt, der mit wenigen
Köllen ganz prakticabel licrgcflellt werden und nebll
dem Bshnhofe auch die Stadt mit Waffer verfehen
konnte, bezweckte die Central-Commiflion mit <lem
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erwähnten Finfchreiten blofs die Aufmerkfamkcit des
k. k. Handels Minilleriums,-uifdicfcnUmfland zu lenken,

indem durch die Wiederbenützung diefer römifchen
Walferleitung auch den lutereffen der Central-Commif-
lion wefentlich entfprochen wiirdc und der Fortbelland
diefes wichtigen und intereflanten Haudenkmals für

fernere Zeit gefiebert wäre. Mit grofser Hefricdigung
wurde die in der Folge der Central-Commiflion zuge-

kommene Mittheilung des I landels-Minifleriums zur

Kenntnifs genommen, laut welcher auf Grund der

erwähnten Anregung von demfelben mit der Stadt-

vertretung zu Spalato die einbrechenden Verein-

barungen getroffen wurden, welche einer anderwei-

tigen Mittheilung zufolge zuverlafslich zum erwünfehten
Ziele fuhren werden. Die Scction befchlofs über

Antrag des Profeflbrs Haufer bei diefem Anlaffe die

Stadt Vertretung zu erfuchen, die Aufnahmen diefes

liochfl intereflanten römifchen Hauwerkes, des einzigen

derart erhaltenen der Monarchie, auch der Ccntral-

Commiffion zur Benützung für ihre Zwecke zuganglich

zu machen.
Aus Anlafs eines weiteren Hcrichtcs des Confcr-

vators Glavinic, womit das Projcel und der Koflen-

uberfchlag des Ingenieurs Inchioflri, betreffen») die

nothwendigen Arbeiten zur Erhaltung der vor dem
Dome zu Spalato befindlichen römifchen Säulen-

Heilungen vorgelegt wurde, befchlofs die Sektion, lieh

an das k. k. Unterrichts Minillerium zu wenden. Ks
wurden nämlich mehrere an den Dom angebaute
Käufer abgebrochen, wodurch delTcn Auffenfcite drin

gend einer Rellaurirung bedürftig erfcheint. Nach ein-

geholtem Gutachten des in diefer Angelegenheit voll-

kommen competenten Profeflbrs Haufer als Referen-

ten konnte die Central-Commiflion dem k. k. Untcr-

richtft-M in i 11cr ium unter gleichzeitiger Hervorhebung
der befouderen Dringlichkeit der Sache diefes Reflau-

rirungs-Projefl auf das wannfte empfehlen. Es wurde
dabei nicht liberfehen, dafs es im tnterefle diefes hoch
wichtigen und bedeutfamen Monumentes gelegen fei,

wenn der Rellaurirung diefes antiken Hauwcrkcs nun-

mehr eine dauernde aber auch fofortige und nach
einem bellimmtcn Programm angelegte Fürforgc zuge-

wendet w urde, um nach der endlich begonnenen Ifoli-

ning des Domes auf der Süd- und Wellfeite auch die

weitere Freiftellung durchzuführen und die dabei zu

läge tretenden Gebrechen einer unvermeidlichen

Rellaurirung zu unterziehen und ungeftört fortzu-

fuhren. Ferner hob die Central-Commiflion hervor,

dafs es geboten erfcheine, die Rellaurirung in die

Hönde eines tüchtigen Hauleiters zu legen und aufser-

dem die ( (bcrleitung einem mit der antiken Baukunll

völlig vertrauten Aichitektcn zu übertragen, wobei
auch dem Conlervator der gebührende Einflufs gewahrt
zu bleiben hatte.

Ferner hielt es die Central-Commiflion imlntcreiTc

der Schonung der römifchen Denkmale in Spalato von
Wichtigkeit das k. k. Unterrichts Miniflcrium zu er-

fuchen entweder unmittelbar oder im Wege des k. k.

Minilleriums des Innern die Stadt-Repräfentanz von
Spalato zur AbfalTung und Vorlage eines Stadtregu-

lirungsplanes unter moglichftcr Schonung der noch

beliebenden römifchen Bauwerke und unter Ermog-
lichung ihrer flylgemafsen Rellaurirung vcranlaffen

zu wollen, über welches Klaborat fodann mit Zuziehung

1.
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der Central-Commiffion die weiteren Verhandlungen
zu fuhren waren. 1

Dcrfelbc Confervator legte ferner den Voran-

fchlag über den Wiederaufbau der welllichen Loggia an

der Stadtmauer vor, welcher im Gutachten der Section

befürwortet dem Untcrrichts-Mini.lerium unterbreitet

wurde.
Einer Bekanntgabe des Unterrichts Mir ifteriunu

zufolge wurde von diefem das nachgelalTene Werk des

CavaÜere Vinc. Andrich: „Dimoflrazione del Palazzo

di Dioclctiano" angekauft und der Ccntral-Commiflion

zur Benützung überladen. Die Central -Commiffion
befchlofs, von diefem wichtigen Manufcriptc erfl dann
Gebrauch zu machen, bis über die Reftaurirung des

Diocletianifchcn Palalles als vollendete Thatfache

berichtet werden kann.

Anliifslich eines Berichtes des Confervators

Kraufe befchlofs die Central Commiffion über Antrag
des Referenten Dr. Much an den Grundbefitxer Edlen

von Schroll in Levin (Böhmen) das Krfuchen zu richten,

die Aufdeckung der alten Mauerreftc auf feinem Grund-

Ii ticke fortzufetzen und die Befitzer jener Grunde bei

I.eitmeritz, wofelbft heidnifche Gräber aufdeckt wurden,

zu erfuch.cn, dafs fie jedesmal, fo bald ein folches Grab
durch den Fortfehritt der Abraumung angegangen
wird, jede weitere Arbeit cinflellcn und fofort den
Confervator benachrichten, damit unter deilen Inter-

vention die weitere Grab • Aufdeckung fyllematifch

durchgeführt werden kann.

Die von Confervator Hrase iibcrfendete Befchrei-

bung der verfchlackten Erdwalle bei Hradsitc wurde
zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen beflimmt.

Die gleiche Bcftimmung erhielt ein Bericht de»
felben Confervators iiber zwei ncugcfundcnc heidnifche

Grabhügclftcllcn bei Nahofan und Beftvm, im nord-
< iiilichen Böhmen, die erften in diefer Gegend diesfeits

der Granzc.

Die vom Confervator Trapp vorgelegten Auffatzc

über einen Kund von Thongefäfsen bei LofchitS, eine

heidnifche Grabllatte in Brunn, die L'rnengrabcrllelle

in Trsic und den vcrglallen Steinwall am Burgberge
bei Jagcrndorf wurden zur Publication in den Mitthei-

lungen beflimmt, dem Confervator wurde der Dank
ausgefproehen.

Die von den Confervatoren Dungl,* Müller, ürgler 1

vorgelegten Thätigkcits- und Kunde Berichte wurden
zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen beflimmt.

defsgleichcn der Bericht des Confervators Jenny* über

die fortgefetzte Aufdeckung eines weitläufigen romi-

fehen Baues in Bregenz, endlich eine umfangreiche

Abhandlung des Confervators Pichler über Tciirnia.
"'

VERHANDLUNGEN DKR II. SECTION.

Die zweite Scclion trat im Laufe des Jahres 1877

zu acht Berathungen zufammen. Die wichtigllen

Verhandlungsgegenllnnde waren

:

Bri der Wichtigkeit diefes Kefchlnfre» hielt e* der PtaGdent für
anKernrlTen, davon die rienarveifanimluniE in Kntntr.tlt ru fel/en. damit diefc
durch da« ttenkht ihre* Vntuoi» jene» ItelthlnK Iratnge und untelftuu*.
\-i<hd<m Prcfeffur Hauler al* itncWftHWf diefr An HelcK cnhcit in ihre»
v dien 1/mfani.e bclbrochen und den Sei-tinn.beMilul'. begründet halte, trat

die PlenaireilaeaniUini; dein erahnten SerlMrn.br f. Muffe einhellig bei
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Auf eine Anfrage des Prafidenten in Betreff des
Gerüchtes, dafs die beiden Brunnen am Graben ent-

fernt werden follen, berichtete Regierungsrath Ritter

v. Camcfina. dafs er von einem folehen Projekte wohl
auf aufseramtlichem Wege Kenntnifs erhalten habe, was
ihn bewog, an die Commune Wien das Anfuchen zu

richten, im Kalle über diefen Gcgenfland Berathungen
gepflogen würden, zu denfelbcn berufen zu werden,
um feine Meinung abgeben zu können, ein Vorgang,
welcher anlafslich der Abtragung der Brunnen am Hof
fehr wünschenswerth gewefen fein wurde, aber nicht

eingehalten worden war. (Auch in der Plenar-Ver-

fammlung verhandelt.)

Mit grofsem InterelVe wurde von der Sektion der
Bericht des Überbaurathes Schmidt über den Kort-

gang der Rcflaurirung an der St. Stephanskirche,
refpeclivc des nordlichen Thurmcs und des gothifchen

Kreuzganges in Kiollerneuburg zur Kenntnifs genom-
men, wornach die Wiederherllellungs-Arbeiten an drei

Klugein des Vierecks und in der Agnes-Capelle in

Kiollerneuburg inclufive der Pflallcrur.g . AuflteHung
der Grabdenkmale und Kiufiigung bunter Kcnfler als

mit Knde diefes Jahres nahezu abgefchloffen betrachtet
werden können. Auch fpraeh derfelbe die I loffnung

aus, dafs die Arbeiten im vierten Klugel, die überhaupt
etwas fchwieriger und ausgedehnter lind, übrigens auch
noch in diefem Jahre zu Knde geführt werden dürften.

Weil mehr Zeit und Mühe durfte die Rcllaurirung der

prachtvollen Wehinger-Capelle verlangen, da diefclbe

viel mehr fchadhaft ill und die Säuberung und (Ergän-

zung der vielen Details wie auch die Erneuerung der

Kenller - Vcrglafung eine eingehende Rcftaurations-

Arbeit nothwendig macht. Befonders wichtig war die

Mittheilung des Referenten, dafs man im Kreuzgange
ein bisher durch Mauerwerk verdecktes romanil'chcs

aus demfelben in die Kirche führendes Portal fand, wie
auch, dafs der Eingang aus dem Kreuzgange in die

Leopold-Capelle (ehemals Capitelhaus} unter der heu-

tigen Gellaltung noch feine romanifche Anlage und
reichere Aiisllattuiig behalten hat, endlich dafs diefes

urfprungliche Portal in allen feinen Theilen nach dem
erhaltenen Vorbilde wieder hcrgellellt werden wird.

Diele Arbeiten führten zur Auffindung eines anlloffcn-

den, aber langfl vermauerten romanifchen Kuppel-
fenfters mit Üriginalbemalung am Bogen und Mittel-

faulchcn. Da es nicht möglich war. diefes Kenller in

die Reftaurirung aufzunehmen und deffen Weiterbeftand

zu erhalten, hatte Oberbaurath Schmidt davon genaue
Aufnahmen und Copien der Malereien anfertigen lallen.

In einem weiteren Berichte theilte Überbaurath Schmidt
mit. dafs den neuellen Unterfuchungcn an der Stifts-

kirche zufolge nunmehr die Darllellung der urfprüng-

liehen Kirche mit Cjuerfchiff und halbrunder Apfis,

ferner" mit einer iuer beide Scitcnfchiffe fich bis zum
Querhaufe ziehenden l'".mpore möglich werde. Es ill

diefs der einzige Fall, dafs lieh diefe eigenartige Bau-

Anlage an einer Kirche Ocllerreichs conllatiren läfst.

Bei diefen Unterfuchungcn wurde conftatirt, dafs das

alte Kirchengebaude fammt Gewölbe im Querfchiffc.

ferner die Kuppelthurm - Anlage ober der Vierung

und die Seitenfchiffpfeiler in der gegenwärtigen Um-
mauerung noch fall vollkommen erhalten find. Als

befonders wichtig und interclTant bezeichnete der Be-
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richtcrft atter die Auffindung und Blofslegung alter

Säulen in der rechten Thurmhalle der Kirche, die noch
mit Capitalcn und mit ihrer urfprunglichen Hemalung
aus dem 12. Jahrhunderte verfchen Und. Alle bisherigen

FundergebnilTe an dem Kirchen- und Krcuzgang-Gc-
baude wurden durch die Hauleitung eingehend notirt,

aufgenommen, auch wurden von den Malereien genaue
Copicn angefertigt.

Die Reflaurirungs-Hauten in Heiligenkreuz mach-
ten im Laufe lies Jahres 1877 nur wenig Fortschritte

Das Prcsbytcrium erfcheint gegenwartig bereits mit

fall allen feinen fpitzbogigen Fcnftern fammt dem
I lauptfenfter in dem Schmucke bunter, mit Malereien

gezierten Verglafungcn. Auch ill der Aufbau der Sei-

tcn-Kmporc im Querhaufe gleich wie die l'lanin.ng des
Fufsbodcns im Prcsbytcrium beendet. In Lilienfeld

wurde die Rellaurirung des Capitel-Haufes und des
Kreuzganges vorlaufig nbgefchlofscn

,

Die Mittheilung der n. öftetT. Statthalterei, dafs

von derfelben ilie Genehmigung cm Abtragung des

Schiffthorcsin Kornctiburg ungeachtet des wiederholten

und gewifswohl begründeten Kinfchrcitcns dcrCcntral-

Commiffion ertheilt wurde, wurde zur Kenntnifs ge-

nommen. Die Central Comnülfion mufs fich begnügen,
die durch keinerlei Umftandc begründete und zu

rechtfertigende Abtragung diefes Denkmals, foweit es

in ihren Kräften ftand, zu verhindern verflicht zu

haben.
Durch ein l'rivatfchreiben aufmerkfam gemacht,

dafs die gothifchc Denkfaule bei WienerNeuftadt,
„Spinnerin am Kreuz" genannt, gegenwärtig fehr bc-

fchadigt und vcrwahrloll fei. befchlofs die zweite
Section, vorläufig den betreffenden Confervator auf-

zufordern , über den dermaligen Zuftand diefer im
Jahre 1858 auf Korten der Neuftadlcr Stadtgemeinde
rellaurirten Denkfaule zu berichten.

In Entfprechung eines über Antrag des Freiherrn

v Sacken in einer Sitzung des Jahres 1876 gefafsten

Befehluflcs wurden die meffingenen Sargfchriftplattcn

aus der ehemaligen Zelking fchen Familiengruft in

Zelking iNiedcr-Oeftcrrcichj zur Vorlage gebracht, Fs
find diefs viereckige Platten, theils mit eingravirten

Wappen, theils mit fymbolifchen Darftellungen und
Infchriften. Hefonders ill jene Platte intereffant, die fich

auf dem Sarge des letzten Zclkingcrs befand. Das Hild

zeigt das Erlofchcn des Haufes dargcftellt durch den
Zufammenllurz eines Ruhmestempels und durch den
Tod des letzten SprolTcn, dem ein Gerippe den todl-

lichen Pfeil ins Herz (lofst. Die Fahne mit dem
Familienwappen linkt zu Hoden, das Wappenfchild
bricht entzwei Die Section befchlofs, einen kurzen
Auffatz unter Heigabe etlicher llluftrationcn in die

Mittheilungen aufzunehmen. Auch wurden von den
Platten felbll Abdrucke gemacht und diefelben an Mit

glieder der Commiffion. an einzelne Bibliotheken und
Vereine vertheilt.

Da der zweiten Section zur Kenntnifs kam, dals

die gothifchc Pfarrkirche zu Haag in Nieder-Ocltcr-

reich reftaurirt werden foll, fprach diefelbe denWunfch
aus, dafs diefe Kcftaurirung mit moglichfler Pietät und
insbefonilere mit thunliehlter Schonung der noch
ziemlich originalen charaktcriftifchen Aufsenfeite ge-

fchehc, und wurde in dielem Sinne dem betreffenden

Conferva'.or die geeignete Weilung ertflcilt.

Auch erneuerte fie den Wunfeh nach Information

iibcr den weiteren Verlauf der Rcftaurirung der gothi-

fchen Kirche zu St. Valentin.

Der Prafident legte vor das von dem Confer-

vator Rofner der Central • Commiffion gewidmete
Fxemplar feines nur in einer Auflage von 30 Fxem-
plarcn gedruckten Pracht Werkes : „Die Ornamentik

des Kreuzganges der Ciftcrcienfcr Abtei Zwettl". Die

Section nahm mit grofsem IntercfTc von diefer pracht-

vollen Publication Finficht, welche eben fowohl durch

den hohen Werth des gewählten Gegenltandes als

durch die liebevolle und umfichtige Art der Ausfuhrung

die volle Beachtung von Kunllfreundcn und Fach'

mannern in Anfpruch zu nehmen geeignet iit und alle

Anerkennung verdient. Der Prafident wurde erfucht.

demfelben für diefe werthvolle Spende warmflens zu

danken. Auch wurde dem Wunfche des Autors ent-

rprechend, ein Fxemplar diefes Werkes im Wege des

überftkämmerer-Amtes Sr. Majeftat überreicht

Derfelbe Confervator legte vor, den über Ver-

langen der Central Commiffion verfafsten Hericht über

ein Grabdenkmal des David l'ngnad in der St. Georgs-

Kirche in Horn, der zur Kenntnifs genommen wurde.

Anlafslich einer Hingabe des Hurgenncilleramtes

von Kahlenbergerdorf in HetrefT der notwendigen
Kcftaurirungderdortigen gothifchen Marterfaule wurde

Confervator Freiherr v. Sacken erfucht, darüber

gelegentlich zu berichten.

Den Kellen der in niedcrofterrcichifchcn Städten

erhaltenen mittelalterlichen Hcl'elligungs - Anlagen,

welche unzweifelhaft in der nächften Zeit fall ganz ver-

fchwinden durften, wurde von Seite der CentralCom-

miffion wiederholt die Aufmerkfamkeit zugewendet

und das Kefultat der Forfchungen in den Mittheilungcn

puhlicirt. 1

Ein Auffatz des Adolf Winkler über Grabmonu-
mente in Ober-Oellerreich. mit Kiickficht auf die an

deren figuralen und hcraldifchcn Darftellungen fich

allmalig ergebenden Entwicklungen und Cmgellaltun-

gen derWappen und Trachten, wurde zur partieweifen

Publication in den Mitteilungen benimmt.'
Confervator Pezolt berichtete über die Vollen-

dung der Reftaurirungsarbcitcn am Marien-Monumente
vor dem Dome zu Salzburg, wofür die nothigen Geld-

mittel im Hetrage von 7300 Ii. theils im Wege der

Sammlung, theils durch Staatsuntcrftütziing aufge-

bracht wurden. Die kunfttechnifche Rellaurirung

beforgte der von der Central-Commiffion empfohlene

akademifche Hildhaucr Wilhelm Sturm, die Rcftaurirung

des fteinernen Aufbaues der Stcinmetzmeiller Franz

Hraun Die Wiederherllellungs-Arbeiten begannen am
7. Juni und fchlol'fen am 29. Juli 1875, jene des Stein-

baues endigten mit Oktober. Alle Arbeiten wurden mit

der gewünfehten Pietät und Schonung des Hellehenden

und technifch wie kunlllerifch vollkommen cntfprcchcnd
hergell eilt.

3 Im Laufe des Jahres 1876 wurde das

Monument noch mit einem zierlichen Schutzgitter

umgeben und damit der Geldvorrath aufgebraucht.

Derfelbe Confervator berichtete, dafs die öffent-

lichen durch ihre zierliehen fcluniedeifcrncn Gitter

• s. Mint, III N s. LXXII
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intereffantcn Brunnen in Salzburg verbleiben und einer

einbrechenden Reftaurirung unterzogen werden.

Freiherr v. Sacken referirte über einen Bericht

des Confervators Pezolt. aus w clcheffl die Sektion mit

befonderer Befriedigung zur Kenntnifs nahm, dafs

jenes Oclgcmalde, mit welchem der 1 loch Altar des

Domes in Salzburg bei feiner Wicdcrcrfiehung nach

dem Brande vom Jahre I$<j8 geziert wurde und das über

Bellcllung des Krzbifchofs l'aris v Lodron der Mönch
Arfenius Marcagni 11631) ausgeführt hatte, nunmehr
wieder an feine alte Stelle gelangte, von welcher es

durch mehrere Jahrzehnte entfernt war, nachdem es

früher einer zwccknuifsigcn pietätvollen Kcrtaurirung

unterzogen worden war.

Die Central-Commiffion, von der k. k. Forrt-Do-

manen-Dircc~tion erfucht, über den Kertaurirungsplan der

nicht unwefentlich fchadhaften gothifchen ehemaligen

Stiftskirche in Neuberg ihr Gutachten abzugeben,

anerkannte iibcr Bericht des überbaurathes Schmidt

die Zweckmäfsigkeit des Reltaurations Programmes,

wobei fic ftch nur in einigen nebenfachlichen Punkten
veranlafst fah. befondere Mafsnahmen zu empfehlen.

Uebrigens behielt fich die Central-Commiffion die

Infpicirung der Keftaurirungs-Arbeiten vor und gab

in Betreff der nöthigen Ucberwachung die hielur

erforderliche Weifung dem betreffenden Confervator.

Anlafslich der mit Ende diefes Jahres vollendeten

und fehr gelungen ausgeführten Kcltaurirungsarbcitcn

an diefer Kirche, wurde über Antrag des Oberbau
rathes Schmidt, der den Redaurationsbau nach deffen

Abfchlufs befichtigte und fich darüber fehr lobend

ausfprach, an den Baumeirter Georg Schlott in Murz-

zufchlag ein Anerkennungsfehreiben gerichtet.

Vom Vorrtande der k. k Keflaurirungsfchule am
Belvedere langte das gewünfehte Gutachten über die

Möglichkeit der Hintanhaltung der Schaden durch den
Holzwurm an Tafelgemalden ein, was am eheften

durch Wafchungen deren Kückfeitcn mit in Waffer ge-

loftrm Kupfervitriol erreicht werden kann. Die Section

befchlofs, hievon die k. k. Salinenvcrwaltung in Auffee

zu verftandigen, da diefe es war, welche um Bekannt-

gabe eines folchen Mittels bat, nachdem der werthvolle

gothifche llolzaltar in der Spitalkirche des Marktes

Auffee theilweife vom Holzwurme ergriffen wurde.
Confervator Lufchin belichtete über mehrere im

Laufe diefes Jahres gemachte Funde im Murflufsbelte,

unter welchen ein Siegclftock eines höheren gcifUichen

Würdenträgers aus dem 15. oder 16. Jahrhunderte
nicht ohne InterelTc erfcheint. 1

Von Seite des k. k. Confervators Dr. I'ichler

wurde die zweite Section aufmerkfam gemacht, dafs

in Abficht Ift, jene mit einer fchönen Steinbalurtrade

gezierte Bartion zu entfernen, welche das noch in voll-

kommen gutem Heilande befindliche Maufoleum in

F.hrenhaufen — von der letzten Fürftin von Kggenbcrg
als Ruhertatte ihren Söhnen Wolfgang und Kuprecht
erbaut — umgibt Da das gedachte Maufoleum nicht

blofs in landfchaftlicher Beziehung eine den Keifenden
auf der Südbahn wohlbekannte Zierde jener Gegend
bildet, fondern auch durch die Adelsgefchlechtcr, an
deren N imcn In h dasfc bc knüpft, ein für Ste rrmark
ebenfo wichtiges wie auch endlich durch die Bauweife
intereffantes Denkmal ilt, befchlofs die Section, (ich

, s. HM, 111 v r, s. cxvui

an die mafsgebenden l'erfonlichkeitcn im Intcrcffe der
Erhaltung desfelben zu wenden

Ein Auffatz des Confervators J. Graus über die

gothifche l'farr- ehemalige NonnenklolL r-kirchc in

Studenitz wurde zur Veröffentlichung in den Mitthei-

lungen bertimmt-

Aus Anlafs einer Anzeige des Corrcfpondcnten
Prof. Gaupmann in l'ettau, dafs das grofse gothifche
Sacraments-I lauschen in der Kirche zu l'olrtrau e ;ncr
Kcrtaurirung bedürfe, befchlofs die Seelion bei dem
Uii'flande, als derartige kirchliche Einrichtungsftücke
bereits hochrt feiten und meiftens nicht von unter
geordnetem Kunllwerthe find, fich dieferwegen an den
deutfehen Orden, als den Patron der Kirche, zu wen-
den. Die von Prof. Gaupmann vorgelegte Zeichnung
diefes Gcgcnllandcs wurde im Archiv der Central-
Commiffion hinterlegt.

Laut Anzeige des Confervators Dr. I'ichler wurden
von Seite des joaneums in Gratz Verhandlungen auf

Krwerbung des Holz-Portales und der IMafond- Ver-
kleidung im Amtshaufe der k k. Bezirks Hauptmann-
fchaft in Weiz für deffen hirtorifche Sammlung ein-

geleitet.

Die wiederholt einlangenden Befchwerdcn über
den Verlall des Kreuzganges in Millltatt veranlafsten

die Central-Commiffion lieh beim k, k. Untcrrichts-

Miuirterium für eine belTerc Obforge über diefes fo

wichtige Baudenkmal zu verwenden.
Ein vom Confervator Lufchin vorgelegter aus-

führlicher Bericht über den Guttenrteiner Munzlund
wurde zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen
beltimint. •

Nachdem die Adaptirungs-Bauten in der Kirche

della Inviolata in Riva, gegen welche die Central-Com
miffion bei der tyrolifchen Statthalterei, da durch die-

felbe einige werthvolle Kuurtdenkmale in diefer Kirche

gefährdet werden fallen, remonllrirt hatte, dennoch
vorgenommen wurden befchlofs die Section ihr recht-

zeitiges Einfchreiten durch Aufnahme iliefer Notiz in

das ProtOCoD zu conrtatiren.

Die im Februar und Marz diefes Jahres im k. k.

ofterreichifehen Mufeum für Kunrt und Indurtrie aus-

geftellt gewefenen Aufnahmen der Wandmalereien des

Schlotes Runkclltcin, 3 und der Furllenburg Meran
nebrt den Planen des Oberbaurathes Friedrich Schmidt
zur Wiederherrtellung der letzteren waren im Laufe

des Monates April durch die Cetitral-Commiftion im

Feidinandeum zu Innsbruck zur Ausftcllung gebracht.

Mau hatte damit eine den bellen Frfolg verfprechende

Art Wanderausftellung begonnen, um diefe interef

Hutten Blatter weiteren und aufser Wien befindlichen

Kreifen zugänglich zu machen. In Innsbruck war, wie

aus einem Berichte des Confervators, kaif. Käthes Dr.

Schonherr, entnommen wurde, der Frfolg überaus

günrtig; die Ausftcllung hatte dort ihren Zweck voll-

kommen erfüllt, war über Erwarten zahlreich belucht

und fand eine fehr günftige Aufnahme und Beurthei-

linig und damit auch das Bertreben der Central

Commiffion Anerkennung Auch der Meraner Furrten

burg-Kcrtaurirungsfonds fuhr dabei gut. denn von Seile

des Landtages wurde ein Beitrag von 1000 fl. votirt,

> S. Millk. II . X, f. • CXI..
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.

( TkarigMta HcriiKt .1 ) 1B76, M111I1. III N.l XIII

Digitized by Google



XIII

die Bcfucher der Ausltcllung fpendeten (ur dc-n gleichen

Zweck ;oo II. und dieTyrolerGlasmalerei Anftall über-

nahm die ftylgerechte Ausführung und Herflelking der

beiden Fcnller der Burg-Capelle mit Patzenfchetben,

und den Wappen von Tyrol und Ocllerreich. Von
diefem Erfolge aufgemuntert, bcfchlofs die Central-

Commiffion. die Ausftcllung dieler .Aufnahmen auch

an anderen Orten zu veranstalten; zunachtt erfolgte

diefs in Verbindung mit der im Augufi abgehaltenen

Gewerbe Ausftcllung in Leitmeritz , urofelbA diele

Gemälde grofses Intercfle erregten.

Von der Mittheilung lies k. k Miiiilteriums fiir

Cultua und Unterricht, dafs der Stadtgemeinde in

Hall (Tyrol) zur Rellaurirung ihres als Haudenkmal
fehr interelT.inten Kathhaufes über Antrag' der Ccn-

tral-Commiffion der Betrag von 500 fl. gefpendet
worden, nimmt die Setiion erfreuliche Kenntnifs.

Die Mittheilungen des Confcrvators Atz inTerlan,

dafs er demnächft in die Lage kommen werde, die

Baudcnkmalc in Sahen und /.enoberg einer eingehen-

den L'nterfticluing zu unterziehen, und damit einem
wiederholten Wunfche der Central-Commiflion zu

entfprechen. wird mit Befriedigung zur Kenntnifs

genommen. *

Confcrvator Jenny in 1 lard crÜattctc einen Bericht

uber feine Thätigkcit. Die darin bekannt gegebene
Ablicht der Invcntarifirung der kirchlichen Alter-

ihumsgegenllande feines Bezirkes wird von der Scclion

als fehr zweckmafsig und wünfehenswerth, weil den
Intentionen der Ccntral-Commiffioii vollkommen ent-

fprechend, bezeichnet.

In Betreff der von deinfelbett gcllelltcn Anfrage
uber den archaologifchen Werl!) eines in Zeichnung
eingefendeten meffmgenen Kronleuchters fpricht (ich

die Sectiou dahin aus, dafs derfelbe. nachdem er die

ausgebildeten Formen der Renaiflänce zeigt, wie

folche an den Meffingarbciten lang erhalten blieben,

dem 17. Jahrhunderte angehören dürfte.

Der Auffatz desfelben Confcrvators uber ein roma-
nifches Kreuz in Kankweil in Vorarlberg wird zur

Veröffentlichung durch die Mittheilungen beftimmt,

defsgleichen Auflatze des Canouicus Hock überKlaufen
in Tyrol und über das Schlofs Tratzberg, endlich die

viel InterelTantes enthaltenden kunft-topographifchen

Beitrage des Dr. Ilg ausOcfterrcich. Steiermark, Tyrol
und Kärnten.

In Folge einer von Seite des k. Ic. MillifteriunM

lies Innern an die Central • Commiffion gerichteten

Anfrage über die kunfUuftorifchc oder hiftorifchc Be-
deutung <les an der Wiener Rcichsllrafse unweit der

llcirifchcn Granzc bei der Ortfchaft l'odlid in Kraiu

Hellenden fogenannten Thores von Trojana, das im
Laufe der Jahre fehr fchadhaft geworden und deflen

gründliche Renovirung oder fofortige Abtragung aus

Rücklicht der öffentlichen Sicherheit geboten erfcheült,

fprach fich die Seelion auf Grund eines Berichtes

ihres Correfpondenten Karl Dcfchman dahin aus. dafs

lieh die Kenovirung der grofaen Köllen und lies

geringen Kuuflw erthes wegen nicht empfehle und
gegen die Entfernung diefes Triumphbogens, der
anlafslich einer nicht zur Ausfuhrung gekommenen
Keife der Kaiferin Maria Thercfia um 1778 bis 1780

' Mkik 111. n. F. t. XII
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erbaut wurde, keine Finfprachc zu erheben i(l. Nur
wuufcht diefelbe eine paffende Unterbringung und
Sicherung der an diefem Bauwerke befindlichen In-

tchriften.

'

Anlafslich eines v Confervatoi Mulluer vorge

legten Gütachtens, refp, Antrages, erklart lieh die

Central-Commiflion mit «lern Verkaufe eines in dem
Locale des ehemaligen Refektoriums des facularifirten

Klollers zu Litlau befindlichen Marmorbeckens cinver-

ftanden.

Ucber Verwendung Seiner F.xccllenz des Frei

herrn von Czornig erhielt die Central-Commiflion zwei

kunfthulorifch fehr intereffante Krummllabe aus dem
Domfchatzc zu Gorz, wohin fie aus dem alten l'atri

arrhalfchatzc von Aipiileja gelangten, behufs der Be
urthcilung deren kunfthiftorifchen Werthes. Ueber
Verwendung der Central-Commiffion wurden diefe

Stabe zeitweilig im k. k. Mufeum für Kunll und Indu-

llrie aufgellellt. Der eine diefer Stabe entflammt den

früheflen chriftlichen Zeiten, der andere wird dem
Patriarchen l'opo zugefchrieben und ift fall ganz aus

Bcrgkryftall zufammengefetzt. Die Redaction legte

lehr gelungene durch Schüler der Kunftgcwcrbefchule

beforgtC Aufnahmen jener Krummllabe vor. Die
Scction empfahl die Benutzung diefer Aufnahmen zur

Hcrflellung von Blullrationen ala Beigabe eines diefe

Krummllabe befprechenden Artikels in den „Mitthei-

lungen. *

Da der Central-Commiflion wiederholt Mitthei-

lungen zukamen über eine beabfichtigte Rellaurirung

der altehrwurdigcn und zugleich hochintereffanten

Mofaiken im Dome zu Trieft, wurde der Confcr-

vator Klodic angewiefen, uber den Sachverhalt zu

berichten und insbcfondcrc darüber, ob bereits Gut-

achten gewiegter Fachmänner über das Programm
und die Art der Rellaurirung eingeholt wurden, und
ob es auch Abficht fei, diefe Keftaurirung an mit der-

lei Aufgaben völlig vertraute l'crfonlichkeitcn zu über-

tragen. Mit befonderer Befriedigung entnahm die

zweite Scction aus dem diesfalligeu Berichte des Con-

fervators Klodic, ilafs die Rellaurirung der St.-Juft-

Capelle durch ein befonderes Comite überwacht wird.

Doch nahm die Seclion die Gelegenheit wahr, den

Confcrvator aufmerkfam zu machen , dafs in den

letzten Jahren eine grofserc Anzahl von Fresken an

Anfsenfeiten von I laufen» in Verona mit folcher Ge-
fchicklichkeit abgeloft wurden, dafs es fich bei dun
l'mllande, als eine thctlweife Loslofung der Mofaik-

fchichte vom Mauerwerk auch bei der Rellaurirung

der St. Juft-Capcllc nothwendig werden dürfte, em-
pfehlen wurde, dortfelbll über den eingehaltenen

Vorgang Erkundigungen einzuziehen. Aufserdem
wurde noch von der Central-Commiffion der Confer

vator Dr. Righctti. der fich fchon an der fo gelun-

genen Rellaurirung der linksfcitigcn Capelle am Dome
betheiligt hatte, mit befonderer Befriedigung als Mit-

glied des Reltaui inmgs-Comites begrüfst.

Oberbaurath Schmidt berichtete unter Vorlage

eines kurzen Berichtes des Architekten Mordio und

einiger Aufnahmen desfelben uber das von der k. k.

Statthaltcrci inTrieftvorgelegteProjcel zurHerllellung

• s Mi. 11. 111 n r. s l.xxxvi.
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eines neuen Thurmes an der Kirche zu Cittanuova und
beantragte bei dem Umflande, als fehr bcachtens-

werthe Ucberrcftc des urfprunglichcn Kirchenbaues

am heutigen Kirchengebäude noch vorhanden find,

dafs bei dem Aufbaue des Campanile auf Erhaltung

diefer letzteren Kiickficht genommen werden möge.
Die Seclion befchiofs, der Statthalterei zu empfehlen,

auf die vom Obcrbaurathc Schmidt bezeichneten Ge-

fichtspunkte Ruckficht zu nehmen und die Durch«
fuhrung diefer Bauangclegenhcit einer auf diefem

Gebiete vollkommen bewahrten Pcrfonlichkeit zu über-

tragen. 1

Nachdem der minarctahnliche Thurm in Dcrnis

weder einen Kunfl- noch fonderlichen biftorifchen

Werth hat, befchiofs die Ccntral-Commiffion denen
Reftaurirung der dortigen Gemeinde anheimzuflellcn.

Profeflbr Käufer berichtete über die Reflaurirung

des Kreuzgangcs im Franciscancr-Klollcr zu Zara,

wofür von Seite des k. k. Unterichls-Minifteriums im

Jahre 1876 der Betrag von 2000 fl. gewahrt wurde,

nachdem fchon früher Se. Majeftät diefem Zwecke
einen grnfseren Geldbetrag zugewendet hatte. Der
Kreuzgang, ein hübfeher RenailTance Bau des 16. Jahr-

hunderts mit Bogenllcllungcn auf Säulen und dahinter-

liegenden Kreuzgewölben, davon in Folge von Setzun-

gen ein theilweifer Zufammcnllurz der Gewölbe zu

befürchten fland, wurde unter Oberleitung des Bau-

rathes Gillhuber reflaurirt. Unter der Obforgc des P.

Guardians wurden die fehr fchwierigen Wiedcr-

herllellungsarbeitcn corrcct und mit dem bellen

Erfolge ausgeführt, unter Wiederverwendung aller

alteren noch brauchbaren Theile und mit genauerer
Copirung der fchadhaften Bcflandtheile. fo dafs das

architektonifch wichtige Monument feiner urfprung-

lichen Anlage gemufs wicdererflandcn erfcheint. Nur
die Pfiaflcrung des Hofes und der fleincrne Ciflcrncii-

grand harren noch ihrer Erneuerung, refpeftive Aus-

belTerung , und zwar Hl erflcre inlbfern wichtig, als

durch das befchädigte Pflafler dem Kloller Mangel an
Trinkwaffcr droht, indem es fchon jetzt nicht mehr
möglich ifl, das RcgeinvalTcr in hinreichender Menge
auf den Steinplatten zu fammeln und gegen die

Ciflerne zu leiten. Um diefe Arbeiten durchführen zu

können, wurde das k. k. Unterrichts-Miniflerium von
der Klofter-Gemeinde um eine weitere Subvention

gebeten, deren Gewährung der zweiten Scclion, wenn-
gleich fie weder in dem Cifterncilgrand. noch in der

Pfiaflcrung Kunft werke erkennt, als wünfehenswerth
empfahl.

Ueber Antrag des Profeflbr Mauser befchiofs die

Section, den Wcltpricllcr G. Danilo in Zara, welcher

eine Reihe von beachtenswerthen kunflhiltorifchcn

Artikeln veröffentlichte, über die Reflaurirung der
St. Donato Kirche dortfclbft cinzuvernehmen.

Ueber Antrag des Referenten Profeffor Häufet
befchiofs die Section unter Hervorhebung der Bedeu-
tung des Kreuzganges im Dominicaner- Kloller zu

Ragufa als Baudenkmal die Subventionirung behufs

deffen Kcflaurirung dem k. k. Unterrichts-Miniflerium

mit dem Beifugen zu empfehlen, dafs es vornahmlich
nothwendig wäre, die Pfiaflcrung des Ganges über
«lern Kreuzgange herzuflellen.

' S Mi.th III n. r. s. cxvin

Der Prager Dombauverein brachte das vom
Dombaumciflcr Mocker ausgearbeitete Projecl für den
Weiterbau des St. Veit-Domes mit dem Erfuchen um
deffen Wiirdigung und Begutachtung zur Vorlage. Das
Directorium des Dombauvercins hatte nämlich dem
Dombaumciflcr J Mocker betreffs des bereits eingetre-

tenen Weiterbaues veranlafst. (ich eingehend mit der

entfprechenden Anlage der Weflfacade wie auch mit

der Thurmlofung zu befchäftigen, nachdem die vom
verdorbenen Dombaumeifler Kranner gemachten Vor-

lagen feiner eigenen fchriftlichen Aeufferung nach nur

als Skizzen anzufeilen waren. Unter Beibehaltung der

wefentlichen Anordnungen im Grundriffc bis zum vor-

letzten Wcfljoche und von dem Rcflrchen geleitet

den fchon beliebenden Theil des Domes mit dem
Neubau in muglichflc Harmonie zu bringen, war tum

ein vom Direktorium beifallig aufgenommenes Projecl

durch Dombaumciflcr Mocker ausgearbeitet worden,

das die Weflfacade mit zwei flankirenden Thürmen
ablchlicfst, die in einem richtigen Verhältnifle zum
Hauptthurme liehen und dem Baue zur Zierde dienen

durften. Die Sektion hatte fich über Referat des Ober-

baurathes ProfelTor Friedrich Schmidt mit den Ent-

würfen und den fchriftlichen Ausführungen im Principe

vollflandig einvcrflanden erklart, da eine Lofung

der Stirnfacade ohne Thurmanlagen kaum denkbar

erfchien, und zwar nicht nur aus allhetifchen Gründen,

fondern auch flatifchen, weil der Gefammtfchub der

Bogen und Gewölbe in diefer Richtung eine cner-

gifche Stütze braucht. Auch erkannte man, dafs dem
Langhaufe eine Unterflutzung vor der Wucht der

Stürme werden mufs, und dadurch auch gewahrt

werden kann, da diefe fonfl gerade von jener Seite

in die weit geöffneten Räume unter die Strebebogen

verheerend einbrechen konnten. Nur in der Frage der

vorgefchlagcnen funffchiffigen Anlage des Langhaufes

und in der Behandlung einiger Details wunfehte die

Seclion, dem Referate folgend, einige Acndcrungcn
und befchiofs zu diefem Behufe, die Mitglieder der

CcnUal-Commiflion die Obcrbaurathc v. Bergmann,

v. Fcrflel und Schmidt nach Prag zu entfenden , um
dort an Ort und Stelle im Vereine mit dem Dom-
baumeifler und den Vertretern des Dombau Comitcs

Erhebungen vorzunehmen, die bezüglichen Berathun-

gen zu pflegen und einen weiteren Bericht fammt
Anträgen der Seclion vorlegen zu können. Das Er-

gebnifs der Berathungcn an Ort und Stelle und die

Besprechungen mit den Mitgliedern des Bau-Comite

hatten zur Folge, dafs fich das Special-Comite und

mit diefem die Section der Central-CommilTion dahin

ausfprach, dafs das Langfchiff des Domes unmöglich

anders als dreifchifftg gedacht werden könne, was
auch einen ganz natürlichen Anfchlufs an das Pres-

byterium gebe, wahrend die Aufscnwand einer funf-

fchiffigen Anlage die Seite des Thurmes völlig unver-

mittelt treffen wurde. Die dadurch nöthige Aenderung
in dein fchon beflehenden Baue erfcheint nicht von

Belang, auch konnte eine Uebcrgangs Modalitat zum
Schutze des fchon Beflchendcn gefchafien werden,

der zufolge wenigflens an der Sudleite die reine drei-

fchiffige Form erhalten bleiben würde.

Von Seite der k. k. Statthalterei in Prag wurde
die Central -Commiffion auf die beabfichtigte Umge
Haltung der verfallenen St. Rochus-Capelle am Strahov
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in ein Wohnhaus mit Wcrkftatte in Kenntnifs gefetzt

und über die Mafsnahmcn diefen Vandalismus hintan-

zuhalten befragt. Die Central - Commiffion befchlofs

ober das Referat des Obcrbaurathcs Schmidt das

Anfinnen der k. k. Statthalterei zu Prag auf Leber-

nähme der nicht unbedeutenden Köllen behufs der

Rertaurirung der Capelle für kirchliche Zwecke abzu-

lehnen, da der Central-Commiffion für grofscre Rellau-

rirungsunternehmungen keine Fonds zur Verfügung
ftehen. womit auch eine Aufklärung diefer Landesrtellc

über die Aufgaben und Mittel der Central Commiffion
verbunden wurde. Nichtsdeftoweniger fprach fich die

Central-Commiffion für Rertaurirung der Capelle und
ihre Wiederaufnahme für gottesdicnftliche Verrichtun-

gen aus.'

Uebcr Bericht des Oberbaurathcsv. Bergmann
wurde dem k. k. Unterrichts-Minifterium die Genehmi-
gung der baulichen Rertaurirung der romanifchen St,

Georgs- Kirche am Hradfchin in l'rag empfohlen, doch
Wäre vorerll der Umfang der Arbeiten in tecllilifcher

Beziehung mittelft commiffionellcn Befundes feftzu-

ftcllen und der Kortenpunkt zu eruiren, wobei auf die

Wkderherrtcllung der alten Fcnfterformcn, auf Auf-

befferungen der alten Sculpturen, auf befterc Aus-
Üellung der Denkfteine und auf Aufnahme der alten

Wandmalereien Rückficht zu nehmen lein wiirdc.

Für die Aufnahme in die Mittheilungen wurde
ein lehr werthvoller Auffatz: „Die Gemalrtcfammlung in

der k. k. Burg zu Prag" von l'rof. Woltmann beftimmt.*
Oberbauralh Bergmann berichtete über die durch

den Confcrvator Hrase an dem alten gothifchen Pres-

byterium der Ii. Geilt-Kirchc in Krcin bei Neurtadt an
der Mettau vorgenommenen Rertauration und bezeich-

nete diefclben als corrcet durchgeführt. Doch wurde
der Coitfervator erfucht, Aufnahmen über die Profile

und Gliederungen der Gewölberippen, ferner des
Schlufsfteincs, der Rippenanfatze und der Auflager

vorzulegen, um Anhaltspunkte für die urfpriinglichc

Fenfter-Profilirung zu erlangen.

Die von Prof. Loufil vorgelegten Aufnahmen des
Kenaiflancc-SchlolTes in Kaccrov wurden über Referat

des Freiherrn von Sacken zur Benützung für die Mit-

theilungen bertimmt.
( Iberbaurath Bergmann referirte über den Bericht

lies k. k. Confervators Schmoranz betreffend die

archaologifche Bedeutung der Burg Ktinctic bei Par-

dubic und über die Nothwendigkeit der Erhaltung und
Ausbeffenmg einzelner in ihrem Bau Charakter hervor-

ragender Theile derfelben, gegenwärtig Eigenthum
der Credit-Anftalt in Wien. Leider wird diefes Bauwerk
am meiden durch Steinbrüche gefährdet, welche zur

Gewinnung von Strafsenfchotter im Burgfelfen eröffnet

und bisher in einer für das Gebäude fchommgslofen
Weife betrieben wurden. :l

Der Inhalt eines Schreibens des cm. l'rof. Beruh.
Gruebcr einzelne gröfsere Abhandlungen über Kcnaif-

fance-Baudenkmale in Böhmen für die Mittheilungen
ausarbeiten zu wollen, nachdem diefe in denen Werk
über die Kunll des Mittelalters in Böhmen nicht ein-

bezogen wurden, wird mit Befriedigung zur Kennt-
nifs genommen.

' s MtMk III N. F S »<.
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Nachdem die Central-Commiffion zur Kenntnifs

gekommen ift. dafs die gothifchc Mauritus-Kirchc zu

Olmuz einer durchgreifenden Rertaurirung unterzogen

werden Coli, und insbefondere deren beide Thurmc
zum Ausbau gelangen dürften, fall fich diefelbe ver-

anlafst, die Vorlage der Keliaurirungs-Planc und Pro-

grammes an/ufprechen.

Durch die k. k. Statthalterei in Brunn im Wege
des k, k. Minifterhtms für Cultus und Unterricht in

Kenntnifs gefetzt, dai's die Kirche in Muhlfrauen bei

Zuaim einer durchgreifenden Rertaurirung, deren fic

dringend bedarf, unterzogen werden foll, fall fich die

zweite Seflton veranlafst, über den wunfehenswerthen
Umfang und Vorgang der Ausbcucrung der durch
technifche Schaden bedeutend ruinirten Maulpcrtfch'

fchen Fresken am mittleren Kuppelgewölbe ein Gut
achten abzugeben und empfahl diefelbe eine befondere

Vorficht in der Wahl des damit zu betrauenden Kunrt-

Icrs, von deffen Verftandnifs und Pietät das Gelingen
der Rertaurirung abhängt. In weiterer Folge fall fich

die Scftion veranlafst, über Bericht des Oberbau-
rathes Ritter v. Fcrlleldemk.k. Unterrichts-Minifterium

behufs der Rertaurirung diefer Fresken einen geeig-

neten Kunftler namhaft zu machen
Nachdem der Magiflrat der Stadt Krakau über

Krfuchen der Cuitral-Commiffion die Kcftaurirungs-

pkme für das dortige Tuchhallcngcbaude (Sukiennice)

vorgelegt hat, befchlofs die Setlinn, zu deren Prüfimg

ein Special-Comite. beftchend aus den Oberbaurathen
v. Bergmann v. Ferllel. Schmidt und Profel'ibr Hatifcr,

zu berufen. Das Anerbieten der Stadt Krakau, zwei

Architekten zu den Berathungen zu delcgiren, um
deren Beftrcbu ngen zu vertreten und die Fntwürfc zu

erläutern, wurde mit Befriedigung angenommen und
das Prnfidium trm.iehtigt, gelegentlich diefes Kinla-

dungsfehreibens dicStadt-Kcprafentanz von Krakau zur

V orlage der Plane und Aufnahmen des in Rede Hellen-

den Bauwerkes nach dem heutigen Zurtandczu erfuchen.

Oberbaurath V.Bergmann referirte in der Folge über die

von der Stadt-Reprafentanz in Krakau eingesendeten
Rertaurirungspläne für die Tuchhalk

,
refpective über

das Frgcbtlifs der Berathungen des zu deren Prüfung

eingefetzten Special-Comite s, dem die Architekten
Moraezewski, lladtifchcr Baudircclor, und Prylinski,

Verfaffer der Plane, welche von der Krakauer Stadt-

Rcprafentanz zur Frftattung von Aufklärungen abge
fendet wurden, beigezogen waren. Die Antrage diefer

Confercnz, die fich in cingehendrtcr Weife mit der

Prüfung der urfprunglichen Anlage fo wie der not-
wendigen I lerrtellungen befafste, bezweckten eine

moglichlle Schonung und Würdigung des Beliebenden,

empfahlen ein Studium desfclben bei Herrtellung der

Ergänzungen und der Zubauten, und das Andrehen
mogüchrten Einklanges zwifchen dem merkwürdigen
alten Baue und den beabsichtigten Erweiterungs-

bauten. Die Scclion trat dem Berichte und den
Antragen des Special-Comite im vollen Umfange bei

und befchlofs, hievon fowohl die Krakauer Stadtrepra-

fentanz mit dem Krfuchen auf eingehende und aus-

nahmslofe Würdigung des Gutachtens bei Umgertal-

tung des Rertaurirungs-Kntwurfes und um feinerzeit

neuerliche Vorlage des geänderten ProjeClcS zu ver-

Händigen, wie auch einen Bericht dem k. k Minirterium

für Cultus und Unterricht vorzulegen und dasfelbe um
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feine Finflufsnahme zu bitten, damit die wohlbegriin-

deten Rathfchläge der Central-Commiffion im Intercfle

der Schonung diefcs wichtigen Baudenkmals die ent-

rpreebende Berücksichtigung finden. Schliesslich fprach

fich die Central Commifllon befonders anerkennend
über die Bereitwilligkeit der Krakauer Stadt-Rcprafen-

tanz aus, und erkannte darin ein erfreuliches Zeichen
der zunehmenden Berücksichtigung des Wirkens der
Central-Commiffion

Confcrvator K. v. I'otocki legte neuerlich die

Zeichnung eines in der Kirche zu Jaroslau eingemau-

erten .Steinreliefs und überdiefs von zwei Karyatiden,

mit dem Ertlichen vor, ein Gutachten über die Ent-
llchungszcit dcrfelbcn abzugeben. Ücber Referat des

k. k. Cuftos Dr. Kenner fprach fich die Central-

Commiffion dahin aus, dafs, foweit die Abbildungen
eine Schhifsfolgcrung zulalTen, diele Sculpturen aus

der zweiten Hallte des irt Jahrhunderts entflammen
durften und unzweifelhaft einem reicher ausgeftatte-

ten Kenailfance- Bauwerke angehorten. Romifchen,
griechifchen oder vorchrilllich-flavifchcn Urfprunges.

wie gemeint wird, find diefelben unzweifelhaft nicht,

welches Votum durch die I. Seflion beftatigt wurde
Anton Schneider in Lemberg thcilt mit, dafs er

eine archaologifehe Karte furGalizien angefertigt habe,

woriiber fich die Seclion veranlafst fall, denfelben

um die Vorlage diefer Karte zu erfuchen.

VERHANDLUNGEN DER III. SECTION.

Die dritte Seclion verfammelte lieh in fünf Sitzun-

gen. Sie ill bereits in der Lage auf einige wefentliche

Erfolge ihres Wirkens, und überdiefs auf manche einlei-

tende Mafsnahmcn im Intcrcffc der zu fchutzenden

Archivalien hinweifen zu können.
Die immer mehr fich ergebende Notwendigkeit,

<lie archivalifchen Schatze einer gehörigen Obforge
zuzuführen und für ihre in neuerer Zeit nur zu häufig

fehr gefahrtlete Kxid.cn/. nachdrucklich einzutreten,

vcranlafstc die Se<ftion über Antrag des Ifofrathcs

Sickel, als Grundfatz aufzullellen, dafs eine Vereinigung
der Corperations- und nach Thunlichkcit auch der

l'rivat-Archive mit den Sta its- oder Landcs-Archivcn
anzudrehen fei, ja dafs wo möglich in jedem Kronlande
ein Centrai-Archiv (fei es Staats- oder Landes-Anflalt

oder ein Mufeum) zu bcllellen wäre, wofelbft andere
Archive, die in ihrer bisherigen Verwahrung gefährdet

oder ungenügend gefchutzt find, oder deren fich An-
Halten, Corporationen, l'rivate u. f. w. entaufsern,

untergebracht und durch fachmnnnifch gebildete

Organe verwaltet werden können, ohne dafs bei der-

artigen Hinterlegungen das frühere Kigenthumsrccht
erlofchen wiirde und ohne dafs eine Verfchmelzung
mit dem übrigen Archivkorper nuthwendigerweile ein-

zutreten hatte. 1

Solche Centralllcllcn follten auch jene Organe
bilden, durch welche der Vernichtung bereits bcllimnitc

Archivalien oder im Handel befindliche, der Aufbe-
wahrung werthe Documente behufs deren ferneren

Erhaltung erworben werden.

Eine an die Central-Commiffion gelangte Schilde-

rung über den verwahrlosten Rt lland der ehemaligen

• S MItlli III. n. f s. XVI.

Klorter- Archive zu Glcink, Garden und Spital aniTylirn

jetzt vereint in Glcink deponirti bewog die Seclion,

über Antrag des Referenten Hofratbes Sickel, fich

dahin auszufprechen. dafs nicht nur eine Hinterlegung

diefer Archivalien an einen anderen, einen helleren

Schutt und bclTerc Ordnung bietenden Ort — wo
möglich in das Mufeum Francisco-Carolinum in Linz —
anzudrehen fei, fondern dafs auch zur Verwirklichung

des von der Central-Commiffion bereits früher aufgc-

llellten und oberwahnten Grundfatzes der Frrichtung

von Ccntral-Landes-Archivcn , die Confervatoren in

den verfchiedenen Landern aufzufordern feien, ihre

Gutachten darüber und über die Wahl des Ortes für

die zu errichtenden Ccntral-Archive chcbaldiglt abzu

geben.

Dabei behielt fich die Scflion vor. ein das Archiv-

wefen regelndes Kingreifen bei den Landtagen anzu-

dreben.

Ferner erkannte die Seclion, dafs mit derCrcirung

von Centrai-Archiven in inniger Beziehung die Durch-
forfchnug der einzelnen Provinzen nach den arehivali-

rdten Bcllandcn, mit befonderer Kuckficht auf folchc

bei Kirchen und Kloflern, bei Gemeinden und ehemali-

gen Dominien liehe. DieKefultatc lolcher von den Con-

fervatoren durchzuführenden Korfchungen würden der

Seflion in der Folge fehr fehatzenswerthes Material

gewahren. Die lebhafte Correfpondcnz der Central-

Commiffion mit den Confervatoren über diefe Ange-
legenheit hatte bereits manche erfreuliche F.rfolgc.

Namentlich find die Berichte des Confervators Schon-

herr über den Beginn feiner archivalifchen Forfchungen

in Tyrol von Wichtigkeit. Nicht minder haben dahin-

zielende werthvolle Berichte geliefert die Confer-

vatoren l.iske i Archiv in l'rzemysli, C/.erny, llortis.

rietrulTcwicz. Zahn und Richter. Ks wird darin auf fo

manche erhebliche Mangel in der derzeitigen Unter-

bringung von Archiven der k. k. Behörden und Ge-

meinden hingewiesen, wie auch alle fich über die

Zweckmässigkeit von Ccntral-Archivcn giinftig aus-

fprechen. Diefe Berichte veranlafsten die Seclion, zu

befchlicfscn, dafs nunmehr Verhandlungen eingeleitet

würden: einerfeits mit dem Curatorium <les Mufeums
Francisco Carolinum in Linz zur Bildung eines Centrai-

Archivs (ur Ober-Oellerreieh und andererseits mit dem
Bürgermeister von Trielt, damit das eben in der Um
gcllaltung begriffene Communal -Archiv zu einem

küdcnlandiSchen Centrai-Archiv erweitert werde

Die aus diefem AnlalTe im Wege des Confervators

Czerny mit dem Mufeum in Linz begonnenen Ver-

handhingen brachten auch fo manche wichtige cin-

fchlagige Frage zur Berathung, wie z B. nber die Art

der Uebernahme von gefährdeten Archivalicn und <lie

Art und Weife der Scartirung, insbefondere der Schei-

dung zwifchen hidorifch und adminiftrativ wichtigen

Archivalien, davon das Mufeum Francisco-Carolinum

nur die erlleren zur Vermeidung einer Ueberburdung

aufnehmen würde. Unter Hervorhebung derbefonderen

Schwierigkeit bei Löfung diefer Frage empfahl Hof-

rath Profclfor Sickel, die bisher an anderen Orten

gemachten Krfahrungcn zu Käthe zu ziehen, wobei

hauptfachlich aul Steiermark verwiefen wurile, wofelbft

feit Jahren eine anerkennenswerthe und fehr erfolg-

reiche Thatigkeit im IntcrclTe des Schutzes von

Archivalien entfaltet ifl. Die Seclion pflichtete diefen
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Anfchauungen Profeflöf Sickcl s bei und erklärte —
weit entfernt, das Mufeum Francisco-Carolinum mit

Archivs-Material uberbürden zu wollen — nur die

Erhaltung des hiStorifch wichtigen Urkundcn-Matcrialcs

Ober -Oesterreichs anzudrehen und nur für diefen

Zweck die guten Dicnfte des Mufcums in Anfpruch tu

nehmen. 1

Aus Anlafs einer vom Confervator Czerny erbe-

tenen Aufklarung über den Beftand von Vorfchriften

für Scartirung der civilrechtlichcn, okonomifchen,

adminiftrativen und poütifchcn Acten befchlofs die

Scclion an die betreffenden Central • Stellen das

Erflehen zu richten um gefallige Bekanntgabe diefer

Normativen.

Von Seite des k. k. Judiz-Minifteriums wurde die

Central-Commiffion anlafslich eines im Vorjahre dahin

gerichteten Erfuchens über die nunmehrigen Mafs-

regeln des Oberlandcsgcrichtcs in Innsbruck zur Behe-

bung von Ucbeldanden bei einzelnen Gerichts-Archiven

iuTyrol,' und wegen Abteilung eines dort bedchenden
ungenügenden Vorganges bei Ausfchcidung von Archi-

valien in dankenswerther Weife in Kenntnifs gefetzt.

Wenngleich die Central-Commiffion aus diefer Mit-

theilung mit grofscr Beruhigung erfehen hatte, welche

befondere Sorgfalt von Seite der tyrolifchen Gerichts-

behörden nunmehr ihren archivalifchen Schätzen zuge-

wendet wird, glaubte fich diefelbe doch veranlafst, das

k. k. Judiz Minidcrium aufmerkfam machen zu follcn,

dafs die Confervatoren für Angelegenheiten der dritten

Sektion dets bereit feien, in einschlägigen, unmittelbar

an fie gerichteten Fragen, befonders bei Scartirungen

älterer Acten , den Gerichtsbehörden die diesbezüg-

lichen Gutachten abzugeben und eventuell auch mit-

zuwirken.

Das k. k. Jultiz-Minilterium gab ferner der Ceti-

tral-CommilTion in Portfetzung einer im vorigen Jahre

begonnenen Correfpondenz bekannt, dafs es wegen
Nicht-Scartirung deruber das Jahr 1S03 zurückreichen-

den Acten die entfprechenden Weifungen an die

überlandesgerichte crlal'fen habe, wodurch dasfelbe

in hocherfreulicher Weife den Bestrebungen und
Wunfchen der Central-Commiffion entfprochen hat.

Holrath Profcffor Sickcl bemerkte hierüber, dafs es

fich empfehlen durfte, nunmehr auch von Seite der

Central-Commiffion dahin zu wirken, dafs die betreffen-

den ErlälTc des Juftiz-Minifteriums in ihrer Ausfuhrung

durch die Organe der Central-Commiffion gewürdigt

werden. Die Sektion befchlofs demnach, ein Refume
der Verhandhingen der Central-Commiffion mit dem
k, k. Judiz-Minilterium fammt einem Auszüge der

Erlaffc dcsfelben in den Mittheilungen zu veröffent-

lichen und den Confervatoren dahin zielende Instruc-

tionen zu Hineilen. Bei diefem Anlaffe wurden die

Confervatoren auch auf jene fehr werthvollen gericht-

lichen Archivalien aufmerkfam gemacht, die den be-

standenen Communal- und l'atrimonial-Geriehtsver-

waltungen belalTen wurden und deren grofstcr Theil der

Zeit vor 1803 angehört : auch wurde denfelben deren

Erforfchung und Durchficht befonders empfohlen. 3

' Uttel Kralle» ilcr Ccolr.il Conmiflio» f«»le C.nferv Jl»r Zahn
Hicfelbe uliti die i;«|.lla|jcohrllc» Jt> fleicrilcKen Lmdu-AfcMm bei Ucbcr
iufc»< von Artli.vjl.tii 111 Kemiln.rV
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Ueber Bericht des I'roSeffors Ritter v. ZeiSsbcrg.

betreffend das von Dr. Karl Foltz vorgelegte umfang
reiche Manufcript: „Gcfchichtc der Salzburger Biblio-

theken von den alteden Zeiten bis zur Gegenwart",
wurde befchlofl'en, diefe vorzügliche Arbeit, welche
durch eine Reihe zwcckmhfsig geordneter Regiiter

Sehr benutzbar gemacht ilt, auS Kotten der Central-

CommiSfion und unter Leitung der Rcdaetion der
Mittheilungen als abgefonderte Publication zu ver-

öffentlichen und in den Buchhandel zu bringen. Die
Brochürc wurde im Sommer diefcs Jahres ausgegeben.'

ConServator v. Böhm legte der Section den Be-
richt Uber die Bedeutung der in letzter Zeit zum
Verkaufe ausgebotenen und gröfstcnthcils vom nieder

österreichischen Landes-Archive erworbenen Konig-
ftettener Archivalien vor. Aus demfelbcn ergab fich,

dafs eigentliche Urkunden nach Form und Inhalt fich

darunter nicht vorfinden. Die betreffenden Archivalien

enthalten ausfchlicfslich CorreSpondenzcn der Pafi'auer

BiSchofe als HerrfchaStsbefitzer mit ihren Verwaltern
vom Jahre 1539 bis 1743. Es fanden fich Quittungen
über abgeführte GeldcrtragnilTc, Anwcifungcn zur

Rechnungslegung der Verwalter, Auftrage wegen Bau
fuhrungen, Wein-, Getreideabfuhren u. f. w. Der hirto-

rifch-topographiSchc Werth dicScr Urkunden liegt nur
darin. daSs fich daraus ein ziemlich klares Bild über
den Grund- und Zchent-Bcfitz der 1 Icrrfchaft Konig-
Stettcn entnehmen lafst, der fich dies- und jenfeits der
Donau weithin erstreckt und die Gegend von Krems und
Langcnlois erreicht hat. Wenngleich die Sektion den
Anfchauungen des ConServators über den Werth diefer

Archivalien beiltimmte. glaubte fie doch aus diefem
Anlaffe befchliefsen zu follcn, die Confervatoren auf

zufordern, vorkommenden Falles bei Unterfucliung von
Archivalien , welche nicht bedeutend genug find, um
aufbewahrt zu werden, die fich daraus ergebenden und
etwa für Historiker brauchbaren Forfchungsergebniffe

der Central-Commiffion bekannt zu geben. '

Die Berichte des Confervators Czerny über die be-

friedigende räumliche Unterbringung der Archive der

k. k. Statthaltern und Stadtgemeinde in Linz wurden
zur Kenntnifs genommen, wobei die Section die Ge-

legenheit wahrnahm, fich über die Thatigkeit diefes

ConServators beSondcrs anerkennend auszufprechen.

Die von demSelben Confervator vorgelegten Berichte

über archivalifche Untersuchungen in Ober-()e(terrcich

wurden für die Veröffentlichung bcltimmt.

Hofrath I'rofelTor Sickel referirte über den Thätig-

keitsbericht des k. k. Confervators Richter in Salz-

burg, welcher eine fehr eingehende und wcrthvolle

Zufammenftellung der dortigen Innungs-Archive vor-

gelegt hat. und beantragte deffen Veröffentlichung

durch die Mittheilungen Auch wurde deficit weiterer

Bericht über die bisher wenig gewürdigten chronikali-

schen Aufzeichnungen aus dem 15, bis 17. Jahrhunderte

in den Bibliotheken zu Salzburg, Wien und München
als eine fehr willkommene Arbeit bezeichnet.

Ueber Referat des Hofrathcs Sickel wurde bc
Schloffen, die Berichte des ConServators Dr. Schönherr,

betreffend die Krgcbniffe der mit befonderer Umficht

und eingehendem Flcifse durchgeführten Unter-

suchung von 25 Archiven in Tyrol nach der von diefem

' s Hkt> III. K F. S XVII
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vorgenommenen Schlufs-Rcdaction durch die Mitthei-

lungen zu veröffentlichen und dem Confervator Schon-

herr für feine Thätigkcit die vollfle Anerkennung aus-

zufprechen.

Wegen Inftandfetzung des k, k. Salincn-Archives

in Hall, wofelbft die Archivalien durch ungenügende Auf-

bewahrung einigen Schaden litten, wurde befchlofTcn,

fich an die betreffende Oberbchordc zu wenden.

Der hiftorifchc Verein für Kärnten hatte fich anlafs-

lich der anzudrehenden Erweiterung des Museal-Archivs

zu Klagenfurt in ein Landes-Archiv an die k. k. Central-

Commiffion gewendet und das Krfuchen geftellt, feine

an das k. k.Untcrrichts-Miniftcrium gerichtete Bitte um
eine Jahres-Subvention zur Inftandhaltung und Ver-

waltung dicfcs Archivs, dort zu befürworten. Ueber

Antrag der I'rofefforen Sickel und Zcifsbcrg befchlofs

die Sektion, unter Hervorhebung der Pflicht des Staa

tes im vorliegenden Kalle helfend cinzufchreiten, diefem

Anfinncn zu entfprechen und das Unterrichts-Mini-

ftcrium zu erfuchen, dafs es vom Gefammt-Miniftcrium

oder von jenem des Innern die Mittel erwirke, um
diefem Vereine vom Jahre 1878 an, die erbetene und

nothwendige Subvention gewahren zu können. Aufser-

dem befchlofs die Scction diefem Vereine zur Durch-

fuhrung der dringendften diefsbezuglichen Vorarbeiten

eine grofserc Summe aus ihrer Dotation pr 1877 als

Subvention ein für allemal anzubieten.

Confervator Prof. Lufchin ftellte eine Reihe von

Berichten über Archive in Krain in Ausficht.

Hofrath Sickel referirte über den Zufland des

Landes-Archives in Laibach, das durch einen Fach-

mann in einen wiffenfchaftlich geordneten Zuftand ge-

bracht zu werden verdient. Hierüber befchlofs die

Sermion, dem krainerifchen Landcsausfchuffe einen

geeigneten Fachmann zu empfehlen.

Anlafslich einer Anzeige des Confervators Dr.

Pichlcr über in Millftadt vorhandenes und fogar ver-

kaufliches Archiv-Matcriale, befchlofs die Scction den

hiftorifchen Verein für Kärnten darauf aufmerkfam zu

machen und ihn zu erfuchen. wo möglich diefe Archi-

valien für das Mufeuin zu erwerben.

Profeffor v. Zcifsbcrg berichtete über eincZufchrift

des Vereines „Spolek hiftoricky" in Prag, in welcher

anlafslich des fchr beklagcnswerthcn Verluftes eines

grofsen Theiles des Archives des fogenannten Wcin-

bergmeiftcramtes in Prag und des Koniggratzer Stadt-

Archives um kraftige Vorforge zur Erhaltung der

.Archive gebeten wird, worüber die Seclion befchlofs,

dem Vereine für die Mittheilung zu danken und ihn

von jenen Mafsnahmen in Kenntnifs zu fetzen, die über

Anregung der Central-Commiffion zum Schutze von

Archivalicn in neuefter Zeit getroffen wurden.

Kegicrungsrath Dudik erflattete Bericht über den

Befand einer umfangreichen mahrifchen Archiv-Stati-

ftik, and dariibcr, dafs für Centralifirung gefährdeter

öffentlicher und Privat-Archive in der Landcshaupt-

ftadt Brünn hinreichend vorgeforgt fei Hievon nahm
die Seftion Kenntnifs; doch wunfehte fic in Betreff

des Capitel-Archives in Olmütz noch eingehendere

Bcrichterftattung, welchem Wunfche der Confervator

bereitwilligft entfprach.

Aus den vom Confervator Pietruffewicz vorgeleg-

ten fummarifchen Ueberfichten über den Befand von

Archiven in Galizien, wurde über Antrag des Referen-

ten Profeffors v, Zcifsbcrg die den Archiv-Beftand in

Oft-Galizicn behandelnde Partie zur Veröffentlichung

durch die Mittheilungen beftimmt. 1 Das Vorhaben
diefes Ccnfcrvators, nach Stiftungs- und anderen wich-

tigen Urkunden gricchifch-orientalifchcr Klofter und
Kirchen der Bukowina zu forfchen, wurde gut geheifsen

und deffen Ausfuhrung empfohlen und unterftutzt.

In dem Berichte des Confervators Profeffors

Szujski in Krakau, aus dem man mit befonderer Be
friedigung erfah, dafs fich die dortigen verfchiedenen
Archive grofstentheils in guter Ordnung und intelli-

genter Obhut befinden, wurde auf ein Evangeliar im
Schatze der Kathedrale hiiigcwicfen. Aus den vorge-

legten fkizzirten Copicn einiger Miniaturen erkannte
die Seclion die kunftgcfchichtlich-hoclnvichtige Bedeu-
tung diefes Codex, der rnoglichcrwcifc aus dem St.

Kmeramsftiftc in Regensburg [XL Jahrhundert) Ham-
men dürfte Die Publication einer Abhandlung über
denfelben in den Mittheilungen wurde als befonders
wünfehenswerth bezeichnet. Profcfl'or v. Zcifsbcrg er-

klärte fich bereit, diefen Codex einer eingehenden
wiffenfchaftlichen Bearbeitung zu unterziehen, womit
fich die Seclion mit dem Beifugen cinverftanden

erklarte, dafs ehethunlichft in den Mittheilungen wenig-

ften eine einleitende Notiz erfcheinc. *

Ferner befchlofs dicSection vorlaufig von fünf der
Miniaturen photographifche Aufnahmen machen zu

laffen, um damit weitere Behelfe zum Studium diefes

Codex zu erlangen. Auf Grund der vorgelegten Auf-

nahmen erkannte die Scction ihre bereits urfprüngliche

Meinung über die Wichtigkeit des Codex betätigt und
befchlofs die wifTcnfchaftlichc Bearbeitung diefes Denk-
mals behufs deffen Publicirung unter Beigabe einer

entfprechenden Zahl von Illuflrationen dem Profcfl'or

v. Zeifsberg für den hiftorifchen und dem Profcffor

Woltmann in Prag für den kunfthiftorifchen Theil zu

übertragen. Auch wurde «lern Domherrn Graf Scipio

del Campo in Krakau für die in diefer Angelegenheit
der Central Commiffion bisher gewahrte Untcrftutzung
gedankt.

Confervator Liske hat der Central-Commiffion
einen fchr werthvollcn Bericht über die Archive in

PrzemysI vorgelegt, wofür ihm mit der Einladung,

gedankt wurde, feine intcreflanlc Bcrichterftattung fort-

zufetzen.

Hofrath Prof Sickel machte die Mittheilung, dafs

ihm das Vcrzcichnifs einer grofseren Anzahl von aus

einer Privatfammlung zu Heidelberg flammenden und
zum Verkaufe beftimmten Urkunden zugefchickt wurde,
und erklärte fich bereit, diefes Verzeichnifs im Vereine

mit Prof. v. Zeifsberg zu dem Zwecke durchzufeilen,

ob fich darunter auf Oeflcrrcich beziehende oder fonfl

wichtig feheinende Urkunden fanden. Die SerTtion er-

klarte fich nicht nur mit diefem Vorgange cinverftan-

den, fondern erfuchte den Berichterftatter, im Falle des
Vorfindens wichtiger Urkunden wegen deren Acqui-
rirung durch Hilfe der Mittel der Section mit dem
Bcfitzcr in Verhandlung zu treten und feinerzeit

der Sektion die entfprechenden Schlufsanträgc vor-

zulegen.

' 5 Mmh 111. .\ r. s xci.
' S Xliuh III N. P.S.CXXVI
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XIX

Die Kirche des Nonnenklofters Studenitz in Steiermark.

Das grofse Publicum verlangt durchaus, Coli es

dem Werke einer verflogenen Kunft-Periode Beachtung
und Refpecl erweifen, dafs dafselbe mit machtvoller

Grofse und in prachtvoller Ausführung ihm vor die

Augen trete.

Befchcidener irt der Kenner , der Forfchcr. Er
lafst es nicht darauf ankommen, durch ein impofantes

Aufgebot von äufseren Mitteln zur Würdigung eines

Werkes aus alten Tagen gezwungen zu werden, und
findet es gerade intcreffant. auch im unbeachteten

Ortfchaft in einer unbedeutenden Einbuchtung, ein-

fam und im duftern Schatten unter dem fteilen

Berge gelegen, das ift Sttuienits. Obfchon unfer Blick

hier nur ein Dorf entdeckt, haben wir doch um eine

Verfundigung an der Würde des Ortes zu vermeiden,

von einem .Markte - zu fprechen, deffen nicht über-

trieben zahlreiche I laufergruppe durch ein grofse-

res Gebäude aus dem Hintergründe her überragt wird,

befpült, gedrangt und in feiner Ausbreitung befchrankt

von einem Bachlein, das in die Schlucht von der

Fig. |, {.Staden»;
,)

Kleinen die edle Verwandtfchaft mit dem vielbewun-

derten Grofsen, auch im vergeffenen aufserften Vor-
poften die Charakteriftik des Allgemeinen, das Bürger-

recht eines ungeheuren Reiches zu entdecken und zu

würdigen. Nur wer in letzterer Gefinnung kommt,
der möge einen Excurs wie den im Nachftehenden
mitmachen, und er wird ihn nicht endigen, ohne das
Zugeftandnifs einer vcrhaltnifsmafsig ausreichenden
Befriedigung.

Wir verlalTen, von Marburg kommend, die Sud-
bahn an der Station l'oltfchach. An dem anfehnlichen

fteil abfallenden Gebirge des Wotfch (3096 Fufsj links

vorüber, fchreiten wir in ein kleines Flufsthal ein. von
der Drau11 durchzogen, einem Vafatlen der Drau.
Kaum bemerken wir nach kurzer halbftündiger Wan-
derung nach rechts abfeits vom Wege eine kleine

Bergeshohe niederfhirzt und an feinen Mauern vorüber

dem Thale zueilt; diefs ill das ehemalige Moniten-

kloßer von Studenitz.

Um die Stiftung desfelben hatten fich vorzüglich

verdient gemacht zwei Schwertern aus dem Gefchlechte

der Herren von Rohitfeh Sophie und Riehiaa. Am
SchluiTe der Dreifsiger Jahre des 13. Jahrhundertes

finden wir, dafs Sophie nach dem Tode ihres Gemahls
Riehers von Sonneck der ausgezeichneten Uebung
chriftlicher Wohlthatigkeit fich ergab, indem fie hier

zu Studenitz auf ihren Erbgutern eine eigene An-
ftalt dafür, .ecclesiam et domiim hospitalem' grün-

dete. Darin ward fie unterftutzt von ihrer Schwerter

Richiza, der Gemahlin Otto s von Königsberg, welche

1237 einige Manfus zu ewigem Zinfe der Stiftung ihrer

Schwerter beifügte. Bald genügte ihr jedoch diefe
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crftc Unternehmung nicht mehr, 6t fand Theilnal mc
und Untcrftützung, ein Nonntnkhßer an die Stelle des
erden Hofpitals zu fetzen, wie wir fehen, unter Vor-

wiffen und mit der Einwilligung des Patriarchen

Bcrthold von Aquileja, was noch vor 1243 fich vollzog.

In (liefern Jahre kamen durch einen Taufchvcrtrag die

Kirchen von Piltfrhaeh und Lapriach „cum integro

jure ecclefiaftico et antiquo poffcffo- — im Jahre 1245

auch die Pfarre Schleinitz („Slunz"! mit ihren Ein-

FijJ 1. iMuüellili I

kunften an die »oova plantatio* des Nonnenklofters
zu Stüde nitz. Im Jahre 1246 fand es Bertlmld für gut,

den Ausbau des Klultcrs durch einen Ablafsbrief zu

fordern, da -zu delTen Vollendung 'ad cujus confuma-
tionenVi wie zum Unterhalte der Nonnen die eigenen
Mittel nicht ausreichten," Endlich im Jahre 1249 ward
auf der Synodal- \ rrfammlung zu Pettau. gehalten
unter dem Vorfitzc des Salzburger Krzbifchofs Philipp

und unter dem Beifein vieler geiftlicher wie welllicher

Würdentrr ger der Kirchen-I'rovinz, die Lcgalifirung

diefer Stiftung feierlich und öffentlich vollzogen; eine

Amtshandlung, welche für den Sprengel des Patri-

archates Aquileja von Bcrthold zu Scharfenberg im
nrmlichen Jahre wiederholt wurde. Die Fertigung

der inneren Ordnung des neuen Klofters beabsichtigte

ein Erlafs des Letzteren, nach welchem die geiftliche

Leitung über die Nonnen den Dominicanern zu Pcttau

ubergeben wurde, wobei doch eigener Klofter-Caplane

Erwähnung gefchicht, die in Verhinderung der

Domicaner zu funflioniren hätten.

Die Bcftatigungsurkunde des Papfles Inno-

zenz IV. vom Jahre 1253 gibt uns noch an, dafs die

neue Kloftcrgcmeinde die .Regel des heiligen

- Auguftin* zu beobachten hatte. Hier wie anders-

wo wird der Umänderung des Ortsnamens Stude-

mit» in „Föns gratiae, gnaden frone" gedacht; eine

Harke reichliche Quelle, ein Bächlein mehr zu

nennen, die im Hufraume vor di r Kirche aus dem
Boden bricht, mit einer Bruniunnifchc überbaut

und von Linden uberfchattet ift, befondere Aus-

zeichnung von der Klofterzeit her vcrrr.th und
noch jetzt Beachtung von den Inwohnern erfahrt

erinnert noch an diefen mit dcmKloftercntfchwun-

denen Namen.
Für unteren Zweck jedoch, der darin beficht,

idie Baustil des erftwichtigrten Theites des.

Klofters, der Kirche zu erforfchen, ifl am be-

achtenswcrthaen ein Ablafsbrief vom Jahre 1277.

In demfelben fagt Bruno, Bifchof von Otuiüz von

derKlofterkirchc: fie fei durch Bifchof Dietrich von

Gurk neu erbaut worden .ecclesiam in Studcnitz.

qua« de novo per Dominum Dittericum Gurcen>cm

episcopum est fundata et per cundem in honore

Gloriosissimc Virginis Marie dedicata." i.Urkunde

des fl. rt. I.andesarchives.) Diefer Ablafsbrief war

eben crlaffcn, um dem Neubaue die allgemeine

Untcrltützung zuzuwenden. Der Bau fixirt fich

alfo auf die Jahre 1252—127S, die Regitrnngs-

zeit des erwähnten Bifchofcs von Gurk.

Spatere eingreifende Bauveranderungen der

Kirche « erden urkundlich nicht mehr erwähnt, m r

wird berichtet, was Klortcr und Kirche von den

Türken zu leiden hatten, die des Klüfterlcins um
fo leichter habhaft werden konnten, als feine

Lage in der Tiefe zwifchen knapp herandrän-

genden überhöhenden Bergesläufen eine verzwei-

felt unftrategifche ifl. Im Jahre 14-8 hatten die

Nonnen bei einem Teichen Uebcrfalle auch ihr

Skgtl eingebüßt; das Jahr darauf weift Kaifcr

Friedrich IV. diefer Calamitaten halber ihnen das

landesfurrtliche Maus zu Wimlifch Fciftritz zum

Zufluchtsorte an. 1487 fchreibt Petrus von Caprula,

Suffragan von Aglar: .Ccmctcrium et ecclesiam

mnnastcrii B. M. V. fontis gratiarum in Studcniz

Turearum spurcitiis contaminatam et similiier rebenc-

diximus et consecravimus aram ss. Cristophori et

Annae ab eisdem immanissimis Turcis ruptam et con-

taminatam." Doch war ijiy das Gleiche wieder not-

wendig , und wurde vollzogen durch Kubeis von

Caprida.

Die Befchrankung und Armuth, welche wir in den

Annalen diefea Klofters lefej». findet ihre Illuftration

reichlich in der Umfchau, welche man in den noch

Gc



XXI

übrigen Baulichkeiten desfdben halten kann. In der

Anlage wie in der Ausführung verrath Alles die gleiche

Aermlichkeit, welche auf die finanziellen Vcrhaltniffc

der Nonnen zu Studenitz gedruckt haben mufs. Auch
die Kirche, ein Bauthcil, an dem man in religiofcn

Gemeinfchaften ficherlich nicht extreme Sparfamkcit

an den Tag legen wollte, zeugt von demfelben Syfteme
wie alles übrige, und hatte als Dorfkirche nicht viel

einfacher ausfallen können. Sic allein und eine an ihre

Wellfeitc anftofsende zweigefchoffige Halle ift hier

Gcgenftand kunil-archäologifchcn IntcrefTes.

Ihre Alltage ffiehc Grundrifs Fig. Ii ift fo einfach,

dafs fic fiel» mit wenigen Worten fc luidern lafst; nicht»,

als das Schiff, ein Rechteck von iK M 55 Cm. Lange
und 8 M. 50 Cm. Breite; durch einen Scheidebogen
von 4 M. 95 Cm. Oeffnung getrennt, oftwrrts ftufst

daran ein zweites kleineres Rechteck, der Chor,

12 '55 M. lang, 6-30 M. breit, und diefs ift alles. Be-

kanntlich find in diefer Art jene Kirchlcin des roma-

nifchen Styles und auch noch die der Uebergangs-
Periodc bei uns gebaut, und wir haben in Steiermark

eine Reihe von Beifpielen, die diefe Anlage aufweifen.

Nur kam es oft genug vor, dafs man fchon zur Zeit der

Gothik, alfo im ij. Jahrhunderte etwa, diefe Gebäude
zu dürftig klein fand, und mit Abtragung der Oftfcliiufs-

von Details an ihm finden, fo können wir getroft den
Styl des Kirchleins als den fruh-gothifchen benennen,
und conflatircn, dafs diefe Stylphafe hier als die herr-

fchendc auftritt, wahrend die Leitungen anderer Kunft-

Perioden entw eder (foweit es die Gothik betrifft! kaum
merklich an diefem Baue find, oder !dic letzte Zeit der

Vt£. j. iSüulcn.u.)

Kenaiffance anbelangend) fich nur als fpatere theilweife

Alterationen des Erftgefchaffenen darthun. Als letztere

find zu erwähnen die vor dem Prcsbytcrium kreuz-

fchifTWmig ausgebauten zwei Capellen.

wand, des Chorquadrates, ein gothifches polygon-
endendes Prcsbytcrium anbaute. Bei der Anlage des

Kloftcrkirchleins von Studenitz brachte man es fomit

über das Niveau der Dorfkirehen nicht hinaus, und es

beftcht dclTen Eigentümlichkeit nur darin, dafs fein

Chor nicht als »Chorquadrat " (wie diefs noch beim
nahen Kirchlcin von Spitalitfch, einem Beifpiele des

Uebergangs-Stylcs, der Fall Ift), foudern als Rcchtcck
mit der den gothifclten Choren cignien bedeutenderen
Dehnung in der Oftrichtung aufgeführt ift.

Diefs ift des Kirchlcins nltcßcr Kern; er reicht

zurück in die erfte Zeit der Klofterftiftung. Da die

Jahresangabc 1277 feine Vollendung bezeichnet, mit

diefer Zcitbcftimmung auch alles harmonirt, was wir

Ob diefes Kirchlein urfprunglich auch gewölbt
war, ift fehr zu bezweifeln ; Untersuchungen auf dem
Dachboden dcsfclbcn bieten keine Anhaltspunkte
dafür. Dagegen liefse der Abgang aller Strebepfeiler

fchliefsen, dafs fein Innenraum cinft nur mit flacher

Decke verfehen war. Die Zeit des Barokftylcs verlieh

ihm das jetzige Kreuzgewölbe, aber nicht ohne es

früher in den Umfaffungsmaucrn forgfam zu erhohen,

wobei auch der Scheidebogen zwifchen Thor und
Schiff hoher eingezogen und in die heutige elliptifchc

Gcftalt gebracht wurde.

Ebcnfowenig als an etwaigen Gewölben, find wir

in der Lage an den Fcnlh rn der Kirche Charakteriftik

für den Styl aufzufinden; fnmmtlich waren fie fpatcren
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Umwandlungen unterworfen, die uns nur mehr die

Vermuthung geftatten, der urfprungliche flatus quo fei

der einfacher langgedehnter, fpitzbogig gefchlolTener

Ocffnungcn ohne Maatswerk und Pfollengeftilnge ge-

wefen. Um fo willkommener erfcheint uns zur Styl-

beftimmung das Sord-Portal . welches den einzigen

Haupteingang der Kirche bildet \Fig. 2). Trotz feiner

bedeutenden Befchadigungen, denen auch der Abfall

aller Saulchenfchafte, Bafen, wie auch des ganzen

Fig- 5- [Stadcnitx.)

Sockels des Portales zur Laft zu legen ift, tragt es

doch an fich die verlafslichftcn Argumente zur Beur-

teilung der Styl-Periode. der das Gebäude zuzurech-

nen ift, nämlich: der Friih-Gothik. In drei Saulchen

gliedert die Laibung des Portales; ihre Capitalchen

weifen nicht mehr das ftreng gefaltete Laubwerk des

romanifchen Styles, fondern die freieren naturaliftifch

ausgebildeten Laub-Formationen der Früh-Gothik Be-

zeichnend für die letztere find auch die Profile der

Kampfcrgefimfe über den Capitalchen, fowie das

Profil der reichen Gliederung des BogenfchlulTcs,

geführt im fall glcichfeitigen Spitzbogen (Fig. 3),

welche die romanifchc Manier einfacher Stufenecken

und Rundftab-Profilirung uberwunden zeigt, und fich

in zarteren Gliedern und Hohlkehlenlagcn ergeht. Die

Vertical-Gliederung der Thürgcwande betreffend, fchal-

ten wir noch ein, dafs das äufserfte Säulchen zur

Rechten (vom Befchauer aus) mit feinem Schafte in

halber Höhe auf einer Confolc auffafs, die durch ein

Kinderkopfchen gebildet ward.

Ueber dem geraden, von Confolen geftützten

Thurfturzc verbreitet fich ein fculpirtes Tympanon.

deffen durch einen ftumpfen Spitzbogen bewirkter

Scheitel von der aufseren Bogengliederung des Por-

tales auffallend abfteht. Seine Reliefs auf vertieftem

Grunde find ein durch Laubranken verziertes fehr

fchwungvoll componirtes Kreuz mit gleichen Armen,

vonBlatterzweigcn, die aus den unteren Ecken fprolTcn,

umgeben
Die Kirche, wenn auch nicht geräumig in der

Anlage, war doch fchon vom erften Anlange her

auch für die Inwohner des Klofters zum Mitgenuffe

am Gottesdienftc berechnet Daher trat die Noth-

wendigkeit der Anlegung eines eigenen Bctraumes für

die Klofterfamilie in ihr, eines ..Nonnen-Chores" ein.

Gleich einer modernen Mufik-Emporc ift derfelbe am
Wellende des Kirchen-Inneren eingebaut. Wie man
dem Grundriffe Fig. 1 abnehmen kann, halten zwei

freiftehendc Saulchen im Verein mit den nothigen

Halbfaulchenvorlagen an den Wanden, die zunächft

ein Kreuzrippengewolbe tragen, die Empore über den

Schiffesraum. Fig. 4.) Ihre runden Schafte find rtorend

kurz, ihre Bafen in das Kirchenpflafter wie cingefenkt,

die Capitale kclchformig, mit eigentümlicher Ver-

fchneidung ihrer achteckigen Deckplatten in dem
darunter ausqucllcnden runden Pfuhl, die Gurten mit

der fpat- romanifchen und früh-gothifchen Periode

eigenen primitiven Abfaffung; polygoncGewolbctrager
nehmen fie auf an den Wanden.

Zu diefem Nonnen-Chore in der Kirche gehörte

einftens auch ein Raum, der anftofsend zwar an ihn. mit

ihm in gleicher Flucht, doch aufserhalb der Kirche lag

(Grundrifs Fig. 1 und Fig, 5 und 6). Auch er liegt mit

der Empore in gleicher Hohe, alfo im erften Stock-

werke des Gebäudes; zwei unprcfilirte Spitzbogen

auf kurzem Maucrpfcilcr mit einfachem Capitäl-Gefimfe

Fi|j. 6. (Sludcniu.i

vermittelten die Verbindung diefes faalahnlichen Rau-

mes mit der vor ihm in der Kirche liegenden Em-
pore. Dienfte, die nach kurzem Verlaufe (noch über

dem Capitalgefimfe der Mauerpfeiler zwifchen den
Spitzbogen) auf Confolen abkragen, tragen das Kreuz
rippengewolbe diefer Halle. Die Gurten find hier nur

abgekantet, die Dienft-Capitale gefchmückt mit dem
Laubwerke nämlicher Art. wie am Süd-Portale, doch
hie und da (an der Confole des mittleren Dienftes in

Fig. 6 deutlich kennbar] mit den Reminiscenzen des

Blattwerkes romanifchen Styles.
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Irgend ein Grund hat — im 16. Jahrhunderte durfte

es gewefen fein die Klofterfamilic veranlafst, cliefc

Halle Regen die Kirche und Nonnen-Empore fo

abzufchliefsen. wie wir es jetzt fchen, und über diefelbc

zu einem andern Zwecke zu disponiren. Dadurch
aber ward die Nonnen-Kmpore in der Kirche ZU klein,

und die Raumbefchrankung nothigte hinwieder zu

einer Vcrgrofscrung der Nonnen-Kmpore in der Kirche,

deren Krweiterung auf neuen Stutzen nach Ollen hin

gefchah, wie es im Grundriffe Fig. I angegeben ift, WAS
freilich die Kaumwirkung der Kirche nicht heben
konnte.

Schauen wir uns in der Kirche nach alter Au»
llattung dcrfelben um, fo bietet fich uns nur mehr
wenig davon zu entdecken. Die Altarauflatze, vier an

der Zahl, find aus dem iS. Jahrhunderte; nur ein

Cructfix hat fich aus dem 14 Jahrhundertc noch er-

halten; es hangt nun hoch am Scheidebogen des

Chores
Unter den Grabfleincn ift der wichtigfte der der

Stifieri* vor dem Hoch Altare; er tragt in Majuskeln

die Infchrift:

IHK - I.KIT • VRAV * S< >FKI -+- SALIG +-

ROHATSKRIN -+- STIFTERIN DIEZ

. GOTSHAVS GNADEN PRVNN (vnd ir

falig) SWESTKR . REIZ (Richinza) +

Dicfcr Grabflein, welcher immerhin das inter-

effanteftt Inventarftuck der Kirche aus der Urzeit

ihres Heftandes entbehrt jeder weiteren Sculptur.

Durch Grabfteinc einfacher Art und von geringer

Hedeutung find hier noch dem Andenken erhalten

eine Urfula Patachichin -.'oii Zaicsda t 1640, eine

Magdalena Ruefin Pflegerin zu Rattenberg f 1647,
eine Magdalena RcehlaUrin Priorin f Auch tragt

die Orgel die Widmungsinfchrift der Katharina Domi-
nika l'alacliicliin von Zaicsda. ,.f<> zum Priorat erwählt
worden 1733-

Diefe Namen, von Bedeutung für die Gefchichte
der religiofen Stiftung, erinnern uns, auf das eigent

liehe Klnftergcbaudc Acht zu haben, und darin nach
intereflänten architektonifchen Details zu forfchen

Doch hier fieht es fchlimm aus. In Privat Befitz über-

gegangen, unbenutzt in feinen meiften Räumen, fiel

dasfelbe nicht blof* der Vernachlaffigung anheim,
fondern es wurde einer faft gänzlichen Demolirung

uberantwortet. Nur ein Neubau der letzten Jahrhun-

derte vor der Kirche, vielleicht als Priorat aufgeführt,

blieb wohnlich erhalten; nicht fo fehr in die duftere

Schlucht zurückgezogen, wie das alte Klofter, freier

und fonniger gegen das Thal und die ürtfehaft zu

gelegen, empfahl er fich bcfl'cr zur Statte für das Ge-

fchlecht der modernen Welt.

Vip 7. [StadniU.]

Vom alten Klofter und feiner Bauweifc gibt noch

ein vermauertes Thor Zcugnifs. das unter der fchon

beregten 1 lalle am Wertende der Kirche fituirt, ohne
Zweifel einft den Ilauptcingang zum Klofter vorftclltc

(Fig. 7). Kin Rand-Ornament aufeinfacher Kinfchragung

gleitend, umrahmt den Spitzbogen, der feinen Durch-

bruch abfchliefst. Vereinzelt in der Oede ringsumher

wie eine letzte Schwalbe, erinnert es den Forfcher noch

einmal an das 13. Jahrhundert, die Grundungszeit diefer

Stiftung.

Jof Graus

Schlofs Runkelftein und feine Wandgemälde.

In der Nahe von Bozen in Tyrol am Kingange des
Sarnethales liegt das Schlofs Runkel/h in, berühmt durch
feine vielen alten Wandgemälde. Da daffelbe im Laufe
der Zeit .und bei fchlechter Pflege fehr fchadhaft ge-

worden ift, lu^J man daran gedacht, es reftauriren zu

laffen. aber das Porphyr-Geftein, auf welchem es fleht,

ift fo fpröde, dafs, nachdem fchon wiederholt ganze
Parthien desfelben mit Mauern und bemalten Wanden
abgefallen find, der Kinfturz des Ganzen vielleicht in

kurzer Zeit zu erwarten ift. Es fafste dcfshalb die

Central-Commiffion Dil Kunft und hiftorifchc Denkmale
den Entfchlufs.dic Malereien moglichft genau copiren zu

laffen, damit das kiinftlerifch werthvolle erhalten bleibe.

Im Fruhlinge des letzten Jahres wurde der Vcr-

faffer diefes Auffatzes mit der zwar fehr intereflänten,

aber huchft fchwierigen Aufgabe betraut. Die Copien

wurden im Laufe des Sommers im Mafsftabc von

!•/, Mm. zu 1 Cm. ausgeführt. Da ich nicht nur die

Wände abwafchcii mufste, fondern auch in jeder Bezie-

hung vorfichtig und grundlich vorging, befonders auch
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fchr viel an den verblafstcn Gemälden zu ftudiren halte,

glaube ich nicht nur manches Neue gefunden zu haben,

fondern auch viele Irrthümer, welche in früheren Publi-

cationen über Kunkclftein vorhanden find, aufklaren

zu können.
Wir werden unfern Rundgang beginnen, in der

Vorausfet/ung, dafs uns altere Forfcher nicht ubel

wollen, wenn wir formgem;ifse Irrthümer nachweifcii!

Betreten wir getieft— denn die Angß um/s untenlaffen,

wer Runkelßein beßeigt, — den alten fchlecht ge-

pflafterten Saumweg, welcher zur Hohe fuhrt. Wir
haben ihn nach ciiicm ziemlich mühevollen Aufftieg

in etwa zehn Minuten beendet. Wir durchfehreiten

anfangs die Vormauer und kommen dann nach einigen

befchwerlichen Krümmungen des Weges an das lud-

liehe Thor, welches von den tyroler Grafen Lichten-

dem gegen 1556 erbaut und mit ihren Wappen gc-

fchmuckt wurde, von welchen leider nicht viel mehr
zu fehen ift. .

Eine eichene, flark mit Eifenblcch befchlagcnc

Thürc, ein langer Querbalken mit entfprechenden

Üeffnungcn in den Mauern, Schiefsfcharten rechts und
links, ein Erker über dem Eingange mit Oeffnung nach
unten zum Herabwerfen von Steinen und Gefchoffen

bei etwaigem Angriffe beweifen, dafs das Schlofs noch
in fpaterer Zeit wehrfähig gewefen ift.

Heim Eintritte in den Hof trifft unfer Klick zuerft

die fudlichc Wand des weltlichen Tractes, etwas recht«

finden wir unter einem grofsen Nufsbaume einen alten

Holztrog, in welchem das aus hoher gelegenen Par-

tien heruntergcleitetc Waffer kümmerlich zufammen-
fickert. um, wenn nicht direft gefchopft, weiter in einen

halbverfchüttctcn Hrunnen abzufliefscn.

Wir können uns von hier aus am heften über den

Bau des Schlofscs orientiren. Links liegt der zwei-

ftockige weftlichc Tract, die fogenannte Sommer-
wohnung, geradeaus gegen Norden überfehen wir den
Hof, den nordlichen Tract, unten die vier Hallen — die

Sommerwohnung des 1493, — darüber den Soller mit

den Triaden, fchliefslich ein einförmiges Dach. Kechts

fuhrt eine Steinftiege an dem örtlichen Gebäude hinauf,

deren Wände (ich auf der Oftfeitc gegen Süden er-

(trecken.

Man fagt. dafs Frindar und Beral, die Sohne Adol-

peros vot> Wange, auf den Trümmern einer unter

Kaifer Gratian 397 angelegten Befeftigung, im Jahre

1237 hier zuerft ein Schlofs erbauten, belehnt damit vom
Bifchof von Trient. In der Fehde eines Nachfolgers des

Letzteren mit Grafen von Meinhard von Tyrol wurde
das Schlofs zerftört und da die Wange s 1320 aus-

ftarben. fiel es an den Bifchof von Trient zurück,

welcher es an den Kitter Gottfchalt. genannt Chrogcr
von Bozen, überliefs. Von diefem kam es durch Hei-

rath an die Herren von Stherra und Villanders und
dann durch Kauf an die Gebrüder Virtief von Bozen

1387. Dicfe bauten das Se/ilofs ans, maelilen neue

Bauten, wie man fagt, den nord'oßliehen Flügel, die

Capelle, ewti Thurtne und die Vorwerke am Hingang.

]'on ihnen rühren aueli die vielen Wandmalereien her,

Sowohlfiguralifehe, als deeorative. in dem alten, wie in

dem neuen fhetle der Burg. Im Jahre 1414 ging

letztere an die Erben der Virtier, die Schrofi'enlteiner

und Metzner über und von diefen an den Landes-

furften, Erzherzog Sigismund, welcher es wieder 1465

an den Bifchof Georg von Trient überliefs. Nach dem
Tode desfelbcn 1465 behielt es der Erzherzog für fich

und hielt dort feinen eigenen Burghüter. Georg von
Freundsberg wurde dazu 1500 ernannt. Zu diefer Zeit

kam Kaifer Maximilian nach Runkdftcin und da ihn

.die gute, alte Iftri,- wie er die Wandgemälde nannte,

fchr erfreute, befchlofs er diefelbenreftaurircn zu laßen,

Die Arbeit wurde 1507 dem Maler Friedrich Leben-
bacher von Brixen übertragen. Zu gleicher Zeit wurde
die Bedachung des SchlolTes wieder hergeftellt, fowic

manche Baufi-lligkeiten ausgebeffert.

Georg von Freundsberg hielt fich auf Kunkel-

ftein einen Unterprleger, Namens Grünbcrger, unter

deffen Verwaltung 1520 in füdoftlichen Theile des

Schloffcs eine Feuersbrunft entrtand, welche den
Polvervorrath entzündete und dadurch eine Explofion

verurfachte, welche einen grofsen Theil des Gebäudes
in Trümmer legte. Erft Kaifer Ferdinand liefs es

einigermafsen wieder herftelicn; übertrug die Pfle;;;

desselben nach dem Tode Frcundsberg's (1528) an Sig-

mund V. Brandirer; von welchem es auf deffen Sohne
und 1538 an Ph. Grafen von Lichtenftcin überging. Bis

zum Jahre 1754 blieb Runkelltein im Befitze diefer

Familie, deren Letzter zu Gunlten der Kaiferin Maria

Therefia darauf verzichtete. Spater wurde es Mcnfal-

Gut des Fürftbifchofs von Trient.

Gehen wir nun durch die Thllrc, welche in den

örtlichen Trac~t fuhrt, fo kommen wir zuerft in einen

grofsen Raum, welcher gegen Sudorten die Ecken des

Gebäudes bildet. Der Boden ift mit grofsen Schutt

häufen bedeckt oder mit Brombcerfträuchen über-

wachfen. Einzelne Maucrrelte dazwifchen zeigen, dafs

der ganze Raum in drei kleine eingcthcilt war. Die
äufseren Watide find grofstentheils eingefturzt oder

hangen fchon bedenklich über dem Felfen, fo dafs fie

jeden Tag hinunterfallen können. Wir befinden uns in

dem Theile des SchlolTes, wo der Pulverthurm ftand.

welcher 1520 explodirte. Die angranzenden Räume
follen die fogenannten Kaiferzimmcr gewefen fein.

Sie find jetzt ohne Dach und fo wahrfcheinlich fchon

feit langer Zeit. Refte von Dippclbaumen markiren

auch im Innern genau die Granze des Ebenerdigen
und des erften Stockes. An den Wanden des letzteren

ficht man einen fortlaufenden Streifen figuraler Wand-
gemälde, dunkle Zeichnung aufgraulich-grauem Grunde,

darunter Arabesken häufig roll». Die Darftellungen

find im Coftume des Vintler-Zcit und ahnein in der

Compofition fchr den Bildern im Neidhart-Saale. Was
fie darltellen follen, irt nicht mehr z 1 erkennen, da nur

Bruchftucke erhalten und diefc fchr verwifcht find

Man fieht auf zwei Seiten eine Gefellfchaft von Herren

und Damen in fehreitender Bewegung; auf einer

dritten Wand find Jager mit Hunden.
In den anitofsenden Gemächern finden fich nur

Decorationen. Eine Thurc im erften Stocke fuhrt in

ein Gemach oberhalb der Capelle. Auch diefes hat

kein Dach, ringsherum an den Wanden befinden fich

Spuren von Malereien, welche jedoch bis zur Unkennt-
lichkeit verwifcht find. Man entdeckt noch einzelne

Wappen und Bordüren. Andeutungen von Köpfen und
Gebirgs-Profilen. Vordergründe mit Itcts wiederkehren-

den Eidechfen.

'

' Br.:..ls«iHi« Mh r<WM Xolixn Änd au> d«t Biufckm« de» Hctla kjif

Rath«» llt S.h.nhcrr cnlnommrii
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Von hier aus können wir über eine verfallene

Steinftiege, welche den Hoden in eitler kleinen Halle

vor der Capelle berührt, hinunter fteigen. Diele ill

klein und von einem Tonnengewölbe uberfpannt,

welches fehr ruinirt ift. An Regentagen riefelt das

WalTer hindurch, und pflegen fich dann wiederholt

Steine des Gewölbes zu lofen. Da der Kaum aufserdem
von den Hausleuten als Wafehküche benutzt wird, fo

ill hier beftändige Feuchtigkeit, wefshalb auch der Zu-

lland der Malereien ein fehr trauriger ift. Die Capelle

war der heiligen Katharina gewidmet. Rechts von der

Tinire ficht man in einigen Kellen die Marter der Hei-

ligen abgebildet, unter dem Leichname Chrifti, welcher
in einem Steinfarge liegt. Aus einigen Oeffnungen
desfelhen fliefst das Blut des Frlofcrs, welches von
kleinen Fngcln in Hechern aufgefangen wird. Oben und
an Stellen, wo die Vcrput/.ung nicht abgefallen ift,

fleht man noch einige Teufelsfratzen, Gewirre von
Meinen und Gewandern. Hinter dem Altäre, deffen

Stelle fich übrigens nur noch durch einen Stein kenn
zeichnet , erfcheinen Keftc einer Kreuzigung. Das
Wenige, was von den Malereien noch vorhanden ift,

fcheint aus fpatcrer Zeit zu fein, fowohl dem Coftüme,
als der technischen Behandlung nach und macht keines,

wegs den Kindruck des Naiven und Lebendigen, wie

die anderen Bilder im Schlöffe.

Hei dem Ausgange aus der Capelle durchfehreiten

wir eine kleine Vorhalle, aus welcher ein grofseres

Thor auf den Schlofshof führte. Auch hier find Kette
alteftcr figuralifcher Darftellungen, in Verbindung mit

Arabesken. Gegen Oftcn gewendet finden wir einige

kleinere Räume, darunter den Hackofen, alle mit
decorativen Malereien gefchmuckt.

Aus den letzteren Zimmern können wir in ein

Gemach gegen Welten eintreten, den jetzigen Kuh-
ftall, und durch deffen Thure wieder auf den Schlofs-

hof gelangen. Gegen rechts gewendet ftehen wir

vor dem nordlichen Tratte des SchlotTes und haben
vor uns die offene Halle mit den vier Bögen.

Line Steinftiege fuhrt hier an der weltlichen Wand
des oftlichen Flugeis an einer roth gefärbten Mauer
empor, an welcher die alterte Infchrift von 1405
dann fehr viele bildliche Zeichnungen fcharf eingeritzt

lind, Die Treppe fuhrt zuerft zu einem Zimtner, in

welchem jetzt noch fehr fchonc Horduren zu fehen
lind, und deffen neuere Verputzung vermuthen l.ifst,

dafs darunter noch crzhcrzoglichc Gemälde exiftirt

haben. Auf dem zweiten Abfatz der Stiege befinden
wir uns vor einer Thure, welche in das oben erwähnte
Gemach oberhalb der Capelle gefuhrt hat. Die Thlrc
ill in fpatcrer Zeit erweitert worden und dadurch lind

die Malereien, welche fie eingefafst haben, zerftort.

Der Stiegenabfatz ruht auf zwei Tragfteinen, unter
welchen die alte Infchrift- Tafel des Schlofses fich

befand. Der Grund ift von der Mauer abgefpi ungen,
und defshalb find von der Schrift nur noch einige Worte
leferlich. Nach einer Copie, welche ein I lerr Vintler im
17. Jahrhundert davon gemacht hat, lautete fie folgen

dermafsen :

Hgo Nicolaus Vintler hoc caftrum Kunkelftain

nuneupatum legalitcr comparavi. Tandem anno
MCCCLXXXVIII menfe Augufti poffeffionem ejusdem
callri corporaliter fubinivi

,
quod quidem caftrum

haclenus in ftrucluris, minalibus (?) muris defolatvm

IV N. V.

edifieiis. folTato antimuralibtis. canipis, eifternis, falis,

llubis et pluribus commodis augendo a novo edidi et

reformavi. 1

An der nordlichen Seite des weltlichen Truftes

lauft eine Steinftiege hinauf, welche auf dem erften

Abfatze Fingang in die Wohnung des Haushüthers

gewahrt, weiter oben zu einem offenen Gange fuhrt,

welcher an den fechs Zimmern der weltlichen Mauer
vorüber auf dem Sollcr an der Sudfeite des nörd-

lichen Theiles mundet. Der Soller erftreckt fich in

ganzer Lange über die vorhererwähnten Bogen der

offenen Halle, ift von Holz und ruht auf hölzernen

Trägern, welche als Fortfatzc der Dippclbäumc 1 1

der Halle aus der Mauer hervorragen. Das Dach
fpringt ziemlich weit hervor und gibt Schutz für die

unteren Wände. Hier befinden lieh .1.1 den Wanden
portratartige Figuren bekannter Helden der Gefchichte

und Sage, in neun 'Triaden zufamniengeftellt, davon
acht an dei fudliehen und eine an der weftlicheu

Seite find.

Infehrifien find folgende:

I. Heclor, Caefar, Alexanter.

II. 'J<>fua, Rex dtivit, 'Jittlii.

III. Rex nrtaiis, Carolin Magnus, Hertsog gottfrid.

IV all' ßuuii, die fruinflen zu der tajl rund.

Hcrporzival, Her gabein, iwein,

V. So fein die —
1. 2 agley, wilhalm vo oflerreieh

3. 4. i/olil. trißnun,

5. 6. omaley, wilhalm vo ortyans.

VI. 1. dittereie/i < wd-f*l e treit-baehs.

2. der Humen feifrit treit palnong <;

3. dietlayb - vo fleyer treit beißtng

VIT > warm das die drey ri/en gros < aheit-die

flereltten under iretu gemKt.

1. her waltrom treit aborit.

2. Kitnig orthneit — —
3. fehraumann treit ßtrus.

VIII. Under allen Ungeheuern, under allen < inae/t man
fit für die uugeheurigyflen fei/reiben.

1. fra'w riel nage!ringen.

2. /rat» — —
3. fraw ranik. — (raehyn ranik.J

IX. Under allen twei waren das die drei. — *

Das letzte Bild ift ober einer Thüre, welche vom
Softer in das vorhererwähnte Bordurezimmer fuhrt,

die Figuren fcheinen Zwerge vorzuftellcn und lind

defshalb in entfprechender Grofse zu den neben-

flehenden Riefen. Unter diefer Gruppe und neben der

Thure ift eine weibliche Figur, die einen Becher Wein

in der Hand hält. Ein flatterndes Band fp.it gothifch

ftvlifirt, umgibt fie, auf welchem etwa Folgendes zu

lefen ift

:

Jr I lerr und Galt etc.

Die Zeichnung der weiblichen Gellalt ift in ihrem

jetzigen Zuftande ganzlich unklar, und rührt jedenfalls

von der Uebermalung des Ift. Jahrhunderts her. Spuren

von alten Müllern auf dem Gewände, von foliderer

Zeichnung im Kopfe und im Hintergrunde, von Irans-

• Ich >c,.!ult .li.fc ,\l.f. tnifl .Irr Ciilc det Herrn r"..rAm«i»ei« Seen
11t IWrn. Ä .

' All«- N.««!n. «elrke CiirG» find, wurden Henau in Her Orlk»(ia|>nie

dei Original» eopln

d
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parenten Farben, mit einem reinen Grunde lalTcn ver-

muthen, dafs hier urfprünglich etwas befleres vorhan-

den war.

Die ganze Reihe der Gemälde auf dem Söller ift

in jeder Weife ungemein interelTant, Der Kunltforfcher

wird daraus erkennen können, dafs die altcftc Tyroler

Kunft ungemein fclhftandig uiul existenzbereehtigt

gewefen ift. W«.nn auch das gewöhnliche Publicum

bei der Bcurtheilung folchcr, wie aller alleren Bilder,

lieh mit der gewohnlichen Bcurtheilung „fie find rteif"

begnügt, fo wird doch jeder einfichtsvollc Mcnfch
zugeben muffen, dafs alle diefe Figuren mit dem
grofsten Sinn für Charakteriftik aufgebrist find und

in ihrer Kinfaehheit ungemein draftifeh wirken, befon-

ders hier, wo fie von Anfang an dazu bellimmt waren,

auf weitere Entfernung auf den Bcfchaucr im Schlofs-

hofe Kindruck zu machen. Die Zeichnung ift, obwohl
häufig befangen, doch durchaus corref>, fowohl in der

Hauptanlage der ganzen Reihe, als in den Kinzelheitcn,

den Köpfen, den Rüftungen, Waffen und Wappen.
Die urfprünglichcn Farben haben trotz ihres Alters

grofse Gluth und Transparenz
.Man nennt die Gemälde auf Runkelllein fnlfchlich

Fresco- Hilder, wozu in der technifchen Behandlung
gar kein Anhaltspunkt vorhanden ift, Ks find in seeco

auf einem trokenen, harten, wahrfcheinlich aus Sand
und Kalk beftehenden Grunde, ausgeführte Bilder.

Wir finden niemals die gewiflen cinfehneidenden (Jon-

turen, wie bei Fresco-Bildcrn, dagegen lange, wie mit

dem Lineale gezeichnete Striche und Farbenft reifen.

Auf dem fchwach rothlichen Mauergrunde find die

Umriffe mit rother Farbe gezeichnet, die Hintergründe

roth untermalt. Spater lind die einzelnen Flachen mit

den verfchiedenen Farben lafireild, nicht mit Weils

gebrochen, ausgefüllt. Ks ift fomit eine ganz andere

Technik, als fie Cennini oder gleichzeitige Schriftfteller

empfehlen. Die Modellinnig ift nur durch ftarkeren

Farbenauftrag oder durch Mifchung mit mehreren
ganzen Farben, nicht aber durch Brechen mit Weifs

hervorgebracht. Der ganze Vortrag fcheint dasfelbc

gewefen zu fein, wie bei der Aquarell- Malerei. Weifs ift

wohl rein aufgefetzt, aber niemals gebrochen mit

anderen Farben; der Hintergrund bei diefen Hildcrn

ift fpater mit einem Blau übermalt, welches mit dem
unterliegenden Roth einen fehr fehönen Ton giebt.

Die Umriffe der Figuren find, wenn nicht blafsroth,

mit dunkleren Farben, welche dem nebenftehenden
Localton entfprechen, nachgezogen, niemals jedoch

bei einer Figur mit derfclbcn Farbe. Wo fchwarzc

Conturen vorkommen, rühren diefe von einer fpatcren

l.'cbernialung her, wie z. B. bei der Gruppe der Riefen.

Da ftets diefelbcn Farben wiederkehren, fo fcheint

es, dafs die Maler aus Farbentöpfen gemalt haben.

Krhalten find die Gemälde infofern gut, als fich

trotz des mangelhaften Schutzes gegen auffen und
trotz des hohen Alters von beinahe 500 Jahren doch
die Zeichnung und die Kraft der Farben faft völlig

erhalten hat. Das Wetter hat allerdings an dem
weltlichen Theile befonders im Grunde viel gefchadet,

auch den Farben die Tiefe genommen, aber der grofse

Schwung der Figuren ill immer noch, wenn auch im
vcrblafstcn Zuftande, zu erkennen. Vieles, fehr vieles

hat gerade an diefen Bildern das hefuchende Publi-

kum, d.h. nicht die Tonrillen, fondern die gewöhnlichen

Sonntagsgaftc, welche in das alte Schlofs hinauf wall-

fahrten, verbrochen. Bei einer ganzlich mangelnden
Aufficht haben fie fich natürlich alles erlauben dürfen.

Da ift denn keine Geftalt zu fehen, an welcher nicht,

gerade in neuerer Zeit, ein bubifcher Frevel begangen
wäre. Man findet Gcfichter mit ausgeftochenen Augen,
folche mit falfchen Barten, mit Köthel oder Bleiftift

überfchmiert, ja einige Gertalten oder Gefichter haben
als Scheiben zu Schrot- oder Kugclgcwchrcn dienen

muffen. Wie auflandig und befcheiden waren dagegen
dicBcfuchcr in früheren Jahrhunderten, welche ihre Na-
men befcheiden in den Grund neben den Figuren ein-

ritzten: Leider find diefe Gemälde mehrere Male einer

fogcnamUen Reftaurirung unterzogen, und zwar von
Meiftern, welche das leidige I'rincip hatten, nicht das
Urfprüngliche zu fchonen, fondern lieber diefes abzu-

kratzen, um aus Eigenem Neues daraufzufetzen. Wer
hier der grofstc Attentäter war, Mcifter Lebenbacher
bei Kaifer Maximilian, oder einer der fpatcren Bilder

ar/te, ift fchwer zu fagen. Thatfachc ift, dafs alleUcbcr
malungen gegen das Urfprüngliche in der Farbe trübe,

in der Zeichnung weniger correft find, ferner, dafs

auf Wappen und Rüftungen, wo jetzt noch das Origi-

nal zu erkennen ift, eine fpatere, weniger ftylvolle

Zeichnung, häufig auch eine andere Farbe fich findet,

dafs auf einigen Köpfen mehrere Gefichtswendungen
vorhanden lind, dafs die Fahnen den Lanzen wieder
holt fpater in entgegengefetzter Richtung, wahrend
die urfprünglichen noch deutlich erkennbar, heigcmalt
find Der fo transparente blaulich mthliche Hinter-

grund ift an einigen Stellen in ein intenfives giftiges

Blau verwandelt, die anfangs harmonifch gezeichneten
Contourcn find fpater fchwarz nachgezogen. Die
Infchriften neben den Figuren find häufig dreimal roth,

weifs, fchwarz vorhanden.

Ueber <ler Bilderreihe befinden fich von Zeit zu

Zeit confolenartige Vorfpriingc in der Mauer (meiftens

mit Fratzen bemalt), welche wohl zum Tragen eines

kleinen wagerechten Holzdachcs, ahnlich wie in dem
Schlöffe zu Meran, gedient haben mögen.

Die offene Halle mit den vier Rundbögen ift

aufsen wie innen grün angeftrichen und dürfte das
„Summcrhavs" des Inventars von 1493 fein. In den
oberen Feldern über den Bögen find kleinere Porträt-

figuren berühmter I'urftlichkeiten in eckigen Umrah-
mungen gemalt. Sic find mit fcliwarzen Contourcn
gezeichnet, die Lichter find weifs aufgefüllt. Dem
Coftüme nach lebeinen fic aus dem 16. Jahrhunderte
zu fein. Ein grofser Theil der nördlichen Umfafftings

mauer ftürzte im Jahre 1868 ein und wurde die Lücke
fpater durch eine Riegelwand gefchloffen. In der Halle

find gegen Nordoften keine bildlichen Darftellungen,

dagegen (fehen wir) an den Wanden der weltlichen

Hälfte Compofitionen von ritterlichen Kämpfen. Sic

find auf lichtgrünem Grunde in fcliwarzen. rtellenweife,

wo Leben und Feuer fein foll, in rothen Contourcn
gezeichnet. 1

Die häufig wiederkehrenden Infchriften „gabein,"

das mehrmalige Vorkommen einer Ritterfigur, das
Rad auf dem Helme, lallen vermuthen, dafs diefer

Raum der Wigolais Saal (luv. von 1493) ift. Die Halle

* Cennini tn feinem Tr.1H.1l der Malerei, ci|» r?y ..(irmitf her inler

«flctie ll.illeh Mit verde terra in fece« tu fcbniitWcn" UeKhreirw ilt^r« Art tler

Malerei ^e-nu.
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dient dem Anflehet zum Holzllalle, zum Ausdrcfchcn
des Kornes und Aufbewahren des Stroh s, zeitenweife

auch zum Ablagern des Miltes. Ks ill daher nicht zu

verwundern, dafs nach der Entfernung des Staube/s und
Abwafchen des verhärteten Schmutzes an den Wanden
nur noch einzelne Kelle der Figuren und meiftens

unlefcriichc Infchriftcn zu finden gewefen find. Die
Compofition hat ungemein viel Leben. Dem Coltüme
nach find die Bilder die alterten und dürften vielleicht

noch aus der Zeit vor den Vintlers herftammen.
Ungefähr in der Mitte des Söllers fuhrt eine Thürc,

über welcher ein gemaltes Wappen der Vintler ange-

bracht ifl, in einenKaum von einer der untenliegenden
offenen Halle entfprechenden Gröfsc. Auch hier ill bei

der Katallrophe von 186.S der gröfsere Theil der nörd-

lichen Wand abgestürzt und da fpätercine Kiegclwand
vorgezogen wurde, mufstc eine Cjucrwand, welche von
Süden gegen Norden lief, entfernt werden. Auf diefe

da man fie fpütcr mit Mörtel verfluchen hat, fo irt die

nebenftchende Malerei fo befchmutzt worden, dafs nur

noch Einzelheiten davon zu deuten find Von allen am
bellen erhalten ift das erfte HiWI beim Eingänge links,

da es wenig ubermalt ift; die Linien find einfach und
fehr nobel empfunden, die Kopfe Hark individualifirt,

Faltenwurfe, Wappen ftreng gezeichnet. Auf den
übrigen vier Kildern ift das meifte, befonders das

Landschaftliche rtark iibermalt worden und zwar, wie

es fcheint, das letztemal vor etwa 40 Jahren. Einige

Kopfe find wohl noch echt und diefe tragen einen fehr

portratartigen Charakter, dagegen ift das Landfchaft-

liche wie mit einer grünen Sauce uberzogen, wodurch
alle l'erfpeclive ruinirt ilt. Im Vordergrunde fchauen

durch ilie Ucbermaking unzählig viele Gräfer, Blätter

und Blumen, fchon gezeichnet und liebevoll empfunden,
von der erften Malerei herrührend, hervor. In der

Nifche des weltlichen Fenllers find zwei grofsere

Hg, 1. (Williclmstturg.)

Weife gieng von den Wandgemälden eine beträcht-

liche Anzahl verloren — einige davon wurden heraus-

gefagt und befinden fich jetzt verpackt im Bcfitze des
Dr. v. Koller in St. Andre bei Bozen.

Kechts befinden fich die Darltellungen zu Triltan

imd [folde, links die aus der Garels-Sage. Von el fteren

find nur noch zwei vorhanden und diefe leider im Jahre

1876 von einem Anftrcichcr unverantwortlich fchlecht

ubermalt w orden, fo dafs in dem jetzigen Zullandc nur

noch der allgemeine (jang der Compofition bcurthcilt

werden kann. Ks find fehr figurenreiche Bilder, dem
Coilume nach durften fie nicht zu den alterten gehören.
Dem Figürlichen fehlt das Naive, was die anderen
Gemälde haben. Das Landfchaftliche ilt mit feinem

Gefühle entworfen.

Aus der Garels-Sage lind noch zehn Bilder vor-

handen, jedoch nur fünf noch ganz zu erkennen; die

übrigen lind durch Maiicrfprüngc Hark zerriffen. und

Compofitioncn von Turnieren und Gefechten, vielleicht

auch aus der Garels-Sage, welche jedoch durch den
Einflute der Witterung und durch den Muthwillen des

l'ublicums fo ruinirt find, dafs nicht einmal die

Contourcn, roth auf lichtem Grunde, noch zu ver-

folgen find.

Unter diefen Bildern befindet fich zunachfl ein

Streifen mit einzelnen Bruftbildern in fpitzbogigen

Nifchen, aus ziemlich früher Zeit, jedoch nicht von
einem fehr tüchtigen Maler angefertigt. Ks fcheinen

Porträt s biblil'cher Helden zu fein. Weiter unten ill

die Mauer mit Tapctenmullcrn bemalt, gewöhnlich

drei über einander, von welchen fich die alterten nur

fchwer noch herausfinden laffen. Der in der Mitte des

Raumes Hellende Kamin ilt in fchonfler italienifcher

Gothik, die Säulen polychromifch behandelt, die

Wappen darauf, befonders das ollerreichifche und das

tyrolifche ausserordentlich fein gezeichnet.
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Dieter ganze Kaum ift der Witterung am meiften

ausgefeilt. Kr hat wohl vier Fcnllcroffnungcn, aber

darin keine Glafer, die vorgezogen« Riegelwand reicht

nicht bis an das Dach, fondern lafst nach oben eine

beträchtliche Oeffnung frei. So kann bei dem heftigen

Winde, welcher aus dem Samthole weht, des Som-
mere der Regen, des Winter«, der Schnee ungehin-

dert hereinkommen, welcher letztere natürlich bei

der mangelhaften Anflicht lange Zeit liegen bleibt.

(WillictmslAirj;.)

Wir wenden jetzt unferc Schritte zurück und
betreten den erften Stock des oltlichen Traclcs, der

rogenannten Aulfchcrswohnung. Anfangs befinden

wir uns in einer Hausflur, welche gegen Ollen von

einem kleinen Zimmer und von der Küche des Wir-

thes — die Zwifchcnw jndc sind aus ncucllcr Zeit —
begr. n/t ift, gegen Wellen ein gröberes Fenfter hat.

Wir finden hier an den alten Wanden decorative Male-

reien, in der Fcnflernifche, an den Seiten und oben
fchone Wappen aus der fpatcren I.ichtensteiiiifcheu

Zeit. Gerade aus kommen wir in das Wirthszimmcr des
Auffchcrs, ausgezeichnet durch feine reiche und lein nie

Holzvcrtafchnig. Gehen wir einen Stock hoher, fo finden

wir auch hier in der Vorhalle, dass an den Wanden
figürliche und decorative Malereien exillirt haben. Von
letzten ifl noch einiges zu erkennen. Eine Thüre gegen

Süden fuhrt uns in das Badezimmer. Ks ift ein

grofser Raum, in deffen Mitte eine fchon pro-

tilirte Holzfäule von dem Kftrich bis zum Ila-

fond hinauffuhrt ; letzterer ilt blau und fehen

wir auf ihm Sonne, Mond und viele Sterne

gemalt. Zwei tief liegende Fenfter laffen nur

wenig Licht herein, eine kleine ThUre gegen
Süden fuhrt auf einen offenen Gang, welcher

neben den Zinnen der Mauer hinläuft. Rings-

herum an den Wanden oberhalb der Thürcn
und Fenflcr find übereinander zwei Streifen

(mit figurlichen Darftcllungcn
) angebracht.

Auf dem unteren grofseren fehen wir je acht

bemalte Oemnmgen in der Art von Bade-
kabinen. An diefen befinden fich an drei

Wanden einzelne Figuren, meiflens an eine

Karriere gelehnt , au der oftlichen Wand
Frauen . gegen Norden Mannergellallen

.

gegen Wellen Hadende; an der vierten Wand
find einzelne Thierc gemalt, welche auf der

bewufsteii Stange bälancircn, Ueber der

Hauptthürc ilt zaifchen den Bildern das Wap-
pen der Vintler angebracht. Oberhalb des

breiten Streifens und parallel mit demfelben
laufen kleinere, auf welchen in medaillon-

artigen Kreifen kleinere Figuren abwechfelnd

männliche und weibliche ganz vorzuglich

abgebildet find, wie es fcheint, humorillifch

gedacht und in gewifser Wechfelwirkung zu

einander flehend. Leider find die oberen

Darflellungen fehr undeutlich. Die einzelnen

Medaillons find getrennt durch fehr primi-

tive und etwas plumpe Decorationen von

Eichenlaub.

Die unteren Wände find tief roth , mit

vielen fehr fchonen Müllern bedeckt, und fo

gedacht, als ob grofse Teppiche gezogen
waren, welche an einzelnen Schnüren von
der Barriere und den Badekabinen herunter-

hängen.

Die grofseren Figuren find mit Aus-
nahme der nackten Badenden fehr gut erhal

ten, was w ahrfcheinlich darin feinen Grund hat.

dafs diefer Saal weniger bekannt gewefen, und
defshalb von Reklamationen verfchont geblie-

ben ilt. Die Coftüme find aus der ältellen

Zeit, fehr reich und intcreffant, die weib-

lichen Figuren find etwas lang gehalten.

Die Technik der Gemälde ift ähnlich wie bei den

Mldcm farbigen Bildern, nur infufern abweichend, dafs

einestheils fchwarzc Contouren vorherrfchen, andern-

theils bei den vielen Schmuckfachen das Weifs fehr

paftos. beinahe plallifch aufgefetzt ill. Heides vielleicht

zu dem Zwecke, damit in dem ziemlich dunklen Gc
mache die Figuren um fo energifcher wirken.

Gc
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In der Nifchc des örtlichen Fenftcrs find an den
Wanden zwei Gcftallcn, die eine eine Dame vorftcllcnd,

welche eine Krone, die andere einen Jüngling, der einen

Falken auf der Hand tragt. Heide find fehr naiv und
anmuthig in der Auffaffung. Die Behandlung ift anders
wie bei den oberen Bildern des Badezimmers, der

Mauergrund auffallend rauh.

Fine hölzerne, fehr angeräucherte Stiege führt

•.in- \<>n dei Flur diefes Gemaches hinauf in den
logenannten Neidhardt - Saal , welcher direrk unter

einem neuen Dachftuhle liegend, von oben freilich

gefchutzt, gegen <lie Seiten jedoch, da die Fcnfter-

ofTnungcn nicht zu vcrfchlicfsen find, den Wind und
Regen fehr ausgcfctzl. An der Sudfeite geht in Form
eines halben VicrpafTcs eine Mauer bis beinahe unter

das Dach. In der Mitte fuhrt cingefafst von einer

fchonen gothifchen Bordüre eine Thür in das Midlich

gelegene Nebengemach. Rechts von ihr ift ein grofses

Gemälde „einen Tan/.", links ein folches „ein Ballfpicl"

VOrfteltcnd. Ueber beiden und der Thure zieht lieh

horizontal zuerft ein breiter Streifen hin, mit Wappen
und Decorationen; darüber ift ein fehr grofses Bild

„ein Turnier" dargeftcllt. welches wiederum gegen oben
von einem halbkreisförmigen Streifen von Wappen und
Decorationen wie unten bekränzt ift. Einige Wappen
haben noch l 'ntcrfehi ifteu, z. H. aragun, denmarkia,
norvegen. Die Malerei mit aus alteller Zeit; Coftiinie,

wie alles Decorative ift reich und ftylvoll gezeichnet.

Neben tlen. Figuren im I Untergründe, welcher beim
Tanze lichtblau, beim Ballfpicl roth, bei dem Turniere

grün ift, finden fich aufserordentlich fein gezeichnete

arabeskenartige Müller. Die Figuren lind, wenn auch
übertrieben hart, doch ftreng entworfen, die Gelichter

fcharf individualilirt, die Compofition bei drei Hilden)

voll Leben und Humor, In tcchnifchcr Beziehung find

fie ahnlich wie die übrigen, in Hezug auf Frhaltung
kann man ihnen nur lias nachrühmen , tlafs fie nicht

reftaurirt find, fonft haben die Hefucher des SchlolTes

an den Stellen, welche de erreichen konnten, fehr viel

ruinirt.

An den drei anderen Wanden des Saales, welche
freilich zum Thcil durch neuere Fcnfteruffnungcn

durchbrochen lind, befinden fich Darftelhingcn von

Jagden, welche, obwohl fluchtiger behandelt als die

anderen Hilder, doch im Coftiime viel Intereffantes

bieten.

Südlich vom Ncithart -Saale ill noch ein grofsercs

Gemach, die fogenannte Kuftkammer, An den Wanden
find portraitartige Finzelfigurcn, ähnlich denen im

Gareis Saale, an der nördlichen Seite ein grofses Tur-

nier, w elches jedoch unkenntlich und durch einen Vor-

hang halb verdeckt ift.

Nachdem wir unferen Rundgang durch famintliche

bemalten Räume des SchlolTes beendet haben, bleibt

es uns noch übrig, auf die Frage einzugehen, ob die

vorhandenen Gemälde aus derfelben Zeit, und. wie

früher behauptet worden ift, von demfelben Meifter

herrühren. Die Gelehrten wiflen nicht viel zu berichten

von Tyrolcr Kunftlern des 14. und ic| Jahrhunderte»,

es ift das eine grofsc Lücke in der Kunllgcfchichtc,

da gerade die alteften Tyrolcr Meifter. wie an fehr

vielen bemalten Haufern. Schloffcrn und Kirchen, z. H.

auch im Kreuzgange zu Brixen zu erkennen ift, unge-

mein viel Selbftandiges in ihrer Richtung haben. Wir
können eben nur Vermuthungen anhielten über die

KunlUer von Runkelftein und diefe gehen dahin aus,

dafs die Hilder aus dem Wigolais-Saale, die anfangs

erwähnten im örtlichen Traelc befindlichen, die im

Neidhart-, im Gareis Saale und die beiden Figuren im

Badezimmer die alteften find und auch von derfelben

I land herrühren, denn die I'rofil-Vorftcllungen find über-

all vcirhen feilend. Die oberen Gemälde im Badezimmer
lallen allerdings beim erften Anfchauen vermuthen,

dafs fie italicnifchen ürfprungs find, aber bei näherer

Prüfung erscheinen fie doch als deutfehe I'roducle.

Aehnlich in der 'Technik lind die Gern ildc am
Söller , aber fie lind in der Compofition und als

Darftellungen en face mehr auf Wirkung berechnet.

Spater durften die Illuftrationen zu Triftan und
Ifolde fein, wo fchon etwas Raflinirtes, eine gewifse

.Schauluftigkeit fich nicht gerade angenehm zu er-

kennen gibt. Die Hilder in der Capelle und in dem
Räume oberhalb derfelben rühren gewifs aus fpaterer

Zeit her.

Die Marien-Capelle

Die kleine, der heiligen Jungfrau geweihte Capelle

in Wilhclmsburg bietet dem Beobachter noch jetzt, da
fie bereits fchon an yo Jahre als CultUsftattC entkleidet

ift, fo viel lies Anziehenden und Ueberrafcheiulen, dafs

eine k'eine Hefchreibung und Darftellung ihrer Ver-

hältniflc geboten erfcheinen,

Fs ift ein Hau der FrühGothik, der vom Pfarrer

Ditmar von Wilhelmsburg im Jahre 1320 unternommen
und vom l'affauer Suffragan Bifehof I Icrman zu einer

katholifchen Cultusftattc eingeweiht wurde. Um jene

Zeit war die l'farre von Wilhclmsburg noch weltlich,

erft in einigen Jahren hernach wurde fie von dem
Cifterztenfcr Stifte Lilienfeld befetzt, in defien Bcfitzv

fie fich noch jetzt befindet.

von Wilhelmsburg.

V on aufseu wirkt der Bau nicht befonders, <la an

demfelben keine architektonifchen Tänzelheiten und

Gliederungen getroffen werden; aber im Innern tritt

eine recht gluckliche Lofung und harmonifche Wirkung
(ammtlichcr Theile zu Tage, die durch ornamentale

Ausfchmückung noch erhöhet wird Wie aus der

neben befindlichen Zeichnung Fig. 1 zu entnehmen
ift, gelangt man ins Innere durch einen an der

Strafsenfeite fich längs der Fronte des Baues hinziehen

den fchmaten Gang über 22 Stufen zum Fingang, wo
dann der Hefucher von der fcharl ausgeprägten acht-

teiligen Chorfehlufsform, von den glucklich gelüften

FcnftcrofTnungcn, von den aus I lohlkehlen und Wulften,

von denen der unterfte bimformig zugefpitzt ift, gebil-
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dctcn Gliederungen und von den entlang der Mauern
angebrachten Sedilien befriedigt wird. Her Ha1

.! ifl

nur klein, in Form einer Capelle gehalten, und als

folchcr bis zum Knde des 17. Jahrhunderts verwendet
geblieben, von welchem Zeiträume an demfelbcn ein

Schiffsraum mit einer Sänger-Empore vorgerückt wor-
den ilt ; allein für die dortige Gegend war er angemeffen

grofs angelegt, da er doch nur zum befonderen Cultus

der heiligen Jungfrau Maria beftimmt worden war.

Die Capelle wurde urfprünglich doppclfchofsig

angetragen, der obere Theil fiir den gewöhnlichen

GottesdienO beftimmt, wahrend der untere Theil zum

geftnnden, ob dasfelbe gerade, fpitz- oder rundbogig
gefchlolTen, ob runde, oder birnformige Gurten und
tiefe Hohlkehlen angewendet waren, ob ein Giebelfeld

über der Hälfte des Portales eingefetzt, oder mit Re-
liefs gefchmückt war, oder ob an der Gicbclfchragung

aufsen Fialen aufgeftiegen find, oder ob Figuren oder
Ulattwerk dafselbe gefchmückt haben,

Im oberen Theile der Capelle bilden Kreuzge-
wölbe die Decke, die von Breiten- und Diagonal-Gurten
mit birnformiger und hohlkehlenartiger Durchformung
getragen find. Diefe Gurten fitzen auf capitulartigcn

Gliedern auf, darunter lauft ein Saulchen bis zum Cor-

Kijj- j. (WillivliuilMirg )

Cultus der Todten verwendet worden fein foll; allein

diefe Annahme fcheint auch nicht vcrhfslich zu fein,

weil mau Capellen, die der heiligen Jungfrau geweiht

waren, nicht zu einem Karner verwendete. Seit der

Aufhebung des Stifte* I.ilieufeld im Jahre i"Sy und feit

der im Jahre 179O erfolgten Wiederherftellung des
Stifte* wurde die Capelle als Cultusftattc nicht mehr
verwendet) in den fränzofifchen Kriegsjahren wurde fie

als Militär Depot und wird jetzt als zum l'farrhofe ge-

höriger Keller und Speicher benutzt. Ks lafst fich auch

nicht mc'r ermitteln, an welcher Stelle das alte l'ortal

don des Fcnftcrs, und endigt in einen fchon ausgc

arbeiteten Kragltein. DicFcnftcr find im reinen Maafs-

werk des 14. Jahrhundertes gehalten, famintlich in der

Mitte einen Kreisbogen enthaltend, dem eine aus dem
Fünfecke hervorgegangene Rofc entfpricht. Diefelben

lind nicht gleich, fondern immer abwechfclnd gebildet.

Die AuflöTung der Feiifterleibungen ift glatt und ein-

fach ausgeführt. Unter dem Fcnfter-Cordon ilt an den
drei das Oftogon abfchliefsen k n Seiten je eine Nifchc

angebracht, welche mit einem Giebel fchliefst, die aus

dem Drcipafa gefchlagcn ifl. An der Langfeite des
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Chores aber find zur rechten und zur linken Seite

Sedilicn angebracht, welche in einfachen Spilzgiebeln

endigen und deren Verzierung mit Blumen (Lilien und
Sonnenblumen i und Blattwerk ausgeführt i(t, in denen
mehr ein gcoinetrifchcs Ornament vorwaltet. :.Fig. 2 11.3.)

In ilcr Profilirung der Gurten und der Formen-
gebung des Ornamentes l.ifst fieh der jugendliche Geilt

dcrGothlk mit mancherlei fpeeififeh fonnbeltimmenden
Klementcn wahrnehmen; die Hohe der Kirche fleht im
F.inklange mit dem Verhalt nifs zur Breite, ja fte kommt
mir etwas zu niedrig vor. An der Capelle, deren Dach
gemafs dem Grundfatzc der Gothik ileil gehalten jft,

war kein Glockenthurm oder Dachreiter angebracht.

In der Capelle find fclblKerlt.mdlich, da fie gegen-
wärtig als Speicher dient, langfl fchon alle Schmuck-

und fonflige innere F.inrichtungsftucke verloren ge-

gangen; kein Altaruerk, kein Sacramentshauschen,
kein Weihwaffcrhecken beftebt mehr. In den Fcnrtern

waren urfprünglich Glasmalereien angebracht , allein

von denfelben find nur einzelne Spuren in dem Mafs-

werke iibrig geblieben.

Der untere Theil <ler Capelle, zu welchen man
von der Weltfeite vermitteln der an der Seite ange-
brachten Thür gelangt, itt einfach gehalten, und ent-

halt nichts, was die Bcltimmung als Kirche andeuten
konnte Das Bauwerk ilt fonrt ziemlich gut und unver-

ändert erhalten auf unfere Tage gekommen, fo dafs es

nur geringe Korten verurfachen würde, es wieder als

Cultiisltattc einzusetzen.

7. Gradt.

Mittelalterliche Städtebefeftigungen.

Ileiproi hen von Dt, Karl /.inj.

V.

Von hervorragender Wichtigkeit war unter den
Städten Niederorterreichs im Mittelalter das nahe der

mäh rifeilen Granzc gelegene Dro/i-tuiorf, eine fchon
frühzeitig erscheinende Anfiedlung in Oellerreich.

Durch die natiirliche Lage zu einem befcltigten und
leicht vertheidigbaren Punkte fehr geeignet, erhöhte
man in verftimdiger Weife delTen Wehrkraft durch
z.weckmafsige und machtige Vertheidigungsbauten. Die
kleine Stadt, falt von der Gertalt eines Dreiecks, liegt

auf felliger, Itellenweife fehr Heiler Anhöbe, die auf drei

Seiten von der Thaja und dem in diefeibe mundenden
Thumiitzbach umflorten ift, demnach nur an der Sud-
feite ein trockener Zugang zur hochgelegenen Stadt
möglich irt, durch welchen diefeibe mit ihrer in der
Tiefe gelegenen Vorftadt, dcrAltltadt Dmfcndorf, ver-

bunden wird.

Noch zu Georg Mathacus Vifcher's Zeiten (1672)

hatte Drofcndoif ein fehr wehrhaftes Ausfeilen, das
uns begreifen lafst, dafs <!ie Heerführer der alteren

Zeiten diefem befeftigten Punkte grof>e Aufmcrkfam-
keit zuwendeten. Hat doch Konig Otakar mit der

Berennung iliefes Ortes die für ihn koltbare Frirt fo

fehr vergeudet , dafs ihm die nachlte Zeit darauf
Niederlage und Tod in der Marchfeldfchlacht brachte
11278). Auf Vifcher's Bild fehen wir lang gezogene
Mauern mit Schufslochern und Crenellirungen mit halb-

runden F.ckthurmcn und imponircndcn Thorbauten
Noch 1840, als Schweighart in feiner Darllcllung von
Niederöfterreich Drofendorf befprach, wird der dop
pelten Ringmauern, der Wachtluumc und Sturmgange,
wie auch der früher beltandenen Walle aufserhalb den
Kingmauem erwähnt.

Lebergehend zur Befchreibung des heutigen
Zurtandcs, der freilich wohl ganz bedeutungslos gewor-
denen Wehranlagen, verweifen wir auf Fig. 1. wofdbrt
wir den Grundrifs der gegenwärtigen Stadtanlage, in fo

weit fie für unfere Zwecke wichtig ilt, geben. Die Stadt
bildet ein Dreieck, deffen gegen Norden gerichtete

Spitze abgellumpft ilt, deffen Balis durch eine einmal

gebrochene Linie gebildet wird. In diefer d. i. der Sud-

feite befindet lieh der fchon erwähnte eigentlich einzige

Zegang zur Stadt. Das dafelblt beltamlene Stadtthor

ilt in der Ilauptfnchc, nämlich der Thorbau fclbtl, ver

lebwunden» Ks war, wie uns ein im Pfarrhofe befind

liebes Gemälde mit der Anficht der Stadt aus dem
Jahre 1716 lehrt, ein machtiger Thurm mit rundbogiger

Finfahrt und kleinem Schlupfpfortlcin daneben, mit

Zugbrücke und drei Fcnrtcrn im crllen Stockwerke

Yig. 1. (brofendorr.)

Hinter diefem '1 horthurm Itand der eigentliche Thor-
bau, beliebend -ins einer hochanrteigendeil Mauer mit

Erkern über dem Thorweg und Seitwärts je einem
ßankirenden machtigen quadraten Thurm. (Fig. 2.)

Der Mittelbau ill bis auf kleine M.uicrrertc ver-

feinernden, die Seitenthurme find geblieben; zu

Vifcher's Zeiten hatten fie hohe Satteldächer. Im Jahre

1710, gleichw ie heute, find fie fchon dachlos Fig. 3 gibt

uns das heutige Bild der Südfeile. Ueber den Stadt-
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graben fuhrt eine aufgeflammte Straft« mit gemauer-
ten Brückenbogen, und unfeheinbare Haufer haben Seil

in das alte Mauerwerk und fich darauf llutzend hinein-

gezwängt. Die beiden Thorthiirme find maflige Bruch-

fleinbauten. im Erdgefchofse und erften Stockwerk
mit einer Mauerflarkc von 3 Meter. Die Stiege i(l der

Mauerdickc eingebaut. (Fig. 3 und 4.) Ehemals war die

Südfeite wühl befelligt, denn aufser Mauern und Gra-

ben war noch eine äufscre Mauer mit einem Thor-
thurm und endlich ein äulserftes l'allifadenwerk mit

einem weiteren Durchfahrtsthurm angelegt, wie diefs

die befprochene Anficht vom Jahre 1716 veranfehau

licht. (Fig. 2.)

Wir wollen

uns nun der

Ummauerung
der Stadt, mit

der Richtung
gegen Orten

beginnend, zu-

wenden. Die

Ummauerung
an diefer Seite

ift durchge-

hends eine

doppelte, fiel-

lenweife fin-

den fich auch
vereinzelte

Spuren einer

dritten Mauer; natürlich hat an der Siidfcitc der Gra-
ben nicht gefehlt. Die innere Mauer — flets aus
Hruchftcin ill hoch und crencllirt. fie lauft gerad-
linig fort und hat keine Verftärkungsbauten. Die
aufscre fleht von der inneren nur wenig ab, ift fchr

niedrig, mit Schufslöchcrn verfehen und vielfach <lurch

Thürmc verflarkt. Wenn wir die Mauerfiucht ver-

folgen, kom-
men wir zuerft

zu einem fchr

verfallenen

Fck werke,
dann folgt

zweimalig eine

im Rechteck
ausfpringende

Thurmanlagr,
endlich ein

ausfpringen-

der polygoner
Eckthurm,

dem auch in der Hauptmauer ein Verftarkungsbau

entfprochen haben mag. der aber heute nicht mehr
naher bcfUmmt werden kann. Fig. 5 zeigt uns die Gc-
Haltung des polygonal Eckthurmcs. In der weiteren

geradlinigen Mauer folgen in faft gleichen Abflnnden
zu einander vier Rundthürme, Fig. 6; ein fünfter folcher

Thurm befindet fich an der nördlichen Ecke.

Die Nordfeite reprafentirt fich in Fig. 7. Der bei

Vifchcr fichtbarc Thorthurm beliebt nicht mehr, wohl

aber jenes burgahnlichc Gebiiude, deffen hohe Mauer
über die Ringmauer emporragt. Von der Wellfeite

2. iDrofenilorf.)

gibt uns Vifchcr ein getreues Bild, das, abgefehen vom
Verfalle des Mauerwerks, bis heute gleich geblieben

ift. Ein halbrunder Eckthurm, ein quadratifch aus-

fpringendes Mauerwerk und endlich Refle von ifolirten

Rundthurmen an der fteilen Hofehung zum Thajabottc
hinab find noch heute erkennbar. Das ehemalige
Nord-Thor war durch ein besonderes Vorwerk ge-

fchutzt, deffen Fundamentmauern noch beliehen. Der
Weg aus der Stadt fuhrt hier zum Thaja Ufer und bei

einer zierlichen fpät-gothifchen Marterfi.ule. Fig. 8,

vorbei.

Die Mauer der Weftfcite hat in ihrem fudlichen

Anfchluffc bedeutend gelitten und fehlt hier die

Vormauer faft

ganz; erft an
der Ecke felbft.

zunachfl eines

halbrunden
Ausbaues, be-

ficht fic noch

In der Süd-
weftecke der

Stadt ift zu

nachft der

Mauer das
Schlofs einge-

baut , wohl

vorfatzlich, um
durch den

machtigen Hau

diefe Stelle, die Achilles-Ferfe der Bcfeftigungsan-

läge, mitvertheidigen zu helfen, Zwifchen dem
Eckthurm und einein zweiten vorfpringenden halbrun-

den Thurm der Vormauer findet fich ein kleines zum
Schlöffe führendes Pfurtlcin in Verbindung mit einer

über den Stadtgraben fuhrenden gemauerten Brücke

Wir langen wieder beim Siuleingange an, womit
der Rundgang
um die Stadt

fchliefst.

Blumen-
bach in feiner

Topographie
von Niedei

ofterreich fagt

mit Kecht.dafs

wenige Städte

in Nicdcrofter-

reich eine fo

malerifche

Lage und fo

romantifchc Spaziergänge um die alte Stadtmauer
haben wie Drofendorf. Ehe wir das freundliche Stadt-

chen verladen, fei der am Platze zunachfl der Kirche

liebenden Rolands-Saule gedacht, die in Fig. 9 ab-

gebildet ift Im unteren Theile noch den gOthHcbcn
Charakter bewahrend, der vielleicht in das 15. Jahr-

hundert zurückreicht, gebort der obere Theil fammt der

Ritterfigur zuverlalfig in eine um mehr als ein Jahr-

hundert jüngere Zeit. Jedenfalls gebort diefer Pranger

zu den meiftverzierten Denkmalen diefer Art, die fich

ziemlich zahlreich in Niederofterrcich erhielten
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Mittelalterliche Grabdenkmale in Ober-Oefterreich.

Von A.Mf WinkUr

IV

Wir beginnen nun mit der Vorführung von ent-

fehetdenden Beifoielcri aus dem XV. Jahrhundert. Die

Hauptmerkmale find : Die Minuskel-Schrift wird vorherr-

flehend, die Schilde find nicht mehr fo fchrag gelehnt,

der Stechhelm hat den Sieg über den Kubelhclm errun-

gen, die Decken zeigen reiche

l..-utb-< »rnamentik und Zaddcl-

werk. Den fpitzen Schild ver-

drüttgl der abgerundete und
diefen die Tartfche. Die Ausfül-

lung de.» Feldes durch dasWap-
pen irt uberwiegend. Rudun-
gen « erden feiten. Dasl'Iatten-

uerk und der WafTenrock er-

fcheinen und machen endlich

den ganzen Ruftungen Platt,

unter denen noch das Panzer-

hemd fichtbar ift. Die Zeit der
claffifchen Merrfchaft des Schildes erblaf-t, ilie Orna-
mentik der Helmdecken tritt in einem fcharferen
Zuge auf.

I. /./uv Fig. i.)

Im Chorherrcndiftc keichcr»bcrg im lnnvicrtel

liegt im Fufsboden ein bereits fehr abgefchlificner

Gr.ibrtein von rothein Marmor. 7 Fufs 5 Zoll hoch,

3 Fufs 8' , Zoll breit. Die nur theilweife mehr erhal-

tene l'mfchrift lautet: • hic • leit • laureez von Aham
der • geftorben • ill Anno • do • M • CCCC —

r,

1
1r

- V- J
ai_L_Li''ii

Kig. 4- l>rofen lorf

mm

IWcn.luif ,

In den Ecken war eine Ahnenprobe auf vier
Schilden angebracht, jedoch find die Wappen fad
gänzlich verwifcht. Unter klecblattfurmigcn Bogen-
Verzierungen wiederholt fich hier da.» bereits bekannte
Wappen der Aham, unter verfchiedenen interelTanten
Veränderungen. 1

Zum erftenmal tritt hier die Tartfche auf. links

gelehnt mit dem linksfehenden Löwen. Auf der Tart-
fche ruht der Stcchhelm. an der Spitze vorn eine

' s Math 111 x r s xt 111

IV. N. p

zierliche Schnalle zeigend, durch welche derfelbe am
Harnifchc mitteilt Riemen befel\igt werden konnte.
Die Hetmdecke entwickelt fich vom Helme abfallend

und über den hinteren Hand der Tartfche hangend in

reichem und entwickeltem Relief, und füllt Üppig die

leeren Theile des Figurations-Feldcs unter dem Schilde.

Aus der einfachen llclmdcckc des 13, Jahrhunderts hat

fich das Laub-Ornament entwickelt, welches das Feld
des Grabrtcines einnimmt und auf den erden Blick die

KunftI 15. Jahrhunderts erkennen lafst, die

fortan ihre Herrfchaft üben, bis fie felber wieder durch
die Gebilde der Renaiffance verdrangt wurden.

Auf der Helmdecke fitzt das Kleinod, die Büffel-

horner, von welchen das rechte, am oberen Theile

befchadigt, feiner Spitze verludig ging; der borften-

artige Kamm irt breiter geworden und fitzt nicht mehr

Flg. J • Drofrixi.irf.l

mit voller Breite fondern mit fpitzen Kanten auf der
Auftenfeitc der Horner.

2- /joS -Fig. 2.)

In der Grab-Capelle des Klolters Wilhering an
der Wand eingeladen befindet fich ein ; Fufs hoher.

3 Fufs 6 Zoll breiter Grabdcin von rothein Marmor,
auf welchem zum erftenmal die L'mfchrift in erhabener
Schrift in gothifchen Minuskeln erfcheint, und gegen
die fonrt üblichen Formen einen Doppelgrabdein
bildet, indem eine 7 Zoll breite Leide dcnfelbcn in der
Mitte fpaltet, Die L'mfchrift beginnt an der linken obe-
ren Leide und lautet: Anno domini •nvccccj'fecun-
do. Idus feptemb • o Anna uxor • viti • opitarij • in afch-

ach Anno • domini • m • cccc 1 VH1 XI die • men-
fis JJuy • obijt vitus opitarius hic feptlltUi Auf
der mittleren Leide, nach links gewendet : miferere •

mei de' fecundü • magna mifericordiä • tuä • In

den Mittelfeldern unter einer Bogenverzierung im
Kleeblattfchnitte im linken Felde ein rechtsgelehnter

fchrägrechts getheilter Schild, oben fünfmal gefpalten
unten ein fpringender Hund mit breitem Halsband und
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Ring. Darüber im oberen rechten Felde ein Stech-

heim von der linken Seite mit laubformiger Decke, auf

dcrfelbcn der Mund mit Halsband und rückwärts her-

abhängender Leine fitzend.

3. Ohne Jahr
circa 1420.(Fig. 31

ImTraunkreife

in dem pracht-

vollen Chorherrn-

rtifte St. Florian

befinden lieb un-

ter der neuen

Kirche in den
merkwürdigen
Katakomben

Ucbereftc und

Grabdenkmäler
der ehemaligen

alten Kirche, und
unter den letz-

teren mehrere
Grabftcine der mächtigen Familie der Volkcrstorffcr.

die hier eine eigene Familiengruft befafsen Unter
(liefen ift ein fehr merkwürdiger mit verfchiedenfarbi-

gem Marmor kunftvoll eingelegter Grabftcin, der wohl

ehedem als l'flafter im Fufsboden feitie Verwendung
gefunden haben mochte, denn er ift leider fehr abgc-

fchlifTen, die Einlagen zertrümmert, ein Bild vergan-

gener Herrlichkeit. Die in kräftigen gothifchen Minus-

keln ausgeführte Legende lautet: X Hic . Icit* der- Edel
• herr

j
her Gorig • von Volkensdorff • dem - got •

genadig •fey Die beiden anderen Leiftcn des fchonen

7 Fufs io Zoll hohen. 3 Fufs

Ii
1

t
Zoll breiten rothmarmor-

nen, jetzt in die Wand einge

fetzten Grabfleincs find ohne
weiterer Infchrift.

Im Mittelfelde des vei tieften

bgefchragten Figurationsfeldes

(lehcn unter einem mit je vier

Krabben befetzten gothifchen

Spitzbogen, gegen einander ge-

neigt, zwei halbrunde Wappen-
fchilrie. von denen der rechts-

(tehende die vier Linksbalkcn

der Pollhaimer zeigt. Uebcr
diefenSchilden in der Mitte lieht

mit feiner vorderen Anficht,

nach den Augenfchlitzen zu

urtheilen , ein Kubelhclm mit

den offenen Huffelhoinern der

Volkcrstorffer. Neben ihnen feit-

warts zwei fpitze Ohren über der breiten und reichen

Laub-Ornamentik der fchon entwickelten Helmdecken,
die das ganze Feld des Grabfleincs erfüllen und gegen
den Spitzbogen nach aufwärts anfteigen.

Georg von Volkerstorff war der vierte Sohn
Heinrich V. von Volkerstorff und deffen Gattin Sophie
von Wallfee. Er war nach Höh. III, pag. 779, dreimal

verheiratet. Den Namen feiner erften Frau kennt
diefer nicht, nur der Taufname Agnes ift ihm bekannt.

Die zweite war Margareth von I'ollhaim, die er 1400
heiratete, und von welcher er 6 Sohne und 3 Tochter
hatte In dritter Ehe vermählte er fich mit Barbara

Fig. 7. (Drofenrfoff 1

Grienbockin, ftarb aber bald nach feiner Vermahlung,
die Witlwe vermählte fich 1420 mit Wolf dem Krefser.

Somit dürften die beiden Schilde diefes Grabfteins
feinen erften zwei Gemahlinen angehören, wie denn

auch der rechts-

flehende noch als

Pollhaitner zu er-

kennen ift. L'mfo-

mehr ift zu be-

dauern, dafs die

Einlagen des
zweiten Schildes

ganzlich zerftort

find und fo die

Hoffnung fehwin-

det den Gc-
fchlechtsnamen
feiner erften Ge-
mahlin zu ergrün-

den, wenn nicht

etwa zufallig ein

erhaltenes Todtcnregiflcr daruher Auffchlufs

(DruUnuorf.i

noch
gibt.

Fi- 9 (Drofandorf.)
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Notizen.

i In einer Lehmgrube bei Leitmtrits wurden in Stamme „hrad" Burg. 2. Der Theil der am Fufse des

letzter Zeit mehrere Graber aufgedeckt, darinnen fich Hradiste gelegenen Stadt Namens ..Xa Hradcanech"
Urnen, Feucrfteinc, kugelförmige und clipfcn-

formige Kicfelfteine u. f. w. befanden. Iiis jetzt

feheint nach einem Berichte de.sk.k.Confervators

Krauje nur cirt kleiner Theil der Graberllatte

aufgedeckt zu fein
;
Bronze-Gegenflandc wurden

bisher noch nicht gefunden, dafür ein Stein-

hammer, Hirfchgeweih-Gerathe, wahrend in dem
benachbarten l.ibochovitz an der Egcr häufig

Paalftabe und Armringe vorkommen

2. {Zufammtugfbacktne JirdwittU M Not-
ß,uil ,1. d. Meltau.) Zu den bereits bekannten

zufammengebackenen Krdwallen der alten Be-

fefligungen bei Katovic „Kncüi-Hora" iMitthei-

lungen lS;yl, bei Sobeslau „Svakovske valy"

Pamatky Archäol. IV. 2, 1
1 und bei Püfen

„u Bukovce", gefeiten fich in neuefter Zeit die

zufammengebackenen Krdwalle der alten Be
feftigung „"Hradiste" bei Neuftadt a. d. Mettau in

Böhmen. Der k. k. Confervator ffruit hat über

diefen Gcgenftand der Central-Commiffiori einen

ausführlichen Berieht vorgelegt.

Hradiste 1

ift eine Anhohe der welllichen

Auslaufer des Adlergebirges und liegt oftlich von
Neuftadt a. d. Mettau am linken Ufer der Mettau
und am richten des Kezck-Baches. Die Abhänge
desfelben lind, mit Ausnahme gegen Üftcn,

aufserft fchroff. Gegen Often, wofelbfl der Zu-

gang ein wenig leichter ift, erheben fich Harke

(3—4 M.) und hohe Krdwalle (5 M ). die fich

gegen die übrigen Seiten, von denen, wie erwähnt,

der Zugang fehr fchwierig, ja theilweife unmög-
lich ift, verhalt nifsmafsig vcrmimlern. Der Um-
fang dcrfelben betragt 645 M., und find diefelben

zufammengebacken. Wie folche Walle errichtet

wurden, hierüber hat fchon Wocel in feinem

..Pravck zeme ceske" Aufklarung gegeben. Ks
genügt demnach zu bemerken, dafs diefe zufam-

mengebackenen Krdw alle ausThonfchiefcr, (Juarz

und Sand (Flufsfand) beftehen, welche Beftand-

theüe durch ein intenfives Feuer, deflen Gluth

den vorhandenen Thonfchiefer gleich einem Zie-

gel roth brannte, mit einander feil verbunden
wurden.

Nach des Confervators Hrase Anficht ift

Hradiste slavifchcn, refp. böhmifeben Uriprun-
ges, wie alle die in Böhmen vorkommenden alten

Verfchanzungen Hradiste, Hradek, Hradcany,
I Iradistany 'Kadelftein) heifsen, obgleich diefelben

von manchen Archäologen für keltifchc Ueber-
bleibfel ausgegeben werden Für den slavifchen

Urfprting lies Hradiste bei Neuftadt fprechen:
1. Der Name Hradiste felbfl, abgeleitet vom

1 Laufe von OIWii zec<n Wrflrn M , Brtil« Su!<i. [cr.cn Not-
<Wn ys M . Data' t Ui -M

,
Z.. S»n« von W t |l c n.

1 Reicher.berg .

auf 1!. r Burghöhe "
3. I »< r Tri!!. in.! dafs < - iveit und

breit bei Neuftadt a. d. Möttau keinen andern befeftig

Digitized by Google



XXXVI

tcn Punkt gibt, in welchen fich die Böhmen diefer Um-
gebung vor einem Feinde mit ihrem Hab und Gut hatten

fichcr halten können, wie es ihre Landslcutc in andern
Gauen Böhmens zu thun pflegten, wie z. B. die zahlrei-

chen Vcrfchanzungen diefer Art im bohmifchen Mittel-

gebirge beweifen, wo es ihrer eine grofsc Zahl gibt, weil

die Bevölkerung der dortieen Genend eine viel dichtere

|pl[lU>Dli1#i\u1-l[[UllO L

Ob

Fig. 2. Wilhering
|

war als an den Landcs-Granzcn. (Pamatky dreh. i86y,

Hrase.i Hradiste diente demnach den in feiner Umge-
bung lebenden Böhmen als Zufluchtsrtatte bei einem
Kriegsausbrüche, obgleich man auch annehmen mufs,

dafs es in Friedenszeiten auch bewohnt wurde. Hiefür

fprechen die Ucbcrrcftc von Urnen. Afche. Kohle,

Knochen, etc., die fich an der Ortfeite des Hradiste
vorfinden. Vielleicht war es in Fricdcnszcit der Sitz

eines „Zupan". vielleicht haben hier die alten Böhmen
auch ihre Opferftatte gehabt.

3. Gelegentlich der Erweiterung des Friedhofes in

Ptehhxrit wurde die alte Friedhofmauer abgebrochen,
wobei ein dort eingemauerter antiker Stein — ein

Architektur-Stuck mit reicher Ornamentation auf der
einen Seite — frei wurde. Nachdem diefer Stein keine
weitere Verwendung fand, am Friedhofe herumlag und
dadurch der Gefahr einer Befchadigung au>gefetzt
blieb, wurde derfelbe für das k. k. Anttkcr.-Cabinel
erworben, tleflen Sammlung er zur Zierde gereicht,
Die Sculptur irt fall unbefchadigt und zeigt ein aus
Weinlaub herrlich componirtes und ebenfo ausge-
führtes Ornament; das Kcbengcwindc fchiefst aus
einer Vafe empor, diefer zunnchll zwei Vogel, die an
den Blattern zupfen.

4. Oberbaurath /üii/M/tt, der bisher mit der

Leitung der Ausgrabungen in Aquikja betraut war,

hat einen umfaffenden Bericht über die feitherigen

Frgebnifle diefer Grabungen vorgelegt, aus welchem
vorläufig nur mitgetheilt wird, dafs die Arbeit i. J. 1872

in Angriff genommen und feither ununterbrochen fort-

gefetzt wurde. Man begann mit jenen Punkten, die fich

aufserlich durch eine reguläre Form der Hügel und ihre

Höhenlage auszeichneten und errathen liefsen, was
dort begraben fei; fo wurde 1872 die wertliche Ecke der

Stadtmauer blofsgelegt und damit die kichtfehnur nach
z.wei Seiten für die Fortfetzung der Ausgrabungen ge-

wonnen. Bald darauf legte man zwei Strafscnthcile

blofs, welche verläßliche Anhaltspunkte für die Beftim-

mung des Strafsenzuges darboten. Spaterhin wurde
nicht mehr fprungweifc, bald hier bald dort gegraben,
fondern man drang fvllcmatifch vom Bekannten zum
Unbekannten vor und erreichte 1873 einige Fragmente
der Befeftigungs- Anlagen. In den Jahren 1875 und 1876

wurde der füdliche Theil der Stadtmauer bis zu den
H.iufern des heutigen Aquilcja und der w ertliche Theil

bis zur Porta principalis finirtra fertgertellt. Aufserdem
wurde der Unterbau eines cololTalcn, an die Innenfeite

der Stadtmauer angebauten öffentlichen romifehen

Gebäudes zu Tag gefordert, das Parterre einer Capelle

gefunden und endlich die Anlage der Porta principalis

finirtra aufgegraben.

Die Durchführung der Nachgrabungen war fchr

fchwierig und muhevoll, um in dem ungefunden mit

Maulbeer- und Weinpflanzungen bedeckten Boden den
Fundament-Fragmenten auf die Spur zu kommen,
welche aus der Fluth der Jahrhunderte unter dem
heutigen Ackerboden gerettet und bewahrt blieben.

Zu dielen Schwierigkeiten gefeilte fich das Grund waffer,

welches oft monatelang die wichtigften Anhaltspunkte
uberdeckt und die Durchforfchungsgrabungen aufhall.

Die meirten Funde find in einem traurigen Zu-

rtande und bieten einen Anblick der grofsten Verwuftung
dar, weil nachgewiefener Weife in der Neuzeit dort

feit vielen Jahren ein Art Raubbau getrieben wird und
viele Fund-Objec'te verfchleppt werden.

Kauir. weniger fchwierig und unerfreulich als die

Durchforfchung des Terrains find die Verhandlungen
mit den Grunrlbcfitzern, da man deren F.rlaubnifs
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erklarlic herweife nur mit vieler Muhe bekommt, in

ihren gefegneten Weingarten 4 bis 8 Meter breite,

und 2 bis 3 Meter tiefe Gruben auszuheben und

den forgfam cultivirten Hoden weit und breit mit dem
ausgehobenen Maucrfchutt und Stcingerullc

zu verwiiften, Trotz diefer ungünftigen Vcr-

haltniffc find die Ausgrabung-Arbeiten rüftig

vorgefchritten und haben llets zu neuen und
lohnenden Funden gefuhrt, über welche in

der Folge durch dicCentral-Commilfion aus-

fuhrlich berichtet werden wird.

5. Die k. k. Central Commiffion ift zur

Kenntnifs gekommen, dafs es in Abficht ift,

die Kifenbahnftation in Spulato mit einer neu
anzulegenden Wafl'crieitung aus der Gegend
von Sahna Muflbrgebirgc) her zu verfchen.

Da von derfelben ausgiebigen Quelle, welche
diefe neue Leitung zu fpeifen hatte, noch ein

ziemlich gut erhaltener Waffcrleitungsbau
ruinifcher Anlage bis Spalato befteht, der
mit wenigen Korten prakticabel werden und
auch den Hahnhof hinreichend mit Walter ver-

fehen konnte, erlaubte fich die CcntralCom-
miflion die Aufmerkfamkeit des Herrn llan-

delsminiftcrs auf diefen Gegenftand zu lenken,

indem durch die Wiederbenützung diefer

romifchen Wafl'crieitung auch den Intcreffcn

der Central-CommilTioil entfprochenund der
Fortbestand diefes wichtigen und liöchft intcr-

elTanten Haudenkmals, des bcfterhaltenen

derartigen in Ocfterreich, für fernere Zeiten
gefiebert wäre. Vor kurzem ift der Central-

Commiffion von Seite des Handels-Minifle-

riums die erfreuliche Nachricht zugekommen,
dafs nach dem lCrgebniffe der über die

Waffcrvcrforgung der Station Spalato einge-

leiteten Erhebungen und Studien dermalen
von dem I'rojecte einer WalTei leitung für den
ausfchliefslichen Gebrauch der Dalmatiner
Hahn Umgang genommen wurde und zu

hoffen fleht, dafs die alte romifche WalTer-

leitung in Spalato von der Gemeinde Spalato
unter Hcitragslciftung anderer zum Waffer-

bezug Intereffirten wiederhergeftcllt werden
wird und damit auch das Waffer für die Halm-

Ration befchafft werden dürfte.

0. Der k. k. Conlervator Kitter von Gal-

lenßrin hatte zur Anzeige gebracht , dafs

uebft den beiden Infchriftltcinen, die bereits

im III. Hände der neuen Folge der Mittei-
lungen S. CLVI befprochen wurden, der
Gefchichtsverein für Kärnten noch in den
Hefitz eines dritten fehr fehonen Steines
aus dem Zollftldc gelangt ift, deffetl Obcr-
I.andcsgerichtsralh F. M. v. Jabornegg in

feinem Huchc: ..Kärntens rumifche Alter-

thumer" auf S. 30 unter Nr. XXV erwähnt,
den er aber für verloren hielt. Der Stein
befand fich derzeit in einem Stallgebaude des
Schlaffes Karlsberg, und wurde dem Vereine auf deffen

Bitte, von Sc E.vcellenz dem Herrn Anton Grafen von
Goefs als Gefchcnk gutigft übcrlafft-n.

Auch hat der Gefchichtvercin noch eine weitere

bedeutende Erwerbung gemacht durch den Ankauf des

im Frühjahre 1S77 in der Nahe des Hahnwachterhaufes

Nr. 4 am nordwcftlichcn Knde des Toltfchachcr Wald-

Fig. 3. (Sj. Florion
.)

chens auf dem Zollfelde, welches den grufsten zufanv

menhangenden Complex der Ruinen Virunum 's be-

deckt, aufgefundenen fehonen antiken Thorfchlofscs aus
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Bronze beAehend .ms dem Schlofsblattc aus Bronze-

blech mit fchonem, mal'llv bronzenen Thorklopfcr, dem
eifcrr.en Schlüffcl mit Bronzegriff in Gellalt eines

Lowenkopfes , fieben Stücken Thiirbefchlagcn aus

Bronzeblech mit grofsen glockenförmig behüteten

Hron/.enageln, dem eifcrncri Schlofsricgcl und mehre-

ren eifernen, zum ThorverfclilulTe gehurigen Bcftand-

thcilen.

7. Das im NachlalTe des. Cavaliere Vinte«* An-
driilt befindliche umfangreiche und druckfertige Manu-
feript betitelt : „Dimostrazione del Palazzo di Diocle-

ziano" in Spalato wurde vom k. k. Unterrichls-Minifte-

rium fammt den vielen dazu gehörigen Aufnahmen
und Entwürfen angekauft und der k. k. Centtal Com-
miffion zur Verfügung gcftellt. Der Text flammt aus

dem Jahr 1846 und bildet ein abgefchloffenes Buch
über Spalato mit feinen fammtlichen antiken Reden.

Fachmanner bezeichnen diefcs W erk als eine l.ciftuiig

erden Ranges, dös allen bisherigen Werken iiber

Spalato weit überlegen id. Mit Rucklicht auf den

Zeitpunkt des Abfchluffes der Textbcarbcitung und
die feither bedeutenden und zahlreichen Ergcbniffe

neuerer Forfchungen ift es erklärlich, dafs die Fubli-

cation diefes Werkes in feiner gegenwartigen Geftatt

nicht in der Abficht der Central Commiffiun liegen

kann. Der Wiffenfehaft wurde die Publication eines

unvollrtandigen und in einzelnen Theilen veralteten

Werkes keinen vollen Nutzen bringen. Wohl aber wird

ilasfelbe einer dereinftigeu Fublication der Denkmale
in und um Spalato zur ficherften und vortheilhaftcn

ja unentbehrlichen Grundlage dienen.

8. Der in Fig. 1 abgebildete Helm wurde am
13. Juni 1877 laut einer Mittheilung eines ürganes der

Central-Commiffion auf den Wiltauer Feldern zwifchen

Innsbruck und Ambras avisgegraben, vom Grund-

befitzer für einen Topf gehalten und an einen Anti-

quitäten-Kandlrr in Innsbruck verkauft. Dcrfelbe foll

Fig. 1.

beinahe vollkommen erhalten, reich gravirt und mit

den fehonften l'atina überzogen fein Man halt den-

ftlben für einen keltifchen Bronce-Hclm. Leider ift diefer

Helm — wie diefs uberhau]»t mit fehr vielen Fufsftucken

in Tyrol der Fall ilt — bisher nicht für da* Landes-

Mufeum erworben worden.

9. Laut einer Mittheilung der k. k. Statthalterci

in Innsbruck ift einer Befchadigung der Kunftwerke in

der Kirche della Inviolata in Riva durch die von den
Nonnen del sacra cuore beabfichtigten Adaptiruugs-
bauten dadurch vorgebeugt, dafs die Gemeinde in

genauer Kenntnifs über den Werth diefer Kunftwerke
ift und zu deren Schutz im Einvernehmen mit den
Organen der Central Commiffion die cntfprcchendcn
Massnahmen getroffen hat. Ks wurde mit den Nonnen
ein befonderer Vertrag gcfchlolTen, darin ausdrücklich

betont ift, dafs in baulicher Beziehung ohne Genehmi-
gung des Magiftrats keine Aenderung vorgenommen
werden dürfe. Sollten Herftclhingen unumgänglich
nöthig werden, welche die Kunftwerke berühren, fo

wird zur Begutachtung das betreffende Organ der

Central Commiffion beigezogen werden.

10. Confcrvator l.epko;•ski aufserte fich in Betreff

jenes Gebäudes in ycti-S<tndee (fiehe Notiz 81 im

III. Bd. der Mitth. N. F.), dafs dasfelbe keinen kunft-

lerifchcn Werth hat. Es ift av.s Liirchcnholz gezim-

mert, ohne jedwedes Ornament und ohne irgend ein

Charaktcriftiaim zur Bcurthcilung des Bauftyles oder

der Bauzeit. Die Central-Commiffion fand fich dem-
nach nicht veranlafst. gegen die Demolirung diefes

Holzbaues Kinfprachc zu erheben, nur empfahl fic eine

photographifche Aufnahme zum Andenken, dafs Konig
Johann III. nebft Gemahlin darin durch fünf Tage
raftete.

11. Wir haben in den Mittheilungen, XIII Band,

Nachricht gebracht über die eigentümliche Art

befeftigter Anfiedlungen in Steiermark, namentlich

des Ortes Fehlbach, worüber aus der Feder Selieigers,

eines der Pioniere der ofterreichifchen archäologifchen

Forfchung, eine interelTante kurze Abhandlung an der

obbezeichneten Stelle veröffentlicht wurde. Wie alles

den Weg der Zcrftorung und L'mgeftaltung geht, fo

ift's auch mit dieler befeftigten Ortsanlage der Fall.

Die nach aufsen mit der Wehrmauer abfchlicfsenden

Haufcr. charaktcriftifch durch die gegen die Innenfeite

des Gebäudes abgefchragten Dncher, welche ring-

förmig die Kirche umgeben und abfchliefsen, w erden

nunmehr ftellcnweife eingeriffen, um fie zweckmafsig

umzugeftalten und Terrain tut Strafsen zu gewinnen.

Bald wird nur die Erzählung das Andenken an diefe

Tabors wachhalten.

12 Auf fteiler Hohe, hart über dem Markte Ehren-

häufen, nur in geringer Kntfernung abftchclid von dem
noch hoher gelegenen Schlöffe thront »las Mau/oleum
zweier SprolTen aus der nun ausgcftorbcnen freiherr-

liehen Familie Eggenberg, welche ilaut der Angabe bei

Schmutz: Topographie Meiermarks nach den urfprung-

licheti Herren von lihreitltaufen, nach den Spielfeldern,

l'ettauern [im i-- Jahrhundert) nach den Herzogen

Rudolf und Albrecht von Oefttrreieh, fo 1363 vom Abte
Konräd zu St. Faul es zu Lehen erhielten, nach den

Grafen von Seli.uimberg 1,14711, den Stubenbergern,

RiudstH.iiilen, im K». Jahrhunderte des Schlofles Befitz-

thum angetreten hatten, wahrend dasfelbe fpatcr an

die Grafen von l.cslie, zuletzt an die von Alterns uber-

ging. Die zwei Freiherren von Eggenberg, für deren

Andenken diefes Bauwerk errichtet wird, find bildlich
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durch Oelgemaldc) und infchriftlich im l'clbcn ver-

ewigt: „Ktitfreclit :•<)/; /:ggenf>erg, General Obrirter

Fcldzcugmcirter" und ..Wolf von EggtiAtrg General
Obriftcr der Croat- und Mohrgränitzen". Der erllc war
Hauptmann im Schlöffe zu Gratz. bctheiligt an den
Fcldzugcn in S])anien, den Niederlanden und gegen die

Türken, Wolf hingegen zeichnete ("ich aus gegen die

Türken, insbefonders wahrend der Belagerung Wiens
und hatte im Kampfe ein Hein verloren. delTen hölzer-

nes Surrogat noch jetzt zu fehen irt in der Gruft unter
der Capelle.

Die Capelle felbft trägt zwar keine Angabe einer

Entftehung&zeit; aber an der Bofchungswand der fie

umgebenden Terraffe fleht auf grofsem Schilde die

Jakrcs~<ihl MDCX. die mit Sicherheit auch auf die
Erbauung der Capelle felbü bezogen werden darf.

Auf diefer Terraffe, welche durch Aufmatterung
an dreien Seiten tlas lleil abfallende Terrain iiberragt.

und deren Flache von einer Balurtrade umfaumt ift,

erhebt fich die Grab-Capelie , ein Oblongum von
2;' , Fufs Breite an der Fronte, 44 Pwfc Dimcnfion der
I.angfeite.

Zwei KrngcrCotoffe im antiken Cofuine, deren
Tiedellale die reHcfirten Darrtellungen einer Land- und
Secfchlacht tragen, flankiren die Facadf, die mit einem
Halbkreisfelde rtatt des Giebels geendigt, ins Thal nie»

derfchaut. Der reichrtc Schmuck der Sp.it-Renaiil'ance

irt an ihr entfaltet; den in Rurtica-Manier behandelten
Vorlagen am Portale find Hermen vorgefetzt, wahrend
den confolenartigen Kndigungen der Vorlagen die als

Voluten gebildeten Auslaufe zweier Gichclrtückc auf-

fitzen und aus dielen Voluten hinw ieder üppige Frucht
ftraufse herabhangen. Genien halten, auf diefen Gicbel-

rtuckeu fitzend eine Schildplatte mit dem Motto „Onus
et honor". und überfchwingend umrahmt zuletzt mit

einem kräftigen Gefimfe alles der oberrte I.iinettcn-

Gicbcl.

Die erwähnten Glieder und Zierbitdungen, fowie
fammtliche feitlich ausfpringende in Kultica gebildete

Streben, die nach einer Einziehung in eine jonifche

Volute endigen, die Tilafter an den Kcken und Seiten,

die Sockel und Dachgefimfe find folidc in Sandflein

ausgeführt, die Fultmaucrn dazwifchen find Ziegel-

mauerwerk.
Die bauliche Urganifation der Capelle ift fuhr

einlach, doch nicht unintcrcfTant ; im Innern des
Oblongums von 38 : iS Fuss find vier Kimdfaulcn mit

noch einmal fo vielen Wandvorlagen derart disponirt.

dafs fie in Verbindung mit der Umfangsmaucr und auf

den ihnen aufruhenden Halbkreisbogen eine Calottcn-

Kuppel, tragen, welche mit einem kurzen Tambour die

Aufscndacher uberragt. Dort, wo diefe Kuppel der

Umfafiungsmauer auffitzt, entfteigen letzterer zwei mit

den 1 lalbkreisgiebeln der Faqade und Klickfeite cor-

refpondirende Lünettcn, wodurch das Aeufsere den
Anlchcin einer kreuzförmigen Anlage gewinnt.

Im Innern der Capelle find wieder alle Hauglieder:

Säulen. Gebalke, Tilaftcr. Bogen aus Stein hergcftellt,

die Flachen des Tambours und der Kuppel reich mit

StUCCO-Ornamentcn verziert. Die I.ufl an üppiger

Tracht in der Decoration ging hier fo weit, dafs auch
die cannelirten Schafte der Säulen noch, mit einer

Weinranke überlegt, fculpirt wurden. Der einzige Altar

enthalt in feinem Auffetze ein Heiligenbild des Malers

Weijskinhcr; unter der Kuppel aber zur Rechten und
Linken lind in altaraufl'atz-ahnlicheii Umrahmungen die

erwähnten Bilcniffe der zwei hier beftatteten Eggen

•

berger aufgertellt.

Ihre ftcrb'ichen L'eberrefte bewahrt die Gruft, zu

der man mitten in der Capelle hinabfteigt. ein kleines

niederes Gewölbe, und dann einander gegenüber die

fteinernen Sarkophage mit den Mottos: „DuCum eft

pugnare" und „Mors rapuit duecs".

(Aus einem Berichte des k. k. Confervator Jof.

Grnnss.)

13. Die bauliche Rertaurirung der ehemaligen
landesfürrtlichen Burg in Meran wird im Laufe diclo
Frühjahres begonnen. Aufser der Beteiligung der Bau-
gebrechen foll auch das Innere im alten Glänze wie-

derheigertellt werden. Für die Einrichtung wird das

alterte, im tyrolifchen Statthalterci-Archive hintcrlie-

gende Inventar der Burg von 1518 als Richtfchnur

dienen. Durch Vermittlung des um die Erhaltung
diefes Baudenkmals hochverdienten Confcrvators Dr.

Sek&H&err wurden bereits zwei in diefem Inventar

bezeichnete Gegeiiltande — ein beftens erhaltener

gothifchcr Tifch und ein folches Himmelbett mit Ver-

zierungen im Flach-Relief (beide Stucke flammen aus
dem Ende des 15. Jahrhunderts) erworben. Die von
der Tyroler Glasmalerei- Anftalt übernommenen zwei

Capellen-Fcnrter werden eben hergertellt.

Eine Hauptzierde erhielt die Burg durch das
lebensgrofse in Relief gefchnittene Bruftbild Kaifer

Maximilian I., welches über Verwendung Sr. Exccllenz

des I lerrn Statthalters dahin gekommen irt und bereits

in einem Zimmer prangt, «las noch heute nach Kaifer

Max I., der darin wohnte, genannt ift. Das Hildulfs

wurde, wie fich urkundlich nachweifen lafst, bei Leb-

zeiten des Kaifers angefertigt und follte in Erz ausge-

führt werden, wozu es jedoch nicht kam. Fs Hellt den
Kaifer im Ornate vor und tragt noch die Fafiung,

die ihm urfpi imglich gegeben war. Das Bildnifs ift mit

Ausnahme der etwas befchadigten Krone in gutem.
Stande.

14. Se. k. und k. Aportolifche Majellat hat unterm
19. November 1.S77 zur weiteren Rertaurirung der
romanifchen Capelle im Schlöffe Tyrol eine nam-
hafte Subvention bewilligt Die Beforgung der Rertau-

rirung wurde in die Hand des verdienft vollen Confer-

vators Sckbnhtrr und des k. k. Bezirkshauptmannes
in Meran Grafen v. EnstwbtTg gelegt, wobei natürlich

den Weifungen des Oberbaurathes Schmidt, die der-

felbe bereits bei der baulichen Rertaurirung derCapelle
und bei Anfertigung des I lauptaltares abgab, gefolgt

wird. Die Hauptaufgabe diefer Rertaurirung wird die

Entfernung der Seiten- Altäre, die den wilderten Bauern-

ftyl iles vorigen Jahrhunderts reprafentiren. und anderer

Ungeheuerlichkeiten aus der Zeit alter Gefchmack
lofigkeit, und deren Krfatz durch llvlgerechte Arbeiten

fein.

15. Die Central Commifllon hatte bereits im Juli

diefes Jahres 1S77 Anlafs genommen, ihren Einfhifs gele-

gentlich der beabfichtigten Rertaurirung der fchonen
gothifehen Kirche zu Maria-Huch in Steiermark geltend

zu machen. An dem im Auguft zur Vorlage gebrach-
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teil Entwürfe der Thurmreftaurirung glaubte die Ccn-

tral-Commiffion manche Aenderungen empfehlen zu

follcn, die befonders auf ein ftrenges Fcrthaltcn des

alten, begehenden einfachen Thurm-Syltems zielten.

Der Thurmbau ift in der Hauptfache bereits vollendet.

16. Die gothifche Pfarrkirche in Aman (flehe

Mitth. N. F. der Ccntral-Commiffion I, pag. i) mufstc

im vergangenen Jahre einer eingehenden Reltaurirung

unterzogen werden, da fich im Laufe der Zeit ver-

schiedene Schäden, namentlich aber auch folchc bau-

liche Gebrechen herausftellten, welche eine baldige

Wiederherstellung nothwendig machen, wenn nicht das
ganze werthvolle Hauwerk verfallen foll. Die bisherigen

Haukorten betrugen 12.000 ff, welcheSummc nurdurch
Privatbetrngc im Sammlungswege aufgebracht wurde
Noch erübrigt die Reltaurirung des Presbyterium.« wo-
für der Kortenbetrag von 3000 fl. in Ausficht genommen
wird. Das Rertaurationswerk, delTen Programm von
der Central-Commiffion begutachtet wurde, wird vom
k. k. Confcrvator und Haumeirter Sclimoraiiz in ancr-

kennenswerther Weife gefuhrt.

17. In Nathans (Rohmen) wurde um 1320 durch
Walrich Herrn auf Neuhaus ein Minoriteii-Klulter

errichtet. Die dem heil. Johannes dem Taufer geweihte
Klorterkirchc gehört zu den beachtenswertheren gotlii-

fchen Hauten des füdlichen Böhmens. Durch Feuer
wiederholt im Dachwerke zerstört, hat fich das Ge-
bäude bis heute in feiner ursprünglichen Gertalt erhal-

ten; nur der Dachreiter wurde durch den Brand im

Plf j. (St, Zeno am Moosbergc
)

Jahre 1S01 zerllort. Seit 1434 ift die Kirche zum Gottes -

dienft tiir die Bewohner des BürgerSpitals verwendet,

da um diefe Zeit die Mittönten das Kloltcr verliefsen

und Joachim von Neuhaus das Klortcrgebäude zu

einem Hofpital für verarmte Bürger beftimmte. Gegen-
wartig ilt die Kirche bereits fehr fehadhaft und reftau-

rirungsbedürftig. Wie Confcrvator Dr. Jn'insk} be-

richtet, dürfte fich im Laufe diel'es Jahres ein hin-

reichender Geldbetrag zusammenbringen lauen, um
das AusbefTerungswerk beginnen zu können.

18. Einer Mittheilung des k. k. Confcrvators

Orgltr zufolge wurde bei St. Zeno am Moosberge von
einigen Landleuten gegen Filde September v. J. gele-

gentlich von Grundgrabungen in altem Mauerwerk an

der linken .^eite der Strafse nach Fondo unter einer circa

Ki£. 3 iSt Zeno .im Moosbergu 1

26 Cm. dicken Mörtellage und einem ebenfo dicken
flachen Steine ein in Kreuzesform aus Ziegeln gemau-
ertes Grab gefunden, darin ("ich im unteren Theile des
Langbalkens ein kleines aus Tufifftein gemauertes Ge-
wölbe befand In dieflem Räume rtand ein Sarkophag-
ahnliches Killchen aus feinem Kalkrtcin mit einem
Deckel aus demSclbcn Materialc gemeifelt (Fig. 21, die

nur wieder ein kleines Schachtelchen aus Silberblech
enthielt, darin drei kleine Stucke eines Schwarzlichen,

papierdunnen Stoffes lagen, die Spuren von Silberfaden
zeigen follcn.

Die Stcinkifte mifst 22 Cm. und 14-5 Cm. bei
einer Hohe von 10-5 Cm. ohne Deckel, die Wände
haben eine Dicke von 2 Cm., find allfcitig glatt, ohne
Ornament und gut erhalten. Der Deckel ift mittclft

eines Falzes in den Stein einzulaffen und innen dem
Grabe entsprechend hohl.

Die Silberfchachtel (Fig. 3) ift 5 Cm. lang. 2-5 Cm.
hoch und 2-3 Cm. breit. Auf dem Deckel ift ein Kreuz
mit gegabelten Schenkeln mitteilt cingcfchlagcner
Punkte angebracht. Der Hoden irt fehr urftort und
durchlöchert. S.immtlichc Fuiul-Übjccte wurden dem
Ferdinamlcuminlnr.-bruck einverleibt. Man kann diele

Schachtel mit ihrem Inhalt nur als ein Reliquien-
Hehaltnifs, etwa aus der Zeit der Mcrowingcr, betrach-
ten, keineswegs aber als einem Grabe angehorig, eher
vom Fundamente einer alten Capelle übrig.

19. ConfervatorDr Jenny in Hart hat der Central-
Commifhon nber die Auffindung eines byzantinifchen
Vortragckrcuzes in der Pfarrkirche zu Ludefch berich-
tet, delTen Achnlichkeit mit jenem bekannten Kreuze
in St. Bartholoma Hcrg (s. Mittheil. d. Ccntral-Com-
milfion H. XVIlli eine fo auffallende irt, dafs die Vcr-
muthung nahe gelegt wird, fic Hammen aus derfelbeii

Wcrkftatte oder es habe das Line als Vorbild des
Andern gedient.

Wir fchen auf der Vorderfeite den Gekreuzigten
(plartiSch) mit Krone, die beiden getrennt genagelten
Fufse auf einem Schemel, der lange Schamrock voran
bis über die Knie aufgezogen, blau emaillirt.

Auf der Kuckfeite in einem Achtpal's ähnlichen
Schilde Chrirtus, fitzend mit einem Buche und die

Rechte zum Segen erhoben, an den Ralken-Knden
in Vierpäf-en die geflügelten Evangelilten-Symbole,
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fammtliche Darftcllungcn in Email. Auch die Rück-
fcitc des Ludcfcher Kreuzes stellt die Reproduktion
des andern dar, wie fie nicht gleichartiger gedacht
werden kann. Die Darftcllungswe&e irt aber cinccorrcc-

tere und forgfaltigcre. denn unter den Symbolen der
Evangcliften irt Ko])f und Brüll des Adlers, Stiers und
Löwen erkennbar charaktcrifirt, wahrend am Kreuz
von St. Bartholoma das Symbol des Evangeliften

Johannes in allen drei Thierköpfen wiederkehrt.

In dem rautenförmigen Schild umfafst das
blaue und grüne Email ein kretizahnliches Ornament
mit Strahlen. Ucbcrhaupt lafst (ich eine wefentlichc

Abweichung der Farbenvertlieilung des Schmelzwerks
erkennen, infoferne an den Schildern des Ludcfchen
Kreuzes gleichmafsig Blau als Farbe der Felder und
Dunkeigrun als Umrandung gewählt irt. Roth und Grau
aber nur in untergeordneten Stellen auftreten.

Die Blechverkleidung erlitt mancherlei Verände-
rungen und Verletzungen; die lies linken Krcuzarmes
bildet ein Stuck für fich, das rückwärts der Achfel und
des Kopfes an den übrigen Blechuberzug angefügt ift.

Faft follte es nach den halb erhaltenen Krcifcn fehei-

nen, dafs auch diefes Kreuz feitliche runde Ausbuch-
tungen und nicht minder aufgefetzte Figuren befafs (an

der glatten Stelle in Form eines Kopfes, zu Fufsen

Chrifti etwa eine Maria oder Magdalena', wodurch feine

Uebereinftimmung mit dem St. Martholomaer-Kreuz
noch um fo vollftnndigcr fich geftalten wiirde.

Das wefentlichlle Unterfcheidungsmerkmal Zwi-

lchen beiden ift hauptfachlich der unbartige Chrirtus

in letzterem gegenüber dem bebarteten im Ludefcher
Kreuz. Der Schnurrbart ill hier plaftifch, der Bart aber
nur durch pimktirtc Linien angedeutet; in gleicher Weife
lind die langen auf Schulter und Bruft fallenden Schei-

telhaare ausgedruckt. Im Uebrigcn find die beiden
Chrirtus in Ausdruck und Haltung bis auf die kleinften

Einzelheiten einander ganz gleich, fogar die Farbe
des Schmelzwerkes in der bis an die Kniee reichen-

den Schürze und im Suppedaneum ift gleich gewählt.

Das Tafelchen über dem 1 laupt des Erlöfen ent-

halt in fehonen, klaren Buchftaben IHS — Gold in

grünem Email — und in der untern Reihe Xl'S, die

in blauem Schmelzwerk ftehen. Die ehemals wohl
echten Steine find jetzt durch farbige» Glas erfetzt.

20. Der Markt Hoisdorf in Nicderortcrrcich bedient

fich des in der beifolgenden Abbildung erfcheinenden
Wappens, doch befitzt derl'elbe keine auf die Verlei-

hung oder das Recht der Wappenfuhrimg bezüglichen
Documcntc, wenngleich (ich dafelbft eine fehr alte

Abbildung des Wappens auf l'apier in Farben ausge-
führt vorfindet. Nach diefer ift der Schild blaulich

wahrfcheinlich filbernl, der Adler ift fchwarz, die

Traube grünlich. Die beiden Traubcntrager find ganz
roth gekleidet. Fig. 4.)

21. (Gefchufs- In/chriften.)

Die Schlacht bei Petcrwardein am 5. Auguft 1716

endete mit einer totalen Niederlage der Türken,
welche in wilder Flucht dahin eilend, ihr ganzes
Lager und ihre fammtlichen Gefchutze den Siegern
uberliefsen.

Ein Documcnt aus jener Zeit gibt ein genaues
Verzcichnifs aller Gefchutzrtuckc, welche damals in

IV. X. F.

unferc Hände geriethen; es waren: 149 Schlangen,

3 Haubitzen und 23 PöHer. Unter diefer Beute befan-

den fich auch einige rückeroberte Stücke aus deutfehen
Hütten, deren Infchriften für die Gefchichte des Kunrt-

handwerkes wie des Kricgswcfens von Intcrcl'fc find.

Ich theile einige derfelben mit.

Dreipfündige Schlange 33 Call. lang. Mit Wappen
und Ueberfchrift

:

Ernß Graf von Abenfperg und Traun, Gen.-, Land-
und Haufs-Zeug-Maifler.

Darunter:

Ferdinandiis Terttus D. G. R. I. 5. G 11. B. R. Archi-

Dux Auflriae 165J.
Goß mich Herman Luttich in Ca/chau. töS5-

Zweipfundige Schlange. 36 Call, lang; mit Del-
phinen geziert und der Ueberfchrift:

Durch das Feuer bin ich geßnffen,

Martin Iis Blaßt, Rupen/is hat mich gegoffen.

Fig. 4. (Pondorf)

Zweipfundige Schlange, mit einer Nachtigall ge-

ziert, unter welcher die Infchrift:

Assiduc et cante

W eilers will niemand fingen ; Sing aber ich,

i'ebcr Berg und Thal hört man mich.

Martin Enteric Richter 1681.

Zweipfündige Schlange, 38 Call, lang, mit der

Infchrift:

Haee Machain ftifa eß ludice Domino Joanne Fux.
Anno 1541.

Zweipfündige Schlange, 42 Call, lang, oben um
die Mundung die Worte:

Wer will dan wider VHS,

Wann Gott iß mit vns.

Unten

:

Zur Zeit Lucas Htrfcktr. 15S3.

Gaffen durch Paul .Xeydcl.

f
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Scchz ^ pfundige Haubitze mit zwei Crucifix

Bildern gcfchmückt. Infchrift:

htrdinandus Rex L. C. mc fecit 152p.

Haimfs Ducring gofs mich /jjp.

Darunter der kaif. Adler.

Der Glockengicfscr Hans Düring domicilirte in

Wien ; er entflammte einer alten Wiener Familie,

deren Mitglieder das Goldfchmicde- Glockengiefser-

und Steinmetz-Gewerbe ausübten. Sein Vater war

der Goldfchmied und Siegclfchneider Peter Duering.

(Vergl. meine Notiz in der Allgem. deutfehen Biogra-

phie V. pag. 485.)

Dreizehnpfundige Haubitze mit der Infchrift:

Rudolph Finger goß midi />p>

Darunter der Doppeladler.

Dreipfündige Schlange, 30 Call. lang, auf weleher

das Hofkirchner'fche Wappen mit der Ucberfchrift

:

C. L. Graf von Hofkircktn, dem R. Kaif. Majeflat,

Kriegs- Ra/i/, General-. Oder//-, Land, Feld-, Hanfs-,

Zeug-Maifler. Ii. Ii. 0. h. Gen. Obrifler der Graffchaft

Grofs Cotnorn.

Darunter den Doppeladler mit der Infchrift:

A A. 16S1. Gofs mich Palthafar Herold in

Wien. i6Si.

B. Herold, Glocken-, Stuck- und Kunftgiefscr aus

Nürnberg (geb. 1626, geft. 1683), gofs 1664 die Figuren

zur Marien-Säule am Hof; er wird als Hof-Kunftgiefser

auch anderweitig erwähnt. Seine beiden Fnkelbrachtcn

es ebenfalls zu damals bedeutender gefellfchaftlicher

Stellung; Anton Herold war k. k. Hof- und burgl. Haf-

nermeifter, der andere Teophil Herold J. U. Dr.

Bieten fchon diefe wenigen Infchriftcn, von

zweifellos längft eingcfchmolzcncn Gefchutzen, intcr-

effantes Materiale. wie era jene von noch erhalte-

nen Stucken. Fs wäre im Intcreffe der Gcfchichte des

deutfehen Frzguffes von Wichtigkeit, den Glocken- und

Gefchutzinfchriften grofsere Aufmerkfamkcit zuzu-

wenden.
Heinrich Kahdebo

22. Im Mai des Jahres 1875 wurde bei Demolirung

des Kathhaufcs zu Kunitz in Mähren im Schutte ein

Mcffing-Pelfchaft gefunden. Die runde Platte hat

4 Cm. im Durchmeffer und an der fehr niedrigen

Handhabe die Initialen G Z. P. Im Schilde zeigen fich

zwei gekreuzte Winzermelier, darüber eine Rebe mit

drei Trauben, darunter eine l'flugfchar. Die Umfchrift

lautet: -K-AS- (Kada a Starsi; Hranicc niemecki 1614.

(Rath und Acltefte von Deutfch-Branitzj. Gegenwartig

ift diefcs Siegel Figenthum des FranzensMufcums in

Hrunn. Derzeit fuhrt diefe Gemeinde nur diePflugfchar

allein im Siegel. Fin weiteres Siegel wurde 1876 im

Hucincr Walde nächft Roffitz nebft einem gefchuppten

linken Blechhandfchuh und einem Sporn gefunden; es

zeigt auf der Siegelflachc von 3 Cm. ein cingravirtes

Wappen, der Schild ift der Länge nach getheilt, rechts

ein auswärts fchreitender Greif, links drei fchragrechte

Balken. Der eine der beiden gekrönten Helme hat

einen Vogel (Pfau) mit ausgebreiteten Flugein, der

andere fechs Straufsenfedcrn als Zimier. Die bereits

faft unlcfcrlich gewordene Infchrift durfte lauten: Fcr-

dinandt Ignacius von Koppen Frey-Herr. (Aus einem
Berichte des k. k. Confervators Trapp.)

23. Bei Regulirung des Hofes im Haufe Nr. 17 in

der Jefuitengaffc in Brünn fand man im Hcrbftc 1874,

beiläufig 94 Cm. tief in der Erde ein Steinwappen von
84 Cm. Hohe und 74 Cm. Breite. Im Schilde zwei

gekreuzte Acxte. Am Helme eine folchc Axt im
offenen Adlerflug. Darunter B . B . Z . B. Confervator
Trapp erklärt diefcs Wappen als dem Bohuslav Bo-
rzita z Budczie gehörig, der im Jahre 1588 Kämmerer
des kleinen Landrechtes im Brunncr-Kreifc war. und
defi'en Wappen fich auf der Rathsftubc des alten

Landhaufes am Dominicaner-Platze Brunns befindet.

Die Familie ftarb 1729 als Freiherren aus. Der Stein

befindet fich im Mufeum zu Brünn.

24. Im Jahre 187; erhielt das Brünncr Franzens-

Mufeum laut eines Berichtes des k. k. Confervators
Trapp eine Partie Gefteine, welche dem Burgberge

Jägcrndorfs entflammen. Auf diefem Berge finden fich

nämlich eigentümliche Steine in zahlreichen Exem-
plaren, die von den Bewohnern Marienfclds durch den
Pflug aus der Erde gehoben und in Haufen zufammen-
geworfen werden. Faft alle erfcheinen als lavaartige

Gebilde und wurden auch fo benannnt. Fs fanden fich

derartige verfchlackte Steine in einer folchen Menge,
dafs bereits 1861 diefelbcn als Grundlage zum Strafsen-

bau verwendet wurden. Es ift kein Zweifel, dafs diefe

Steine einem verglasten Steinwalle angehorten, die

auf der oberen Fläche des Burgberges aufgeführt war,

Es ift hiebei merkwürdig, dafs das Steinmatcrialc

deflen man fich bediente, nicht Bafalt, fondern gemeine
Grauwakc ift. Aufscrdem findet man noch Bruch-

ftucke von Urnen rings um den Berg bis hinauf zum
Plateau. Die Afchcnkrügc liegen bei 1 Cm. tief in der

Erde, find in Thonmafse ftark geformt, ziemlich grofs

ohne bcfondcresCharakterifticum. Nebft diefen finden

fich Thonwirtel, Knochen und Zähne von Hirfchcn,

Wildfehweinen, Rindern, Schildkrotenfchalen und in

der Tiefe I lolzkohlcnreftc.

25. Der k. k. Confervator für Angelegenheiten der

11. Seclion Micczyslaw von Potocki ift am 1. Februar

1878 in Lemberg gertorben.

26. Der k. k. Central-Commiffion ift zur Kcnnt-

nifs gekommen, dafs die Abficht befteht, die Mauern
der Stadt Enns abzutragen. Fs ift eine fchon vielfach

ausgefprochenc Vermuthung, dafs die Seltenheit römi-

fcher Infchrift- und Reliefs-Denkmale in Enns — deren

bisheriges Vorkommen zum Umfange und zur Bedeu-

tung derColonicLauriacum in gar keinem VerhaltnuTe

ficht — daher rühre, dafs die meiften Denkmale beim
Baue der Burg und der theilweife felbft bis in das

12. Jahrhundert zurückreichenden Stadtmauer als Mate-

riale verwendet wurden. Fs fleht daher zu erwarten,

dafs bei x\btragung der Mauern derlei Denkmale in

zahlreicher Menge zu Tage treten werden.

Die Central Commiflion hat es daher für ihre

Pflicht gehalten, weitgehende Vorforge zu treffen, damit

im Falle eines derartigen Fundes derfelbe vo r Zcrftömng
bewahrt werde. Es wurde demnach fowohl an die

k. k. Statthaltern in Linz und an die Confervatoren
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Schirmer, Wimmer und Czerny das Ertlichen gerichtet,

zu erwirken, dafs alle mit Sculpturen und Infchrii'ten

verfehenen Steine, welche fich in den Ennfer Stadt-

mauern verwendet finden, als tinveraufserbar bei Seite

gcllellt, gcfammclt und entweder von der Stadtge-

meinde Enns, was vorzuziehen wäre, oder von dem
Mufcum Francisco -Carolinum in geficherte Aufbe-

wahrung genommen weiden.

27. In der am 10. Dccembcr 1S77 abgehaltenen

Sitzung des Salzburger Gemcindera'hes befchaftigte

fich dcrfclbe mit der Frage der Erhaltung des Brunnens

am alten Marktplätze. Die Berathungen führten zu

dem erfreulichen Schiufte, dafs der Brunnen fammt
feiner Gitter-Einladung erhalten bleiben und mit Für.

ftenbrunner Wärter gefpeift werden wird, auch wurde
deften Rellaurirung in Betracht gezogen.

28. Wenngleich es nach den Beftimmungen iiber

den Inhalt der Mittheilungen der Ccntral-Commiflion
nicht geftattet ift. literarifche Erfcheinungen zu befpre-

eben, daher wir auch auf eine Würdigung des vor wenig
Wochen erfehienenen Frachtwerkes „Monographie des

k. LuftfchlofTcs Eaxenburg, herausgegeben auf a. h.

Befehl Sr. Majeftat unter der Leitung des k. k.Oberlt-

Kammerers Franz Grafen Foliot de Creneville, durch
den k. k. Reg. Rath Quirin Kitter von Lcitner", nicht

eingehen können, fo findet fich doch in diefem Werke
ein Abfchnitt. der durch feine Wichtigkeit eine kurze

Besprechung von» Standpunkte der Aufgabe der Cen-
tral-Commiflion mit Recht bcanfpruchen darf. Es ift

dies der den Schlufs der Fublication bildende und die

urkundlichen Beilagen enthaltend" Anhang.
Wir finden dafelbft zu Anfang 14 Urkunden, die fich

auf den Belitz von Laxenburg feitens der habsburgi-

fchen Furrten, auf das Marktrecht für Lachfcnburg. auf
Stiftungen für die Fraucncapelle im Gefehlofs ete bezie-

hen. Die Urkunden find in Extenfo wiedergegeben und
jeder Urkunde lind die fehrcorrect ausgeführten Abbil-
dungender daran noch erhalten gebliebenen Siegel bei-

gegeben. Wir halten (liefe Art der vereinten Urkunden-
und Siegelpublication, indem wir hier von den anderen
für Urkunden-Wiedergaben felbftvcrftaiullich erforder

liehen das Document bcfchrcibendeii Beilatzen abfeilen,

für geradezu muftergiltig und fürfo manches in neuefter

Zeit erscheinende derartige Werk fehr nachahmens-
werth. Wir finden Abbildungen der Siegel des Niclas

Würfel, des alteren und jüngeren, Reinharts von Rena
11384], des Abtes Coloman und des Convents von
Heiligcnkrcuz 11384], des Ulrich und Michel Chicn-
berger, des Jorg llekkinger I1384I, von Heinrich Chlanv
mer, Weikart von Arnrtain, Ulrich von Ebcrltorf, l'crn-

hart von Ilauspach (1391, Johannes von Lichtendem
"393). Hans von Eslarn, Peter Gunczpurger. Ortolf
Virdong (1393), des Walrab von Scharffenbach, des
Deutfch Ordens -Landcomenlcwr in Oefterreich und
des deutfehen Haufes in Wien (1394), von Ulrich Zink
lind Niclas Weifpachcr (1395), Hans von Sonnberg (13951,

Johannes Albert und Ulrich Ebersdorf und Albrecht
von Hawnveld

1 13951. Eberhart von Ror, Niclas Teufel
von Winzendorf(1432), Stephan von I.ewtuaring U433I,

des Ronig Albrecht 1438 und 1439).
Die weiteren Beilagen enthalten ferner das fehr

interelTantc Inventar derKirchengerathc, des Zeughaus-

raths u.f. w. aus dem Jahre 1522 Man entnimmt daraus,

dafs die SchlofsCapelle mit Piierterornaten zwar hin-

reichend verfehen war, wenngleich man kaum annehmen
darf, dafs diefe durch Stickerei und Goldbefatz ausge-

zeichnet waren. Von einem rothfeidenen Mcffegewand
mit cingertreuten goldenen Blumen heifst es. dafs es,

nachdem es abgetragen war, dem Vicar, MeilterCafpar,

in dasGrab angelegt wurde. Auch dcrGebetund Melie-

bucher fand lieh eine belangreiche Anzahl, ferner ,,ain

khlain I lelfenpaines khattcrina und zway 1 lelflVnpaincrc

tafeil". Ein Theil der Warten hatte unterm Chor feineu

Aufbewahrungsort, doch findet fich darunter, wie unter

den Gefchützcn nichts Befonderes. Unter dem Haus-

rath werden fünf Blasbalge zu „den Horn in den thurn"

genannt.

Von befonderem InterelTe ill die Ueberlicht der

in der Franzenburg verwahrten kunllhirtorifchen Ge-

genftande, darunter lieh fo manches koftbare und hoch-

wichtige Kunltwerk findet, das einer eingehenderen

Aufmerkfamkeit werth irt. Wenn wir auch die Ausllat-

tung der Rull- und Sattelkanmier ubergehen, fo können
wir doch nicht umhin, des fehonen zwolfarmigen Kron-

leuchters aus Bronze mit den zierlichen Statuetten der

zwölf Aportel, der Mutter Gottes und dem fegnenden

Chriftus zu gedenken, der aus der Schlofs Capelle in

Eger (lammt. Viele der Kunftg •.genftande Hammen
aus den Schloficrn Pockftall, Rapotenftein, Grcilenllein.

aus den Städten Eger und Salzburg, vom pafiauifchen

Bifchof Trennbach, aus den Stiften Zwcttl, Lilienfeld.

Wilhering . Melk und Klofterneuburg und aus der

ehemals vor der Stiftskirche in Klofterneuburg geftan-

denen Capeila speciosa. und zwar aus letzterer zahl-

reiche architektonifche Bellandtheile, die als Deco-
ration einiger Inncnraumc, der Capelle linsbefondere

des Portale in der Franzensburg ihre Verwendung
fanden, wenngleich fie zu diefem Behufe in viele kleine

Theile zerlegt wurden. Die in der herrlichften Farben-

fülle prangenden Glasmalereien der Capelle (lammen
aus der Kirche in Stcyr, im Ritterfaalc aus der zu

Maria-Stiegen in Wien.

29. In einer Seitenwand der Vorhalle der Pfarr-

kirche zu Ober-Lcis in Nieder Oefterreich findet fich

ein Grabftcin aus rothem Marmor mit folgender

Infchrift: Anno MDLXXX1II hic jacet vcncrabilis

reverendusque dominus Elias Loosdcvfel parochus
hujus I'.cclcfiae Sancli martini

|
q. hoc tenipluni apli-

fieavit anno hoc nienfe itlo in Deo vivat. Dabei ein

ziemlich roh ausgeführte* Relief, vorftcllend das bis zu

den Kniccn reichende Bildnifs des Pfarrers, in nach
vorne gewendeter Stellung. Der Kopf ftützt fich auf
ein dahinter befindliches Evangelienbuch, die Kleidung
eigenthumlich . mantelartig mit reichen Falten und
Stehkragen, mit Stola und in der Hand den Kelch,

das Antlitz von crllem, ftrengem Ausdrucke, das Kinn
bebartet. Der Erweiterungsbau beftcht in dem Anbaue
einer Capelle an die gothifche Kirche.

30 Im Augurt 1S77 (liefs man bei Anlage eines

Abzugs • Canales am Wagplatze in Salzburg auf
maffives Mauerwerk, das fich alsbald als LTeberre(l eines

römilchen Gebäudes kennzeichnete. Bei Fortfetzung
der Grabungen fanden fich Bruchftückc eines Mofaik-
Fufsbodens. Sobald fich diele Reftc zeigten, wurden
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die Grabungen mit moglichfter Verficht und unter

der Aufficht des k. k. Confervators Pctzold geführt.

Auf den einzelnen blofsgelegtcn Stucken fanden fich

nebft zierlichen Randcinfaffungen Darftellungen von

Aepfeln und Kirnen, ein auf einem Nagel hangendes

Stcinhuhn, Gruppen von Fifchen, Granatäpfeln und

Citroncn u. f. w. Leider wurden die F.rwartungen

in Betreff des reichen Ornaments des Mittelfeldes des

Mofaik-Bodens getaufcht, da dieGoffe eines kupfernen

Drachen fchon feit mehr denn hundert Jahren das

SammclwalTer des Daches von der Hohe des dritten

Stockes mit folchcr Wucht niederfpeit, dafs an diefer

Stelle jede Spur eines Mofaik verwifcht und das Boden-

niveau um nahezu 20 Cm. ausgewafehen ift. Nach ein

paar kleinen Ueberreften zu fchliefsen, welche Apriko-

fen und einen Delphin, worauf eine weibliche Geftalt

fitzt, darftellcn, wäre wohl eine grofsere Figur zu erwar-

ten gewefen. Der ganze Mofaikbodcn mifst 3 M. 33 Cm.
Länge und 3 M. 70 Cm. Breite. Die Mofaiken wurden
mit grofscr Vorficht gehoben, und es gelang, einen

grofsen Theil derfelben wohlcrhaltcn dem Mufeum zu

ubergeben, wofelbft fie in der Zukunft eine fehutzende

Statte haben (ollen. Ausführlich berichtet Confervator

I'etzolt über diefen Fund in der Salzburger Zeitung

vom l. September 1877 v. F. Leider hat es bisher nur

bei der Unterbringung der Mofaiken fein Bewenden
gehabt und ift es erft der nachften Zukunft vorbehalten,

derfelben eine zweckmafsige und würdige Aufftellung

zu geben.

31. Die derzeit in der Durchfuhrung begriffenen

Reftaurirungsarbeiten im Kreuzgange zu Klofterncu-

burg veranlagen die Redaction nachftehende Notiz

über die ehemalige Geftaltung der heutigen Leopolds-

Capclle— entftammend den Mittheilungen einesgründ-

lichen Kenners der Baugefchichte und Baulichkeiten

des Stiftes — zu veröffentlichen, da es immerhin mög-

lich ift, dafs auch diefe Capelle in der Folge derReftau-

rirung unterzogen werden dürfte. Die Leopolds-

Capcllc, urfprünglich das Capitelhaus, in dem der

Stifter der Canonie fammt Familie feine Grabftätte

fand, hatte an Stelle des heutigen Fenfters hinter dem
Verduncr-Altar einen weit hinaustretenden abfidialcn

Ausbau, in welchem ein Altar ftand. In diefer Capelle

befanden (ich beiderfeits jene reichgefchnitzten aus

Kaifer Friedrich IV. Zeit ftammenden Chorftuhle, die

fpatcr, als man in derfelben reiches Wandgetafelwerk

von Marcellin Ortner und die Schatzfchreinc aufftclltc,

in die Sebaftiani Capelle am Friedhofe nachft des Stiftes

uberfetzt wurden. Früher in Kalten untergebracht

wurde unter Probft Jacob der Verduner Altar in diefer

Capelle hinter dem Altartifche aufgcftellt. wofelbft

die Gebeine des heil. Leopolds in einer Truhe hinter-

legt waren. Die Capelle, in welcher die Chorherren

ihre Andacht vor den Gebeinen des Stifters hielten,

war mit einer Thür und einem Gitter gegen das Capi-

telhaus argefperrt. Im Capitelhaufe ftand zunachft des

Einganges in die Capelle zwifchen den beiden Gruft*

ftiegen der Lcopold-Grabftcin und vorwärts dcsfelben

der Altmann-Altar.

Als man die Capitelhaus-Capelle abtrug und die

Schatzkammer in die inneren Stiitslocalitaten verlegte,

wurde der Lcpolds-Altar im Capitelhaufe felbft fammt
dem Verduncr-Altar aufgebaut, die Truhe mit den
Gebeinen des Heiligen dortfelbft aufgcftellt, und der
Altar mittelft eines Gitters vom übrigen Räume abge-

fchloffcn. Die Gitterthür zur früheren Capitclhaus-

Capcllc fand hier ihre neuerliche Verwendung. Die
Steinplatte vom Grabe des heil. Leopold fand fcitw.-.rts

ihre Aufftellung zunachft des fiebenarmigen Leuchters.

Die herrlichen Chorfitzc wanderten ais der Sebaftians-

Capclle in die Franzensburg in Laxenburg, wo fie eine

vcrfchicdenartigc Verwendung fanden, aber die Spuren
der prachtigen Schnitzerei noch erkennen laffen. Noch
fleht die Sebaftians-Capellc als Ruine, der dortige

Friedhof ift verfchwunden.

32. (Urkundliche Beitrage zur Wiener Kunft-

gefchichte in Betreff der Stcmpelfchncider der Wiener
Salvator-Medaille entnommen den Wiener Kammcr-
amts-Rcchnungen von Alb. v. CtiwcjUta.)

1571. 7. Auguft Niclafen Knngl Sigiifchncidcr wegen
fchncidung Stokh vnd eifcn zu gmainer Stat

Raitphennigen — 5 f. 3. £ 10. .(.

1571. :8. December zahlt Martin Reichel, Schmidt-
maiftcr in der Muncz alhie vmb das er 2860
Rechenphening Prückht. 4 f. 6. ß 4.

1575. 21. Maj Niclas Knngl, Siglfchncidcr, von zwaicn
Eifen gemeiner Stat-Wappen vnnd etlich Figuren,

zw gemainer Stat Wienn gülden verehr l'hening

gehörig zu fchncidcn 12. f.
—

1578. 13. Februar. Hanns Jacob Khifer, Wappenrtain-
Schneider, wegen das er Stock vnd Eifcn darauf

man verehr l'hening fchlegt in Stahel gefchniten

hat. 10. f.

1580. 15. Februar, dem Charneli Glockhnicz, Burg, und
Goldfchmid alhie, von wegen Stockh und Eyfen,

darauf er ain Saluator und gemainer Stadt Wienn
Wappen von neuem gefchnudten, davon zu Lohn
16. f. 20 kr. Von gedachten zwaicn Eyfen zu

fchmtttten, vnd herttcn, 12. Schiling. zufamen.

17. f. 6. ,3. 20. Vt-

1580. 15. Februar, dem Hanns Jacob, Sigelfchneider fo

zuvor obgedachtc zway Eyfen gefchnütten aber

nit Recht gemacht, derohalben gab ich i,Ober-

kamererl jnie fucr follichc fein Muche vnd vmb
zway Eyfen zum Trunckhgeld. 3. f. —

1592. 16. November, dem Vlrichen Linckh bürg vnd
Goltfchmidt alhie wegen das er Ain neues Eifcn

zw gemainer Stat Khleinner verehr Pfenningen

gemacht, 1. f. 4. ?t.

1605. 14. December. dem Cafpar Hainice, Sigel und
Wappen-Stainfchneider, auchK Mt.Muncz-Eifen-
fehneider alhie, vmb das Er gemainer Stadt Preg-

Eifen, damit man die vergulden Vcrehrphcnnig
fchlegt, wcilln da aincr etwas Mangel oder

Schadthafft gewefen, widerumb zwe recht ge-

bracht, t. f. 2.

I6I4. 8. July dem Georgen Walttcr, vmb zwen Stokch
zu denen gülden verehr Pliening von Stachel vnd
Eifen gemacht. 3. f.

(Korlfctjung folgt )
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Infchriftsteinc, gefunden in Salona im Jahre 1876,

gegenwärtig im Mufcum zu Spalato, mitgetheilt durch den k. k. Confervator Glavimc.
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Eine heidnifche Grabftätte im Innern der Stadt Brünn.

Wahrend der Ftmdamcntgrabung Pur den nun

vollendeten Hau «les k. k. I'ost- und Telegraphen*

gubäudes in Hrinin wurde cincpraehiiUirifchc Grabftattc

aufgedeckt, welche für die hlteftc Zeit-Periode der

hieugen Stadt umfo w ichtiger ift, als bis jetzt blns vü-r

derartige FuudÜutten in ltrimn zu einer genauen Vcr-

scichming kamen.
Der erde Fund gclchab beim Grundaushebcn zum

Gebhude iles Herrn Wieland auf der Hackergalfc,

Cnnscriptions-Nr, 99, Urientirungs-Nr. 7, knapp in der
Nahe des Kingange* zum Fraraensbcrgc im Jahre 1855;

der /weite ward gelegentlich der Waffcrri'hrcnlcgung

im Mufciimsgartcn in einer keffcfarügcn Vertiefung
des Syenit-I .agers im Juni lHÄJ; der dritte wahrend der

Kcgulirung der Klifabcthflrafsc am l-'ufse des Spiel-

berge*, ebenfalls auf Syenit, gegenüber der jetzigen

k. k. (iewerhi-felnde im Deccmbcr 1H64 und der vierte

Fund iKofi in Folge Nivellirung der Strafe« vis-a-vis

dem Haufe des Herrn Murin in der jetzigen Schweden'
gaffe gemacht.

Was nun die Auffindung einer heidnischen Grab-

ftattc beim Haue des Poll' und Tclcgrapltcngcb.indes

anbelangt, fu verdanke ich die Bekanntgabe htevem
der befoitderen Freundlichkeit den den Hau dirigirenden

[lernt k. k. Ober Ingenieurs Kranz Kraus, mit deifen

Kinvciiluiwlnifs HcrrHaumcillcr Krim die fammtücheu
Kund-Ohjectc dem Fransten* • Mufeum bcreitwilligft

Uberliefe.

Da ich wahrend der Aushebung alles fnrgfam
prüfte, kann ich nachllehende Befchreibung hierüber

geben. Dort wo gegenwärtig «las neue k. k. I'oll und
Tcfcgraphcn-Amtsgcbaudc lieh erhebt. Händen bereits

zu Folge hiftorifcher Nachrichten im 14. Jahrhunderte
zwei ll.iufer. Das crfle, im Hcfitzc der mächtigen
Herren von Boskovfc, kam durch Heirat beim Aus-
Herben iliefes Manncsllammes im Jahre 1604 an die

l.iechtendeiuc und wurde dann 17S7 als fbgenanntes
Kurft. I.iechtenrteinifches Fofuriccr Fi<lcicommifshaus

verkauft. l)er neue bürgerliche Hefitzer eröffnete 17^4
hierein (iallliaus. „zu drei Furllcn". welches bis 1S74

feinem Zwecke diente. Ks war ein Kckh.ms in der
„verlorenen Garte" mit Nr, Ciq conferihirt < IrJcntlrungS-

Nr. 51 und in der .Johannesgauc- mit < )ricutirungs-

Nr. 15 bezeichnet. Das daranllofscndc andere Gebäude.
Comic.'Kr 68 OricntirungsNr. 1) der „verlorenen
Gaffe" gehörte «lein Klolter Yclchiad, dann vom
Jahre 1470 dem Kloßer Tifchnovic. Hei Aufhebung
«les letzteren Stiftes 1782 wurde es vom Acrar zum
k. k. CanteralhauM adaptirt und IX29 ilie k. k. Polt-

directum darin untergebracht, die bis zu denen Demo-
Itrnng 1M75 hier verblieb. Aus der altellen Zeit haben
wir keine Nachrichten Über «liefe Grunde; nur f«> viel

ill bekannt, dafs die Gafle aufanglich „beim kleinen

Brücket41 und bis zum Jahre 1775 .beim lleineinen

Brücke! nder «lic verlorene (fall«"* benannt wurde.

Die nezeichiiung Rammt von einer neben dem gc-

wi'fenen Tifclmi »vi«' er Hanf«-, (.'«»nsc-Nr. 6H, ehemals

IV N I

bcftandcflcu kleinen Brücke her, da längs dicfei

(«alle ein fchmakr Waffergraben fich zog. der viel-

leicht ein natürlicher gcwefcn nilcr zur Ableitung der

Kcgcnftrömc, welche von den höher fituirten Stailt-

theileii herablloffen, angelegt ward. Deiul «las Terrain

hat hier von «1er Klifabethllrafsc (I'ufs des Spiel-

berge*] gemeflen, ein bedeutendes Gefalle. Auch zeigt

lieh llcllenwcifc in einer Tiefe von 4 bis 5 Meter fchon

Sickerwoffcr, und die Bodcnbildnng (wie Uberhaupt in

«ler inneren Stadt] befiehl aus diluvialen Ablagerungen.

Ks war in den 'Tagen des 25. Marz und 13. April

1S70, als die Arbeitsleute im Grunde des alten l'osl-

gcl»aud«s Nr. CS knapp neben den Hauptmauern unter

Nivtmu

jtmcbiitfuntj

Ctwchieae Lea«

-ig.

einer Aufchiittnng von 2 Meter an zwei 5 M«'ter

von einander entfernte — Stellen gelangten, die. in

feilem Hullen gegraben, wie Cideruen ausfallen. Ihre

Tiefe betrug 2' , und r
1

, Meier, oder unterm Niveau

gerechnet eine 'Tiefe von 4
::

, und .V' ,
Meter. Der

IXirchmefler iljcfcr Vertiefungen i,Fig 1) war am oberen

Rand 1
' , Meter und bei «ler Sohle nicht ganz t' , Meter.

Darin Lagen nun */, Meter hoch /.wifchen Afche und

fchwarzer Knie gebettet mehrere Thongefafec, Schei-

ben, 'Thierknochen fowie Holzkohlen, Ueher diefer

Schichte, gliichfam «len Verfchlufs der Grabftattc

bildend, war eine Meter mnehtige l.ehmdecke,

die durch eine Glühhitze zu einer ziegelrothcn Mafle

wurde, Der übrige Kaum von da bis zur Aiilchültutlg

war mit dunkler Krde ausgefüllt.

Noch eine dritte Stelle, VOfl der zweiten 4 Meter

entfernt, wurde am 10. April iXjri, y Meter tief unter

dem Niveau aufgefunden. Sie war keine Grabftätte,

im lein Mos einige Gcfnfefcherben, die wohl in urfprung-

licher Zeit als zerbrochen ilaliingcworfen wurden, im

(ellgewachfcncn Krdbodcn Ilaken

B
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Nach dielen Fragmenten zu fchlicfson, mufsten es

grofsc und ziemlich Harke Gefaßte gewefen fein. Aus
den zusammengefügten '1 heilen <les einen F.xeinplars

(Fig. 2] ergab die Mcffnng 2; Cm. Hohe, am oberen
Krcisdurchmclici 36 Cm. und am unteren 26 Cm. Der
vortretende Rand (bei der Ocflnung) hat 5 Cm., «lie

Wandt 1% bis i
1

, Cm. und jene beim Hoden 2*/« bis

3 Cm Starke. Dies napfarligc Ccfafs aus grob gekne-
tetem Graphit in freier Hand (?) geformt, daher <lie

unglvichmafsigc Stärke, war nicht gebrannt, fondern
blos an der I.uft getrocknet, Ks zeigt wellenförmige
I.inieti. darunter einen Streifen. dargelLllt aus knapp

ig J.

nebeneinander gemachten Kiildtiickeli. «eich«- unter-

halb <les oberen Randes fich ziehen, und fo dem Ge-

hiiUl die einzige Ausfchinücknng gaben Der übrige

Wandraum ill fchnwcklöK.

F.in zweites almliches Stuck von dem lieh blols

der untere platte Thcil erhalten hat, deffeu Scherben-

hohe y Cm., der DodcndurchmelTer lü Cm., c'ann die

Wandllarke I

1

, Cm. zählen, ill wieder aus einem bräun

liehen mit Quarzfand und feinen Glimmer I heilchen

gemengten Thon fehr roh, ohne (?) Hille der Dich

jehetbo gearbeitet und innen gcfchw.irzt

Kndlich fanden fish zwei <leflinirte Scheiben, hic-

von der crflerc aus gelbem, mit feinem Glimmcrllaub

verniifchten und dann gebrannten Thon, «ler zweite

aber maffiver aus ungebranntem groben Graphit ver-

fertiget. Der Kine io Cm. hoch uml cbenfu breit

fcheint von einer flachen Schale /» (lammen, indem

feine einlachen und auch durcheinander gefchlungencn

Wellend reifen an «Kr Innenfeitc fich befinden; dagegen

beim andern ly Cm. hohen und 14 Cm. breiten Stucke,

auswärts Pechs ungleiche Wellenlinien vorkommen.

An Heiden find «lie vertieften Streifen mit einem

dumpfen Uolxftift gezogen worden.

Sonderbar ill es aber, dafs man «liefe Gräber

wahrend de* Baue* des alten Velchrader Stifthaufrs

im 14 Jahrhundert nicht entdeckte, da felbe «loch

kna|>|> an de»Hauptmauern misten, und vor «lern Hau

dicl'cs Haufes gewil's an diifcr Stelle fchoil Sladi-

gebaude (landen, «lernt eine frühere Dur«, liwuhlung des
Ortes wäre jetzt erkennbar gewefen. So hatten aber

beide Giabcsftattcn ihr unverfehrtes Innere beibe-

halten, aufser es wäre derfelbe Vorgang hiebei aus-

geführt worden, wie wahrend des Demolirens des Drei
lurllcn Gallhanfcs 1874, wo ähnliche cillernartige Ver-

tiefungen im Boden entdeckt worden fein Tollen, die

man jedoch nicht untersuchte, weil ihre Oberfläche
eine v«>m Walfer durchweichte Hreimafle bildete. Die
Arbcitsleule meinten, «lals diele Locher etwa für eine

Lohgärberei dienten und uberdeckten felbe mit Hruch-

fteinen. Muthmalslich durften Ii«- auch folche Ubjectc
geborgen haben, w ie die bei Haus- Nr. 68 durchlorl'chten.

Ihr Kntgang ill freilich zu bedauern.

Was nun jene aus den zwei Stellen hervor-

gebrachten Alterthumer betrifft, welche in mit WalTcr
erweichter Afche und fchwarzer Frdc. gleich wie im
Schlamme lagen — jedenfalls eine Folge des Fin-

lickerns VOd dem nahe gelegenen ehemaligen Grab«'ii

f<> beliehen lie aus 4 Stuck ganzen Urnen ver-

l'chicdcner Grofsc, einer halben Urne und fünf unteren

Untcnthcilen, dann einem ganzen Krug lammt Henkel,

einem folchcn aber gebrochenen und zwei Stuck
Krugunter (heilen.

Die recht gefallig an «1er Drehfcheibc geformten
Urnen lind aus fchivarzcm glimmerhaltigen Thon ver-

fertigt und llark gebrannt Sie haben alle an der Aus-
bauchung fechs bis acht wagrechle Linien gezogen,
foult aber keine Verzierung. Je nach ihrer Grofsc

melTen fie 14, I2
1

., und y Cm Hohe, deren oberer
DurchmelVer 12. 11 und 9 Cm., wahrend der Hoden
7. 6 und 4

1 Cm. Durehmclicr und jener ihrer Aus
bauchung 14 13 und 10 Cm enthalt (Fig. 3.)

Von den Krügen mit Henkeln ill der erllere zer-

brochen. Kr hat 23 Cm. Hob., Ii
1

,, Cm oben, 16 Cm.
in der Mitte und 7 Cm. unten im DurchmelVer, wahren«!

«ler andere ganze (Fig. 4) wieder 20',. t Cm. Hohe,

y Cm. oben, 15 Cm. in der Mitte uml 7 Cm, am
Heiden im DurchmelVer zahlt.

Heide (icfifse finil aus «lemfelben Materiale wie

die Urnen verfertigt, an «ler Scheibe in fall gleicher

Gellalt gedreht und dann ausgebrannt. Nur beim
zweiten Kruge kommen Linicnllreifcn vor. welche

unterhalb «les Henkels lomal die Ausbauchung um-

kroifen. Die Übrigen Urnen-Bruclitlieile zeigen ebenfalls

Linien, was bei den Krugrcllcn 1 Uutertheilen | nicht der

Fall ill.

Gc
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Sowohl in den ganzen Urnen und Krügen als auch

in folchen Kellen, befanden fielt Hol?.- und Knochen
Afche, Bcinfplittcr, gröftere Thcilc Hol/.- und Halm-
kohle, hie und da mit Korn und Erbfcn, dann mit

ziemlich vielen fehr kleinen Kernen von Schlehen

[Prunus fpinofa), Vogclkirfchcn (Prunus avium) und
einigen Kernen von Traubcnkirfchcn l Prunus |iadus :

oder vom Holzapfel il'yrus malus)? gemilcht. Letzcrc

konnten nicht genau erkannt werden.

Zwei Gcfafs-Unterlhciic bargen blos Afche und
lüde, darin kleine morfche Stucke einer Sch.tdeldcckc

und vcrfchicdenc ganz porofe Bcinrcftc eingelegt waren.

Von den gmfsereu Gcbeiulluckcn, welche neben
den Gefaßten aufgefunden wurden, fmd die mciflcn

gefpalten und vom Feuer fleckig geworden.
Hin 10 Cm. langes Stuck mit zugerichteter

Spitze, deren /.weck wahrfeheinlich eine Waffe war.

ill bearbeitet. Zwei der llarkflcn Knochen aus dem
ganzen Funde mugen auch als Stiel für ein Gcrathc

gedient haben, da fie fehr abgegriffen ausfeilen und

ungemein fchwer find. Letzteres kann auch in Folge
iles langjährigen Liegen- im walfcrhaltigcn Hoden
bewirkt worden fein.

Von allen »liefen Knochen konnten jene vom
Wildfchwcin. Schaf und Hund bellimmt werden.

Die gefundenen llol/llucke find ganz verkohlt,

und nach einem Kxcmplar wäre die Gattung der ge-

meinen Fichte (l'inus lylvellrisl erkennbar. Sehr intcr-

effant find die Abdrucke der I lol/lage und des

Strohes, welche noch vor ihrer Verzehrung durch

Harken Hitzegrad fielt jener Lehntfchichtc einprägten,

die, wie bereits erwähnt, befagte Grabftdlcn über-

deckte. Man hat rolle Haumflammc von 6 9 Cm,
St.irke zum VerlVlilulfe genommen, fie neben einander

gelegt und darüber die mit Getreidehalmen vermengte
LehmnialTe '

., Meter hoch aufgelagert.

Die Anlage der beiden gleichartigen Grabflcllcn

ifl eine überaus charaktei illilclle und für die Chronik

der prachhlorHchen Funde Mahrens von befonderer
Wichtigkeit, indem mir bis jetzt nicht bekannt
geworden, dafs ahnliche Cillerncn-Grabcr in unferer

Markgraffchaft irgendwo entdeckt wurden.
Das Verfahren glaube ich fo darzullellen : Nach-

dem der feierliche Leichenbrand mit den übrigen

ceremoniellen Opfern und Gaben vollendet, die Kör-
perafche fammt den übriggebliebenen Bcinfplittcrn

ncbll den Fruchtkernen forgfam in die GcftlVc ge
fammell und in <lie Grabestiefe gelegt wurden, fchuttete

man darüber alle noch glimmenden Kohlenreftc. die

heifsc Afche, Thierknochen. Scherben, fomit lammt-
liche Bellandtheile vom vollbrachten Todtcnactc;
deckte die Grube unvcrwcilt mit den Baumflummen

zu und fchlofs fie gleichfam hermetifch mit der Lehm
fchichte ab. Der übrige obere Kaum aber ward dann
bis zur Hodcngleichc mit jenen Staub- und Frdthcilen.

welche man, um gar kein Merkmal an die feitwarts

befindlich gewefene Hrandllellc zuriickzulaflen, von
felbcr in aller Pietät zufammcnfcharrte, völlig ver

fchüttet. Natürliche™ eile bewirkte die noch in der
Afchi' enthaltene llit/c und das redliche Glimmen im

Innern de» Grabes fcliliclslich eine Vcrkohhnig der

liaumftammc fowie eine vollftäudigc Krhärtung bis

zum Rothwerden der Lchtndeckc untfomehr. als die

darüber gcfcluittctc mächtige Krde jedes fchnelle F.nt-

weichen des Wärmegrades verhinderte, was um populär

zu lagen, viel Achnlichkcit mit den Kohtenbrcnncr-

Meilcni im Hochgebirge hat.

KJg. 4-

Wir gewinnen nun hiedurch die Ccberzcugung für

die Bcllallungsart jenes Volkes, dem der Cultus vor-

ichrieb, feine Todten zu verbrennen, ihre Afche in die

Urnen zu bergen, um fie fo für eine mehrhundertjährige
Kulte aufbewahrt zu willen, bis der Zufall in unferen

Tagen fie blofslegend und zu whTenfchaftlichen Zwecken
ausbeuten liefs.

Hemerkensw erth i(l aber noch, dafs liier gar keine

Metallbeigabe, wie in anderen ähnlichen Gräbern, auf-

gefunden ward Nach der Form der Gefafse lind die-

leiben ganz gleich jenen des Fundes am Spielberge. Ob
das Volk, welches hier feine Abgellorbeuen beflattCtC,

die kcltilchcn oder flavifcheu Crhewohuer Mährens
waren, kann mit pofitiver Gcwifsheit nicht angegeben
werden. In die Zeit-Periode vor Chrilli Geburt ifl der

Fund jedoch nicht zu reihen.

Moriz Tr,ipp.

Praehiftorifche Funde nächft Lundenburg-Bernhartsthal.

Das Frau cns Mufcum zu Brunn gelangte durch Objcdle, die einen werthen Beitrag zur altellen Ge-
die befondere Bedachtnahine des k, k Poflamts Ver fchichte unferer Lande bieten.

Walters in Lundenburg. Herrn Jofeph Seifert, in den Der Fundort ill eine Stunde von Luitdcnburg
Belitz einer interetTanten Collc&ion archäologifchcr gegen Wien (auf niederollerrcichifchem Gebiete)

K
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entfernt, und zwar auf der Strecke Lundcnburg-Bern-
hartsthal knapp heben dem Bahnkörper — bei

dem Wächterhaulc Nr. 48.

Die Ausgrabungen begannen im Jahre 1868, und
ift leider vieles feit jener Zeit theils beteiliget wurden,
tl»eils in Verlufl gerathen. Zuerfl füll man die Gebeine
eines Ritters in vollflcr Kullung. 127 Cm. tief in einem
mit Rohziegeln ausgewolbtcn Grabe gefunden haben.

Im Jahre 1.S73 fand man die errten Urnen, denen I.X76

ein Meter tief zwei grofse Urnen nachfolgten. Weiter
find auch mehrere roimfcheSilbermünzcn ausgegraben
worden, darunter Vefpafian, Antoninus l'ius und eine

Diva Kauftina, dann Urnen vcrfchicdencr Grofse, diverfe

Bronze- und Kifcn-Objcdle, WafTenftiicke, ein Metall-

leuchter und endlich circa I — 2 Meter tief unter dem
Schotter drei Stücke petreficirten Holzes nebft zwei

Münzen von Kailer Ferdinand III. von Böhmen.
Das Terrain der an de/ Strecke Lundcnburg-

Bernhartsthal befindlichen Fundflelle (refp. Ahgrahung
gehört jenem Stucke an, welches von Llindcnburg
abwärts bis gegen Durnkrutalsein Alluvial-Streifen von
4"3 Meilen Lange und 15 Ouadrat-Meilen Flache fich

fortzieht und deffen dritter Theil von dem Gcadcr und
den Auen der mit der Marek (ich vereinigenden Thaya
eingenommen wird. Für die gegenwärtige Forfchung
bildet der Gansbach bei Bernhartsthal beiläufig die

Granze. Der mitten in einer Kbene — theilweife be-

baute, thcilvveife unctiltivirte angefchwemmte Boden
beliebt in der oberen Schichte aus Sand, dann aus

Schotter und Ibdann aus Tegel, Diefes grofse und
mehrere Meter tiefe Schotterlager zeigt durchwegs ab-

gerundete und polirte Steinehen verfchiedener Farbe,
darunter vorzüglich fchonc Kxemplarc von Ouarz-
kryfUllen, welche eiförmig und durchfchcincnd find.

SämmtlicbC aufgefundene Gegenllande lagen in

den angegebenen l'arcellen zerflreut. Die Urnen waren
mit Afche, Frdc und Kohlen gefüllt. Metallbeigaben
waren in deren Innern nicht vorhanden, fondern lagen

aufserhalb in ihrer Nahe, ebenfo Menfcheiigebeine und
Menge Urnenfcherben.

Das Materiale, aus dem diele Urnen in freier

Hand ohne Drehfcheibe gebildet wurden, ift ein fehr

grober jedoch bindiger grauer Lehm mit Ouarzkorncrn
gemengt.

Bemerkenswerth ift. dafs diefe Mifchung blos der

innerfte Korper (refp Starke) enthalt, wahrend zum
Ucbcrzug beiderfeitig gefchlemmter gelblicher Thon,

mit aufserft feinen Glinimerllaubchen vermengt, in

Anwendung kam. Ks war dies ollenbar eine l'rocedur,

um dem Gcfafsc ein glatteres Ausfeilen zu geben, die

jedoch nur bei den grofseren Urnen vorkommt. Die
kleinen Gelafse find alle aus gefchlemmter Thomnaue
gearbeitet und zeigen Spuren ehemaliger Graphit 'Gat-

tung. Sie find ziemlich feil und konnten nur am offenen

Feuer ihren Härtegrad erlangt haben. Trotz der primi-

tiven Ausfuhrung und des Mangels jetler Verzierung,

ill ihre Form doch eine recht gefällige. Befonders

intereffant lind zwei grofse Fxemplarc, davon das

eine (mit breitem Streifen über feine Mitte) 33 Cm. und
das andere 24 Cm. Hohe vorweifeu, wahrend der

Durchmcffcr an ihrer .Ausbauchung 35 und 30 Cm. und
die < Mfilung bei beiden gleich 20 Cm, dann der

Boden 13 und 10 Cm. ergibt. Die dritte kleine Urne,

an Gellalt den vorigen ahnlich, ift 10 Cm. hoch, hat

in der Mitte Iii und am Boden f~> Cm DurchmelTer,

dagegen 12 Cm. DurchmelTer OcfTnung. F.in Näpfchen
und eine Schale, beide mit I lenkein, w eifen je 5 und 4 Cm.
Hohe, dann <>'

, und 7 oben und 4 Cm. unten im Durch-
nicifcr vor. Das Näpfchen hat an der entgegengesetzten
Richtung vom 1 lenke! einen kleinen Buckel und die

Schale llatt des platten Bodens eine mit dem Finger

eingedruckte Vertiefung Umbo\
Von den Broncc-Gcgcnllandcn gehört ein 15 Cm

langer Dolch zu den vorzüglich fchonen Fund Objcclcn

diefer Ausgrabung. Mit dunkelglanzender l'atina über-

zogen gleicht feine Form einer I.an/.cnfpitzc. Drei

Nieten deuten noch auf die daran befindlich gew efene

Handhabe hin. An ihn reihet fich eine 22 Cm lange

Nadel, ebenfalls mit l'atina umhüllt, welche am oberen

Theile in zwei l'lattknopfc auslauft und gegen die Mitte

mit fünf eingekerbten Wulften verziert ift.

Ferner eine kleine Annfpange von 4, refp. 5 Cm.
DurchmelTer, gleichfalls patinirt, nicht ganz gcfchloffcn,

fondern federnd und an den beiden Huden abgerundet.
Diefelbe ill dreikantig und in zwei Theile zerbrochen
worden.

Das letzte Bionee Stuck, der Bellandtheil eines mir

unbekannten Gegentlandes, zeigt an feiner Verzierung

einen Delphinkopf am oberen, und am Schwcil-Kude

ein lilicnartigcs Ornament. Ks ift eine recht nette

Gufsarbcit, die ihres rumanifchen Motives wegen dem
vorgefchichtlichen Charakter nicht cutfpricht.

Das ziemlich lange (18 Cm.! KifenmelTcr, welches
auch als Walle diente und am Griff mit einer Horn-

oder Beinfiberlagc verleben war, gehört einer Späteren

Zeit an; der vorgefundene Leuchter aber fchon in die

Tage unferes Jahrhundertes. Kr ill aus Zink gegolfen

und modern ornamentirt.

Welches Volk diefe feine Culturproducle wahrend
des Vcrweilens hierfelbft dem Schofse der Erde über-

gab, ift mit Sicherheit nicht anzugeben.
Bemerken können wir nur, dafs nach den auf-

gefundenen riiOltfchen Münzen von Vefpafian, von
fiy— 79, des Antonius l'ius und der Aiinia Faullina maj.

von 13S— irtt nach Chrilli, diefer Theil des l
rundes in

die markomanifchc Zeit - Periode, die Urnen und
Bronce-Stucke aber in eine viel frühere, nämlich die

keltifche zu fetzen waren. Das Hinzukommen des
Meilers und des Leuchters als Fundgegenftand ill ein

Werk des Zufalles.

Moriz '/rupf.
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Kunfttopographifche Reifenotizen.

Von Dr. A. ilg

L Artikel.

I. Nieder- und Ober-Oefterreich.

Molk. lYlur den Oelberg an der Pfarrkirche

haben wir bereits mehrere Berichte; was das auf
der andern Seite befindliche Grabdenkmal ätt <!<//

Gnllriiigcr anbelangt nach \yj2\, fo finde ich nur den
einen Zug der Darllellung daran auffallend, dafs in

der Scenc der AufcHtehung einer der Soldaten mit

leinen Kameraden den Gcnufs des Schlafes nicht

thcili, fondent vielmehr feine Waffe unter den Stein-

deckel des Grabes zwangt, um diefes aiifzufprengcn.

(VcrgL Keiblinger bei Tfchifchka, Kunft und Alter-

thum. ]>ag. V Vi>n den beiden aus der Hand des
Krem/er Sektnült herrührenden Seiten-Altarbildern

im Innern des Gotteshaufes ill das eine defswegen
Ik mm . im«, i th, w eil i s. /. 1$. in iU-i: Knabe i mit
dem Hunde, deutlich auf Studien des Meillers nach
alteren Venezianern hinweilt.

Im Stifte fand ich in einem Winkel des fogenann-
ten Naturalicn-Cabinets ein Kiekt/ekwert aus der
fpateren Zeit des 16. Jahrhunderts. Die breite Klinge
ill mit geatzten Darrtclhmgen zweier Figuren, der
Jullitia und l'rudentia, und guten Ornamenten, welche
an Kupfcrllichc von Virgil Solis erinnern, bedeckt;
aufserdein findet fich hier ein Kcimfpruch, den ich in

neuer Orthographie gebe:

Wenn ich das Schwert thu aufheben,
So wunfeh ich dem armen Sünder das ewige Leben.
Die Herren steuren dem Unheil
Ich exquirc Ihr UrthciL

Im felben Gemache ftanden auch herrliche ge-
fchliffene und geatzte Btkmifckt Gläfcr des 16. Jahr-

hunderte, zum Thcil nach Imitationen folchcr von
Mutano mit cingcfchmolzcncn bunten Kaden im Kufe,
meilt mit dem Stiftswappen und jenen einzelner l'ra

laten geziert (fo kam jenes des bauhiÜigcn Dietmayr
vor, ex 1708. ein anderes mit der Auffchrift Kisgarn,
ex 1676 etc.). Die Hclliiunumg diefer Zierden eines

kunllgewerhlichcn Mufeums war im Moment meiner
Anwcfcnhcit

, den Käfern und Fliegen einen frühen
Tod in Weblgehl zu bereiten.

Unter den Gemälden der Stiftskirche, wofelbft
z. H. ein herrlicher Faul Trogcr zu rühmen wäre, ge-

denke ich dreier Bilder allein, weil mich der Mcillcr

als Kcpräfcntant der Künlllcrfchaft aus Kaifer Ferdi-
nands Ii. Tagen befonders intereflirt, aus jener merk-
würdigen l'cbcrgangs/cil alfo, in welcher die echt-

italienifchc Renaiffance in Ocllcrrcich bereits zu (irabe

getragen, die eigentliche Harokkc aber noch nicht

geboren war. Ka ill Georg luu Immun oder l'acbmann.

Fr malte auch für Wiener Kirchen: einen heil Gregor

mit vielen Kugeln bei den Schotten, einen Thomas
von Aquin bei den Dominicanern, zu F.ggenburg in

der Stephanskirche das Hochaltarbild 1642 wenn es

Schmidl kein ausgezeichnetes nennt, trolle ich mich),

endlich befitzt Molk folgende Werke feiner Hand: am
erften Seiten-Altar nach dem Oucrfchiffc zur Rechten:

der heil. Markgraf Leopold ubergibt das Stift den

Chorherren (ein Altarblatt aus der ehemaligen Stifts-

kirche) aus dem Jahr 1650. das Altarbild in der Winter-

Sacrillei: Markgraf Heinrich I. lilfet die Leiche des

heil. Coloman nach Molk ubertragen (10141 und in der

Vorhalle des Capitcllaalcs die Heiligen in der Glorie;

das crflgcnamite ill auf Zinn gemalt. Auffallend find

hier die fpanifclien llofCollüme aller weltliehen Per-

fönen, ja felbll die Schnur- und Zwickelbiirtc der 1 lei-

den aus Markgraf Leopold s und Heinrich s Tagen
haben lieh der Mode am Wiener Hofe des 17. Jahr-

hunderts fügen muffen. In der Farbe etwas bunt ver-

liiugnen Fachmanns Hildcr den Finflufs der Italiener

mit nichten. Der Meiller w ar aus Friedberg in Böhmen
gebürtig und Harb zu Wien 1651 Hemerkenswerth ill

die impofante Pilallcr-Umrahmung aus Tifchlerwcrk

um das Sacriftci-Bild.

Originell und doch fchr würdig, technifch und
in der Zeichnung ein feltcnes Kunll < >bject ill das

Crucifix im Stifts-Corridor, mehrere Kufs hoch aus

rothlichem, fall transparentem Marmor, welcher die

natürliche Farbe des Fleifches treulich nachahmt,
einige Quellen geben ihm die Bezeichnung lapla

incan.atus. wozu die Minetalogen wohl die Kopfe

fchuttcln dürften. Meiflcrhaft ill die Zeichnung der

violetten Adern am Körper, die Farbe der Ilaare

fchwarz, die winzigen Zahnchen weife, der Ausdruck
des Hauptes hochfl edel Angeblich ein Gefchenk

C'arl's VI gehört das Werk gew ifs auch einem italieni-

fchen Kdnßler feiner Zeit an.

Fin curios lulliges Opus ill das Pofllious im Markt,

ein Hau der yOger Jahre, welcher aus der Sphäre des

Zopfes eben in jene des Clafficismus uberfchreitet und

mit feinen originellen Trophäen von Grcnadicrmützcn,

Flinten, Poflrequifitcn, Pcitfchcn, dann Porträts von

Mannern mit chemifcheii Apparaten, Goldketten und

Mun/en lieh wunderlich genug ausnimmt, ein Urbild

philillroler Gcmuthltchkcit auf dem tiebiete der Bau-

kunll, welches zwar keinerlei Kunllwerth belitzt, «rohl
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aber als Zeichen feiner Ze it culturhiftorifches IntercITe

einflofst.

Im Pfarrhofe zu Schall-Emmcrsdorf, gegenüber
Melk, wurde mir eine feltenc und fchönc Mou/lrau'e gc-

KCigt.Sk gehört dem 17. Jahrhundert an und foll zur Zeit

der Silbereinfchmelzung ihrer originellen Form halber

verfchont geblieben fein. In der That ill es ein eigen-

artig erdachtes Gebilde, ganz aus verfchlungenen Wein-
ranken geformt, woran kleine Trauben hangen. Von
Architektur ifl keine Spur mehr zu merken, dagegen
liehen in den Zweigen filberne gegolTcne Figürchcn,
und zwar Gott Vater, Maria, Johannes d T . St. Nico-
laus. Kochus, Petrus und Paulus fowie kleine Fngel-
chen. Als Stempel erfcheint ein Lowe, der ein Zeichen
von der Form J in den Pranken halt, aufserdem die

Monogramme W*\ und K. des (ioldfchmiedes.

Dafclbll weiten; eine ovale filberne Rfliqttittt-

Capfet des 17. bis 18. Jahrhunderts Auf der einen

Seite befinden lieh die in Blech getriebenen Bilder

der Kvangelillen, auf der andern die Kirchenvater,
Steine und durchbrochene Silberarbeit vollenden die

Decoration des Werkes.
Die Pfarrkirche (Vergl. die Abhandlung der Bau-

dcnkmale im Donauthal zwifchen Stein und Molk von
Herrn J. Koch, im Jahrcsprogramm der k k. Staats

rcalfchtlle Schottenfeld in Wien, 1877, pag. 12) ill ein

fpat - gothifcher Bau im einfachen Styl der Land
kirchen, dreifchiffig in I lallenform angelegt. Außen
erblickt man einen kleinen, einft ganz bemalten ( >cl-

berg, an einem Thurllurz zu beiden Seiten plaftifche

Kopfe, das Dachgifims über den Streben ruht auf
einfachen Confolen auf. Im Fufsbodetl find mehrere
Grabplatten eingeladen, darunter jene eines Sigmund
livnchamer (oder Linnchamerr), f 1481, mit einem
bringenden Pferde im Schilde, und desHerrn Lichcdolt
von Starhemberg t^.\. (unausgefullt).

Wieder auf dem rechten Flufsufer zieht Schön-
büchl die Aufmerkfamkeit auf lieh. Im I lofe des Scr-

viten Klollerchcns belehrt uns zunachfl folgende
Infchrift auf einer Steinplatte über die Gefchichte der
Stiftung:

SaCcHum hoc (pectabile Trcccntis et (Jviiujvaginta ab
hinc annis Conllruclvni et ab antiquiffuna Starhem-
bergica familia ad honorem Dei et S. I.avrenty fun-

datvm, atqve ab illultriffiniis Gencrofi(Tunis 1)°'* D***

Cafparo de Starhemberg Inferioris Auftriae Marfehalgo
Provinciali et Gvndackero Germanis pro fvltcntationc

alirvjvs Presbyteri Ao MCCCCXIV dotatvm: Vervm
ab acatholicis prophanatvm, rvrfMn Komane F.cclcfiae

Keconcilialvm Rcditibus<|ue svis Uellauratvm, et am-
pliatvm eft. avtore Illvftriffimo ac generofftmo D"n D""
Conrad« ßalthafaro Comite ac D"° in Starheinberg
D"" amburvm Comitatvvm Schavnburg et Waxenberg
in WÜdberg et Riedeg nec non Scbonbvhel et Wilden-
Hein, Sacrae Caefareae Majeflatis Camerario, et Rc-
giminis Inferioris Avflriac Confiliario feria Ii i Pafehae
anno MDCXXXV1I1I.

Die 1674 vollendete Kirche ifl fall baufällig, ohne
Bedeutung, die in Fellen gehauenen Souterrains, foge
nannte Nachbildung des heiligen Grabes, desgleichen.

( feige Infchrifi haben wir an Ort und Stelle copirt und
llielu r gefetzt, weil Schmiedl

l Uingcb. Wien 's I pag 4031.

fie nicht ganz richtig mittheilt

Obwohl wir über die alte Kirche in dem einfamen

Oertchen Mauer fchon mehrere Berichte befitzen

(Schmiedl l. c. pag. 331, von Sacken. Jahrb der k. k.

Central-Commiffion, II, ]>ag. 160I, fo erachten wir die

nachllehendeu Bemerkungen über genanntes merk-

würdige Object doch nicht für ubcrfliillig. Auch dein

Laienauge fallt fogleich der Cmltand auf, dafs das Ge-
bäude in feinem gegenwartigen Zuftande nicht aus

Finer Bau-Fpoche herrührt, indem der mit einem aus

drei Seiten des Octogons gebildete AblVhlufs ver-

fehencChor gothifche Formen hat, wahrend das Lang
haus aus neuerer Zeit herrührt. Letzteres hat geringere

Breite als Frflerer und lieht mit feiner Nordwand in

der vollen Flucht der Chormauer auf der Kvangelien-

feite, wahrend feine Südwand ziemlich in die Mitte

des Chorraumes hcrcingcruckt ill. Von aufsen bemerkt
man, dafs auf beiden Seiten an die Chormauern, wo
das neue Langhaus beginnt, fenkrechte Cjuermaucrn

anftofsetl, die jetzt wie Flügel wegftehen, wahrend fie

für das alte Langhaus delicn grofsere Breite dem Chor
gegenüber atlfser Zweifel fetzen. Man gewahrt auch

noch an dein Flügel rechts zwei fehr einfache friih-

gothifchc Confolen, welche hier ehemals den Kippen

im Langhaus zur l'ntcrlltttzung gedient hatten. Das
Presbyterium erreicht fall die Hohe des ebenfalls alten

und auch von Quadern errichteten Thurmcs. das Schiff

ilt niedrig, an der Decke mit Stuccatur beworfen. Diefe

ßcfchaflcnhcit des Gebäudes findet ihre genugende
hiUotifche Frkbrung, indem nach Fntfernung der pro-

teilantifchen Prediger unter Kaiser Ferdinand II die

Pfarre siebzig Jahre ohne Besetzung geblieben und ein

Thcil der alten Kirche eingefallen war. Was an der von

Sickingen-Schwcickhardt, V. o. W. W., X. pag. 6 ge-

brachten Miltheilung. dafs die Maurer Kirche „früher

vorhanden war. als das Stift Götlwcih im Jahre 1072

gegründet wurde," wahres fei , können wir nicht

ermenen, dagegen verwahren wir uns gegen die An-
nahme der Angabe, rlafs mau vordem oben im Chor*

gewolbe im blauen Fehle habe lefeil können: renov.

anno, i.'oo, (ibid.), was Schmiedl andcrerfeils 1208 lefen

wollte. Die dagegen fprcchcndcti Grunde anzuführen

wiire PapicrverfchWendung.
Der etllgenannte Autor bricht auch von einer

an der Abendfeite angebauten Capelle an «lern Schiffe

und deutet fie im Hinblick auf den erhaltenen Grab-

Hein de-* Kitteis Georg Fncnkhl, Mautner des Herzogs
Albrecht III. in Linz und Herrn der Veite Albrechts-

berg an der Pielach U.?yo). als die Grab-Capell« diefes

Gefchlechtes. Nun ill es allerdings richtig, dafs die

Schrift des Steines hefagt:

hie eil fepultura honcfli Georg tlicli Enenkhl de
albreehtsperg vxoris et omnium heredvm eius

fundatoris hujua Capelle . anno dni mecc o (bat)

predicl. Georg.

und ill erwiefen, dafs der hier Beflattete in dem Jahre

1400 (wol aber nicht mehr 1414'i Stiftungen zur

Maurer Kirche gemacht hat, aber ich begreife dann
nicht, wefshalb unfer Topograph die Grab-Capellc erft

1415 lliftcii lafst und warum es ihm nicht aufgefallen,

dafs der Stein ja (jetzt und wohl immer) inmitten des

neuen Schiffes angebracht ill

Von dem fehenswerthen Sthnilzallar haben
Schmiedl, Schweickhardt und nach ihnen v. Sacken

Digitized by Google



LI

ausführlich Bericht erftattet. Ich habe mir darauf hin-

zuweilen, dafs die Finfallung des grofsen, oben bogen-
förmig abgcfchloffenen Bildfeldes derjenigen an vielen

gleichzeitigen Altären in Oefterrekh (Waidhofen a. d,

Vhbs, Friefach, etc.) mit feinen Blumen, Aehren.
Kugeln u. dgl. gleicht. Jedenfalls haben wir oftcr-

reichifche Arbeit vor uns. leife Spuren der Gothik
neben krallig derben Formen der deutfehen Renaif

fance. Wenn es auch nur Ortsfagc ift, dafs ein llirte

der Schnitzer diefes achtenswcrthen Kunftgebildes

gewefen fei, l*<> hat (liefe Tradition mindcllens infofern

doch mehr Gehalt, als die Vermuthung. dafs ein Schuler

Veit Stöfs s der Urheber fei, da jene Sage wcnigllens

das Bewuftfein feiner heimifchen Fntftehung manifeftirt.

Schmiedl's Vermuthungen von Anfpielungen auf den
Protcflantismus in einzelnen Vorflellungen find natür-

lich baarer Unfinn wir muffen in unterer ofler-

reichifchen Kunllgcfchichte felbll die fparlichen Reful-

tntc älterer Forschungen, welche vorliegen, immer crfl

laubern und klaren, ehe wir uns freuen können, dafs

doch überhaupt fchon ein bischen was gefchehen ift!

Schweickhardt iil in diefer Hinficht der wunder-
lichftc Typus; von ihm fj>rechen und eine Satyre nicht

fchreiben ift in der Thal fchwer! Das fchöne Sacra-

i/ii iil - Hiiiisi In n im l'resbyterium , eine . gothifche

Pyramide*, gleicht ihm en miniatiire dem Stephans-

thunn und foll das Tabernakel zu dem einlligen

Schnitzaltar gewefen fein! (Befchrieben von v. Sacken.

I. c pag. 161, und Dr. Lind, Her d. Altcrth.

Vi r XI. pa
,

;i o l. h habe bl..s MnSUKU
lügen, dafs oben auf dem eigentlichen Gc-
häufe auf jeder Seite ein Kopf und über dem
mittleren diele Marke angebracht ill

:

Im Dorfe erhebt lieh eine freigebende vierteilige

Säule aus Sand IU in als Lic/il/änte, unter deren offenem
I falschen auf allen Seiten Schriftbander mit nicht mehr
enttathiclbarcn Minuskeln fpatcfti r Form fich befinden.

Oben fchliefsen cfelsruckenlormigc Bogen die Nifchcn

ab, darüber erhebt fich ein.- über Fck gcflellte Fiale,

in die Giebelblume endend. Die unter dem einen

der Kfclsrucken herabhangende Fruchlfchiuir gehurt

bereits dem Styl der Rcnaiffancc an.

Die auf einein Hügel gelegene gotllifche Kirche

des nahen Gerolding zeichnet fich durch einfache

Formen der polygonen Kanzel und Wandblenden im

Presbyterium aus, welche in drei von Confolen ge-

nutzte Spitzbogen mit Kleeblatt -Müllern endete Das
eine der Fenller zci'jt gutes Mafswerk. ebenfalls mit

vorhergehendem Kleeblatt-Motiv, am Sockel des

einen Strebepfeilers am Chor lefe ich die flark uber-

kalkten Namen:

hau» uajr (oder aar

)

frife ....

in Minuskelfchrift im Quader eiugemeifselt. Unter den

(rothmarmornen] Grabfteincn Scheinen mir folgende

hervorragetul

:

hie leyt begraben der edel figmvnd zeller zve Zell vnd
vrfvla fein hmisfiraw vnd li.inns ir payder fun d. gc-

(torben ill an piextag nie. Pfiugllag, Donncrftag)

nach vnss. frauw gepurd als mau sali nach sepi gepurd
m.GCCdxxxxv iar «1 got genadig fei.

IL

Zwei Wappen mit Helmen und I lelmbildern.

letztere den Wappenfiguren völlig gleich: ein fchräg-

gellellter All mit zwei Augen, ein Vogel auf einem
Dreiberg.

Anno dm. 1.5.3.2 Jar am V tag oclobris ill geltaren

(fic) der cdl. vnd vcll Wolfgang Kultenpam (?) zu rvrt

pleger zv Svchanpvhl iSchonbüchl) dem got genadt.

Im Schilde drei Mohnkopfe auf einem Dreiberg;
das hier gemeinte Ruft liegt am Pcrfchlingbache
unweit Tulln, wofelbft fchon im 14. Jahrhundert ein

Gefchlecht diefes Namens feinen Sitz gehabt haben foll.

Im Loosdorf fteht auf der Ortsllraffc ein guter
liijcnbruwnn des 17. Jahrhunderts, mit Laube und
blechernen Kopfchen im Ornamente.

Verfafler diefes hat die alterthumlichen Kelle und
Denkmäler, welche die Stadt Waidhofen a. d. Vbbs
enthalt, in einem umfallenden Auffatze erörtert, welcher
in dem Berichte des Wiener Alterthum-Vereins, XV.,
pag 141 Kl, veröffentlicht wurde. I lier fei noch einiger

Nachbarorte in Kurzem gedacht. Zunachll erwähne
ich Sebaldftein bei Weyer. Diefes einfame Kirchlein

wurde 1349 von Berthold v, Lnfenftcin gegründet, hat

trotz des geringen Umfanges drei Schiffe, ein auffallend

breites l'resbyterium mit polygonem Abfchlufs und
fchonem Kautengewolbe, ferner einen Reft von Glas-

malerei, — Chrillus am Oelberg — wohl aus dem
15. Jahrhundert. Das nahe Weyer befitzt eine llatt

liehe Hauptkirche mit drei Schiffen und breitem Quer-
fchiff. fowie iiilereffante Grabllcinc. Die Capelle am
Platze, auch dem 15 Jahrhundert angehorig, ill ein

fchillig. Am Platze ein anfehidtcbes Haus des Zopf-
Styles mit fehr reichem und kraufem Schnnrkelwerk in

Stucco, ferner datirte Haufer von 1550 [J90 mit laub-

artigen Blenden im Parterre.

Ich gebe hier einige von den an den Mauern der
Kirche aufsen angebrachten Infchriften der Grabdenk-
male, welche auffallend viele Hausmarken enthalten.

Hangt diefe Frfcheinung mit dem feit Alters in der
Gegend betriebenen fchwunghaften Handel und
Fifcn-Gcwcrk, welches fich folcher Zeichen dort noch
heute als Fabriksmarken bedient, zufammen?

Hie ligt begraben der Kdl hanns zolner ift geftorben

an mitboch ver ... et ... . anno 1X18 iar dem got

genad,

Das Haupt vvappen enthalt fowohl im Schild als

im I lelmfluge ein Zeichen von der Form eines .W, von
den obenbefindlichen kleinen Schildchen der eine

einen Schraghalkeu, der andere einen Hahn.

hie ligt begraben die Frbar vnd Tugenthafft Fraw
vorrterin . . Frfamen vnd weifen herrn Laurent/.

Egerer Burger zu Steier .... liehe haussfraw

In ... . den 23 tag aperill 1539 . . gotl welle

Ir ain Frollichc Auferllehung verleihen. Amen.
Hodic mihi cras tibi.

g
Darunter in zwei Schilden

die Marken :

hie ligt begraben febnld

haudel dem got genedtg
fei vnd ill geftorben In fand

Benedikten tag In der Valien mcccclxxxxüj iar
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der Central-Comtniflion II. pag. 'S**) 3a
ti feiner reizenden Kirche zu erwähnen. /\
nfchrift des Seiten-Portals befaßt in

Im Schilde die Marke;
Wie fo häufig in diefer Genend flofscii

w ir auch in Gaflenz auf eine zwcifchiffiirc

Kirche, den n Ncbcnfchif) fchmalcr ill als
]
£"

das Hauplfchilf. Zwei Pfeiler trennen die 'P
Kimme, plumpe C'onfolen, Kautcngcwolbe und fpates

Mafswerk bilden die Decoration des Innern An der

Facadc beiludet lieb ein Grabllcin mit den Worten

:

Ii ir leit der erber l'eter Wad vorfler dem got

genod vnd gcllorbcn an dem tag fand pauli be-

kervng . . . vnd fand

Pas Denkmal, welches dein Schluß des 15 Jahr-

hunderts anzugehören leheint. enthalt noch ein Schild-

lein mit der Hausmarke:
Im Süden endlich ill Ibbfitz (Jahr- ^

buch
wegen
Die Infchrift des Seiten-Portals befagt

dentfeher Sprache, dafs das Gotteshaus am ly. Sep-

tember Uly unter Abt Stephan von Scitcnllctten

durch den Bifchof Georg von Palfau geweiht worden
fei. Das Inncrc ill dreifchiffig. von fechs Pfeilern

gcllutzt, welche hoehft reiche Gewölbe tragen. Die
Kippen vereinigen (ich fehr mannigfach, in Siemen,
in netzförmigen Gebilden, in Kauten und über dem
Orgel-Chor bereits in Fifchblafen-Mullcrn. Sehr reich

mit Mafswerk durchbrochene Galerien umziehen den
rückwärtigen Theil,

In Hollenftcin lieht eine Wegfaule an der Strafse,

welche mit ihrem gewundenen Puls und darauflitxen-

dem Karten, fouie felbft mit dem Kifengitter <les letzte-

ren auffallend an das Sacramerit-Hauschcn in der

St. Othmar Kirche in Modling erinnert; das Werk ill

datirl : 1502.

Grofser und kunflreicher erfcheinen die nordlicher

im llügellande von Scilenflatten und in der Fläche
erbauten Kirchen. Jene in Afchbach hat drei Schiffe,

von acht oclogoncn Pfeilern gefchieden, auf denen im

Langhaus einlache Kautcngcwolbe. im Chor fchone

netzartige Uippenverfchlingungen ruhen. Der Mulik-

C'hor wird von den zwei letzten Pfeilern mitgcflutzt,

aufsei dem tragen ihn von unten vier gedruckte Spitz.

bogen-Gewolbc. Die Kippen der Chor-Gewolbc fprin-

gen von C'onfolen ab, welche flechtwerkartig und mit

Wappenfeliildchen decorirt lind. Udingens haben wir

es auch in diefem Fall mit einem Hauwerk aus ver-

febiedenen Zeiten zu thun, denn das linke Seilenfchiff

ifi fall um die Hälfte niederer als die beiden anderen.

Kill Sanditcin Grabm d an der Aufsenwand des C hores

erinnert mich mit feinen frifchen Formen <les deutfeheu

Renaifiancc-St vis an die gleichzeitigen Denkmäler im

Wiener Dom. In einem Kähmen von Bogen und Säulen

befindet lieh ein Relief, darltcllcnd das C rueifix. Maria,

Johannes; den knieenden Donator, oben Gottvater,

rückwärts eine Landfcbaft, das Spruchband unlcfcrtich.

F.in fchr edler, mit Kunflwerken aller Art noch
reich ausgellatteter Hau ill die meines Willens bisher

unbeachtet gebliebene Kirche von Krenftcttcn. Schon
Schweickhardt iXI. pag. 96) w undert fich. .dafs hier

ein fi> grofser und hoher Tempel für eine fo kleine

Gemeinde erbaut wurde -

, die Yerhaltniffc von ehedem
und heute lind eben lehr verfchirden. Ob eine Marien-

Kirche im Orte fchon im 12 Jahrhundert beflanden

habe, weifs ich nicht zu entfeheiden, ihre gegenwartige
Grundrifsanlage ill fehr abweichend von der Kegel,

was zum Theil wohl auch auf Rechnung verfchiedener

Kail-Perioden zu fetzen ifl. Der Thurm bildet mit

feinem im Spitzbogen gewölbten Durchgang die Vor-

lage der Facadc, das Innere ill dreifchiftig. jedoch
fetbll im l.aughaufe nicht überall von der gleichen

Kreitc, dadasfelbc bis zur vierten Strebe, alfo durchdrei

Travees ein höheres MittcUchiff hat, an welchen Theil

lieh dann von der vierten bis zur achten Strebe, d. i.

vier Travees lang, ein breiterer Hallenbau mit gleich-

hohen Schiffen anfchliefst. Die Gewolbrippeu des

rückwärtigen Theilcs tragen ein fchlichtes Gepräge,
wogegen jene der Hallenkirche aufsemrdentlich reich

Verfehlungen lind, l'.igenthumlieh gellaltet (ich ferner

der C hor, welcher von den Ma .cm der Seitenfchifte

angefangen (ich zu fchlielscn beginnt, und zwar mit

zwei einfpriugeuden curvenforniigen Wanden, welche

der Breite der ScitenfchilTe entfprechen, während der

eigentliche Altar-Raum geradlinig abfchlicfst Die

gekrümmten Seitenr.iumc liehen zwifchen je zwei

Strebepfeilern und lind in diefem Zwifchenraum von

je drei hohen Fcnllcrn durclibrochen. Indem wir

erw arten, dafs diefer reizvolle Hau bald archttektonifch

aufgenommen und illullrirt werden w ird, befchrankeii

wir uns. das Architcktonifche betreffend, auf die He-

merkung, dafs die Haupttbeilc der Kirche das reich r

Gepräge des 15. Jahrhunderts aufweifen.

F.in feltenes Prachtwerk deutfehen Kcnaifiäncc-

Slvles ifl die ausgezeichnet reichgefchmuckte Kau
zel Sie hat bereits die monumentale Hobe ihrer

Schnellem aus der Zopfzeit, ill eine Meillcrlciftung

der Tifchlcrkuult. gänzlich glänzend polvehromirt und
mit lingcln, Karyatiden, Fruchtgewinden, Haluflern

etc. fehr gefchmackvoll ausgellattet, auch findet lieh

daran das Wappen von Scitenflätten, unter deffen

Aegide die Pfarre von Alters her gellanden. F.ine

Aufnahme ill gleichfalls dringend zu empfehlen!

Rückwärts beim Orgel-Chor lieht, thcHweifc frag-

mentirt, ein fpät-gothifehea Altarwerk von Schnitz

arbeit ; doch fehlt vor allem das architektonifche

Rahmenwerk. Im Schreine lieht die Figur des heil.

Stephan, welche natürlich, wenn fec Schweickhardt

pag- 97 meinen follte, aus dem 15. bis 16. Jahrhundert,

nicht aber aus dem 12. Jahrhundert datirt, daneben
über einander je zwei kleinere Figuren. Die Flügel-

thüren. welche fehlen, erfetzen zwei weitere Figürchen,
welche ebenfalls ilc»ch gothifchen Styls und jetzt an

die linden der Predella gelleilt find, auch die kleineren

Tabcmakel-Thürchen verminen wir au dem Werke,
welches ganz, oben durch drei I (eiligen- Standbilder

bekrönt wird. Die Predella ill bemalt und zeigt noch
theilweife Hilder von Apollein, den Hindenfchild und
das Wappen Seitenllattens. Merkwürdiger Hellt fich

die Kückfeite des Altars dar, auf welcher oben Chiillus

unter dem Kreuz fall lebensgrofs mit den Marter-

Inllrumenten dargeflcllt ifl. hinter der Predella aber

das von zwei Kngclu gehaltene Schweifstuch. Letztere

I >arllcllung. durch Martin Schongauer s Stich fo vielfach

verbreitet, findet lieh an Altarfehreinen des 15. Jahr-

hunderts 1 linde- 1 als ein beliebter Gcgciilland, (vergl.

den Artikel Molibrucken im vorliegenden Berichte'!.

Den Fond der oberen Darllelliing bildet ein tapeten-

artig ausgebreitetes buntes Dillel t bnament. welches
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für Altäre der Zeit ebenfo charakteriltilch iffc (Vorgl.

des Vcrf s. Notiz: I cuipcraGcinaldc aus l.icuz, Mittli.

der Ceiitral-Commiflion 1X74. pag. 101. da ich auch hier

auf Zeitblotit's Vorbild lehr hingewiefen haben moclitel.

Scbwcickhart berichtet von diefem „uralten" Altar,

dafs er der Ganfel-Altar heifse, „von einem gewhTcn
Ifcrrn von Ganfe, von welchem fich auch eine Mefs-

0 tftunji bei der Kirche befindet," — was mit den
angeführten Wappen fehlechl fltmmen durfte!

Rechts vom Hoch-Altar bemerkte ich in einem

Fenfler mehrere kleine Glasmalereien. Zwei find

Familien-Bilder des if». Jahrhunderts, deren eines 1518

ilatirt iil und eine Infchrift tragt, die ich

Sebaftian Arndt (oder Arendt oder ähnlich),

Martha fein gemahl

lefen zu können glaubte. Im Hinblick auf befaßten

Ganfei-Altar fallt es mir übrigens auf. dafs im Wappen
des Mannes ein folches Thier allerdings abgebildet

ill, Darunter befinden fich zwei Madonnen, 15. Jahr-

hundert, dann eine Geifselung nach älterer Zeichnung,

ein Oelberg, zur Linken ein Heiliger mit einem Hunde,

St. Margarethe. Katharina und Magdalena. Endlich

fand ich auch einige hölzerne gothifchc Rcliquiarien

in form von Fraucnbüftcn, roher Arbeit, vor.

Meute Notizen bringen mich nun nach Stadt

Steyer, deficit herrliche l'farrkirche in l'rof. Kiewel

Berichte des Althcrth Vereines, Hand IX bereits

einen gründlichen Schilderer gefunden hat. Gelegent-

lich copirte ich die litfchrift eines rothmarmornen
Grabllcincs im Kllfabodcn des SudPortalcs, welche

lautet

:

hie ill begraben hauns fuclispcrgcr der gcftorbcn

ill an mhtich vor s. simon vnd iudallag a. dö.

1*9* dem gOt genal vnd elena fein lohter des

ntichel wcrglcin >;

:
i

Itausfrau .das Ucbrigc ver-

fliunmcltl.

Von den beiden Wappen zeigt das Kitte

einen Fuchs auf einem Dreiberg, darüber Stern

und Halbmond, das andere eine Marke; beide

Schilder an einen Baum gehängt.

Nahebei ill aufsen ein kleiner Stein (rother

Marmor) mit dem Hilde des heil. Leopold eingemauert,
der die Infchrift tragt:

S. Leopold, ora bro (fic) nobis. {15. Jahrb.)

In der Nil'che der gegctuiberflehcndcn gothifchen

Margarethe*' Capelle mit ihrem grasiöfen durch

brochenen Thürmchen zeigen lieh, durch ein hinein-

gefet/tes Renaiffance-Grabmal von 15^7 zcrllort, Kelle

von Fresken des i<>. Saeculums. Gegenlland der Dar-
ilellung war das juuglle Geriebt, (hier befand fich der

alte Gottesacker), noch ill der Hefland aufdem Regen-
bogen erkennbar, fammt Nimbus, neben ihm die Kugel
mit den Werkzeugen feines Leidens, fchone Frucht-

hörner und andere Renaiffancc Ornamente lallen daran
die Frithzeit diefer Styl-Kpochc erleben, fo dafs die

1537 befchadigten Malereien wahrfchcinlich um 1520

entllanden fein durften.

Noch manches alte Wohnhaus der freundlichen

Stadt hat den Typus des Mittelalters mit Nachkl ingen

der Gothik bewahrt, welcher licit in folgendem Schema
ausfpricht. Das Erdgefchofs des fchmalcn, aber fehr

IV. N. F.

X

tiefen Gebäudes beleben Arcadeil-Hletitlen oder blofs

Bogen auf Confolen, «eiche »lern I lauptllockwcrk als

Stutzen dienen, worauf diefes kr.iftig nach aufsen Vor-

fpringt, endlich krönt ein fehr hoher und fpitzer Giebel

die Faeade Am rcichflen und fchünften verlritt diefes

Genre das Löwmtoirtbshaus am Plaue, welches einen

profilirten Thürflurz, eine fcl.une, mit Mabwerk in

Vierpafsen decorirte Hrullung des erkerarti", vorfprin-

genden Stuck Werkes und darüber bogenförmige Blen-

den befilzt. Am Platze zeichnet (ich noch ein zweites

Wohnhaus durch derartigen Schmuck l'pat gothifchen

Maßwerkes aus. ein drittes in der Fugen Gaffe.

Aufserhalb der Vorltadt Schönau lieht eine

gothifchc Bildnifcke, verllabt, im Kundbogen gekrönt.

Lru.diuciisuerth dunkt mir dabei der felteite, nach-

ahroenswerthe Umftand, dafs man in die Bufchung
des Kifenhahn- Dammes eine Austiefung gegraben hat.

tun das Denkmal, welches gerade in der Linie Hegt,

nicht beleitigen zu mtilTen. Das ill denn doch ein

weifser Rabe'.

Die jetzige Dominieaner- Kirehe wurde 1642—47
erbaut und int folgenden Jahrhundert im Innern neu

eingerichtet: abgefchen von trefflichen Gittern aus

Schmicdecifen entbehrt fie aber alles Intereffes be-

züglich Gcgcnftänden jener fpaten Zeit. Aus älteren

Tagen (lammt noch ein Travec mit gothifchen Netz-

gewölben in der Seiten-Capelle zur Rechten, welche

wahrfchcinlich noch dem erllcn Hau von 1472 78
angehört.

Steyer ift der Geburtsort einer öfterreichifchen

Malerin aus der Zopfzeit, die wenig gekannt, doch
aber ein interelTantes Bcifpicl von der Popularität der

Malcrkunfl felbll auf dem Felde ihrer grofsartigllcn

Aufgaben in jener fchafTenslulligen Periode ill. Unfere

I leidin erfcheinl gewifsermafsen als eine der letzten

Amazonen der Palette, welche in jenem grofsen Styl

der Spät- Renaiffancc nicht Vogelchen und Blumen,

Landfchaftsbildchen und PafteH-Porträts, fundern das

klafterhohe KirchenbiUI zum Gegenlland ihrer Th.itig-

keit wählten, gleich einer Klifabctha Sirani., Lavinia

Fontana um! anderen Nachahmcrincn des Guido Rem,
Dominichino, Carlo Dolcc. Ihr Name war Murin
Katharina Gurtler, oder wie fie (ich auf einem Bilde

felber nennt, Gurtlerin, da fie, eine geborne Morzer,

den Maler und Zeiclteiiuieiller Franz Xaver Gürtler in

Steyer geheirathet halte, welcher, felber ein tüchtiger

Kunlller, offenbar von einem der berühmten Italiener

profitirt haben mochte, wie fie damals in den benach-

barten Stiften Garften, St. Florian, Kremsmünflcr
unablafsig befchnftigt waren. Fin tüchtiges Gemälde
viut ihm fehen wir am I loch- Altare der St. Michaels-

Kirche, das er um vollendete. Nach Andern ill

das Bild aber ein Werk feiner Gattin, welcher Wider-

(pruch (ich wohl einfach dahin erklären dürfte, dafs beide

Galten daran vereint tltatig gewefett fein werden. Das
koloflale Gemälde Hellt den Kugclfturz vor. Die durch-

einander ftiirzciulcn Dämonen verrathen eine treff-

liche Kenntnifs der Anatomie; Michael erfcheint von
fehr jugendlich mildem W efen. fall frauenhaft zart. In

der l'farrkirche fall man früher eine Madonna von der

I lau«) unfercr Malerin, eine malte fie für Linz, und

für Kremsmünfter die Portrats der adeligen Akade-

miker. Kndlich entdeckte ich in Wien ein interelTantes

Gemälde ihrer Hand. Es warwahrend der Vorarbeiten
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zur hiftorifchen Ausftellung der k. k. Akademie, bei

welcher Gelegenheit manches im Privatbefiiz ver-

borgene Kunflwerk an den Tag kam. So fand ich

denn in der kleinen Bilderfammlung des Herrn Dr.

König ein 29 Zoll hohes, 37 Zoll breites Oclbild, dar

Hellend Leopold II. und feine Gemahlin mit Krzherzog

Franz und Perfonen des Hofllaates an der I afcl

fitzend. An der Wand des im Hilde dargcftcllten

Gemaches hängt ein Gemälde, worauf Kaifcr Jofeph

zuerkennen ift, die Bezeichnung lautet: M. C. Gürt-

lerin pinxt 179^. Von dem Gemahl der tüchtigen

Kunftlcrin rührt auch eine cm Rathhaufe aufbewahrte

Anficht Steycrs aus dem Jahre 17S5 her. Das Rath

haus felbll mit feinem hubfehen Thurme ift ein zier-

licher Zopfbati von 1778.

Die Kirche des heil. Lorenz zu Lorch bei Elina

wurde in den Mitth. XIII. pag. 175 ff. jjenau befchriebe«.

Ich liefere hier blofs einige (.rabjehriften von Denk-

malen, welche an dem Karner am Friedhufe aufgeltcllt

find:

Hie ligt pegraben des erber peter Schainauer de
geftorben ift am mittich vor sant peter vnd pau-

lus tag 1526 iar dem got genadig sei.

Der fchöne Stein aus rothem Marmor enthalt ein

tüchtiges Keliel der Kreuzigung mit Maria, Johannes,

Magdalena und Longinus am Kreuzcsflammc, viel

Volk, die würfelnden Knechte etc. füllen die Sceiie,

auch kommt da ein Kind auf dem
Steckenpferd und ein Schalksnarr >£• /V

mit einer Kfelsohrenkappe zu Pferde / \^
vor; Einflüflc des Dürer fehen Styles ^ A**
find unverkennbar Auf zwei Schli-

chen finden (ich die Marken:

Hie ift die begrebnis Se> frieden Khoyan der ge-

ftorben ift an fand Jacobabent am (anno?] taufent

cccc vnd Ixxxxii jar.

Rother Marmor, im Wappen und Helmflug ein

Stern innerhalb eines Steigbügels. —
Kleines Epitaphium aus Weifsem Stein im Styl der

frühen RenailTancc Ocllerrcichs mit gefchweiften Säu-

len als Einrahmung, welche eine Laub^uirlande lammt
Blattfims tragen. Das Relief ftellt Chrillus am Oel-

berg vor, datirt 1517, — zufallig das gleiche Datum mit

dem Denkmal des Üfficials Kaltemnarkter in St. Stephan

zu Wien, dem es in llyliftifchcm Betracht voüftändig

gleichkommt. Aufser der LUhlJauIc am Friedhofe

(1. c. pag. 1831 überrafcht um Lorch überhaupt die

grofse Menge derartiger Denkzeichen aus gotlüfchcr

Periode.

Wahrend meines Aufenthaltes in Lorch, 31. Au-
guft 1876. wurde am Friedhofe, an dclVcn Erweiterung

eben gearbeitet wurde, ein romauifiher Grab/lfin in

einer Tiefe von l' t Fufs ausgegraben. Er war an den
beiden obern Ecken befchadigt, zeigte in fchwachem
Contourenrelief das übliche langgeltielte von einem

Kreis eingefafste Kreuz auf einem Dreiberg, daneben
vertieft wieder einen Kreis mit einem Kreuz llollie?]

und eine kelchartigc Figur. Schrift mangelte gänz-

lich. Die Arbeiter halten die Platte als Steg über

eitlen kleinen Graben gelegt, waren aber dazu zu bewe-

gen, fie abfeits zu legen, und wurden durch die Bemer-
kung, dafs der Stein noch bei weitem alter wäre als

die Schwedenzeit, aus welcher herrührend fie ihn ge-

glaubt hatten, dafür intereffirt. Die Platte wird nun
an der neuen Kirchhofmaucr cingefetzt werden.

Der Stadtthurm von Erms wurde in den l agen
Kaifer Maxmilian s II. 15* »5 bis 1568 vollendet, zeigt

jedoch roch gewilTe traditionelle Formen der Gothik
im Detail, fo dafs er für den Umfland einer fo langen

Erhaltung diefes Styls in dcnRcnailfancc-Zeit nicht im
intcreffant ift. In der Pfarrkirche zu Maria Schnee
entdeckte ich ein (,'emd/dr eines bedeutenden öfter

reichifchen Kunftlers, ein lehr beachtenswertes Werk;
das 5 bis 6 Fufs hohe Gemälde zeigt den von Gotl
Vater aufgenommenen Leichnam des Erlofcrs, von
Engelfchiarcn umgeben Die Kopfe der Kugel Ialten

noch immer etwas von dem Typus der altofterrcichi

feilen Tafelmalerei erkennen, fie find oben breit mit

fpitzem Kinn, die Behandlung des goldblonden Haares
fein, au Dürer s Technik erinnern I, die Faltcnlagc der
fliegenden Gewander manierirt. nach alldcutfcher Styl-

weile, ohne gerade knitterig zu erfcheineii. Auch im
Nackten des Leichnams, befonders aber in den um
fchönen Pulsen Chrifti verrath (ich die Kenntnifs

Durer'fcher Werke, da;^cj;en tritt im Colorit und
Coftüme ein fudliches Element fehr lebhaft zu Tage, fo

dafs wir alfo recht mitteninne zwifchen Nord und Sud
geftellt uns fühlen. Ich darf auch nicht unterlagen zu

bemerken, dafs ich in der Gemälde-Galerie des Stiftes

zu St. Florian alfo in nachftcr Nahe — ein hei

zwei Fufs hohes Oclbild fand, welches wie eine ver-

kleinert»' Wiederholung des Eiinfer Bildes auslieht, das
ihm in der Anordnung, im bleichen Incaruat etc. völlig

gleicht, nur, dafs unten noch das leere Grab Chrifti

fichtbar wird das dort weggclaffen ift. Das Knnter
Bild ift bezeichnet : 1567 (f S f)

II. Salzburg.

Die alte Salzlladt Hallein am Dürrenberge ge-

wahrt einen vielfach romantifchen Anblick, ohne viel

alterthumliche Gebäude zu befitzen. Das Ganze aber

befteht aus durchaus unmodernen Baulichkeiten, win-

kelig, berufst und angeraucht, ein reiches Terrain für

den Aquarclliften welcher pittoreske Partien von Stadt-
anlichten auffucht. Unter den wenigen Alterthllmem
des Ortes ift der Thurm der Pfarrkirche das hervor-

ragendfte, theils an und für sich als fchoner folider

Ouadcrnbau, theils gewiiTermafscn als ausgezeichnetes
Spccimen einer ganzen Kategorie ahnlicher Bauten,

welche im Herzogthume Salzburg und einzelnen

angrenzenden Thcilen Tymls vorherrfchen. Ks find

dies maffive quadratifchc Thurme von romanifchem
Typus, in Stockwerke abgetheilt, welche durch Bogen-
und Lilienfriefe, Zahnfchmttreihen und verwandte
Ornamente getrennt find, mit einfachen Rundbogen-
fchlitzen als Schalllochcrn und Rundbogenfenstern,
zwifchen denen Theilungsfaulen mit Würfel-C apit.ilchen

angebracht fin<l Der 'Thurmhclm iT, meiftcus fchlank

und fpitz im Charakter des gothifehen Tyroler Kirch-

thurms, zuweilen erfcheint aber auch ein Satteldach

an der Stelle. Von einigen folcher Thurme durfte

illdefs wohl anzunehmen fein, dafs fie fp.itcren Datums
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seien um! die romanifchc Bauform in ihrer einfachen
Weife fich in «liefen abgelegenen 1 halgcgenden par

traditio« auch über die Granzc des eigentlichen
Uomanisrnus im Vergleich zu anderen Bezirken er-

halten habe
Der Halleiner Thurm erhebt (ich in gewaltiger

Malte auf quadratifchem Grundrifs in fieben Ge-
fehofsen. welche durch KundbogeilfWefe zwifchen

Zahnlchnittlinien und Stablcilten von rundem Profil

getrennt werden. Die drei obcrflcn Gefchol'sc lullen

Fcnflef mit drei, zwei und einer Trcnnungsfaulc von
rothem l 'ntersberger Marmor, ileren Sch. ftc thcils

run<l, theils polygon gea< beitet find. W'urfcl-Capit.dc

bekrönen diefe Trager.
Die Kirche ill ein hochll gcfchmacklofcr Neubau

von 17N5, ohjIC alles Intereffe, wenn man nicht etwa
das Altarblatt des in Salzburg thätig gewefenen
Kiinftlcrs . \ndreas Nt/ulthaler (1748 18211 auanehmen
will, welches die Geburt des Herrn zum Gcgenftandc
hat. Am Chor der Kirche verrathen noch einige Spuren
die einfügen gothifchen Formen des Baues.

Am Friedhofe nahebei (lebt die Meine PetrrS'

( afel/e, ein einfacher gothifcher Bau. einfehiffig mit

Krcuzrippen-Gewulbe. Im Innern uberrafcht links

vom Eingänge das reiche Grabmol des Raphael (J eitz-

kotier von 1587, ein phantaficvolter Aufbau im echten

Styl der deutfehen KenailTance, dclTcn Architektur

durch Ornamente und zahlreiche Figuren, fowje

figurata biblifehe Reliefs eine üppige Belebung erhalt.

Leider hat man das tücht ge Werk in nci.cfter Zeit

abfchculich vergoldet und chocoladefarb lackirt, eine

Verfchönerung, welche am Orte fehr beliebt zu fein

fcheint und unter Andcrm auch fogar einem benach
harten, ehedem rothmarniornen Wappeiiltein des 15.

Jahrhunderts angethan wurde! Den Altar des kleinen
Kirchleins fchmuckt ein ebenfalls der deutfehen Re-
naifTance angehtfriger Auflatz von guter Ttfchlerarbctt.

Auf den Friedhof heraus mundet das Porta! eines

benachbarten, dem Kirchen-Chur gegenuberllehcn-
den Maufes. es ill aus rothem Marmor im Spitz-

bogen gehauen. Unter den zahlreichen, meid der

SpatKcnaiiVance angehörenden Epitaphien des Kirch-

hofes gedenke ich eines grofscren altar.ihnlichen

Denkmals von dem bereits öfter genannten fchonen
Mariliormalerial, deffen mittleres Relief von Karyatiden
cingefafst, die Verkündigung darflellt, vvobei unter der

Jungfrau ein Garnhafpel dargellellt ill; unten kniet

eine zahlreiche Familie, deren weibliche Mitglieder

(ich durch fpitze, der Zillcrthalcr-Tracht ähnliche Hute
auszeichnen Das Grabmal gehört dem Burgermeillcr

Hochpichler, welcher Ki.Ho tlarb.

Ciolltiselie Portale begegnen öfters an den alten

Wohngebauden der Stadt ; ein vcrllabtc s. /, B, gegen-
über dem Salinen-Amte, welches jedoch bereits im
Halbkreisbogen überwölbt ill. Inder Holzfchnitzerei-

fchule des k. k 1 landclsmimllcriunis fand ich ein nicht

unintereffantes Stkmtswerk des 16. Jahrhunderts, eben
in Ausbefferung begriffen. Ks war ein Aulfatz aul

polygonem kelchartigem Fufs, aus dem fich feitlich

zwei Adle als Träger zweier Figuren abzweigen.

Während eine dritte in der Mitte aus dem Ftlfse empor-
ragt. Letztere rtellt St Scbaftian. die beiden feitlichen

zweiBogenfchut/en dar, fchlichtgearbeitete Statuetten,

naturaliflisch behandelt und bemalt. Das Schnit/.wcrk

gehört dem stadtischen Schützencorps an, welches

bei Leichenhegangniffen fich feiner als Abzeichen

bedient. Es follcn auch andere Innungen der Stadt

derlei Auffötze befitzen.

Auf dem Wege von Oberatm nach Adnet ftofst

man auf ein einfaches Lichtliattschtn von rothem Mar-

mor mit rundem Schafte, deffen Auffatz die Bezeich-

nung tragt : ano mccccc und Vr
I jar.

Das Kingangsthor des die Kirche umfriedenden

Gottesackers zu Adnet ill aufsen und innen mit je

einem überhöhten Relief aus rothem Marmor ge

fchmuckt. Ander Aufsenfeile erblickt man die Kirchen-

heiligen St. Stcphanus und Laurentius, dattrt 1520,

innen das Crucifix zwifchen Maria und Johannes fammt
derselben Jahreszahl. Beides find fchlichtC Arbeiten

derfelbcn Hand mit deutlich ausgesprochenem Kinlltifs

iles Durer fcheit Styles. Die Kirehe war urfprünglich

ein gothifcher Bau, deffen Stylformen fich im poly-

gonen Chor noch erhalten haben. Sie hat zwei Schiffe,

drei Travces, am Gewölbe rautenförmige Muller der

Rippcnvcrfchlingung Am Thurmc erfcheinen wieder

romanisirende Thcilungsfaulchcn mit plumpen eckigen

Capitata» von rothein Marmor. Alan betritt das

Inncrc durch den der Facade vorgelchntcn Thurm,
die Kirche felbll dann aber durch ein fchones Spitz-

bogenthor mit gegliederten Seitenwangen aus roth-

und weissgeflecktcm Marmor; im Tytnpanon ill inner

Dillel - Ornamenten St. Stephan zwifchen zwei ihn

lleinigcndcn Mannern en relief dargestellt. 115. Jahr-

hundert.)

In herrlicher Lage erhebt fich auf einem 352 Fufs

hohen Keifen die ftolzc Burg Hohewerfen über dem
Markte Werfen an der Salzach. Sie wurde 1076 durch

ICrzbifchof Gebhard 1. erbaut, dann von Matthaus Lang
von Wellenberg 15-5, durch Johann Jacob Kuen
1567 und öfters rcllaurirt, wie die hübfchgcarbeiteten

Infchriftcn mit Wappcnreltefs aus rothem Marmor an

verfchiedenen Punkten nachweifen. Abgefehen von

dem gewaltigen runden Donjon, deffen Fntftchung die

Sage den Romern zufchreibt, enthalt die gewaltige

Vefte nur noch in der hocliftintcrcffanten Capelle des

h. Sigmund mittelalterliche Bautheile Die eigentlichen

Fortificationen tragen mit ihren malerifchen Kondellen,

Schufslöchern, Cafematten etc. völlig das Gepräge der

italienifchen Befelligungsbaukunft aus dem 16. und 17.

Jahrhundert, nur in den Partien gegen das Kin-

gangsthor hin ftofst man hie und da auf gothifche

Details an Bogen und Erkern. Die Area des Schlofses,

deffen weite Hofe auf unebenem Terrain angelegt

find, foll an Umfang jene des. ebenfalls von Gebhard I.

angelegten Hohensalzburg noch ubertreffen.

Die Sigmunds-Capelle ill ein merkwürdiger roma-

nischer Innenbaii, ein oblonges Schiff mit orientirtem

halbrundem Ablchlufs bildend, an welches fich jedoch

an der Wellfeite ein weiterer, von der gemeinsamer.

Hinterwand etwa bis zur Hälfte der Schifiliinge reichen-

der, beiläufig ebenso breiter Raum, wenn man will, wie

ein kürzeres Nebenfebift", anfchlicfst. durch zwei niedere

madige Rundfaulcn von der eigentlichen Capelle ge«

(chieden Diefe beiden Säulen unterfchei<leii fich fo

welentlich von den in der Capelle befindlichen, dafs

man ob ihrer reichen Sculptirung an den Capitalcn nur

auf ihre fp tere Kntftehung, w enngh Ii noch immer in

romanifclier Kpoche, fchliefsen mufs.
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Ihre Capit.de tragen den antikinrenden Schmuck
von Akanthiu uiul Knofpen in etwas üppigerer For-

mirung; im Innern befindet sich an der Hinterwand
eine Empore, deren Brüftiing fpät-gotlnfch im Fifch-

blafcnmuflcr durchbrochen gearbeitet ift, (das Material

ill rother Marmor, den man gänzlich mit einer Kalk-

tünchc überzogen hat!), w hrend swei Säulen mit ganz
einfachen Wurl'el-Capitaltn die Brüllung tragen Kint

zweite derartige l'.mpore ift zur Linken des Altars an-

gebracht, ihre Säulen find mit Knospcn-Capitalen ver

fehen. Somit wird es fehr wahrfchcinüeh, dass wir

in der Sigmunds-Capclle eine Conflruclion aus «1er

Grundungszeit der fchonen Vefle vor uns zu haben.

Die (bgenannten Furllenzimmer prangten noch zu

Heginn des laufenden Sacculums im reichen Schmuck
flylvollcrRenaiffance-Tafelung, die (ich nur in einem
Gemache noch vollft.mdig erhalten hat Hier erfreuen

die hohen Lambris und der l'Iafond von Zirbel und
Kfchenholz, und die archilcktonifchcnThur-Chambranen

mit kleinen reizendgefchnitzten Figürchen als Decken-
Confoleii, durchaus Arbeiten des 17. Jahrhunderts. Auch
Ocfen fchonerForm fchmückten vordem dicGemachcr,
doch find nun fammtliche Kinrichtungsftücke ebenfalls

verkauft und alles kahl im Innern «1er Veite. Diefe

Vcraufscrungen gefchahen «lurch das Aerar, welchem
früher I lohenwerfen gehörte. Wenn man am Burgthore

die lnfchrilt gelcfen hat, welche befagt, dass Kaifer

Franz die Burg wieder in Stand zu fetzen befahl, und
dagegen vernimmt, dafs «las Aerar diefelbe fyftcmatifch

ausplündern liefs. fo gibt dies wieder reichen Stoff zu

jenen angenehmen Betrachtungen über die Pflege des

Atterthums und delTen Verltandnifs, woran unfer Vater-

land leider fo reich ift. Der gegenwartige Befitzer lafst

das Schlofs durch einen Salzburgcr-Baumeiftcr reftau-

riren. Ich brauche darüber nicht viel zu raifonniren.

Wenn man hört, dafs z B. eine ehemalige Gefchütz-

cafematle in einen Saal umgewandelt werden foll, ift

ja genug gefagt, - sapienti sat!

Ich hatte zwar alle Grüiule, die Kirehe des Marktes
Werfen mit Stillfchweigen zu übergehen, denn lie ill

die hafslichltc Scheune, die ich unter «lern Titel Kirche

je in meinem Leben gefeiten, aber ihre auffallend faal-

ahnliche kahle Form hat mich fo lebhaft an proteilan-

tifche Beträuide erinnert, dafs ich Local-Forfchcrn die

Frage vorlegen mochte, ob hier nicht in der Tliat aus

den Zeiten der Keligionswirren ein Hau jenes Kitus

vorliege, was immerhin zu den Seltenheiten zu zahlen

wäre.

Das Brauhaus im Markte befitzt ein Ichones fpat-

gothisches, mit Fifchblafen dccorirtcs/V/-/<i/.- ein (I Win-

haus, mit 1576 datirt, zeigt ober der Thür drei Kugeln
und eine Hausmarke.

Die grofse (Hinke im Schlofstluirme. mit Heiligen-

bildern und Infchriften verfehen, gofs Chriftoph Lifffcr

im Jahre 1568, welcher 1623 in Dötting bei Innsbruck

(Urb.

Die jenfeits der Salzach etwas lud liehet gelegene

Ortfchalt Pfarr-Werfcn hat eine fehenswerthe gothi-

fchr Kirche zum heil Cyriak. Von den drei Schiffen

der Kirche ill das mittlere hoher, die Zahl der Travcis

ill «Irei, woran fich derMulik-Chor fchliefst. Zwei Quer-

fchiffe und drei aus dem Achteck conllruirte Abfiden

vollenden den Hau nach der Oflfcite; die Gewölbe
ruhen auf ziemlich plumpen Pfeilern und zeigen im

Prcsbytcrium llernartiges Kippenwerk. An der Facade
ill eine mit Zinnen gekrönte Vorhalle vorgelegt, deren

Gewölbe einen vierflrahligen Stern bildet. In jeiier der

drei Abfiden lieht ein alter, (lark rcflaurirtcr Schnitz-

Altar, mit modcrnerVergoldung und ultramarinblauer

Schmiere bofe heimgefucht. Der mittlere hat mit ge-

fchnitztem Bildwerk aus «lern .Marienleben verzierte

Flügel mit der Krfchaffung der Kva beginnend, wor-

unter /.. H. der Kngel bei der Verkündigimg ganz

Dürerifch erfcheint. doch im Ganzen nicht fein ; rück-

wärts an den Flügeln ill die Palfion in Gemälden darge-

flellt, das Ganze etwa um 1520- 30. Die I linterfeite

des Kailena Cchmückt an allen drei Alt.iren ein

Ilylifirtes gemaltes Di'lel-Ornament. Am Altar zur

Linken erblickt man mehrere heilige Bifchnfc in gc-

Ichnitzten Figuren, jener rechts enthalt das Reliefbild

der Familie Märiens, rückwärts in einem GcmMde die

Heiligen Ruprecht und Leonhard. Den Orgel-Chor
fchmückt ein fchones Steingeliinder mit ^othifchen

Verzierungen im Vierpafsmotiv, Der Grubßein des
Ritters Chrilloph von Kuenburg zu Kuciiegkh, F.rz-

bifchofliehen Käthes, Pflegers und Problles von Wer-
fen, der 1592 flarb, enthalt die geharnifchte Gellalt

in einer Bogenuinrahmung. auf deren rothmamorne
Pilafter Wappenschilder von Alaballer angeheftet find

- im Ganzen fchon eine ziemlich flcife Arbeit «Icr

Spat-RenaMIance.
Von hohem Intereffe für den Archäologen Hellt

fall Bifchofhofen dar, indem feine drei Kirchen an

Alterthümern und Hauformen von Bedeutung reich

lind Jene tlcs heiligen Maxtni/iaii, )<it.tX die Pfarrkirche,

hat die altefte Gelchichte, «lie an den gefeierten Namen
des heiligen Ruprecht anknüpft, welcher hier eine Zelle

des genannten Heiligen erbaute, anno 580. Man hat

behauptet, dafs der nahe Kaltenhof ihre Stelle ein-

nehme. Unter F.berh ird II. wurtle diefe geldliche

Anfiedlung als Klofler aufgehoben, 1217, und ihr Befitz

thuni au das neue Histhum Cliiemfee gegeben, woher
der Ort feinen dermaligen Namen Bifchofshofen fuhren

foll. Die Maxmilians-Kirche flammt iiulefs ctfl aus

gothifcher Zeit. Sie hat eine durch vier Streben ge-

mutzte Vorhalle an der Facade, drei Schiffe, im Lang-
haus drei Travces auf vier runden Pfeilern, ohne
Capit.dc ruhend, von welchen Rautengewölbe ent-

fpringen. Nachdem letzen Pfeilerpaare gegen den Altar

tun folgt ein geradliniger Abfchlufs mit Eingängen an
den Seiten, «lurch w elche mau. fowie durch das Mittel-

fchiff in ein weiteres Travee gelangt, w elches fich über

ilie Breite tlcr drei Schiffe w ie ein (Juerfchiff hin

erftreckt, worauf eine Verlängerung des HauptfchhTcs
durch zwei Travecs und den mit drei Seiten des Octo-
gons gebildeten Altarraum folgt, mit Stcrngcwolbcn
überdeckt. Die Scitcnfchiffc find mit jenem Pfeudo-

QucrfchilT gerade abgefchlolTen, denen mittleres Qua-
drat eine prachtvolle gothifche Kuppeldachung unter

dem Thurme, eine hochft feltene Cotiflruetion, tragt.

Diefe Kuppel über «ler Vierung ruht auf hangenden,
im Achteck gcflellten Kippen und bildet oben einen auf

Confblcn ruhenden oetogonen Stern. Von den Ein-

richtungen des Gebäudes und den Denkmälern ist

folgendes zu beachten. Links im Ouerfchiff befindet

fich eine kleine Thüre, mit hübfehem Schnorkelwerk
von Kifen befchlagen. Dafelbst ill horizontal auf einer

Untermauerung der rothmarmome Stein des Bifchofs
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Sylvester, welcher 14^4 lotler 1453 :'i st;irh in pontifi

calihus, aufgcftellt, Von Glasgcmälden, welche die

Sacramcntc vorftellen , von Tfchifchka (Kunst und
Alterthum, pag. 134) noch 1836 erwähn . habe ich

nichts mehr Reichen. Mehrere Autoren erwähnen auch
ein hölzernes Crucifix, das hier vom heiligen Ruprecht
hinterlalTen worden fein foll. Auch darüber kann ich

keine Auskunft geben; doch mufs ich erwähnen,
dass auf dem barocken Seiten-Altar zur Linken aller-

dings ein altertümliches Krtus zu fchen ift. das mich
höchlich überrafchte. Ks ist ein etwa 2 Fufs hohes
gleicharmiges Kreuz mit dreieckigen Armen, in dem
Schnorkelwerk des Auffatzcs hoch über dem Altar-

blatt eingefetzt. Hin ChrKlusbikl fehlt, aber das Ranze
Gebilde ift mit metallenen Voluten-Ornamenten be-

fchlagcn, welche mit Stanzen geprefst find und Ranz
romanifchen Charakter haben Dazwischen fleht man
ovale Kinfntzc von weifser Farbe, welche, von unten,

wie Kmad oder Halbedelftcinc ausfeilen, der Altar ist

in der Thal ein Kreuzaltar. — Als idteftes Kenovations-
jahr des Gebäudes gibt die lnfehrift in der Vierung
1692 an.

Die hoher fituirte Frauenkirche war frtdier die

l'farrkirche. Auch in ihr bewundern wir einen fclmnen
Bau der Gothik. wahrend der feitlich (nördlich; ange-
brachte Thurm wieder romanifchc Formen aufzur eden
hat. Den oberen Sims garnirt hier ein Hogcnfrics,

aus dem griechifchen f ähnlichen Formen zufammen-
gefetzt, die Glockcnftubc hat Fenfter im Kundbogen
mit einem Säulenpaar mit Würfcl-Capitälen. Die Kirche
ift einfehiffig mit polygonem l'rcsbytcrium. An einem
Strebepfeiler nach Sudollen ill ein kleines Frcsco
d< ialühuiiJ.rrts angebracht. d< ffi 11 Gi genftand die

Meflc des heiligen l'apllcs Gregor. QlriftlMt erfcheint

dabei über der Predella des Altars flehend, dclTen

Menfa ein fchones Franfentnch bedeckt. L'nter dem
Gemälde befindet lieh die nachfolgende gemalte In-

fchrift und ein ebenfalls patronirtcr violetter Gobelin
mit gothifeher Muftcrung:

Vnfcr herr jhesvs Christz erfchain dem hailigen

pabst Gregorio in der ligur zu Koni und ill grofsc

antlas dar zu geben wer fy fidt am felwen \h

angedechtig gepet

Die Chorfenrter zu beiden Seiten
| Q_ 7 /\

des Altars enthalten noch gemalte
Scheiben von ziemlich kleiner Molaik
arbeit. Man lieht dafdhft die Darbrin-

gung im Tempel, die Ankunft der heiligen

drei Konige und andere Momente aus
der Gefchichte Jefu, die Farben bunt, die FkHchtonc
rolig. Werke des 14 15. Jahrhunderts.

Der Hochaltar ift eine pompüfe Tüehlcrarbeit
aus dem Jahre 1648, an der Stelle des Tabernakels lieht

ein fchfliuckea Kallchen, im ( haraktei der Schmuck-
Gabinets aus der deutfehen kenailfance. welches aller

Beachtung werth ift. Zwei gewundene Säulen mit
Trauben in reicher Vergoldung fcheiden es in drei

Theilc, deren mittlerer ein ebenfalls v ergotdetes Gitter-
thurchen vor der I lolliennifche, mit dem Monogramme
Ghrilli geziert, enthalt. Seitlich ftehen zwei Nifchen,
der (irund des Ganzen ill \<>u fchwarzer llolzfarbc.
Oben liell man H>|8 und die Worte:

In i)uo panis vivus et medicina falutis.

Die fchnie Kanzel mit Schnitzwerk uml aufge-

legtem Ornament tragt das Datum 1^47. Vor dem
"Triumphbogen hangt vom Gewölbe herab eine Madonna
im Kuge reif des Kofeiikranzes , eine gute bemalte
Schnitzerei der Barockzeit. Zu bemerken wäre ferner

etwa noch das tüchtige Grabmal der Gräfin Klconore

VOnLichtenftein, Mutter des Bifchofs Johann L'hrilloph

von Chiemfee, + 1632.

Das St. Geargskirehlcin am Hügel über dem Orte

ift nicht gothifch, fondern romanifch, von einfachfter

Form, ein Travee mit halbrunder Concha, deren

Fenfterchen fpatcr allerdings fpitzbogig gemacht
wurden Geber dem Portale ift ein Kopf in Stein gc-

meifsclt, innen gewahrt man Hefte eines gothifchen

Schnitz Altars lammt den bemalten Flügeln dcsfelben.

Nachdem die alte, 1329 erneuerte l'farrkichc durch

den Brand im Jahre 1855 zerftort unddurchden Neubau
des Salzburger Architekten Welfiken erfetzt wurde,

bietet St. Johann im Pongau nichts Intcrcflantcs für

Utlfere Forfchuugen dar. Das Einzige wäre die neben

der Kirche ftehen gebliebene Capelle der heiligen Anna
am Friedhofe, ein gothifeher Ouaderbau

,
einfchiffig

mit polygonem Chor.

Kinen intereffanten mafliven Thurm mit roma-

nifchen Details, gekuppelten Bogenfenftcrn und Kund-

bogenfriefen belitzt die Andreaskirehe von Taxenbach,
wahrend das Gotteshaus felbft in allerneuerter Zeit der

graulichrten Verfchönerung durch Zimmermalerhande
anheimgefallen ift.

Auf freundlicher I lohe erhebt fich weithin durch

den Tinzgau blickend, das alte Kirchlein St. Georgen
am Heuberg Ohne gerade arcliitcktonifch hervor-

ragend zu fein, verdient es doch die Bezeichnung einer

huhfehen Anlage mit einem 'Treppengiebel an der

Facade und einem Sattcldach-Thurmc, deffen Fenfter

wieder durch rohe viereckige Trennungspfeilcr gellutzt

wird. Die rundbogige Thure zeigt im Tympanon einige

Spuren alter Beiralung. L'nter der Kirche befindet lieh

eine Krypta. An der nördlichen Aufscnwand erblickt

man ein rothmarmonus Sculptnru<erk der deutfehen

Kenailfance in Form einer Tafel in zwei Abteilungen
übereinander. Die untere, von zwei gewundenen Säulen

gefchieden, enthalt rechts und links die Stifter, Mann
und Frau in kniender Stellung, in der Mitte St. Georg
den Drachentödtcr in einer Landfchaft. Geber diefer

Reihe ill eine breite [nfchrifttafd angebracht, darüber

zwei Kugel mit den Martcrinftruuiciilcn, an den Seiten

des oberen Thcilcs S tilleben und allerlei Schnorkel-

werk, ilas oben noch die Form des Kfelsrückcns hat,

feitlich aber in Delphine ausgeht. Die Infchrift lautet

das werch hat lallen machfi der weyfs vnd vest

Jorig ftockhll am Schwarczbcgk die zeyt piobll

aufTdem heyberg 1^18.

Der Hille Markt MitterTdl, Hauptorl des oberen

Tinzgaus. war einft eine bedeutende Station, als der

Weg über die Velbern-Taiicrn noch eine frequentcre

Verbindung nach dein Süden hin bildete Schon 1

befafs der Ort daher Marktrechte. Zw ei Kittergelchlech-

ter häuften in naehller Nachbai fchaft: die Velber auf

einem nun verfchwimdeneii Schlolse am Kingange des

Vclbernthales und die Herren von Mitterlill alsY'afallcn

der Krzbifchofc auf dein feit 1228 Salzburg zugehörigen

feilen Schlolse über dem Markte, worauf ihnen allcr-
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dings noch im Selben Jahrhunderte die Velber folgten,

bis im 14. Jahrhunderte 1'Slcgcr des Eizftiftei die Vcr-

waltung übernahmen, da um 1400 letztgenanntes Haus
gleichfalls ausgestorben war. Der Sumpfige Boden des
Thaies, clelTen allmahligc Austrocknung die Gegend
Kaift-r Franz I. v erdankt, verfchaffte dem befcheideiieil

Markte den ironifch klingenden Ehrentitel des ,.1'inz-

gauifchen Venedigs", wie denn auch der Volkswitz:

Stuhlfcldcn ilt fich felber gleich,

Mittcrlill ilt gar ein Königreich,

(ich eigentlich recht betrübt Kl snimmt. Der Altcrthum-
ler findet im Orte fclbfl keine Ausbeute, die St. Leon-
hartspSarrkirehc wurde 1746 neuerbaut. ihren l'lafond

zieren barocke Stucco Ornamente ; ilie St. Annakirche,
etwas alter, fcheint öfter umgebaut zu fein, hat gute
Deckenfresken aus dem Leben der Heiligen, ein treff-

liches Altarbild und gefällige dekorative Malereien
an den Wunden. In der N.-hc ein altes dementes
Bildllockel In einer modernen Capelle, am Anger ge-

nannt, fand ich. in die Menfa eingefetzt, ein älteres

mcdaillonformiges Schnitzwerk, welches ich darum
anführe, weil es den kunlthiltorifch feltenen, aber von
der altdeutSehen Legendcn-I'oefic öfters behandelten
Stoff der flehen heiligen Schlhfer darfteilt. Die
Umfchrift lautet: „Hei. 7. Schlafler."

Sc hloß MitterfiU, jetzt Sitz des k. k. Bezirks
gerichtes und im Verfall begriffen, wurde im Religion*-

und Bauernkriege zerflort, <lann 1537 neu erbaut.

Was ich von der Capelle zu melden habe, bcvveill

noch eine tbcilweife frühere Beendigung der Rellau-

rirungs-Arbeiten Sie lieht in der Hcke des Schlofs-

hofes und ift von hochft geringem Umfange, ein Ob
longum mit zwei kleinen Fcnftern, im Bolygon abge-
fchlofsen. Die Fenfter haben fchones Mafswerk. Innen
zeigen fielt drei Travccs. die auf Confolcn ruhenden
Kippen bilden eine Rautendecke, deren Fehler mit
HylHirtcm Blumen-Ornament ausgemalt lind. Ueberdie
Kntltehung diefer Decoration, welche Spater hinzu
gelugt wurde, gibt folgende Infchrift unter dem Spitz
bogen an der Hinterwand der Capelle Auskunft:

•C t o
GKMALLN

1 • 0 - IM • IAR 4 • X

RENOVIRT 1760.

K. S.

t'eber dem Altar lind am Gewölbe zwei leere

Schildchen angebracht, dazwischen in dem Rauten-
feld ein Doppelwappen. Dasfclbe llcllt zwei Schief-

gegeneinander gell eilte Schilde dar, vom kreuzförmigen

I lirtenftabe gcfchieilen, über welchem der Cardinalshut

fchwebt, unten die Zahl 153.5. in plallifcher Arbeit. Der
Schild zur Rechten beliebt aus <iem Bindenfchild und
einem Felde, darin der aufftchende Lowe: jener links,

ebenfalls halbirt, zeigt ein halbes glcichf rungcs Kreuz
und eine halbe Lilie Dasfclbe Wappen Lang von
Wellenberg) ift über der Capellenthure aufsen gc-

meifselt und tragt dafclhll die gleiche Datirung

In nächster N.ihe von Mitterfdl liegt das Dorf
Velbern mit einer gothifchen Kirche. Laut Infchrift am
Triumphbogen wurde das einfchifngc Gebäude 14"';

erbaut und 1781 renovirt. Ks hat zwei Travccs und
einen aus dem Achtecke conltruirten Chor. Das
Schone Rippenwerk fchmucken zahlreiche bemalte
Wappenfchildchen an den Schlufsfl einen, Durch-
kreuzungspunkten und an den Wand-Confolen : 111 den
Fenftcrn einfaches Klccblattmotiv als Mafswerk.

Die weiter weltlich im oberen l'inzgau gelegenen
Kirchlein haben lehr untergeordnete Bedeutung. Theils

ilt es ihre Armuth. theils die Rohheit der Formen, was
jeden kunftlerifchcn Charakter ausfchliefst. Die hervor-

ragcndltcn find jene von Hollcrsbach. Büchl, Bramberg
(wo auch ein alter viereckiger Thurm mit Rundbogen-
fenltern'l, Ncukirchcn und Krimi. Alle haben bereits

einen nadelartig Spitzen Thurm nach lyrolifcher Weife,

jene von Wald aber einen mit plumpem Satteldach. In

Krimi hat man da* Netzgcwolbe herabgefchlagen, um
Fläche für Malereien zu gewinnen. Der Thurm in Bram
berg fuhrt den Namen Weyer von einem Gefchlechtc
Wiarn, das ihn im 12 Jahrhunderte befafs. Hin Tourist

erzählte mir, dafs er im dort befindlichen Weyerhof
nebll einem im Styl des 16. Jahrhunderts decorirten

Gemache Schönes WaSchger.tthe von Schmiedewerk
gefunden habe. I lollersbach befilzt eine gothifche

Kirchenthürc und einen alten TaufHcin, Neukirchen die

Burg gleichen Namens und in der Kirche das Grabmal
des 1547 verltorbenen Georg von Neukirchcn mit der
geharnischten Figur des Edlen. Zwilchen diefetn Orte
und Wald, bei dem Weiler Rofenthal, erhebt ßch die

Ruine Hieburg, ein Hark zerfallenes Gebäude.

Mittelalterliche Grabdenkmale in Ober-Oefterreich.

Von AiMf WmkUr.

V.

14. IJJg— r./j6. Stammes mit den Griffos waren. Die Legende in

Im Chorherrenftifle Reichersberg im Innviertel ilt Minuskeln lautet: XAnnodm-M et < < - \\ 1 an • fand •

ein Grabllein vom rothen Marmor, 7 FuSs 4 Zoll Katrcin tag • ift gcfWbc • Rappold • albrcch -c/ham
hoch. 3 Fufs 5 Zoll breit, der Sehr alten Familie t anno • dnvM'CCCC XXVI \ an • (and • Elfpctcn Ulg'
von Albrechtshaim angeh rig, welche nach Hundt s ilt • geltorbe waither • albrechcz •: im Felde des Grab-
bayerischem Stammbuche, III 1 heil, pag. 31, eines fteins fortgefetzt] hann* • fein • fun.
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Ein Drittel des Grabfteine* oben ift leer; in den
unteren zwei Dritteln ilt durch einen Rundbogen-Aus-
fchnitt im vertieften Kigurationsfcldc der halbrunde

Wappcnfchild mit dem Greifen, rechts gelehnt, dar-

über ein Stechhelm, mit lauhartiger nach oben und
unten entwickelter kräftiger Decke, das Kleinod, zwei

offene Huffelshurner, aufsen mit je acht Slraul'sfedcrn

berteckt, l.Kig 4 i

Diel'er Rappot von Albrcehtshaim hat nach I Lindls

bayerifchem Stammenbuch III, pag. 31. im Jahre 1394
das /.w eite BunditiTs in Niederbayern mitgefertigt und
heiratete die Tochter Krchingcr's von YVcfen. durch
welche er in Belitz' der Vcrtc Weien an der Donau
kam, da Krchinger, ohne Sohne zu hinteiiailen, Harb
und im Klolter Kngclszell beerdigt wurde. Rappot's
Sohn. Walther. folgte ihm ein Jahr fpäter ins Grab.

Durch «liefen Grabltein lernen wir das Kleinod

der Albrechtshaimer kennen: die Büffclhörner mit je

acht Straufsenfedern berteckt. Iloh. III, pag. 8, kennt
zwar das Wappen der Alhrechtshaimcr in Gold, den
Ichwarzen Greif, und weifs darum, dafs nach dem Tode
Achaz des letzten Albrcchtshainicr's 1533, die Afpan
von Hag 11m das Wappen andichten, liefs (Ich aber

verleiten, da die Afpan als Kleinod den wachfenden
fehwarzen Greifen führten, auch den Albrcchtshaimern
diefcs Kleinod beizulegen, das He nach diefem Grab
deine nicht führten,

15. 1427.

In der Spitalskirche zu Kffcrdiug, aus welcher wir

unter Nr. 3 den fchonen Denkltcin Rudolph des
Schifcr brachten, befindet fich noch ein zweiter hochrt

merkwürdiger Grabltein, der dem Anfange des 15. Jahr-

hunderts angehört. Das Fehlen der Legende und der
l'mrtand. dafs die dargertellten zwei Figuren, die durch
ihre Tracht fehr intcrelTant find, auf einem I'olfter

ruhen, macht es wahrfcheinlich, dafs der gegenwartig
in der Capelle an der Wand eingefetzte 0 Pub IO Zoll

hohe. 3 Pub 3 Zoll breite Grabftein von rothem Marmor
cinrtctis aul einer Tumba ruhte.

Unter einem gothifchen doppelten Ornamente
liegt auf einem I'olfter, deffen Ecken mit Quarten ver-

ziert find, dem Befchauer zur Linken die Gcftalt eines

Ritters mit entbl lästern von lockigen Haaren umwallten
Haupte und einem Schnurbart. Kr ilt mit dein Panzer-

hemde und auf der Hrull mit fparrenartig zulaufendem
l'lattenwcrk bekleidet. Unter diefem erfeheint der fallige

Waflenrock um die Mitte gegürtet, an den Aermeln in

langen Zaddcln herabhängend. Das gefchuppte und
an den Randern mit Verzierungen befetzte Cingulum
militare hangt um die Hüfte, rechts den Dolch, links

das mächtige Schwert zeigend. Die Rechte halt das
wimpelartige Hanner, wahrend die Linke auf der Parier-

Hange des Schwertes ruht. Die Heine find durch
Platten gefchützt, die fpitzen Schuhe dachziegelartig

gepanzert. Rechts vom BefchatlCr liegt eine Krau, den
Kopf in das „houbet Tuch'" gehüllt, den Hals mit

Schmuck geziert, im langen faltigen Rocke mit ge-

fchlitztcn pelzverbramten Aermeln, die Rechte auf der

Hruft ruhend in der nach abwärts gelenkten Linken,

den langen, mit einem Kreuze endenden Rofcnkranz
haltend, /.u den l-'üfsen liegen gegeneinander geneigt
die zwei halbrunden Wappcnfehilde, heraldifch rechts

die zwei nach aufsen gekehrten Halbmonde dcrllor-
leinsperger, heraldifch links im getheilten Schilde oben

die zwei Palmzweige der Panhalm. Die Wappen fuhren

uns auf die Namen der dargertellten Perfonen. Nach
Höh. III. p. 2S4. iltdiefsder im Jahre 1427 verrtorbene

Andre llorleinspeigcr und feine zweite Gemahlin

ln"»iin'-iViiMuu- 1 W.

w«u tu-niQ-miuiH-
£ 2

~

Fig. 4. [ftclchtfAbttfe)

Barbara von Panhalm. Anth e Hol leinsperg C1 wai Lan
deshauptmann in Ober-Ocfterreich uiul war in erlter

Khe mit Maua von Oberhaun vermalt, die ohne Kinder

Harb, und fo vermalte er (ich in zweiter Khe mit Bar-

bara von Panhalm, die ihm einen Sohn, t'alpar genannt,

gebar, der lieh fpater mit Anartafia von Vattershaimer
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vermalte, und das Gefchlccht der Horleinsperger fort-

pflanzte, bis dasfclbc im Jahre 1664 ertofeb. (Fig. 5.)

16. 1458.
Anisen an di r Wand der Cah aricn C apillc der

Laurentius Kirche in Lorch ill. 0 Fufs hoch, 2 Fufs

IO Zoll breit, im rothen Marmor mit Minuskel Infchrift

folgender Grabitciii:

Fig 5. (Lorch.)

1 lie • leit . begraben • matheus* Seydcnsbancz - dy 'ezeit

• llatriehter • zu • Fnns der • geworben • ift • des fontags

•nach •
|
Sand • pangrace • tag -dem *got •genad *Ano •

dm nvcccc Iviij,
]

Im vertieften Fehle des Steines ill im abgerunde-

ten nur unten fpitzen rechts gelehnten Schilde mit

gefchachtcil Linksbalken das Wappen des Stadtrich

ters Seidensbancz. Auf dem Schilde fleht der nach

links gewandte Stechhclm, an der Seite mit Nageln
befetzt, mit fpitzem (Juerrifs, mit laubartigen gezad-

dcltcn Decken. Als Kleinod fitzt auf liiefem ein ge-

fchlolfener Flug, auf dem das Wappenbild (ich wieder-

holt. Uebcr dem Flug liehen auf einem Spruchband

die Minuskel Huchllaben . O . m . d . m . m und neben
<ii* fen im gl« iehfal s ausgebaut hli 11 unten Ulgefpitzh n

Schildchen die auf mehreren Grablleinen derfelheit

Kirche vorkommende Hausmarke der Famiii« Seiden

Fig. 6. iKfftMing.)

fchwanz. Die Huchllaben auf dem Spruchbande liehen

offenbar in Verbindung mit der Fortfetzung der
Legende, « eiche wohl mit „dem got genad" abfchliefst.

Anno dm M • CCCC • I.VH1 (auf dem Sprurbbande
fortgefetzt) O (biit) M (aria) d (omini) M - (athei)

M later). (Fig. 6.)

So vereinigen fieh auf (liefern Steine <lrei merk-
würdige Vorkommniffc, zuerft die auffallenden halb-

runden unten aber zugefpitzten Schilde, dann die
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Zufamtncnllcllung des Wappenfchildcs für den Stadt-

richter und der Hausmarke für feine Mutter, und die

merkwürdige Schreibart des Namens Seidcnfchwanz,
wie er auf den übrigen Grabfteinen der Familie lautet

in Seidensbancz. ülTenbar haben wir CS liier mit einem
perlbnüchen Wappen ZU thun, das nur für die Dauer
des Amtes gültig war.

l'revenhubcr in feinen Annalen erzählt p. 106, dafs

König Ladislaus am St. Gilgentag in Wien, 1453, einen

Landtag abhielt, und dafs die gefafsten Bcfehlüffe,

die aus 16 Artikeln beftanden. ihrem fummarifchen
Inhalte nach publicirt wurden. Artikel 9 lautete: Ge-
meine Letit follen kein Sigl haben, oder gebrauchen,
allein die l'ralaten, ihre Capitel und Convent, die

von Adel, die von ihren Fühlen dazu begnadet, oder
die von Alters und ihren Voreltern folchen Siglgcbrauch
hergebracht haben: Auch die Richter und Ambtleut
«loch nurJo langefit in Atmlern fern.

Notizen.

33. Regierungsrath Ritter von Camefina hat am
.17. Februar d.

J
auf feine Stelle als Confcrvator der

Stadt Wien in Angelegenheiten der J.Scction refignirt.

34. Sc, Fxccllcn* der I lerr Unterrichts Miniflcr hat

über Verwendung der Ccntral-C'ommiffion zur Kellau-

rirung der gothifchen Nicolaus-Kirche in Fbbs als

eines jedenfalls bcachtcnswerthcn liaiuleukmales aus-

ludunawcife eine Staatsuntchliitzung in dem bean-
tragten Betrage von 2oo Ii. gewahrt.

35. (DU Urtttn-Gräberßätte zu TrfektisA
Der Marktflecken Tr/ehil: iTrsic). Hezirks-I laupt-

mannfehaft M. Weifskirchen in Mähre», liegt circa

2 Meilen von Olmiitz entfernt und die Grabcrltätte
befindet lieh an der Fahrfeite nachll des Ortes, u. z.

an einer Ilachen Anhöhe, unter «eichet eine Walfcr-

quelle hervordringt. I)ie l'arcelle ill ein Figenthum des
dortigen Anfallen Drapal. Jedes Grab enthält eine

Gruppe von Thongcfafscn. Die (iraber, je 1—2 Meter
von einander entfernt, bilden Reihen, welche beinahe
geradlinig von Oll nach Well ziehen.

Kall in jedem Grabe fanden lieh ein oder zwei grofse,

fchön geformte Urnen, aber ohne Verzierungen, welche
mit grolsen runden Schuffcln bedeckt find. Ihr inneres

birgt halbgebrannte Knochen, die mit einer kalkartigen

I I ««II w- iber/j 1 ;ctl und, dann Iii unz« ( i< genfl indl .

namentlich Nadeln und Ringe.

Ferner find in jedem Grabe noch ein grobgear-
beiteter gebrannter Topf, ein oder mehrere kleine

Urnen, nebll 3— 4 Stuck Schalen mit I lenkein und
1 oder 2 Stuck Klappern, ähnlich bauchigen Flafchchen,

5—7 Cm. hoch, vorfindig. Die kleinen, fchwarz über-
zogenen Urnen weifen eine fchone Arbeit mit ein-

geritzten Zierathen vor und die Klappern find hohl,

vollkommen gefcliloilen und auswärts hubfeh orna-

mentirt. Das Innere einer jeden Klapper enthält 7—

9

gut ausgebrannte erbfengrofse Kügclchen, welche
deutlich bei jeder Bewegung fchellen.

Aufser diefen wurden muh in einigen Gräbern
ganz kleine Urnen, iiberdeckt mit je einem kreis-

förmigen, ziemlich dicken, gebrannten Thonftunte,
aufgefunden. In vielen Gcfafscn zeigten fiel» Spuren
verfchiedenartigen Getreides. Mehl, Brod und andere
Nahrungslloffe. Kbcnfo find Getrei<leinahlftcine aus-

gegraben worden. 1

1 Antrug rir»e* H» ri. hl«-* tUi k. k. CMÜHVMtm 1>J|*|». tef|l. Hut dre ru
OIiiimI' in fUri.! Iier S^rurhr rrfi'hrillendell /i-»luu£ „Fwiu, • tum vi «Mutier
• S-t. Nr.B» k k n»>HVh, (ll,r Oy»» jllimi m Oliumr Unit! aa. I>;i<-

IV N. 1

36. (Funde im Orte Xakel (Xäkio), Besirkskemft-
»niiiufcha/t l.itiiiu und J'rzikas (Prikazyi, Bezirks*
hauptmannfcliaft Hollefchau in Mähren.) *

In der Nahe der Kirche war vor 16 Jahren ein

TumuluS (mohylai zu fehen, welchen der Kaufmann
Streit, als Kigcnthiimcr des Grundes, abtragen litis,

um an diel'cr Stelle fein Gefchäfts-Loeale zu errichten.

Da fanden lieh ungewöhnlich grofse Bronze-Schwerter,

Annfpangen, Kelte, l'alflabc. Scherben vnn l'rnen und
tVfenfchengebcine, dann eineFigur (Idol] aus Stein, circa

50 Cm. hoch, darllellend einen am Throne fitzenden

Mann, welche von der < Irtsjugcnd zerfchlagen wurde.
Von diefen Objeftcn foll Alles verloren gegangen
fein, nur ein 11 Cm. langer fchoner Bronzc-Kclt wird

im flavifchen Gymuafmm zu Olinutz aufbewahrt, der-
gleichen eine Bronze-Nadel.

Im Jahre 1876 aber fand man auf dem neu
angelegten Ortslrieilhofc nachll «1er Kailerilrafse,

als der Todtengräbcr im gelben Boden ein Grab
machte, eine lockere fchwarze Frde. «larin eine ganze
|X Cm. hohe und eine bcfch.uligte, aus freier Hand
gearbeitete Urne ohne Verzierungen nebll Scherben,
dann ein 12 Cm. langes, glänzendes Steinbeil und ein

10 Cm. langes (ehr hiibfches Meiler ausFlintftein, fowie

Menlchengebeine lagen. Aufseidem ill in Nakel noch
eine ungewöhnlich grofse Urne gefunden worden. Ihre

Hohe betragt 50 Cm. Sie hat die Form einer grofsen

Bombe mit niederer fchmaler OeHnung, dann zweier

übereinander liebender Reihen kleiner Bukein. Zu
bemerken fei, dafs eine Urne hinter dem Haupte eines

wagrecht liegenden Gerippes Itand.

In Prsikas (Pfikasjr), einer Nachbargemeindc von
Nakel, lind ebenfalls vor Jahren an mehreren Stellen

viele L'rnen, Thonhgurcn und Bnmzc-f )bjc£le aus-

gegraben worden, die fammtlich verloren gingen. Nur
an einem, dein Florian Dollal gehörigen Felde, atlwo

Lehm zu Ziegeln gegraben ward, fanden die Arbeiter

vor drei Jahren, 1 .Nieter tief, einige Urnen mit Scholien,

bedeckt, in denen Bron-re-Spangen lagen, «lann vier

Figuren aus gebranntem Thon, circa >

\ Meter, welche

liebende männliche Gellalten dai Hellten, eine fchrgrofsc

Urne, befoiulers fchon verziert, kleine und grofserc

Schalen mit Henkeln, Scherben, angebrannte Knochen
und . \lche gemengt mit lehwarzer Frde.

(.,1, inaje >.,« ilieicie. Fund-, drei Alehenurnen. vun denen nur eine iirwliill

um erhalle, it. «bMM eine <;r>Mum|.e «< Sjtuluein, .Übe, ein 1'elxueH
tS. Iierlien, lim» «|.l«r««r..r.e.

: Antrug ,iut einem Itrtuhte des k k I «uidef * .Ii. >t t 1't.ti.ip, lefi» ;iu* den»

„•uror" tu« IJ, iin.l jo |le>enl*er 1671. \r. lur und

i
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Leider ift auch diefer Fund zu (»runde gegangen,
indem die Figuren zertrümmert und die uhrigen

Sachen zerftreut wurden. Hins eine Schale mit Henkel,

10 Cm. breit, an der Oberflache mit Graphit uber-

zogen und am Boden verziert, hat lieh erhalten.

Dagegen wurden im Sommer 1876 neuerdings in

diefem l.ehmlager eine Menge fehon ornamentaler
Scherben und drei ganze Urnen ausgegraben. Die
erllc Urne, 18 Cm. hoch, iit aus fchwarzem Thon
verfertigt , hat am oberen ausgebauchten Theilc

ringsum halberhaltene Decorirungcn. Diezweite etwas

grofsere uiul roth gebrannte Urne, mit lehr dunner
Wand und zwei Uchrchen verfehen, hat mit der crllen

ahnliche Gellalt, fcheint aber an der Drehfeheibe
gemacht zu fein. Kndlich die dritte Urne, 22 Cm. hoch,

hat eine fchmalc OeffhlMg und dicke W andfeiten, aus

welchen vier hornartige Hukeln Halt der Oehrchen
hervortreten. Verziert ill felbe durch nicht vollkommen

F'K 1 un.l 2. (LerdtUt.)

wagrechte Kandftreifen, in denen ungleiche fenkrechte

Linien mit Punkten wcchfcln. Sowohl diele, wie die

Trfchitzcr Fund-Objecle find dem Herrn Dr. H. Wan-
kel in Blansko gefchenkt worden.

37. (Fund von Tkmgefäfstn in LaJjphitsJ
Beim Anlegen eines Obflgartens des Herrn

C. Hladifch. Baumcifters in Mahrifch-Oftrau, der 1874
in Lojihits näehß Muglitz zu diefem Zwecke fich auf-

hielt, fand man einem Berichte des k. k. Confervators
Trapp zu Folge in einem für die Obllbaumc aus-

gegrabenen circa 1 Meter 26 Cm tiefen Loche Frag-
mente von eigenthumlichen Gefafsen. Frfreut über den
Fund grub man weiter und fand an 40 Gefafsc, hiev 011

einige befchadigt waren.

Die dem Franzcns-Mufcum in Brunn eingefchick-

ten zwölf hecherartigen Thongefafsc aus diefem Funde
bieten nicht nur ihrer zierlichen Form, fondern der
culturhiftorifchen Beziehung wegen einiges Intereffe.

Confervator Trapp glaubt felbe in die Periode des
Mittelalters, und zwar in die Zeit des 14 - 16. Jahr-

hunderts einreihen zu follcn Wahrfcheinlich dienten

fie nur als Trinkbecher für den hauslichen Gebrauch.

Charaktcriftifch daran lind die Bügeln und das Be-

ftreucn des Rohmaterials innen und aufsen mit (Juarz-

fand, welcher beim Brande verglatte, als harte Körner
maffc haften blieb, wie l'erlen an dem ganzen Gefafs

klebt, und demfelbcn einen eigenthumlichen Schmuck
verleiht. Ks kommen zwei Gattungen vor, nämlich

Becher mit und ohne Bugein. [Fig. 1 und 2.)

Aehnliche, aber kleine Becher ohne Bügel-

Decorirung wur<len bis jetzt, nur bei Mahrifch-Trubau

gefunden. 1 >as Material, aus welchem fic auf der Dreh-

feheibe geformt wurden, ill ein feiler, graulicher Thon,

dei im Brennen eine dunkle rothbraune, an manchen
auch blättere Farbe annahm, die bald wie Glafur

gliinzt. Die Gcfafse haben auch eine Harte, dafs fie

wie Steingut klingen. Ihre Form ill Ichlank, fie find

oben bei der Mündung und an der Mitte mit mehreren

Streifen verziert. Die Bügel, welche in Halbbogen
unter dem Hälfe angebracht und offen find, umkreifen

zu 7 und 8 I heilen den Becher. Die eitle Art dieler

Gefafsc mit Bugein variirt in der Grofsc. Ks finden

fich 20, 17; 15 und 9 Cm. hohe vor. Die Becher ohne

Bügel haben eine Hohe von 21, 20',, 19, io'/t und
8'

, Cm. Mündung und Boden jedes GcLfscs hat

gleichen Durchmcfier, von 6 und 7 Cm., bei den

kleinllen 3 und 4 Cm.
In diefem Garten ill ehemals ficher eine Tupfer-

werkllatte gewefen und wurden in die nun aufgedeckte

Grube unbrauchbare Gefafsllücke geworfen, die man
jetzt regellos fowohl als Scherben wie als ganze Exem-
plare in der Frde vorfand.

38. Das Unterrichts Minillerium hat über Antrag
der Central Commiffion zur Kellaurinmg des Haupt-

portals an der ehemaligen Stiftskirche in MUlßall den

Betrag von IOO fl. bewilligt und die Ausluhrung und
Ueberwachung diefer Arbeit dem Confervator Stipper-

ger ubertragen. Auch wurde das Ackerbau-Miniftcrium,

in deffen Kcffort die Verwaltung der Kondsgüter ge-

hört, erfucht, jene Einleitungen zu treffen, die zum
Schutze der Baudenkmaler inMillllatt und zur baulichen

Erhaltung derfelbcn nothwendig erfcheinen. Der Gc-
fchichtsverein für Kärnten empfahl in diefer Beziehung

die Entfernung eines Tifchlerholz-Depots aus dem
romanifchen Kreuzhänge, die Ergänzung des Mortcl-

Anwurfes am Gewölbe, die Säuberung der Säulen und

Capitäle von den alten Mörtel- und Schmutzkrulten,

die Anlage eines WalVerabzugcs aus dem Kreuzgang
hole zur Vermeidung der bisherigen Ueberfehucmmung
desfelben und des Kreuzganges bei Rcgengiiffen, die

Trockenlegung des Kreuzganges u. f. w.

39. In einem Berichte des Correfpondenten der

Central-Commiflion, Obcrlieutenant Beck-Widinann-
lletter wurde diefelbe auf die im Dominicancr-Klollcr-

gebaude zu Kagufa befindlichen Grabllattcn aufmerk-

fam gemacht, die in ungewöhnlicher Menge den Boden
der Kirche und des Kreuzganges bedecken. Dcrfelbe

zahlte in der Kirche 116, abgefehen davon, dafs lehr

viele andere von den Kirchbanken überdeckt find,

in der Sacriltei 40, im Capitelhaufe 16 u. f. w„ alle aus

der Zeit des 14, — 18. |ahrhunderts. Der Berichter-

llatter hebt befonders einen infchriftleeren Stein im
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Kirchcnfchiff, l\vangelicnfcitc, zunachft der W and her-

vor, dcl'lcn Wappen auf da> 14. Jahrhundert weift im

Schflde ein Thierfufs mit Klauen, begleitet von Halb
mond und Stern, der Thierfufs auch als Hehnkleinod),
In der Sacrillei an der Wand ein Stein von 1389 mit
Wappen (getheillcr Schild, oben ein Thurm, unten drei

Schragbalkcn). Kine Platte mit dem Wappen der

Familie Giorgi enthalt folgende Infehrilt: S: heredvm
Mate: dem tana de Gor

(
gi. Im Wappen fünf recht-

feitige Schrägbalken, belegt mit einem Querbalken,

darauf ein Vogel zwifchen zwei Lilien

40. Die gothifehe MmtrizKirthe zu Olmulz idrei-

fchiffige Hallenkirche), ein beachtenswerthes Bauwerk
des 15. Jahrhunderts, das leider insbefondere in

Bezug auf die beiden Facadethurme — unvollendet

geblieben und auch durch Brande und Wiederinlland-

felzungen llark gelitten hat, wird gegenwärtig einer

Kcflaurirung unterzogen, Zu diefem Zwecke bildete

lieh ein Verein, deffen erlle Wirkfanikeit die Herbei
fchaffung von Geldmitteln war, um, wenn auch befchei-

den. das Keftaurationswcrk zu beginnen. Im Sommer
1876 begann die üylgemafse Wiederherllellung von
vier der 18 Strebepfeiler und der dazwifchen Hegenden
Wandflächen, dann folgte die Reflaurirung der Sacrillei.

welche »lern Kirchengebaude als organifcher Thcil

angehört. Die Thätigkeit des Vereines befchaftigt lieh

für jetzt nur mit der llark verwitterten Aufsenfeite und
befchränkt lieh auf die (landhafte Erhaltung des vor-

handenen Baukorpers und auf den Erfatz. der fehlen-

den Ornamente, für deren Formen jedoch die hie

und da erhaltenen Kelle zum ausfchliefslichen Müller
dienen, auch die fchr befeheidenen Maiswerke der

rpitzbogigen Fenfler werden nach Bedarf ausgebeffert.

Für die Folge ill die Keflaurirung der ziemlich unregel-

mäßigen Fatade und der Ausbau der beiden Thurine

beablichtigt, Die t'entral-Commiffion hat lieh ver-

anlafst gefchen, lieh für diefcs Rellaurirungs Unter
nehmen 111 aufmunternder Weile zu interefllren

41. Die Central-Commiflion fand in letzterer Zeit

Veranlagung, ihre Aufmerkfamkeit der Zemiburg in

Tyrol zuzuwenden und die Wirkfanikeit der Confet-

vatoren Dr. SckbHktrr um) Alz im Intereffe diefes

Baudenkmals in Anfpruch zu nehmen, welche Bei<le

auch über die dortige Burg-Capelle an die Central-

Commiflion berichteten. 1

Die bereits in Trümmern verfallene Burg liegt auf

einen freien Feifenkegel, der den fogenannten Küchel-
berg gegen Nordolt abfchliefst und mit einer wohl

hundert Meter hohen Wand fenkrecht in die Baffer

abfiJlt. Die Burgtrümmer nehmen das ganze Plateau
des Fclfcns ein, doch beliebt nur hievon im halbwegs
belferen Stand die Capelle auf der Südfpitzc und ihr

gegenüber auf der nordlichen Fcke ein mächtiger

Thurm. Verfallene Grundmauern umgeben in doppelter

Reihe ringförmig den Hügel. Diele beiden Thcile der

ehrwürdigen machtigen Zcuoburg erhielten (ich bis

heute wohl nur aus dem Grunde, weil fie viel feiler

aufgeführt waren als das übrige Mauerwerk.
Die Capelle hat einen ganz interellanten unge-

wöhnlichen Grundrifs, das heifst. es reihen fich zwei

I N.K.IiA<.'h<n<J« »tfchrcibunj i(l i»««j.»nft Uro UefiJlwii UiJei
ConfeivaloTcn ciiinomnicri .

Capellen von ungleicher Grofsc aneinander. Sie lind

mittelfl eines einfachen, roh angelegten und eines, wie

es fcheint, llets offenen Durchganges mit einander ver-

bunden. Beide Capellen find orientirt Jede dcrfelben

befleht aus einem quadraten Kaum mit vorgelegter

halbrunder Aplis. die hart an der Felfenwand hinan-

reicht; die grofsere Capelle hat in der Aplis in zwei

Reihen je drei kleine, nach innen und aufsen ausge-

fertigte rundbogige Fcnftcr, die kleinere nur je zwei

in jeder Reihe. Diefe Doppelreihe lafet eine Capellen-

Lintertheilung vermuthen, wie fie noch heute in der

Schlofs Tyrol-Capcllc beliebt; auch ift diefe Unter-

theflung in der kleineren, der heil. Gertrud geweihten
Capelle noch zu erkennen. Die Aplis der grofscren

(St. Zeno 1 Capelle fcheidet vom unregelmafsigen vier-

eckigen Kaum eine beiderfeits etwas vorfpringende

Mauer, DieCapeNen erfcheinen heute lehr einfach, man
findet weder einen arehitektonifcheu oder ornamen-
talen Schmuck, noch Spuren von Malerei mir die

Fenller zeigen in ihren Leibungen fein bearbeiteten

Sandllcin. Nicht einmal eine Wölbung uberdeckt die

Aplidcn, fondern es breitet fich aucli über diefe die

Ilaehe fchmucklofe Decke des quadraten Raumes. An
der Aufsenfeite dicfelbc Finfachheit. nur ein einfacher

Sockel an der Apfis. Die übrigen Malierflächen zeigen

die parallel laufenden Fugen der wenig behauenen
Bruchdcine in Harken Mortellagcn. Nur an einer Stelle

der Wellwand der Zeno-Capelle findet lieh die Filch-

graten-Steinlage. Die Gertruds-Capellc hat ein ein-

faches l'ortal, dagegen ill die Zeno-Capelle an diefer

Stelle durch grofsere Pracht ausgezeichnet.

Diefes l'ortal gehört in jene nur wenig Bcifpielc

zahlende Gruppe von Portalen, deren Schmuck nicht

fo lehr iii kunlllerifcher Beziehung, als vielmehr durch

die ßnnbildlich myllifchen und in rommifcher Kunll
fo beliebten Darftellungen zur aufmerkfamen Betrach-

tung drangt. In der Anlage fehen wir das im romani-

fchen Styl übliche Kund-Portal, das Gewände einmal

abgetreppt und mit in die Fcke gefetzter I lalbfaule,

auf gedruckter attifcher Balis, überwölbt im ebenfalls

einmal abgetreppten Kundbogen, geziert mit einem
Kundllab, der auf den romanifchen Knofpen-Capitalen
der Säulchen auffitzt und im Halbkreisbogen fich

fchwingend ein leeres Bildfeld umfehliefst. Das Capital-

Ornament verlauft fich nach aufsen an der Unterlage
des Bortal-Bogens. ebenfo wie lieb die Sockelbildung
der Saulehcn am Thürgcvvande fortfetzt. Der Fingang
felbll ill horizontal abgefchloffen, doch ruht der Thür-
Ihirz auf beiderfeitig confolartigen Vorfprüngen des

Thürgewandes. Die Portal-Gewandung wird befonders

dadurch gehoben, dafs dazu in fchichtcnwcifer regel-

mäfsiger Abwechslung rothlieher und gelblicher Sand-
Hein fowie weifser Marmor verwendet ill. Ueberdiefs

find die beiderfeitigen Portal innen- und Aufscnwände
mit Reliefs v on limibildlicheu Figuren in llreng romani-

fchcr KunHwcife gefchmückt. Fs erfcheinen Thiers
fich bekämpfend und verfolgend, fo ein Jagdhund
gegen einen Vogel, ein Drache gegen das Eich-

hörnchen, ein Wolf gegen das Lamm, auch den Iiirichen

auflichreckend, ein Unhold fchiefst den Pfeil gegen einen

Hafen, der Fuchs jagt die Hühner, auch fratzenhafte

Ungethiere llurzcn gegeneinander. Die Rcliefrcib.cn

reichen auf der linken Seite des Einganges weiter herab

denn rechts, auch ficht man links zu unterll eine

i*
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jugendliche Gcftalt mit einem turibulum - ähnlichen

Gcfäfsc. Diefc Darllellungen deuten unzweifelhaft auf

den Kampf zwifchen dem Guten und Hofen und iusbe-

fonderc auf das Auftürmen der dem Chriftenthume
feindlichen Mächte. 1 Noch ift der feinenAusfchmttckung
des Thürfturzcs durch ein ornamentirtes Kreuz in

kreisrunder Vertiefung zu erwähnen. Auf dem Kreuze
die Regnende Hand.« Dicfes Ornament zeigt noch
Spuren von Hemalung.

Die beiden confolartigcn Vorfprimge der Thur-
gewandung, als Widerlager des Thürfturzcs, haben
ebenfalls auf ihren eingefchwungenen Platten ein

Kelief; der eine Stein ein reiches Zweig- und Hlatt-

OrnaDient, der andere den einköpfigen Adler in ftreng

ftyiifirter Darfteilung : '

Mit Vorliebe wird das Adlerwappen auf dem
einen Tragfteine dem Erbauer des Portals, eventuell

der beiden Capellen zugefchrieben, was auf die Grafen
von Tyrol und die ihnen nahe verwandten Grafen von
Gorz weifen würde. Die ausgebreiteten Flügel des

Charakteriftifch-Ityliftifch gehaltenen Adlers find wohl

von fchmalcn Handern durchzogen, wie alle derartigen

Darllellungen des romanifchen Styles, aber es fehlt an
denKnden die Form des Kleeblattes, welche Handform
bei derTheilung des Landes 1271 eine llipulirte gegen-
feitige V erbindung zwifchen Gorz und Tyrol andeuten
foll, Die Grafen von Tyrol follen fich erft um 1248 des
Adlers im Siegel bedient haben. Iii die Annahme
richtig, dafs ein Wappen am Thore einer Haulichkeit

das Wappen <les Hcfitzcrs bedeute, fo wurde diefs auf

die Grälen von Tyrol weifen und Ware der Hau in die

Mitte des 1 3. Jahrhunderts zu verlegen, womit auch Hau-

und Oniamcntformen Qbcreinftimmen durften. Auch
deutet die zierliche l'ortal-Anlage auf eine etwas vor-

gerückte Periode des rumifchen Styles, die in Tyrol
um ein Jahrzehnt fpiiler eintrat als in Mittcldcutfeh-

land, Confervator Dr. Schonherr weil! auf Grafen
Meinhard II. von Tyrol (1258 12951, da ein im Statt-

halterei-Archiv in Innsbruck liegemies Urbar von 12S5

folgende Notiz enthält: min herrn hat gechauffet von
Gebhart dem Suppan finen teil der bürge zu fand

Zcncnbcrgc per m.xl. — Item alteram partem eiusdem
caftri emit dominus mens de patruo Gebliardi Supani
etiam per mxl.

An die rechte Seite der kleineren Capelle fchlicfst

(Ich ein viereckiger, aus gröfseren Hruchfteinen gebau-

ter Thurm an (y Meter p. Seite), er ift ziemlich hoch
und fchliefst mit einer ftumpfen Pyramide ab, die mit

Hohlziegeln gedeckt ift. Der einfache Kingang hoch
über dem Niveau. Zwei Fcnilcr auf verfchietleuen

Seiten zeigen eine zierliche Kuppelung, die Capitata

der Theilungsfaulchen mit Blattwerk.

• Aus iltm Inhl«« fcir«»ftii«Wn An. „Alle diefc Tnrtfa Annl.ii.ici>

nullt* Andere* al» den cnigcn Kampf r»iii.hcri dem Reiche de* Wtrrltl und
der I infteiiiil«, die MgVcirendetl Ihicrc lind alt Vrrlteter der dem Chrillrn
leir-diiincn Mnihfc aufl ulatfen, die ge*»gfti|tu-ii und »erfolgten lieyeii linrii die
I.c drallste ChliAcilfeKaar. l>ic zwei ailfi:clflafeuen Fralrengcl.ddc durflrn
to.lll einzelne de» C lirtAcll Unheil. ulle Lcldt lllenaltcn auxdrut-keu. nie Slnlx,

r-Uellcn; die itlgclidluhe IrcftaJt mit unu KpuihMTc ift jK Kugel ru deuten
und liltiiuildel. daf* durch du* CnrltUllthum der Hingang in die Kirs lie der
Gläubigen freigegeben und alle fr, ndl.ehe Mi. hl iilier« linden fei Zu ernahnen
ift, daf* bc.nahe ro.f.licn ie.ler Gruppe di< Kehr der Mauer Irin, um »ielleicht
die l cben..l\h,.i>D dureil den »erl.urgtn Ui.rinden Kund In urreichnen, die
dri Clirifl erfahren ...,,(,"

• Nach Ms da. Sinnliild der Dreieinigkeit ! die Hand Gott Valcr, da»
Krcur G..ti Solin, der S*gen den heil. Geil*.

1 lue Central CommiOinn ift f. il Lungeren» brmuht. dtn derzeitigen
Itel.l/ci der Zennhiarg •» be»egen. da« /»*<-./;*«.»'«aftt Schul/dach «her
dem Portal im Inlereffe der Krhallung diefi» merkwürdigen Sculpturwerke

I

erneuern ru l.iiT,n

42. (Wandgemälde zu Inuieheii in Tyrol)

In dem die Stiftskirche umgebenden Friedhofe

lind an der lnnenfeite der Umfangsmauer, gan;: nahe
zu beiden Seiten des Eingangs, welcher dem Haupt-
Portale gegenüber liegt, zwei Stichbogen auf Trag-
(leinen gemauert, welche mit Gemahlen geziert waren,

zunächll aber zum Schutze eines grofseren Wand-
gemäldes dienten, welches als Grabdenkmal gelten

Tollte Leider hat den unteren Thcil des Hauptbildes

dei Maucrfrafs zerllort, und zu noch weiterem Ktiin

des Ganzen wurde in jüngfter Zeit eine Grabplatte
ordinärer Torrn mitten cingefetzt !

-- Dargeftellt

ericheint: oben König David als Hruftbild auf llylifirtcn

Wolken, die Linke halt er in die Hohe, mit der Rech-
ten trägt er ein Spruchband, welches ("ich weit zu feiner

Linken hinzieht; daran reihen fich andere, freiflicgendc

Hander. Alle enthalten Stellen aus den Hufspfalmcn,

z. H. : Ne tradas gentem ad damn etc. Leber den
dunkelblauen Hintergrund verbleiten fich zarte Kofen-

zweige. Tiefer zur Linken des Hefchaucrs kniet der

betende Donator in der Kleidung eines Stiftsherrn und
hinter ihm lieht Maria, eine Hand auf feine rechte

Schulter legend; vorn ziehen fich zwei lange Schrift-

bander herab, worauf unter anderen noch zu Icl'cil ift:

Aporta mter et erue a nie. Den gegenüberliegenden
Raum rechts nimmt eine lange lnfchrift ein, beftcheud

aus Stellen des Kirchenlehrers Ambrofius, von Jaco-

bus. Johannes und Paulus. Oben am Bogen ficht man
die Auferrtehuug der Todtcn und das letzte Gericht.

Die Mitte nimmt ein Medaillon ein, das ohne Zweifel

Chrillum darftellte, denen Figur aber herabgefallen ill,

umgeben von den auferllehendeii Todtcn; rechts von)

Rcfchaucr, wie fich die Verworfenen bereits in den
Höllcnrachcn ftürzen, als nackte, «loch fehr zuchtig

gehaltene Geftalten, links die Seligen in reichen

polychromen Gewändern, darunter viele mit Heiligen-

fcheine, in freudiger betender, auch knieemler Stellung

und darunter die Jahreszahl Anno dni M.CCCC"LVHI"
i viga Affuptois. Auisctl am Bogen der englifche Grifts

theilweife zerllort. Was den Werth des Gemäldes
betrifft, fo ill derfelbe hoch zu fehätzen, denn es rührt

von einem guten Meiller des Mittelalters her, der die

ihm gcftclltc Aufgabe in jeder Weife gut zu lofen ver-

ftand; man erinnert fich dabei unwillkürlich an den
Hildllock in Hruneck, welchen die Tradition vom
Michael Pacher oder deffen Hrudern gemalt fein läfst.

Das Gemälde unter dem gegenüber liegenden

Bogen ift gänzlich zerftört und der letzte l'eberrcft

von einer Maria Krönung zeigt, dafs dasfelbe fpätcrer

Zeit angehörte und nicht den Werth des erlleren

hatte.

Heachtenswerth find auch die Hildcr über dem
fudlichen Ncbcneingangc der Stiftskirche, welche die

Patrone des Stiftes: Candidus und Corbinian dar-

Hellen.

Ats.

43. (Die höhenie Kirche zu St. 'Jahnwies Haf>tijlit

in S/avpUev dei Neuftadi an der Meltau.)

Zu den wenigen, von Holz erbauten und bis auf

unfere Tage benützten Kirchen gehört auch die St.

Johannes Haptilla • Kirche in Slavonov, einem eine

Stunde oft lieh von Neulladt an der Meltau gelegenen
Dorfe. Diefe.be, aus riefigen Tannen- und Fichftammen
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gezimmert, ift ly 65 Meter lang, wovon O l Meter auf

das lV.-sbytcrium, 10 64 Meter auf das Schiff und

3 Meter au! den Chor entfallen. Die Breite des, in der

Form eines Quadrates erhauten l'resbyteriums ill

gleich der Lange, die des Schiffes erreicht y 8 Meter
und die innere Hohe 6 Meter.

Iii die Kirche fuhren 3 Thurcn, and zwar die Haupt
thur von der weltlichen, eine Xebentliür von der fud-

licbcn und eine andere von der nördlichen Seite. In den
Seiten« andeu lind drei grofserc und fechs kleinere

Kcnfler angebracht. An der nördlichen Seite ill eine,

6'l Meter lan^e, 37 Meter breite und 270 Meter hohe
Sacrillei angebaut, die mit einer Thür und zwei kleinen

Kenftern verleben ift.

Die innere Hinrichtung dielet Kirche il\ au&erfl

einfach. Neben dem, an der Ollfeile angebrachten und
dem St. Johannes Baptilta geweihten Haupt Altäre,

gibt es noch einen Seiten-Altar, und zwar den beatae

virginis Mariae gegen Süden. Ihm gegenüber ill das
beil. Grab. Weder die Altare noch die Bilder und

Statuen haben einen künfllcrifchcn Werth und Ham-
men aus den errten Jahren des vorigen und theil

weife auch des jetzigen Jahrhunderts. t'ngclchicktc

„Zimmcrmalcr" und „Staffierer", wie diefe Kimltlcr im

Slavonovcr „Uber memorabiltum parochiac Slavono-
vienfis ab anno 1348 (?) — 1843" genannt werden, haben
diefelben nach Hcfcitigung der alten Gemälde „her-

geftcHt".

Von der alten Malerei «liefer Kirche haben fich

noch einige w enige Gemälde auf der biclterncii Decke
und auf ilem, vor dem Presbytcrium angebrachten

Querbalken erhalten, nämlich: die recht gut ausgc-

Rdirtcn Abbildungen der zwölf ApoAcl und «las Bild

des unter der I.all des Kreuzes fallenden Heilandes.

In der Mitte dtelcs Querbalkens Geht man einen in den
Wolken fehwehenden Kelch, «1er ilen Beweis liefert,

dafs diefe Kirche ehemals eine utraquiftifchc war; unter

dem Kelche hell man folgende Auffehrift : „S powolc-

nim swictsk«: i duchowni wrehnofti. welmi dülloj-

neho, «ryfocc uecneho a dwoji cti hodncho pana
direktora Kasspara Girziho za zprawy hospodaizuw

Pawla kejwala. Martina leowirze
,
Matiegc Wäwrowa,

Danibelle Matiegowa 1553". und weiter: „I.etha l'anie

1553 wyflawien gell koltel Slawoniovvsky. Poczatek

nakladu gell byl : (lau kollac/ka: Gan, fyn geh«». Mag-
Itrzi hyli trzi: (jeden z l.ipska. dnihy z Opawy, trzeti

/. klokowy 1/. Hlohowa -Glogatif."

Oeltlieh von der Kirche befindet fich ein, unten

zur Hälfte gemauerter, oben w ieder zur I lalfte hölzerner

Thurm mit «Irei Glocken, wovon die gii'fste, 17 Ctr.

fehwere, die Auffehrift fuhrt: „l-'ufa 158«;, Kcfufa 1753,

Iterato refufa 1773. Kegnante Maria Thercfia Impcra-

trice, Kegina Hungariae, Boheiniae et imperatore Ro-

mano Jofepho II. fereniflimo DD. Opoecnlis dominii

principe Rudolphe de Collorcdo: l'arocho franc. Ant.

Reith Neohradcccs." Die mittlere (docke fuhrt diefe

Auffehrift: ..I.etha l'anie 1561 tento zwon slyt gell ke

€i\ a chwalc l'anu Bohu w uemohauezimu, trogiho

panflwi k zaduffi Slawoniowskcmu skrze W. F. kon-

warze W.
Die dritte kleinfte, „Ave Maria-Glocke" genannt,

ill hochll wahrfcheinlich ein Ueberbleibfel der eitlen

Shivonover Kirche. Sie zeigt fehon auf den erden
Anblick ein hohes Alter und w ie ich aus der, am Rande

dcrfelbcn fich befindenden Auffehrift entnommen habe,

(lammt ße aus den Zeiten des »AugulliM rex Carolus

quartus". In dem Kirchthurmchen ill noch die kleine

..SanclusGIockc" beteiligt.

Auf dem die Kirche und den Thurm umgeben-
den Kirchhofe lieht an der fudlichen Seite ein eben-

falls hölzernes Beinhaus, welches gleiches Alter mit

«ler Kirche verrath und mit Schädeln und Knochen
der Abgefchie«lencn angefüllt ifl

1

Vor hrrichtung der gegenwartigen Kirche, die, w ie

aus «ler Auffehrift auf dem Querbalken erfichtlich ill,

bereits im Jahre 1553 erbaut wurde, war in Slavon« >v

und wahrfcheinlich an dcrfelbcn Stelle, wo die jetzige

Kirche Hebt, bereits im Jahre 1384 eine, dem heil. Martin

(Kpiscopus et Conf.) geweihte Kirche.

Belege hielur lindet man im „Antiquar, ccclcftarum,

capcllarum etc." von J,
('. Röhn, l'rag 1775, wo es heifst:

„Slavonovium ecclelia olim plebania fub decanate
Dobruscenfi anno 1384 folvit deeimam 3 grofsas"; und
im Neuftädtcr Archiv: „I.etha panie 1370 (?) plebanus

<""ili fararz Stawoniowskv platil na korimowauie Wacs-
lawa IV. za cifarze Rzimskeho p« ilowiczni defatek 3 gn pffe

czeske. W l«ize wli gelt koltel sw. Martina, ku ktere-

muzto roh, luk a IcftlW nemalo geft a tohowfleho tehoz

zaduffi uziwagi a na oprawy tehoz kollela i knieze

wynaklidaji".

Diefe alte St. Martins-Kirche inufste wahrfchein-

lich in den Huflitcn*Kricgcn zu Grunde gegangen fein,

«la feit dieferZeit gar keineErwähnung von ihr gemacht
u ird

1 > < mm Slavoii >\ ohne Kr' in \>'.i< b, f«« ivui de

cs neblt den eingepfarrten Ortfchafteti : Bohdasm,

MmWMWHWI I' »«'» SUv..B..v

Digitized by Google



LX\1

Vranovka, Mezies, Scndraz, Jeftrcbi, Studanka, Blazkov,

Zak I.ibchynie.Bradlc, Ohnisov und Chlilb

Dobruska er Dccanat - Beneficium zugcfchlagcn , bei

welchem es auch bis zum Jahre 17^1 gebliebeil ifl. Im
Jahre 1553 wurde die jetzige Holzkirche in Slavonov
von Johann Koltacka und dcfTcn gleichnamigem Sohne
erbaut. Wer die beiden Koltacka gewefen waren, lafst

fich mit Beflinnnthcit nicht behaupten. Die Tradition

fugt, dafs das nahegelegene Dorf Blazkov ihnen

gehört hatte; dort wäre auch ihr Kitterlitz gewefen,

und zwar dort, wo jetzt die Wirthkha t Nr. 9 lieht

Von diclem Rittergute hatten fte auch die Slavonover
Kirche, die gegenwartig r»8 Joch und 328 Ouadr. Klft.

Area nebft über 30.000 fl. Kirchcnvcrmogen befitzt,

mit Feldern, Wielen und Waldern dotirt. Doch eben
nur diefe Tradition hat diefe beiden frommen Kol-

tacka zu Kittern gefehlagen, die nichts mehr und
weniger als fchlichte, doch reiche und fromme utra-

quifliiche Bauern waren und mit ihren zahlreichen

Gutem die von ihnen mit Krlaubnifs der „svetfka

Fig. 4. (Seu.)

vrehnoft" (weltliche Macht 1 erbaute Kirche reichlich

befchenkt haben, denn Blazkov gehörte ja noch 1548
zurllcrrfchaft Neufladt a M., bildete nie einen eigenen
Belitz und hat auch keine Uebcrrclte irgend eines

Kitterfitz.es. Ob aber diefe Kirche gleich nach ihrer

Frbauung mit einem eigenen l'riefler verfehen wurde,
irt nicht bekannt, So viel lieht aber feft. ilafs im Jahre

1615 der Pfarrer von Neuftadt a XI. nicht nur hier, fon-

dern auch im entfernten Neullradek den Scclforger-

dienft verfall, und dafs 1641 Slavonov zum Dobruika'er
Decanat Beneficium aus Mangel an Pricrtern zuge-
fchlagen wurde, bei Welchem Beneficium es auch bis zur

Disnicinbrirun^ desfelben, die im Jahre 1721 unter

dem Bifchof von Koniggratz. Johann Adam Mitrovsky,

Grafen von Mitrovic und <lem l'atronc Hieronymus
Grafen zu Collorcdo, Herren auf Üpocno, erfolgte.

In »liefern Jahre wurde die Kirche in Neu llradek
zu einer Pfarrkirche und die in Slavonov zu einer Filial-

Kirche diefer Kirche und im Jahre 1787 unter Jofeph II.

zu einer Localie und endlich 1806 zu einer Pfarrkirche
erhoben. Mit Ausnahme von Ohnisov und Chliftov,

w elche zur Pfarrkirche in Byrtre eingepfarrt wurden,
verblieben famuitliche früher genannte Urtfchaften im

Slavonover Pfarrvcrbande. Zum Schluffe fei noch
erwähnt. daf> 16X3 llatt des heil. Martin der heil.

Johannes der Taufer /um Schutzpatron diefer Kirche

erhoben w urde.

.7. A\ //rase.

43. (I)ii- Ruinen der Kartkattft Seh.) Confer-

vator WiJier berichtete an die Ccntral-Cornmiffion

:

Ich halte in einem Vereine einige Worte über

den Zulland unlerer hillorifchcn Baudeukniale zu fagen

und fchilderte dabei ilie Ruinen der Kai tiian/e Seh in

Stetermuri1 und deren rafches Zulammcurtürzcn auf

einen Schutthaufen, ungeachtet man verkündet hatte,

dafs diefclben in ihrem gegenwärtigen Bcfitzcr auch

einen Befchutzer hatten, der fie der Nachwelt erhalten

wurde. Ks war fogar zu lefen. dafs fchon 15 000 Gulden
zu deren Rertaurirung bertimml waren. Am linde il\ doch
inzwifchen etwas dafür gefchehen, dachte ich, und war
darob bekümmert, dafs ich Jemanden ungerecht ver-

leumilet oder gar mitten im guten Werke aufgehalten.

Ich habe daher Seic 1876 und 1877

wieder befucht und es leider feinem

Verfall Vollkommen Überladen gefunden.

An zwei Stunden hat man von der

Station /'i>llfe/tae/i durch angenehme
Thaler hinein zu fahren; da liegt in

einem cinfamen Winkel in ihren fchonen
Kplieukraii7.cn die Ruine Seiz, ein Juwel

für den I.andfchaflcr, fiir den Architek-

ten auch noch inlcreffant, wenn auch
fchon lehr verfallen I )as I )ach der Kirche

irt verfchwunden, das Gewölbe einge-

I flurzt und ein Theil <ler weltlichen Wand
mit; doch fleht die fehr hohe Gicbel-

Ki mauer über dem Haupteingang noch und
Maafswerk ziert die wenigen übrigen

Fcnfter Die Kirche war einfehiflig, in

fchonen Verhaltniffen durchgeführt mit
einer Seiten-Capelle, in der die Gruft

des Stifters gewefen fein foll, nach den
Reil eil des .Maafswerkes um 1400 er-

baut. Im Capitelhaufe war nach des letzten Prälaten

Angabe auch das Grabmal des Grafen Friedrich von
Cilli, der drei Zellen in dem Conventc gelüftet. 1 Hin
prachtvolles Baudenkmal war diefe Karthaufe wohl
nicht, aber immerhin ein fchönes, wichet t/er Erhal-
tung immerhin wert/t gen-efrn.

Zwei Vcrtbcidigungsthürme Fig. 4 * in der Umfaf
fungsmaucr find von malerifcher Wirkung. Ganz gut

erhalten tll noch eine kleine fpat -gothifche Capelle
mitten in der Verwaltung Die noch brauchbaren Steine
der eingertürzten Mauern wurden aufgefchichtCt, Schutt
und Dachfchiefer zum Strafsenmachen verwendet; zur

Krhaltung, wenigftens des edleren Theiles, nämlich der

Kirche, hat fielt aber nie eine Handgerührt vielmehr
wurde das Portal und anderes Ornament ausgebrochen
und in der Umgegend bei Profan-Bauten verwendet. An
einem Strebepfeiler aufser dem Klolterthor ilt noch ein

Schlufvflein. das Symbol des Kvangcliftcn Lucas, ein-

gemauert, und im Jahre 1870 zeigte mau mir eine grofse

1 L>a% Ombm.il lull *«» Mdrfnor scMi-fcli Icia und wunlr 17«» ctiM
miKontll unteitutln Mitun, ultcfi. Kleiilcy. u 147.

Na<.h |.lKHu«i«i.hlft lici Aiifu.Um« de, Hcjttn Anio» W iJlcr 1» dem
Jahre i»;o.
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graue Sandftcinpiatte, w elche die (1 ruft des Stifters, des

Markgrafen Ottokar bedeckte, fie irt jetzt auch ver-

f< humiden 1 So felir i 1 1 Sets, „das Kloller der hundert

Fifchteiche", jetzt beim Volke vcrgeflTen, dafs die

Kutfcher vom nahen Saucrbruitn Kohitfch erl\ um den
Weg dahin fragen muffen!

Schon in Poltfchach hörte ich auf meine Frage
wegen der Krhaltung von .SV/'- lehr llarke Zweifel

darüber ausfprechen, und nur ein altes Weib, welches
die Ruine bewohnt, erklärte mir halb wiudifch. halb

deutfeh: -wenn der crfteSproffc des Bcfitzcrs ein Prinz

fein werde, würde die Kirche wieder gebaut."

Seiz war nach Aufhebung des Klortcrs 178J

Staatsherrlchaft. Der dann nachfolgende Hefit/er hat

die ganzen Baulichkeiten in Harte verfallenem Zu-

llandc uberkommen, und mag lieh daher die Köllen
einer Kell auration auch etwas lange überlegt haben.
Wahrend der Staatsverwaltung wurden mir die Wohn-
gebaude theilweife erhalten, die kirchlichen aber ganz
preisgegeben und wie ein herrenlofer Steinbruch be-

nutzt. Der liumuflinmgc Anwohner, der noch als Hub
andächtig vor dem Hciligthum feinen Hut abzog, fiel

nun mit Krampen und Schaufel über daslclbc her und
.der gellrenge Herr V erwalter- hatte nicht das Min-
delle dagegen einzuwenden. I>ie gnädigen und auch
die gcllretlgcn Herren gaben lieh mit fo verkommenen
Sachen gar nicht ab: fie waren beim Tag gcilles-

ftarke Freidenker, Abends nach dem „Gebctlautcii-

fcheuten fie lieh aber mitunter über einen Kreuzweg
zu gehen.

Seis ganz reftauriren würde wohl mehr als 15,00«)

Gulden erfordern, doch um nur die Kirche auszu
belfern und unter Dach zu bringen, wäre auch die

Hälfte hinreichend. Ziegel und Holz von den alten

Amtsgcbaudcn find dabei recht gut zu verwenden, der
Anblick mulste logar fchöner werden, wenn diefe

fchwcrfalligcii Hutten des 17. Jahrhunderts aus dem
Wege gefchafft würden. Wenn diefe* Denkmal auch
in keinem Park zur Verfchonerung des Spazierganges
liegt, «lein Lande füllte es erhalten bleiben.

Die Karthäufe .SV/'- wurde durch Markgrafen Otto-

kar VII.' von Steiermark 1165 gelüftet und nach dem
Hauernhofe , den er ihr gefchenkt, .SV/.; genannt. Sie

war die altelfe Karthaufc Dcutfclilands. die errten

Mönche waren aus (irenoble. Die Brüder von .SV/'.r

wurden reich und mächtig im Lande, zwei ihrer

Priorei», ChriAoph 1. 1381 139« und Stephan 1398 1410,

waren zugleich Ordensgenerale. 1 Im Jahre 1590 wurde
das Stift dem Abt Gregor von Rein, dann 159I gar
den Jefuiteu übergeben. 1592 aber wieder den Kar-

thäufem zuruckgertellt. Die Bruder diefes fo llreugen

Ordens haben bei ihrem reichen Einkommen zeitweife

wohl mehr an das gute Lehen, als an den Tod
gedacht, denn im Jahre 1698 w urde der Prior Johann
Bapt. Schilies wegen iibler Gebarung abgefetzt.*

1765 feierte das Stift feinen uoojahrigcn Heiland.

Cnter dem Prälaten Anthelmus Bintar wurde die

Karthaufc 1782 am 22. Janner aufgehoben. Die Ver-
waltung war in einei graulichen Cnordnung; es wurden
keine Rechnungen, nicht einmal ein Zehent-Regiller

1 Marian, Ofiti "Herr. Mehle). •>. Ha. \>><l <«B
- Murhar. <iefch d Sl<i«rmatk. IV Hd. S. »,7 nenitl ihn den ttthtmttv.

A Wolf. Auln'btiniE der kl->Aei Innen OcAcrrri.h.. Kni.l ttin dm /»»/fr«
1 Schmill/. lt»|»-<_» l.f»ikun Von Steiermark. III lld S
• Schwur. III. Itd S <»,.

geführt. Die Karth.iufer. welche mit der Verwaltung
zu thun hatten, wollten je eher je lieber davon befreit

fein, fo dafs die Regierung indelfen einen Laienbruder
zur Verwaltung beitetlte. Alles ubcrfluffigc im Kloller

und auf den Gütern w urde verkauft; es fand lieh aber
meiilens nur fchlechtes Zeug; dafür waren im Kiofler

vier Keller mit ;ooo Kimer Wein. In den fünf Monaten,
in welchen die Mönche noch im Kloller lebten, wurden
l'Wi Kunei ausgcfchenkl Ks war« 1 zw .t im
Kinder; der Prälat Anthelmus Bintar und eilt' Mouche.
Nachdem ihre Gelübde gclurt waren, wanderten fie aus,

jeder mit 300 Gulden Penfion, 100 Gulden zur Aus
llaffirung und ein Bett mit Gewand aus den Galt/im-
mern. Der Prälat erhielt 800 Gulden und ging nach
Marburg. Das Activ-Vermögen der Karthaufc Seiz

belief lieh auf 305.116 Gulden, das Reinvermogen nach
Abzug der Schulden auf 271.666 Gulden. Ein Gratzer
Burger, Jacomini. hatte für Seiz 300.00« Gulden
geboten, die Regierung zog es aber vor, die Sei/.er

Gulcr noch in eigener Regie für den Rcligionsfond zu

behalten. •

Beinahe durch ein Jahrbunderl haben nun die

feindlichen Elemente und auch der Mcnfc' cn l'nvcr-

Hand die feilen fchöncn Steinmauern zur Ruine i'e-
r»

macht, mau wuiste durch die ganze lange Zeil fie

weder zu erhalten noch auf irgend eine Weife zu
benutzen; nur die plumpen Wohngebaude des 17. Jahr
hundert* in ihrem traurigen Colorit, wie eine Zigeuner-
burg, wurden wenigrtens nothdurftig ausgehelicrt.

Schon liehen diefe Ruinen noch da, und zauberhaft

wenn fie die Abendfonnc beleuchtet! Man *ergifst auf
die üble Wirthfchaft und denkt lieh die Mouche
draufsen im verödeten Klollergnrteil, wo noch ihr

Steintifrh mit der Jahreszahl lieht , nur zu bald wird
man fie nur mehr befucheil können . um von ihnen

Abfchied zu nehmen. Ein flrenger Winter wird fie im
Schnee begraben, der Frort ihre Mauern zerreiben,
und im Frühjahr wird da, wo die alterte Karthaufc

Deutschlands Hand , ein Schutthaufen liegen, den
Niemand befucht.

44. (Der Ortffii der Amprijia Stola oder Jarre. in

honorem l'irgiiiis Murine SafiatinisJ A. Winkler.

In der Spitals-Kirche zu Kffcrding befindet lieh

im Fufsboden der Kirche eingeladen ein Grabflein
aus rothem Marmor, 6 Fufs y Zoll hoch, 3 Kufs 11 Zoll

breit, im RcnaiiTancc Style, das Innere einer Capelle

vorllellend. Auf den Capitalen der Sauleuunirahmung
kniet links vom Befchauer ein Kngelchen das Rauch
fafs fchwingend Auf einem Spruchbande über ihm
das: All hernach liehe Dr. Hg, Mittheilungen der
Central - Commiffion 1876, pag. CXLI) Rechts ein

mit einem Chorhemde bekleideter Kugel, in der

linken Hand einen VVcihbrunnkeiVel, in der erhobenen
Rechten den Weihwedel fchwingend. Der die Säulen
verbindende Bogen ill mit yefchlitzten Voluten aus-

gefällt und diefe mit Rofettcn geziert, und auf einem
ausgezackten rtolaahnlichen Schlul'srtcine eine Val'e

mit drei Rufen bedeckt. Unter derfdben ein Todten-
kopfüber gekrcuztcnGcbciucn. Der Sockel der Säulen

tragt die Jahreszahl 15 -33. Zwilchen den Säulen find

zwei gegeneinander geneigte Tätlichen. Hcraldifch

> A » MI, Auln. b,m» del KM« Inner OeHeireicnv Wien
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rechts, im gethcilten Schilde oben in Weifs der

fchwarze K;ibe mit dem goldenen Ringe im Schnabel,
unten roth. Daniber der Helm mit feinen abfallenden

Decken und auf dcmfclbcn auf der von Wcifs und Roth
gethcilten Kugel der Kabe mit dem Ringe, das Wap-
pen der Schifer von FreyKilg. Die linke Tartfchc i(l

bjrligl )km\)c\b(r<[i)\i)m?tj hrrBnicM
Alf

finr^T^ticDsdirnjitb TRkJj *ici r ^toicccc xc i x

Flg. 5. (ElTrnlilig.'l

fchrägrechta durch einen wci&en Balken im Wellen-
Ichnitte gctheill, oben rolh und unten blau, und auf
dem Helme wiederholt fiel) auf offenem Kluge «las

Wappenbild und zeigt das Wappen der Aspan /um
Hag

Unten tragt der Grabflein folgende Infchrift :

I lie ligt Begrabe iler EdlgcftrSg I ler Bcne
j

dia fchifer

vö Freiling Kitter der gcltorbc i Ii iDie untere Zeile

verdeckt) am Mittwoch nach Michaeli a » MCCCCXCIX
(Flg. 5 )

Benedict Schifer war der dritte Sohn Sigmund
Schifcr's und feiner Gemahlin Katharina Pier-

baumerin, war 1425 geboren und trat inDienfl

KönigsAlphons von Arragonien, und that (ich

in Gefechten gegen die Mauren fo tapfer her-

vor, dafs ihn der König in den Orden der
Stola Amprifia aufnahm.

Dem A. Rudolf! im /.weiten Theile feiner

heraldica curiosa (Frankfurt und Leipzig 1718J

ill diefer Orden ganzlich unbekannt. Ferd.

Freyherr von üiedcnfeld I., pag. 11H, nennt

/war den (Irden der Stola, fagt aber ganz

kurz: Wahrscheinlich von Alphons V. geltiftet

i von 141X 14581, alles Nähere unbekannt, wird

oft mit dem Orden der Lilie in Navarra ver-

wechfelt und ging mit dem Abltcrbcu des

Stifters 1458 wieder ein. Zum Glücke ift im
II. Theile 1 lohenecks das dem Benedict Schifer

am 7. Mai 1451 darüber ausgefertigte Diplom
1 erhalten das über »liefen Orden einige Aus-

kunft gibt und wie folgt lautet:

Nos Alphonfus Dei gratia Rex Arrago-

num .... Dignum cenfemus liomines claro>

rcligionisque amatores bonorum bonorum
infignis donari et decorari

;
Itaque tenore

praefentium de noftra certa feientia et exprefle

Vobis magnifico devoto et dilecb» Schiver

Theutonico cujus COAiprohotam ßdem habe-

mus plcnam facultatem damus et conferimus.

ut quibusvis militibus et perfonta generalis

utrius<|ue lexus. maribus videlicet et foeminis

us<|ue ad numerum quatuor, quac tarnen

finceram devotionem gerant erga lerendam

Amprifiam Stolae, live Jarrc. quem nos in

honorem beatae femperque Virginis Mariae

Sabatinis et aliisadhoc Uatutisdiebuscotiferre

[jollitis et valeatis, illusque et untim quemque
eoruin usque ad duhmi numerum qualuor ut

praefertur eadem ipfa Amprifia decorarc et

inlignire, qui poHquam eam adeptae fiierint

ex nunc prout et tunc potiant et gamleant

illis graeiis. honoribus, privilegiis. libertatibus.

immunitatibus , favoribus et praerogativia

quibtis caeteri eam deferentes gaudent et

potiunt, fuseepto per Vos prius ab eisdem et

eoriim unoqilOllUC folito juramento de teilen-

dis et obfcrvandisCapitulis rationc ipfius Jarrc

et Stolae : per felicis recordationisSereiliftimum

1 tominwn Ferdinandum ArragonumRcgcm ge-

nitorem nollrum editis. Committentes vobis

fuper prae mifflS et unoquoque eorum vices et
* authoritatem noftram plenarie cum praefenti

in cpiorum tellimonium praefentea fieti juffmius

noftro Sigillo fecreto in dorfo munitos datas

in civitate noflra putheolarum die feptimo Mcnfis Maii

Mlll indict. Ml t t'C I.. primo. Rex Alfonfus.

Das Zeichen des Ritter-Ordens war eine weifsc

Stola mit einer fdbernen Kanne, aus welcher drei

Koleii aufgrünen Zweigen cntfpr.ingen.
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1454 war Benedict Schifcr Vcrvvcfcr der Landcs-
Hauptmannfchaft ob der Enns. 14S1 Befehlshaber des

Aufgebots gegen die Ungarn. Kr verehlichte fich 1454
mit Dorothea Aspan von Haag.Tibol's Afpan zu Haag
und Harthaim und der Urfula Zellerin von Riedau
Tochter, und hatte mit ihr vier Sohne und eine Tochter.

A. Winkler.

46. Die alten Siegel der oberofterreichifchen

Salincnftadt Gmnndcn gehören unftreitig zu den intcr-

eiTanteren Kunftproducten diefer Art. Schon das dem
14. Jahrhundert angehörende kraft ig gearbeitete Siegel

«leiten bronzener Stempel noch erhalten ift. verdient

volle Beachtung. Ks zeigt im runden Siegelfelde

(;t Mm. ? durchaus Darftellungen, die fich auf die Lage,

Eneugntfle und Handel Gmundens beziehen. Im brei-

ten dreieckigen und unten fcharf zugefpitzten Schilde

erfcheinen nebeneinander der aufrechtrtehende aus-

wartsgew endete Fifch und die Salzkufc, dazwifchen ein

dreimal ftufenformig aus Wellen aufzeigender Keifen

mit dreizweigigem Strauche und daran je eine drei-

thcilige Blume. Die Legende zwifchen l'erllinien

lautet: f fecretum . civivni . in gmvnden. Das Feld
zwifchen dem Rahmen und .Schilde ift mit Rankenwerk
gcfchmackvoll ausgefüllt. (Kig. 6.) Dicfes Siegel geigt

jenes Wappen, das Herzog Rudolph IV. 1361 den Bür-

gern von Gmunden verlieh. Ks heif>t darüber im

Wappenbriefe: pcrmittimis . . . ufum Sigilli, i|uod fub

forma et charadtcre congrueutibus malleatum vidimus

et (nfculptum. (Jahrbuch des herald. Vereines III. 135).

Ungleich zierlicher ift ein aus dem (5. Jahrhundert
flammendes Siegel, denen filberner Stempel fich eben-

falls erhalten hat. Die I Kirflcllung im Schilde — das

Wappen — hat nur unbedeutende Acnderung gefun-

den, der Keifen bildet beiderfeits zwei Abflufungen
von der Mitte her, und die Pflanze zeigt nicht mehr die

characteriftifche Drcitheilung. Der Schild wird an

feinen Kcken von einem Kngel gehaltet), welcher über

dem Schilde bis unter die Brüll fichtbar und in ein

faltiges Gewand gekleidet ift. Die Legende erfcheint

auf einem Spruchbande, das den Siegelrand umlauft,

bis zu den Kngclsflügeln reicht und dort umgefchlagcn
den Raum zunachlt des Schildes beiderfeits ausfüllt.

Die Legende (in Minuskeln mit Blumen zwifchen den
Worten 1 lautet : fecretvm . civivm . in . gmvnden . 1476.

Das S des erften Wortes und die Ziffer 6 auf «lern

IV. N. F.

Umfchlagc des Schriftbandes; das runde Siegel

(4 Cm.) wird von einem Perlftab umrandet. (Kig 7.)

Das in Kig. 8 abgebildete Siegel dürfte nicht viel

jünger fein. Im runden Siegelfelde von 2 Cm. 3 Mm.
Durchmeffer erfcheint der abgerundete Schild mit
Kifch, Salzkufc und Keifen fammt Pflanzchen. Rechts
und links des Schildes kleine Ranken und oben die

Buchflaben S. G. Der Kand des Siegels ifl mit einer

Stufcnlciftc verfchen. von welcher zwei Ausbiegungen
gegen die oberen Schild-Kcken gehen, gleiehfam die

Schildhalter. Der filbcrnc Stempel ifl noch vorhanden.
In Kig, 9 erfcheint das noch heute gebräuchliche

Siegel der Stadt Gmunden aus dem 16. Jahrhundert
mit dem von K, Rudolph II. (1593) vermehrten Wappen.
Der gcfchnorkeltc Schild ifl in fünf ungleiche horizon-

tale Felder getheilt: im erften (rothl drei (goldene)
Salzkufen, im zweiten (filbcr] ein (goldencsl Salzfchiff,

im dritten (blau) ein (filberner) Kifch, im vierten (gold)

eine dreiblättrige igriinel Pflanze, im fünften (roth) ein

lfdbernen) Dreiberg, aus dem jene Pflanze wachft. Die
Umfchrift lautet : . Stat . gmvnden . mittcr . infigel.

Beiderfeits des Schildes vertheilt lieh die Jahreszahl

1593 und das Graveurzeichen II J. K. Mit diefem
Siegel ifl ein zweites gleich, das die Umfchrift führt

:

Stat . gmvnden . groffer . infigel. Auf diefem Siegel

erfcheint die Jahreszahl 1593 über dem Schilde und
das Graveurzeichen II. — j. K. neben. Die fdbernen
Stempel beider Siegel find erhalten.

47. Die Stadt Knittelfcld ift noch im Befitze eines

aus dem Jahre 1467 Itammcnden fdbernen Siegelftem-

pels. Das runde Siegel hat 4 Cm. im Durchmeffer. Im
Siegelfelde erfcheint ein Bildfeld, das aus einem Kreife

mit oben und unten angefetztem Halbkreife gebildet

und mit einer Stableifte eingefafst wird, welche an
den vier Zufammcnftofsflellen mit einem Blatt-Orna-

ment belegt ift, darin ein unten abgerundeter Schild,

mit drei abgeafteten Stocken (Knittcl) horizontal

belegt. Der Schild w ird von zwei auf dem Rande des

Bildfeldes fitzenden Waldmanneri) gehalten. Hinter
dem Schilde wachfen zwei in einander verfchlungcnc
Geflrauchc empor, die ober dem Schilde in reichem
Blatt- und Bluinenbufchel fich ausbreiten. In der

oberen Ausbiegung des Bildfeldes fchwebt die Jahres

zahl 1467. Die Legende vertheilt fich auf den Schrift-

rahmen rechts und links des Bildfeldes und lautet:

k

Mg. 0—9. (Granden,;
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s . der . ftat. — kchnvtlfclt anno [Minuskel). Das Sic-

gelfeld wird von einer Stufenlinie eingefafst. (Fig 10.)

Diefes fchr fchone Siegel, in fchwungvoller Zeichnung

Fig. 10. (Knittclfeld.l

und kraftiger Ausfuhrung, gehurt zu den belferen

derartigen Arbeiten, die uns aus dem 15. Jahrhundert
erhalten blieben.

48. (Siegel der Stadt Sahburg.J
Das runde Siegel [3 Cm. 5 Mm. im Durchmefler),

das in Fig. u abgebildet ift, könnte dem endenden
15. Jahrhundert angehören. Wir finden auf dem Siegel-

felde in flacher doch fchr deutlicher Ausfuhrung nur

eine architektonifche Darftellung, die jedoch einer

befonderen Beachtung würdig ift, da der Gebäude-
Charafter in belehrender Weife wiedergegeben ift.

Melly befpricht in feinem bekannten Werke in Kürze
diefes fowic die früheren Siegel. Im runden Bildfelde

fchen wir eine beiderfeits in Ecken gebrochene und
nach rückwärts verlaufende crcnellirtc Stadtmauer
mit dreieckigen Fenftern. In der vorderen Mauerfront
der Thorthurm mit dem rundbogigen Stadtthor mit

aufgezogenem FaJlgitter und nach aufsen aufgefchlage-

nem eifenbefchlagcnen Thurflügeln. Der Thorthurm
einftockig mit zwei kleinen Fenftern und mit niedrigem
Spitzdachc. Hinter dem Thorc erhebt fiefa ein mächtiger
fechseckiger Stadtthurm mit drei Seiten und den drei

oberen Stockwerken fichtbar; im unterften Stockwerke
je zwei kleine Fcnftcr an jeder Seite; in den beiden
oberen, von einander nicht aufserlich gefchiedenen ie

eines und zwar im oberften erkerartig. Jede Thurm-

Kig. II (Stlxliurg.i

fette fchliefst mit einem Spitzgiebcl und der ganze
Bau mit einem Spitzdachc. Beiderfeits je ein kleiner

freiftehender Rundthurm ; im oberften Stockwerk zwei,

in jenem darunter durch eine Gcfimslcifte gefchiedenen
ein Fenfter. Oben Crenellirung und Spitzdach. Die
Legende | Lapidare) in mit Leiftenlinicn eingerahmtem
Schriftrandc lautet: Secretvm civivm salisbvrgenfivm.

Aufsen ein Blatterrand.

49. (Siegel von Klagenfurt.)

Die Mittheilungeu haben bereits in ihrem 16. Jahr-

gange die Abbildung eines alteren Siegels diefer Stadt

(wahrfcheinlich aus dem 15. Jahrhundert! gebracht,

davon der Stempel noch erhalten ift. In der hier

(Fig. 12) beigegebenen Abbildung veranfehaulichen

wir ein älteres Siegel diefer Stadt, das zuverfichtlich

dem 14. Jahrhundert angehört. Fs ift rund (50 Mm. im
DurchmeiTcr) und führt im fchmalcn Schriftrahmen
folgende in Lapidaren gefchriebene Legende ; f s civi-

tatis chlagcnvvrt. Im runden Sicgclfclde ein fchmaler

Kig. 12. Klagcnfuit)

hoher Thurm mit eigentümlicher (Juadcrfugung, oben
mit drei Zinnen abfchliefscnd. Zwifchen jeder Stein-

fchichte ein horizontales Band. Quer über den Thurm,
refpeclive das Siegelfeld, fehen wir den fagenhaften

Lindwurm der karntnifchen Hauptftadt mit etwas ge-

bogenem gliedrigen Halle, das Kinn bebartet, am
Kopfe Horner und Ohren, mit zwei Füfscn, jenen des

Adlers ahnlich, ausgefpreitelen Flugein und gerolltem

Schweife der mit einem Bufchel endigt.

SO. (Siegel von Furflenfeld.)

Das Wappen von Fürftenfeld fand ebenfalls in

den Mittheilungen XVI. und XVII. durch die Herren
von Franzenshuld und Dr. Lufehin eine eingehendere

Fig ij (FOfftnfiM.)

Befprechung. Die hier beigegebene Abbildung (Fig. 13)

veranfehaulicht das jüngere der dortfelbft gebrauch-
lich gewefenen Siegel, das um 1296 erfcheint und um
diefeZeit auch in Gebrauch gekommen fein dürfte. Das
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Steg«] hat die Gelten« Dreieck-Form 47 Mm. obere

Breite. 65Mltl. imDurchfchnittc von oben n;ich unten).

Im breiten, den beiderfeits etwas ausgebauchten Schild

um/iehenden Schriftrahmen die Legende in Lapidaren:

f figillvm civitatis . de . fvrrteinvel. Das Siegelfeld ift fenk-

recht getheilt, im erften der fteierifchc Panther, im andern
der orterreichifche Hindcnfchild, die Kinde glatt, die

beiden anderen Felder gegittert, mit eingeftreuten

Sternchen.

51. 1 Stcmpelfchnciticr ihr W'hin-r Sah ator JA -

daillt, Fertfetstmg der Natts j*J
1614. 30. September dem Cafparn llaindlcr. Hurg Sigl

vnd Wappenftain - Schneider wegen dafs er auf

zwen Neue Stockheifeii Gemainer Statt-Pragg

zu denen Raths verehr Pfennig, vveiln die alten

nit mehr zugebrachen gewert, für feine Bemühung
18. f.

1616. 6 May Thoman Helwig, bürg und Nabinger-
fchmidt alllie wegen dafs er an iczo ainen Stockh
zu denen Verehr oder Raths Plieningen gemacht,
1. f. 6. ß.

\C>i6. zfi. November dem Cafpar llaindlcr bürg und
Siglfchneider alliier, wegen dafs er ain Neuen
Stock-Kifen zu denen Verehr und Raths-Pfenig,

weiln das Vnndcrthail mit Gemainer Statt-Wap-
pen lnanglhafftig worden gefchnitten. .S. f. 4.

'

1635. 9. Janner Mathias Pichler, Khay Munc/. Eifcn-

fchneider, umb Kr von neuen Stockh und Eifen,

zu Gemci, Statt Wienn Rathspfcnig gemacht vnd
gefchnidten. 15. f.

1640. 31. dem Mathialfen Peckh. Mimz-Schloflcr, wegen
Gem -Sadt gewohnlichen Raths-Pfenig Neuen
Prächs gertachelten Stock vnd Kifen. 3. f.

1648. 30. November dem Matthiafs Pichler. bürg Pet-

fchier graber vmb willen zu den gewohnlichen
Rathspfcning auf neue gemachten obern vnd
undern Stokhs-Eifen. 24. f.

1049. 15. Deccmber, Joh Gerhardt Lina, burger Pet

fchier und Kifenfneider vmb willen die Nottuerfft

erfordert, dafs das Geficht S S. Saluatoris, zu

denen gcweiilichcn Raths Pfcning hat miiVen

geändert vnd von neuem gefchniden werden,

weillen aber der errte Stockh, durch dafs Hurten
vnnd fchlag zerfprungen vnnd alfo doppelt hat

mieffen gefchniden werden, fuer jeden Stockh
zwelff Gulden, facit 24. f.

1649. 2<~>. Martz dem Mailter Cafpar Zierchcr, Schloffer

wegen des Neugemachten Stock vnd Kifens zu

Prackhung der gewenliehen Raths-Pfening. 6. f.

1654 9 Deccmber dem Gerhard Lima, Muncz-Kifen-

fehncider, tue uerferttigung des Rathspfcning, auf

ein Fyfcn Gemeines Statt Wappen von Newen
gefe'mitten. 8. f. — «lern Cafpar Zurchc, bürg

vnd Schloffer, «reicher befagtes Fyfcn gefchmid
vnd gehorttet. 1. f 2.

1663 22. J.uier Andreet) Getto, Kay Mimczmairter
alhie. wegen in der Kay Müncz, zu dem gewöhn-
lichen Rathspfcning, Neu gefchnidenen zway
Kyfernen Stockhcn auf der ainen S. Saluator vnd

iojj. 15- il» K.t.i.1 Mnfrr. K K. M K.lli .antli de. j.ucni
SutlRalh» tu »'in niun Culilfi» Wcnnin« »o» y. PwMaa ml UmmIMT
Suit in «nfchung frir.er virlf«hij[ nncli>:>i«n «rlaiflrn llici.il. fj< 5J0 l.

auf das andere die Statt Wien zierlich vnd fauber
gefchniden worden. 56. f.

1681. December Michael HotTman Kay. Muncz-Kiffen-
fehncider wegen fchneidung zu Gern Statt ge-
wöhnlichen Verchrpfcning auf zwey Stockh,
Krrtlich das Bildnufs S. Saluatoris, dan auf den
andern die Statt Wienn fambt dero Wappen,
zumahlen die hieuorigen Stokh fchon gancz
Vnbrauchfamb worden und zum geprakh nicht

tauglich gewefen, 90. f. — fvr fchmidtung der
Stökc 10. f.

1693. 14. Februar dem Johan Michael HolTman, Kay
Muncz Kifenfchneider umb willen derfelbe Gern,
Statt-Prackhrtock zu denen Rathspfcningen zve-

gericht vnd in etwas verändert. 15. f.

1700. 6 Februar Johann Michael Hoffman, Kay Muncz
Fifeiifchneider wegen ZU denen gewöhnlichen
Rathspfenigen ganz neu verfertigten Muntzllokh
alfo auf einen die Bildtnus S. Salvatoris auf der
andern aber die Statt Wienn fambt dero Wappen
und Schriften, weillen die alten nicht mehr zu
gebrauchen gewert malten ein Theil bifs über die

hclffte Zerfchrikhet. So. f.

1702. ij. May. Johann Michael Hoffman Kay. Muncz
Fifeiifchneider vmb willen vor dem Rathspfcning
gebrackh der mit der Statt Wienn gcrtochcnc
Stock Anno 1700 zerfprungen derentwillen dan
daigegen w iderumb ein neuer Notwendig verfer-

tiget werden muclfcn. 36. f.

1710. 19. April Michael Huffman, Kay. Muncz-Fifen-
fchneider wegen Neu verferttigten Br.ikh derStatt
Wienn zu dünnen gewöhnlichen Rathspfcningen,

vmb willen dafs voige unbrauchbar worden. 40. f.

1720. 20. Janner, Johann Michael Hoffmann, Kay,
Münz Quardcin wegen Neu gemachter Raths-
pfcnig Münz Stokh S; f.

1729. 17. December dem Hieronimo Für Medalien-

fehneider, wegen zu dem Rathsphening neii

gemachten Muncz-Stockh, fintemalilen die alten

bereits unbrauchbahr wurden. 160. f.

1741. Matthio Donner, Königlichen Medallierer wegen
verferttigung des veranlallen kleinen Muiwzrtokhs
zu denen Silbern Salvatorpfcning fo nunmehro bey
der Rathswahl vertheilt werden, bezahlt 130. f.

Von den 1571 gefchlagencn Pfeningcn, zu denen
Niclas Fnngl den Pragcrtcmpel gefchnitten, folgen

in Flg. 12 und 13 die Abbildungen.

Line Abbildung der alterten bekannten Verehr-

pfeninge der Stadl Wien findet fielt in K. Weifs iGe-

fchichtc von Wien II. S. 224). Diefc Medaille wurde feit

1515 vom Wiener Stadtrathe anfanglich anl.ifslich der

Burgermeirterwahl, fpater alljährlich am Ncujahrstagc

vertheilt.

Krft von 1580 an. als der Goldfchniied Cornelius

Glocking einen Pragcftempel für diefe Verchrmunzc
gefchnitten, erfcheint darauf am Avers das Salvator-

Bildnifs und am Revers nur bei der alteren Präge der

Kreuz- und Adlcrfchild nebeneinander gcrtcllt. mit der

Infchrift: „munieiptum reipublicae viennenüs." Eine

Variante des Averfes zeigt unter dem Salvator-Bildc

die Buchrtabcn G. II. In der Folge trat an die Stelle

diefer Darltellung am Reverfe die Anficht von Wien.
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Die Reihe der Stcmpelfchneider ilt leider noch lehr

lückenhaft, wir finden die Namen:

Nicolaus Engel, Hanns Jakob, Cornelius Glocking,

Caspar Heinler. Erhard Lina, II Fuchs, Math. Donner,
Anton Widemann. Conrad Lange.

Alb. v. Camefimi.

=2. (Der alte Friedhof auf dem Starf Hräddt bei

J'rai/wv.j

Die von Turnau nach Jicin führende Aerarial-St rafse

bildet mit geringen Abweichungen die Granzfeheide

zwil'ehen zwei dem Alter nach vcrfchicdcnen Gcbirgs-

formationen. Im Norden von dieftr Linie ftreicht das

aus altem rothen S andfl eine gebildete Vorgebirge des

Riefengebirges, bei derHer mit dem mächtigen Kozakov
beginnend, nach Oüen hin zur Elbe ziehend, wahrend

im Süden, gleichfalls an der Ifer, mit dem ruinen-

gekrönten Waldrtein ein groteskes Quaderfandflein-

gebirge anhebt und (ich über GrofsSkal und Trosky
weiter gegen Sudoft fortfetzt, worauf es lieh gabel-

förmig fpaltet und die eine Zinke mit den H> >henpunkten

I touser und LorettQ an dem Felskegel iler Burg Vehs

etldct, während die aweite parallel vorlaufende das zer-

klüftete Labyrinth der l'rachover Fellen bildet, an

welches fich gegen Orten noch die Privysina utulBrada

anfchliefsen.

Am l'rachover Fclfen findet der Archaolog fo

manches, x*as feine Aufmerkfamkeit inAnfpruch nimmt
und zudetaillirter Forfchung einladet. Dahingehören die

in Helfen eingehauenen Zeichen in der Pforte, der Bas-

relief-Kopf und die Hand bei dem Eingänge der Höhle
inBabincc, die Ruinen der Fclfenrefte Paiez insgemein

Hnidek und mit dem erft in diefem Jahrhunderte erfon-

neuen Namen ..Rauberhöhle" genannt' u. a.

I h

•'ig 14 und 15

wichtigfte Punkt fiir Archäologen irt das

Hochplateau, welches beinahe ringsum von fchroffen

Fclshangen umfaumt ilt und nur an einer Seite mittclf.

eines fchmalen Felspfadcs mit der weiter örtlich fich

ziehenden Hochebene mit thcilweil'e ibefonders gegen
Süden) minder Heilen Gehangen zufammenhangt

Um zu diefem Plateau Stary ! alt l Hr.idek zu gelan-

gen, mufs man den Fahrweg verfolgen, welcher die Dorfer

Prachov und Parczska Lhota verbindet, und etwa in

der Hälfte dcsfelben, wo eine Abzweigung links in die

vordere Toecnice leitet, den Waldweg in gerader
Richtung einfchlagcn. Vor dem Walde, wo fich jetzt

einige vom Wald umringte Fcldgründe ausbreiten, in

deren Mitte eine Gruppe von niedrigen Fclsblocken

Achtbar irt, ftand noch im 16. Jahrhunderte ein kleines

Dorf Moravsko ; die Felder und ein Stuck angrknzenden
Waldgrundes heifst noch jetzt „v Moravskych". Der
Waldweg thcilt fich fodann: in gerader Richtung fuhrt

er auf den Novy (neu) Hradck, der andere rechts ab-

lenkend und dann parallel mit dem errten weiter-

ziehend, endet plötzlich vor dem Anfangspunkte der

tiefen Schlucht Javorovy dol Rechter Hand leitet ein

fchmaler Pfad in Gertalt einer Felsenge zwifchen der

oben genannten Schlucht und der rechtsfeitigen rtcilcn

zu der Thalmulde ,.na ftajich" bei den Stallen leitenden

Felseinkerbung auf das fich ausbreitende Felsplateau

Stary Hrndck. Auf der ganzen weiten Fläche war
feit Mcnfchengedenken immer Waldcultur; der letzte

Abtrieb gefchah in den Fiinfzigerjahren.

Als Confervator Maloeh 1 im Auguft 1849 diefe

Statte /uerrt befuchte, fiel es auf, dafs ("ich bei jedem
Schritte l'rnenfcherben vorfanden und auf die Frage
gab ein Heger die Antwort, es fei diele Erfcheinung
hier nichts Seltenes, bei jeder Abholzung wurden
immer ähnlicheScherben aufgewühlt; doch feien ganze
Topfe nie aufgefunden worden. Weiterhin fand lieh eine

Stelle, wo drei behaueilt Steine in Form eines nach
einer Seite offenen Rechteckes lagen; ein vierter, der
einll die offene Seite ausfüllte, lag einige Schritte nord-

olllich abfeits Diefe Stelle heifst bei dem Volke allge-

mein „u kortcheka" bei dem Kirchlein': und es wird

behauptet, dafs an diefem Punkte der Altar geUanden
habe. Hei einer Durchforfchung im Jahre 1869 fanden

fich auf dem nordoftlichllen Vorl'prunge deutliche

Spuren von regelrecht gelegtem Thon, wie das bei An-
legung von hölzernen Dorfhütten gebrauchlich irt, was
auf eine ehemals da gellandene Bchaufung hindeuten

würde. Dann aber fand fich in der Nahe des fagenhaften

Kirchlcins nordortlich von den Altar-Steinen ein grofse-

rer Stein, welcher nicht mit dem Grundfels zufummen-
zuhangen fchien und eine annähernd rcgclmafsige Form
zeigte, fo dafs man in ihm einen Grabrtein vermutheu
kann. Bei einer Blofslegung dcsfelben ergab fich, dafs

fich hier urfprünglich ein hcidnifchcr Begrabnifsplatz

befand, worauf die unzähligen Urnenrerte hinweifen,

und wo nach Einführung des Chriflenthums eine

kleine Kirche gegründet, der Ort zum chrirtlichen

Friedhofe umgertaltet und auf dein Vorfpnmgceineh I

zerne Bell tufung für den Kult er und T< dtengrabei hi 1

gerichtet wurde, dafs man daher auf einer Statte weilet,

welche den Ucbcrgang von dem 1 leidenthume zum
Chrirtcnthumc reprafentirt. alfo etwa die Zeit des 10. und
Ii. Jahrhunderte.-.

Am 5 September 1877. fahrt Prof. Maloch fort,

wurden die Grabungen neu und zwar fyrteniatifeli auf-

genommen. Wahrend eine Abtheilung Arbeiter von
den drei Steinen aus je eine tiefe Rinne nach der

vermutheten Lange und Breite des Kirchleins grub,

ward auf dem zweiten Punkte der machtige Stein

blofsgelegt und mit grofscr Kraftanftrcngung von der
Stelle geruckt und gehoben. Die eine der Breitfeiten

war in einem Dreiecke zugefpitzt Auf der Oberfeite

derfelben hatte ich bei früheren Beftchtigungen unge-

fähr in dei Mitte /«ei parallel mit der Lange eingeritzte

Striche bemerkt, deren einer zuerft von einer fchiefen,

dann von einer kürzeren Linie unter rechtem Winkel
durchfehnitten war. fo dafs ich darin die rohe Andeu-
tung eines Kreuzes zu fchen glaubte

Nach der Form des Grabrtcines zu urtheilen fchien

es, dafs derfelbe urfprünglich nicht auf dasGrab gelegt

war, fondern dafs er aufrecht geftanden habe und durch
die Lange der Zeit umgeltürzt war. Die Arbeiter kamen
in einer Tiefe von 66 Cm. auf einen Schädel, wo dann
in der Ohrgegend ein fchoner Fund gemacht wurde: auf

1 Aut/ug aus JtfTen Berichte jii dir teulral'Ctnaiinton.
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der rechten Seite waren drei Bronzeringe von je 5 Cm.
DurchmefTer kettenartig in einander Verfehlungen, auf

der linken jedoch blofs zwei dergleichen Ringe in gleicher

Vcrfchliiigung.

Indem nun weiter in ertlicher und weltlicher Rich-

tung gegraben wurde, entdeckte man gegen Uli zu die

zu dein Schädel gehörigen Gebeine, aus denen lieh die

wcrt-uftliche Lage des Skelettes in gekrümmter Stel-

lung, fo dafs der Kopf nach oben aufgerichtet und nach
Ollen gewandt war. als die urfprungliche ergab. Gegen
Wellen fand lieh bald in gleicher Lage ein kleines

Gerippe und weiter ein drittes etwas grufseres, von
denen das edle einer I'erfon von S— 12, das andere von
12— 18 Jahren anzugehören fchien. Um diele beiden

Skelette herum fand man beim Graben an verfehle-

denen Stellen regellos zerllreulc kleinere Bronze-Ringe,

von denen acht einen DurchmefTer von 2 Gm. hatten,

wahrem! ein ganz kleiner nur I Cm. enthielt. 1 Die

grollte Aufmcrkfamkcit erregte aber ein 2 Cm. im

DurchmefTer hallender Ring, welcher genau diefclbe

grüne Aufsenfeitc vorwies, wie die bronzenen, fo dafs

er von jedem für einen folch:n gehalten würde, wenn
er nicht beim Ausgraben in mehrere Stucke gebrochen
wäre und an den Bruchltcllcn durch denlilanz unzwei-

felhaft dargethan b itte, dafs er aus Glas beliebe.

Von den drei Altar-Steinen wurde nach Sud und
Ort je eine Rinne gegraben, um die allfilligen Grund-

mauern des Kirchlein> aufzufinden und damit deffen

Umfang und Grofse zu bcltimmcn. Dabei wurde ein

Altar-Stein ausgehoben und Seitwärts gelegt, ohne dafs

man auf etwas bedeutendes gekommen wäre. In töd-

licher Fortfetzung der Rinne kam man in unbedeu-
tender Tiefe auf ein Skelett, welchem der eine Arm
fehlte wahrfchcinlich wurde er bei einer Abholzung
mit den Wurzeln herausgehoben und dahinter ein

zweites, aber bei keinem fand lieh eine Beigabe. Ebenfo
leitete die gegen Ollen gegrabene Rinne zu einem
Skelette, welches, wie die beiden anderen, in gleicher

Richtung wie die oben befchriebenen Gerippe lag, aber

bei keinem von ihnen fand lieh etwas vor; auch zerfielen

die Gebeine bei jeder rauheren Berührung. Ks wurde
noch von einzelnen Arbeitern an einzelnen Punkten
eingeschlagen, aber ohne Krfolg.

Die Ergebniffc der Ausgrabungen haben Folgen-
des Ml Tage gefördert: Vor allem ill, wie fchou er-

wähnt, eine Begr.ibnifsftatte eröffnet worden, welche

in die Zeit des Ucbcrgangcs von dem 1 leidcnlluunc

zum Chriltenthiime lallen durfte; auch wurde durch ein

neues Beifpiel erhärtet, wie die Leichen zur letzten

Ruhe beftattet wurden. Ks wurde fchon oben darauf

aulmerkfam gemacht, dafs fammtliche aufgefundene

Gerippe in der Richtung von Ort nach Well lagen,

das Geliebt gegen Ollen gewendet. Ferner beobach-

tete man. dafs das Skelett ringsum fargartig mit einer

Einräumung von kleinen Bafaltrteinen eingelafst war;

die Steinchen wurden nicht an dem Orte des Hegmb
nilfcs vorgefunden, fondern es mufste der Bafalt aus

einer weiteren Entfernung herbeigeholt werden.

Ein fo ausgedehnter Begrabnifsplatz fetzt jeden-

falls eine zahlreiche Bevölkerung voraus, welche fich

in der nachllen Nahe dav on befand. Das einzige Dorf,

Bei alles dielen Dran« Ringen £ndct fich dir Mbf|fl Schliche,
»eiche für den fl»Ji».» \ uiUrtjum, <hiiikier>Ar(h ift.

welches defshalb in Betracht gezogen werden kann, ilt

Prachov.

Das genannte Dorf liegt auf dem fudlichen

Abhänge des weiten Höhenzuges, oberhalb dcsfelben

ift ein weiter Sattel zwifchen dem Hauptkamme der

Prachover Felfen im Werten und dem ausgedehnten

Waldberge Privysina im < >ilen. Auf diefem Räume
befindet lieh ein Forflhaus und einige- Ackerland.

Zwifchen dem Dorf und dem Sattel zieht lieh von

Wald zu Wald in der Richtung von Weil nach Ort.

den Sattel an der Südfeitc einfchliefsend, ein tiefer

Graben und machtiger Wall, deffen Kelle noch deut-

lich zu erkennen find Die Bewohner nennen die

ganze Statte -na sancich". Der bei dem Dorfe Ohavcc
von der Strafse nach Korden hinziehende Fahrweg
leitet an der Wellfeite des Dorfes Prachov vorbei zu

dem ehemaligen Kingang auf das Plateau. Der Wall

ill hier beiderfeits noch mächtig zu fehen. er hat noch

gegenwärtig die Höhe von 7 Meter, verllacht fich aber

gegen Welken bedeutend, wo er des anllofsenden

Ackers wegen abgetragen wurde, und verfchwindet au

dem aulltcigenden « aldigen Abhänge An der < Ulfeite,

wo zu Anfang des Walles einzelne Opfer des Kriegs-

jahrcs 1866 ihre letzte Ruheil Ute gefunden, ficht man
au der Aulsenfcite noch den Graben, der weiterhin

fich verllacht und nur in zwei Tümpeln noch erkenn-

bar ill, dann aber wieder bedeutend auftritt, bis er vor

dem Forllhaufc bei dem aufltcigcndcn Abhänge der

l'Kvycina aufhört.

Es entlieht nun zunachll die Frage, was die

befchriebenen Rede von Vcrfchanzungcn zu bedeuten

haben? Im Grofsen und Ganzen erfcheint es kaum
zweifelhaft, dafs der ganze weite Sattel oberhalb des

Dorfes Prachov ehemals eine grofse Umwallung bildete,

in deren Mitte jedenfalls eine grofsere Anficdlung fich

befand.

Ks ilt ein eigenes Verh mgnifs, dafs für das nord-

örtlichc Böhmen und insbefondere fiir den Umfang des

Jieiner Kreifes fogar dürftige hillorifche Nachrichten

fich erhalten haben, wefshalb dem Forfchcr nur die

geringfugiglten und fparlichftcn Aufklärungen zu Theil

werden. So find eben alle Quellen iiber die frag-

liche Umwallung llumm, und auch die Anwohner willen

über diefclbe nicht einmal eine Sage zu berichten, ein

Beweis, dafs diele Anlage in die altelle Zeit zu ver-

letzen ift.

53 Im Hcrbllc 1873 wurde nachft der Station

A'tf".?t> bei Nugla in Illrien beim Bahnbaue ein rteiner-

ties Eckgcfimsltuck romifchen Urfprunges gefunden.
1 - mifst 1 irca 6 Mctci im l Iii 'jlr.it und de itet durcli

feine lehr fchme Bearbeitung, dafs es einem hervor-

ragenden Baue angehorte. Nahe diefer Stelle rtiefs

man, nach einem weiteren Berichte des k. k. Kifenbahn-
Bau Infpeclorats in l'ifino, im Lchmgrunde auf eine

Ziegclfchuttfchichtc, die 0 5 M. mächtig war und fich

ziemlich weil ausdehnte, auch die Ziegelltucke waren
unzweifelhaft romifchen Urfprungs

54. Ks gehört zu den traurigen Frfchcinungen
unferer Zeit, dafs im Privatbefitzc befindliche Archiva-

lien häufig in das Ausland wandern, theils zum Zwecke
weiteren Verkaufes an Goldfchlagcr, theils zur Berei-

cherung dortiger Archive. So gefchah es vor wenig
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Monaten, dafs eine bedeutende Anzahl von Urkunde»,

meiftens aus dem gräflich LnclihiiflanSchtn Archiv zu

Sehenna, bis ins 13. Jahrhundert zurückreichend und
manches über den berühmten Paul von Liechtenflein

enthaltend , eben im Begriffe war , (liefen Weg zu

wandern. Sie wurden glücklicherweife durch rechtzei-

tige Intervention dem Lande Tyrol erhalten. Ein

anderes Mal waren es einige 90 Montforter Pergament-

Urkunden mit Siegeln aus dem 14. und 1;. Jahrhundert,

über die man rathlos war. ob fie einfach vernichtet oder

verkauft werden Collen. Auch für diefe fand fich noch
rechtzeitig im Lande ein Afyl.

55. Die Ccntral-Commiifion, welche der Sicherung

des urkundlichen Materials nunmehr ihre volle Aufmerk-
famkeit zuwendet, hat über die VcrhaltniiTe des drei-

zehnhundertjahrigen Archivs der Republik Ragufa ein-

gehenden lkricht erhalten. Die Acten befinden (ich der-

malen in der Obhut der k. k. Bezirkshauptmannfchaft.

Bei der außerordentlichen Wichtigkeit diefes Archivs,

die aus feinem Alter, insbefonderc aber aus den reichen

diplomatifchen und Handcls-Verbindungen der Rcpu-

blick mit den benachbarten Staaten refultirt und die

Bedeutung desfelben über die eines localcn weit

emporhebt, hat die Ccntral-Commiifion Schrittegethan,

um die Anlegung eines fummarifchen Repertoriums

der bisher noch nicht verzeichneten Archivalien und
eine Berichtigung der über einen Theil des Archivs

bereits früher verfafsten, aber fchr mangelhaften Vcr-

/.eichnillfe durch ihre Organe zu ermöglichen und für

diefe Angelegenheit eine grofserc Summe aus ihren

Mitteln gewidmet. Auch wurde Confcrvator Kasnacir,

der diefe Aufgabe durchfuhren foll, erfucht. dein

Bellandc der Privilegien-, Stadtrecht- und Protokoll

bucher der Republik im Archive feine befondere Auf-

merkfamkeit zuzuwenden.

56. (Ausgrabungen im Zollf(Ute.)
Unterhalb der Bahnllation Zollfeld, zw ifehen dem

Gute des „Zollfelders" und dem „Hcrzogftuhle", und

zwar auf den Acker- und Wiefengründen des Stangl-

Gutes wurden 1877 die Ausgrabungen der früheren

Zeiten fortgefetzt.

Die hauptfachliche Unterfuchungsftelle liegt gleich

hinter der Hauptllrafle örtlich jenl'eits der Bahnlinie,

zwifchen diefer und dem Töltfchacher Walde. Es
wurde das Erdreich gehoben innerhalb einer nord-

ludlichen Lange von 100 Schritten, einer weltortlichcn

Breite von 50 Schritten (c. 66 Meter. 33 Meter, Flache

C. 217.H Quadr. Meter), innerhalb ausgefuchtem Vier-

ecke. Meid in der l iefe der Ackerfcholle bis 1 Meter
lliefs man auf Steinmauern mit Verputz, Malerei,

Ellrich, Molaiklleinchen i'grofste Zufammenhangs
flache c. 200 Quadr. Meter«, Steinplatten, Eck und
Sttifeiirtcine und einzelne Fundllucke, wie fie her-

nach verzeichnet find. Der Aufbewahrungsort ift das
Strafsenwirthshaus; fall alle Räume zu ebener Erde und
im erften Stockwcikc find mit Ausgrabungslluclcen
bellellt; obwohl mit diefen durchaus nicht Handel
getrieben w ird, fehlt es doch nicht, dafs auf freundliche

Bitten oder durch gelegentliche Eingriffe das Eine
und Andere verfchw indet. Es mufs daher eine mittler

weilige Verzeichnung der in der Umgebung ergra-

benen Objcdtc willkommen fein.

1. Metall.

a) Bronze. I. Ein Thurbcfchlag mit Ringgehänge;
zw ei Seethicrc einen weiblichen Kopf haltend Schöner
Gufs, halbfeitig. Fund im Wäldchen, Stelle nicht

genannt. Eigenthum desBahnwachters nachrt „Stangl;

2. Schlofsblatt mit fechs Auffatzen (ahnlich den
Flafchcnzugrädchcn), zwei abgelort, Eifcnnägel mit
Bronzekopf;

3. Schlüfsel. Lowenkopf; in den Augen der Ring
fehlt! ; Bart eifern. Dazu etliche Blattchen und Bc-
fchlagftücke, Nagelköpfe etc.

;

4. Schlüflelchcn
;

5. Zwei Stili;

6. Zw ei Fibula

;

7. Schlofsplattc. hoch 20, breit 12 Cm., urfprünglich

Rundplatte;

8. Befchlagrtück und Schnalltheil

.

9. Glockchen;
10. Aufhänggewkut?;
11. vier Zicrlhickc;

12. Münzen circa 3t Stück ^darunter 5 Silber oder
verfilbert

;

... Domiti anus aug r>? Gelbbronze;
Vespafianus ft felicitas publica;

I i. Claudius caefar aug p m tr p imp ft. SC Kri-

ger Iii : 1 ähnlich;

Hadrian? 2 Stuck; hadrianus ft. Juftitia aug optimi
SC? Aehnlich? Kopf rf rings . . OTMIV.— cos. VI.

h\ SC inzwifchen, flehende Geftalt.

Antoninus aug pius p p tr p cos 1IV: H 1 Liberal

litas aug V, weibliche Geftalt mit Tafel und Füllhorn.

Imp caes nerva traian aug gera p m ft wie III p p t.—

M. Antoninus Ijt weibliche Gcflalt mit Füllhorn

Aehnlich 2 Stuck.

Imp. Antoninus.
Antoninus pius aug, Kopf f. jugendlich lf. H> Pon-

tif trp-VHI cos II Krieger mit Helm rft. I. Stab
Silber.

S. Sererusr G. Br.

— Alexand aug R Annona aug. Silber.

. . . Ale xand aug IV Miliiti — . . . Krieger Ig. mit

Helm, fchw. Speer. KIBr.

ImpGordianus pius felaug Hr. Jovi llatore MBr.

Imp m iul philippus aug \i P m tr p V cos III p p
SC. MBr.

Diva Faustina ft Acternitas. Silber.

Gallienus aug * . . . . aug Krieger.

Impi Gallienus aug R . . . VI — s aug. wie Genius
I. Füllhorn, daneben C Wcifsfud?

Imp CGal Val maximianus p fang RGenio augufti,

unten wie fi.MVA.

Imp e po IIVCSHIAW 'S aug Kopf langnafig alt mit
Krone H- Victoria [augi Siegesgöttin, r. Kranz. Weifs-
kupfer.

Imp c Aureliamis aug». Concordia militum, unten

XXII»
Conftantiiiius max mg] ü Dn conllantini und vot

XXX unten ISXNA. Klbr.

Conllans? h% SKIDKISA? Siegesgöttin r. Kranz
Klbr.

Urbs roma— ft. Wölfin •*, unten AQ.S.

Conilantius? II RGIoriaeexercitus unten CONAC
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Fl. val Conftantius nob c ft Genio populi romani,

Feld r. R unten €. Br. vcrfilbcrt (bei den Funden der

fchönen Schlofsplatte).

bj Ei/en. I. Schlofsfchieber.

2. BefchlagemitEifennagcln, die bronzekopfig find.

3. SchlulTcl.

4. Grofscr Schlofsfchieber, lang an 31 Cm.

5. Schlofsplatten Scheibe. DurclimcfTer 12 Cm.,

feitüch vom Schlüßclloch 3 Nagellocher; ein grofseres

mit Durchmeffcr von 20 Cm.
6. Schlofsplatte, oblong, hoch 10 Cm., breit i2Cm.

7. SchlülTel. lang an 15 Cm.
8. SchlulTcl, lang an 22 Cm
9. Thürbander.

10 Hammcrkopf.
11. Thürangel.

12. Haken und grofseres Bogenband.

13. Nagel, theilweife mit Halbkugctkupfen und
kleineren, 44 Stuck.

c) Stein. 1. I'fortcnftufe mit dem Drehloch.

2. Bafisplattc, lang 29, breit 19, dick 5 Cm., darauf

die Löwentatzen der Thierfigur, gefunden in der Nahe
des romifchen Brunnens.

3. Zwei l'lattchcn wie von einer Ära, lang 29,

breit 15, dick 8 Cm.
4. Canellirtes Säutenfchaftltuck, hoch 30, breit 27,

flach aber etwas vorne gerundet.

5. Karniesflucke, fünf, mit 2-4 Streifengliedern.

6. Ein Oberartnfluck wie von einer Geniusftatue ?

7 Vier Platten, lang 21—42 Cm.
8. Grofse Serie von l'lattchcn

,
marmorartig

geädert, mannigfaltiger Färbung, die hier in der Sulz-

inuhle und anderwärts hübfeh zugefchliffcn werden;

grau, blafsroth, blutroth, braun, grünlich, weifsgrau.

9. Mofaikboden Theile; grofstc Stucke von Länge
und Breite 28—30 Cm. bis 50; Mufler roh ; nur fchwarz,

weiss; Würfel in zwei Grufsenforten.

c) Thon. 1. Grofser Hcizziegel als Unterfatz für

die kleineren Auslaufer, hoch 2;, breit ly, weit 25, dick

2*75 Cm. Bruchftückc kleinerer Heizzicgel, hoch 29,

breit 13, weit 8 Cm.
2. Grofse Ziegelplatte, dick an 4 Cm lang und

breit an 60— 63 Cm.
3. Stander wie Kegel mit Durchzugloch, 16 Stück,

hoch bis 16 Cm., breit 6-7—9 Cm.
4. Grofses Gefafs mit umgebogenem Rand, der

Kreis urfprünglich vom DurchmelTcr circa 22 Cm,, Art
SchülTel ..,Keindl"i mit Ausflufsrinne. mit Stempelfchrift.

5. Gelbthonltück. Amphorakopf, Bauchtheil.

6. Schwarzthonftucke, von Scluifieln,Topfen etc.

;

ein Hafenrtück hoch 14 Cm.

7. Hangelampchen, der Kifendraht fehr gut

erhalten; Stempel -Strobili

8. Feinere Gefchirrbruchftuckc. t. figillata mit

Stempel: SATRKN Satrieni . I.icltus, Mareianus;
rechter Fufs mit Atimcti ?), mit Fortun"i); Achic mit

ISKCVN; dann Saxam i ;
IAVHI; l»V etwa l'robi?!

;

Verzierungen, als Keif mit etc.

dl Stucco, l Karniesplattchen zu drei Strcif-

gtiedern.

e) Glas. i. Stück blau und weifs.

Ochshorn, Zahne.

Dr. Pickler.

57. (Die alten Rundkirelien in Tyrol.)

Wie in anderen Landern kommt es auch in Tyrol

vor, dafs einzelne meift kleinere Kirchen aus der

romanifchen Bau-I'criodc von der gewohnlichen qua-

dratifchen oder rechteckigen Grundform abweichen

und einem vollkommenen Kreife folgen, dem hie und

da auch eine Abfide angefügt ift, Wohl wegen diefes

eigenthumliclieii Ausfehens, welches mit einzelnen

Heidentempeln, belonders mit jenen der Römer, einige

Verwandtfchaft hat. dürfte es herkommen, dafs das

Volk folchc Rundkirchen .Heidentempel" nennt, wie

z.B. St.Bartholomaus bciWiltcn nachll Innsbruck und

die Capelle der fchmerzhaften Gottesmutter in Unter-

Flanitzing bei Kaltem Leider find an den meiden
Rundkirchen in fp itercr Zeit Umbauten vorgenommen
worden, vor anderem an den Portalen, den Fenllem

und der überdecke, trotzdem bleiben diefe Bauten

noch immer fehr intereffant

In Tyrol gibt es folgende Rundkirchen:

a) Die oben erftgenannte im Innthale, ein einfacher

Bau mit fpatererEinwölbung. b) Die oben zweitgenannte

mit einer angefügten Abfide, gilt jetzt als Neben Capclle

der St. Leonhards -Kirche in Unter- l'lanit/ing bei

Kaltem, cj St. Quirin in Gries bei Bozen, heute die

Unterraume eines Hanfes bildend, von etwas grofserem

Umfange mit dicken Mauern, d) Die Riad-Capelle auf

den Feldern nachft Oes auf dem Nonsbergc. ej St. Ge
org im Oberdorfe von Schinna nachlt Mcran, ein etwas

grofserer Bau, neben welchem fpater auch ein Glocken-

turm aufgeführt wurde; das Innere zeigt ein Kreuz-

gewölbe, delfen kraftige Gurten, von einem runden

Mittelpfeiler ausgehend, bis auf den Moden fich herab-

ziehen. In einer Urkunde vom Jahre 1346 heifst diefes

St, Georg ..die Kirche am alten BurgiTall", fei es, dafs

fie an der Stelle einer alten Burg aufgeführt war oder
neben einer folchen als Haus Capelle diente. In ihr

finden fich auch Spuren von Wandmalereien, f) St. 'Jo-

feph. auf einein niedrigen Hügel in BcrfchachbeiDoblach
imPufterthal; urfprünglich hatte diele Rundkirche ohne
Zweifel einen andern Patron, denn es gibt keine alte

St. Jofephs Kirche. Georg Tinkhaufer bemerkt in feiner

Diöcefan-Bcfchreibung : diefes Kirchlein habe 1512 Kaifei'

Maximilian erbaut aus Dankbarkeit für die glucklich

ausgeführte Erfturmung des Schlofscs Peitelltein; mit

diefer Zeitangabe flimmt auch das Netzgewolbe mit

Graten aus Mörtel allerdings überein, aber die kreis-

förmige anllatt der polygonen Form dürfte nebft den
dicken Umfafiungsmaucrn auf eine frühere Erbauungs-
zeit fchliefsen laden. Es ift nicht leiten, dafs ein Umbau
in den Urkunden für einen Neubau ausgegeben wird, lo

z. B. bei uns hier bezüglich des romanifchen Küchleins

St. Cyprian in Tiers bei Bozen, welches ebenfalls in

der erflen Hälfte des 16. Jahrhunderts eingewolbt

wurde und für neu gebaut ausgegeben wird, g) St Se
baßiau auf einem Wicfenfcld nachfl Klaufcn, ein fehr

merkwürdiger Bau. der nicht allein für Tyrol, fondern

auch weit über deffen Granzen hinaus als ein Unicum
unter den Rundkirchen anzufeilen fein durfte. Es ift

ein Rundbau, zufammengefet/.t aus 13 Kreisfegmenten,

die im Innern Nifchcn bilden, und einer grofseren

Apfis. Das Ganze ift mit einem vicrzchntheiligen Spitz

dache gedeckt ; die urfprungliche flache Holzdecke im
Innern hat in neuererZeit ein I.atten-Obcrboden ver-

drangt. Portal undFcnftcr Hammen aus der fpat-gothi-
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fchcn Periode und wurden in noch fpatererZeit weiter

modernifirt. Ucber das einftige Ausfehen und feine

eigentümliche Anlage gibt die Chronik ziemlich guten

Auffchlufs. Hier wurde nämlich am Anfange des

13. Jahrhunderts vom Brixcncr Bifchof Konrad ein

Hofpital zu den zwölf Apofteln nebil einer Kirche

erbaut. Aus diefem reichnamigen Patron erklaren fich

auch die vielen Abfiden diefesBaucs. Chrirtum mit den
Apofteln malten die Alten häufig in den Abfiden, hier

erhielt der Meifter die Haupt- Abfidc allein und fiir jeden

Apoftcl wurde eine Nifche hergeilellt. Diefe Kirche

hatte auch eine Krypta, welche nach Sir.nachcr's „Bei-

trage etc." 1208 eingeweiht und gleich zur Abhaltung
des Pfarrgottesdicnftcs eingerichtet wurde; auch wird

des Taufrtcines gedacht; der überbau wurde 1213 voll-

endet und am 13. November diefes Jahres geweiht.

In Folge der l'cbcrfchwcmmungcn der Kifack drang
zuerft in ilie Krypta Walier ein, fo dafs fic ausgefüllt

und Verlanen werden mufste, bis endlich 1487 felbll der

Oberbau gefährdet ward, nachdem das anliegende

Spitalgcbaudc unbewohnbar geworden war. Seit diefer

Zeit blieb die alte Apoftel - Kirche als Filiale von
Klaufen verwaift liehen und erhielt in der Folge fogar

einen neuen Patron, St.Sebartian nämlich, weil in dem
Stadtchen Klaufen bereits eine neue Apoftcl-Kirchc

errtanden war.

Atz.

58. Confervator Pttxolt hat an die Ic. k. Central*

Commiffion Uber einet) befonderen Afl der Pietät de«

Salzburger Gemeindcrathes berichtet. Anläßlich eines

Zeitungsartikels über die damalige unwürdige Hinter-

legung der Ueberrefte des Salzburger Krzbifchofs

Wolf Dietrich von Raitenau in feinem und von ihm nach
den Entwürfen Scatnoxzi's erbauten Maufoleum im
St. Sebaftians-Fricdhofe wurde das fladtifche Bauamt
beauftragt, für eine würdige Unterbringung diefer

Gebeine zu forgen. Man entfehied fiel) für einen Sar

kophag auf breitem Picdcftale in Content Gufs.

Nachdem fchon im vorigen Jahre die zerftreuten

Gebeine forgt.ltig gefammelt Idas Skelett konnte fart

vollft.mdig zufantmcngeftelil werden; und diefelben bis

nun aufbewahrt worden waren, ubertrug man fie am
20..Januer d.J. in den neuen Stcinfarg, der in derGruft

der Capelle feinen Platz fand. '

1 Vorher wurde noch eia Verflei>-h de.S^hadet. Mai 4*WtH ftatltifchcn

Mufcxim befindlichen Panr»i vorgenommen l»a» erwähnte in Oel Kviwatte.

lebcntgrof.f Hildnif», deffen lilhcre iili«Tfcuc"niC.volle AIMIMmUlltfl
luverftchtlich annehmen laf.t. daf. da.felbe vor* «inern Bildniff nalrr der vene-
tianifchen SthMl« nichl Cop»a Cipiae. fondern nach der Natur ifemnlt fei.

ftimmte mu» in uberrafebender Weife wiii den auffallend hervortretend» n Abnor
mitaten dei Wolf Itietrichfchen Sehadelbane» ubercin, ehenf» auch die Mafie
vollk.'tnn-en e.ira.n.menlrafen Bcfoadrr* maf*i:cbend ift die Knie rwifcheii den
Thrar.cnwinl.cln, fowiedie fteil mr Nafenaurrrl abfallenden AuKetllidkanlcn.

4,trieb 'Um Purtrut /ct^tc Auch der Schädel eine fielt« Spitze an der
flehiirtfvhalc l»te Schulterblätter und da* SrhlüfTrtbein Ulfen einen l raftieen
K -i|.crl a„ verraulh.n wahrem! die l.rbeine derKu're. el.enf.idie ailfäclundene
S. hie eine« Schuhe« it-.il fcliwa, hi k he Verbal mitte in den unteren 1 heilen
hiii-lcuten.

Au. dem Tafnbuch« einet llifchnf»» von Capo d'lflria. Monfign'.r Bai
dalfarc 11 -.,1a,.,.. der inoj Wolf Hielrich in Salrburc befuchlc. nare «ohl m
vernehmen daf. der Krrliifchnf von eaittlerer Starter war, daf» ein Rri>f«er Kupf
auf einem tlcifuhgren fetten Körper (Vi, daf* er fchwanet. Barl und fcli»ar/c*
Haupthaar gehabt habe, daf. er uberdie» in WiffenfchaUcn (ehr bewaitdett
fieaefen, daf* er italicnifch »cfpru.hcn habe und in der Architektur und über
hatipi im Ze... hnen MrawM n erwefen fei, daf» feine Palaftc tarafj von »laufen,
den Marmor On.amr.ilcn and «"Altären Oerathen, darunter Settel au. Ebenholl
reit (»»Idbrokat ubenocen waren, daf» er ru einem neuen K.u heut.au den
lifundftem gelegt, der «ich mit Bonn ßafilikca inerten könne, und daf. er Ii. t
ncbfl anderen flattlichcn .fTemlichen und Privat tiebaudencin runde. Maufaleum
in dai Viereck det Friedhofe, erbauen lief», nur der Tadel an diefer hi.heu
Peinlichkeit war. daf» UnlltMriefctlll fleh feiner bemächtigte f., daf. »all
mit H„,ar v.-.n ihm fagen maftte. J'iurit. acdtrtcal. ntmat .(uadrala rolundi..'
(Aua dem Berichte de» k. k. Canfervatur» Pttttl.)

Aufscr den Gebeinen kamen noch in den Sarg
Theilc der Alba, Cafula und Dalmatica, und Reite der
Imfelbander; als das Beftarhaltcnc ergaben fich die

carminrothen gewirkten Strümpfe. Auch legte man in

den Sarg jenes Mcffingblnttchcn. das auf dem im Jahre

1848 angefettigten Kärtchen befeftigt war, darin damals
die am Boden der Gruft gefammclten Gebeine hinter-

legt waren, das aber fchon 1873 ganzlich vermodet
war. Seit 1848 war aber auch jede Spur des hölzernen

mit Leder befpannten Stuhles verfchwunden. worauf

der Leichnam Wolf Dietrich in fitzender Stellung bei-

gefetzt war. Bei der Kruffnung der Gruft im Jahre 184S

fand man auf dem mit Moder bedeckten Schofse

Wolf Dietrich s wohlcrhalten in Seide geflickte Hand-
fchuhc, den Fifchcrring und das Pectoral. Von den
bei der jungften Durchforfchung der Gruft gefundenen

Gegenrt.tnden wurde nur einer für die fladtifche Alter-

thums Sammlung zurückbehalten, eine Stickerei, die

Rift- und Ferfcnfcite eines Prunkfchuhcs. Bei Ver-

gleichung diefer Stickerei mit jener der erwähnten
Handfchuhe ergibt fich allerdings einige Aehnliehkeit

in den ornamentalen Motiven, nur ift an den Schuhen
die Anlage der Zeichnung und Stickerei breiter.*

59. Nach einer Mittheilung des k. k. Conferv ators

Frind befinden fich in und um Buhm.-Aicha drei ganz
gleiche Monumente, die der Tradition nach in Folge
eines Gclobniffes einer Aebtifftn des St. Jacobs-Klo-

fters in Wien für die glückliche Befreiung Wiens von
den belagernden Türken 1683 entftanden, aber erfl

1714 errichtet wurden. Auf einem 2 Klafter breiten,

1
1

, Klafter hohen Sockel befinden fich vier Figuren, das

Chriftenthum mit hoch emporgehaltenem Kreuze, zu

feinen Füfscn liegend das 1 Icidcnthum, das erftcre mit

Pfeil und Blitz bek. mpfend. beiderfeits ftchend die

I leiligcn Johannes und Paulus.

60. Die Gcfellfchaft für Salzburger Lantleskundc

interefßrt fich für die von der Central-Comniiflion

angeregte Sammlung von Archivalien und hat am
7. Februar d. J. einen Bericht über das Frgebnifs der

Krhebung des Bertandes und der Kinlammlung der in

der Provinz bei den verschiedenen Aemtern vorhan-

denen alteren Kcgiftivtiircu entgegengenommen.

61. Die Central -Commiffion ift zur Kcnntnifs

gelangt, dafs der Krzbifchof von Salzburg die Reftau-

rirung der fchadhaften Decken-Gemalde im Dome in

Angrilif nehmen lafst.

Diele Rertaurirung der vom P. Arfenio Mafcagni
gemalten, durch die Folgen des Brandes im Jahre l85y

leider fchr befchadigten Deckengemälde liefs noch der

frühere Cardinal • Lrzbifchof Maximilian in Angriff

nehmen und wurden im letzten Jahre feiner Regierung

die erften vier Bilder in den Pcndciitifs der Kuppel
nach neuen Compolitioneii begonnen und vollendet.

Die Rertaurirung der übrigen Gemälde foll den
Brüdern Gofs aus Regensburg übertragen worden
fein. Von denfelben flammt als jüngrte I.eirtung in den
orterrcichifchen Landen die Ausmalung der Stifts-

Kirchc in Lambach.

' Ausführlich berichtet Confervator /V-.-/: in der ..Saliburger Zeltunf"
Nr. ab"— 30 vom Jahre t*r*.
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62. In der am 15. April 1878 abgehaltenen General-

Vcrfammlung des Wiener Alterthums-Vereines wurde

der bisherige Vercins-l'räfident Se. Kxcellcnz Freiherr

von Conrad Kybesfeld als folcher wiedergewählt. Zur

Befetzung zweier erledigten Ausfchufsficllcn wurden

die Herren Direc'tor J. Newald und Hoffccrctar

F. Scgenfchmid in den Ausfchufs mit großer Majorität

berufen

Eilte wefentliche Leiftung des Vereines ift die

Fortfetzung des archaologifchen Wegwcifcrs. Ks find

mehr denn zehn Jahre vcrflolTen, feit der Ausfchufs

des Alterthums-Vereines den Verfuch machte, durch

die Herausgabe eines archaologifchen Kührers durch

das ehemalige Viertel unter dem Wiener Walde
Nieder - Oeftcrreichs den Freunden der Denkmale
vaterl indifcher Gefchichte und Kunft auf ihren Wan-
derungen durch den eben bezeichneten Theil des

Hrzherzogthtims ein das reiche archaologifche Material

in Kurze zufammenfaffeudes vcrlifsliches Xachfchlagc-

buch zu liefern. Zahlreiche Illuftrationen brachten in

gelungener Wiedergabe Anflehten von Burgen, Kirchen,

Werken <ler Kleinkunl' 11. f w.J auch fehlte es nicht an

belehrenden Gcbaudc-GrundrilTcn und an einer Karte

des Viertels, auf welcher die einzelnen Orte nach ihren

archaologifchen Merkwürdigkeiten hervorgehoben er-

fcheirtm.

Ihr beifällige Aufnahme dfcfi - erflen Vcrfuchcs
\eranlafste nun den Ausfchufs, in einem weiteren Bande
eine Fortfetzung diefes Wegweifers, nämlich jenen für

dasViertel ober dem Wiener Walde zu veröffentlichen.

In der Anordnung dem erflen Bande gleich, erfchieu

es doch dem Verfaffcr des Buches, Freiherrn Eduard
v . Stuhlt zweckmafsig. das von ihm bisher eingehaltene

Programm infofern zu erweitern, als fowohl den wohl

wenigen fich durch Fundgcgcnftande reprafentirenden

Denkmalen der keltifchen Kinwohner wie auch den
zahlreicheren der Reimer eine grofsere Aufmcrkfamkcit
zugewendet wurde

Befonders wichtig Icheint jener <ler Befchreibimg

der mehr ais 200 arcluologifch merkwürdigen Orte
vorausgeflellte gefchichtliche Ueberblick , aus dem
man nicht nur die Anlage des ganzen Werkes und die

dabei mafsgebenden Gcfichtspunktc kennen lernt,

fondern worin Geh auch Erörterungen über beftimmte,
für diefes Buch wichtige allgemeine Verhaltnilie Nieder-

Oelterreieha finden, wie z. B. über die Strafscnzüge zur

Romcrzeit und die zur Sicherung derfelben angelegten
Stationen, über den Fortbeftand keltifcher Anficd-

lungett in einigen Gebirgsgegenden trotz der Römer-
herrfchaft u. f. w. Im weiteren Verfolge wird, nachdem
die verwiiftende Volkerwanderung vorübergezogen,
das Bild des Beginnes der neuen chriitlichen Cultur

aufgerollt, deren junge Keime nur auf kurze Zeit durch
die Hinfalle der Magyaren neuerlich arg bedroht waren.

Unter dem Schutze der anfanglich zu Melk rclidiren-

den Landcsfürilen hob fich des Landes WohUtand,
die geiflige Cultur fand ihre Pflege in den von den
Landcsfürilen und Dynaften gegründeten und wohl
ausgeflattcten Kl »Hern, welche Stiftungen auch für

die Entwicklung der Architektur und der mit ihr

zufammenhangenden Kleinkünfte von hervorragender
Bedeutung waren. Man kann diefc Zeit als die erlle

grofsc Bau-I'criodc, aus der fich fo manches bedeutende
Denkmal uns erhalten hat, bezeichnen

IV. N F.

Freiherr v, Sacken befpricht ferner die weiteren

einzelnen Zeitabfchnitte hinficlitlich ihres KinfluiTes auf

die Kunflcntwicklung, vonerfl jenen für jede friedliche

Entwicklung (ehr nachtheiligen iles öfterreichifchen

Interregnums. Aus dein Kcfte des 13. und aus dem
14. Jahrhundert bis in die erlle Hälfte des 15. hat

Nieder-Oefterreich nur fchr wenig Bauwerke aufzu-

weifen. Innere Kriege, die Huffiten-Kampfe, (.las fich

ausbreitende Kaubritterthum und die rohe Gewalt des

Adels, ferner der theilweife Verfall der Kloftcr ver-

hinderten lall jedes Gedeihen künftlerifchen Wirkens.

In die zweite Hallte des ij. Jahrhunderts und in das

beginnende 16. Jahrhundert fallt die zweite grofse Ba 1-

l'eriode, aus der lieh eine namhafte Zahl von kirchlichen

und Profan-Baudenkmalen erhalten hat, wenngleich

leider nur im Charakter der verflachenden Gothik. doch
aber, befonders beiden edleren, in kühnen, fchwicrigen

und mitunter ganz eigentümlichen Entwürfen.
Die Denkmale der Sculptur aus diefer Zeit be-

fchranken fich fall nur auf Grabdenkmale, davon einige

Min befonderem Kunflwerthe . viele auf berühmte

Perfonlichkeiten beziehend. Die Holzfchnitzerei, die

damals gewifs in ausgedehntem Mafse im Dtenltc

der Kirche Hand, hat wenig hervorragende Repräfcn-

tauten bis zu unferer Zeit zu erhalten vermocht und
felbft (liefe verbliehen nicht an der urfprunglichen

Stelle. Befler ging es mit den Gemälden. Die auf uns

gekommenen Glasmalereien lallen das Filde des 14.

und den Beginn des 15. Jahrhunderts als die Bluthezeit

diefes Kunltzweiges bezeichnen. Was endlich die fo

reizenden Schöpfungen der Kleinkunfte, Bronzeguis.

Goldfchmiedearbciten, Flfenbeinfchnitzereien u. f. w,

aus tliefer Zeit anbelangt, fo haben fich fall nur in

Klöftem und felbft da nur Rcftc des einfügen Rcich-

thumes der Schatzkammern erhallen. Es find diefs

etliche Klfcnbeinfchnitte in Melk und Scitcnflelten.

gothifche Monftranzen in Waidhofen an der Ips, Ips,

Kabenllein, Seitenftettcn und ebendort ein interellan-

tc* gothifches Rnuchfafs von Silber. Die Ungunft der
Zeitverhältniffc. die Klolleraufhebungen haben viele»

für die Kunftforfchung Wichtige derfelben entzogen,
abgefchen davon, dafs zu jeder Zeit vieles in Folge
der geänderten Gefchmacksrichtung in den Schmelz-
tiegcl wanderte.

Der gefchichtliche l'eberblick fchliefst mit der
allgemeinen Würdigung der Kunftfchopfungcfl des
16. Jahrhundert-- bis zum SchluiVe des 18 ab. 1 )ie Periode
der deutfehen kenailTmce hat hier nur ein kleines Feld
für ihr Wirken gefunden, das 17. Jahrhundert nur einige

grofsere Kloflcrbautcn aufzuweifen. Zu Anfang des
iS.Saculums begann die Baulull in den reichen Stiften,

der wir eine Reihe hervorragender Bauwerke verdanken
Den eminenten Architekten fchloffen fielt ebenbürtig
andere Kunfller insbefondere Maler, an.

Zahlreiche Illuftrationen und eine archaologifche

Karte jenes Theilcs von NiedcrOeftcrreich erhöhen
den Werth diefer Publication. L

63. Confervator Franz Krau/t ill am 18. Marz 1878
zu Leitmeriti geflorben,

64. Wie fchon in den Mittheilungen III Bd. X. F..

Notiz 98, erwähnt wurde, beabfichtigt der Wiener
AlterthunisA'erein das ehemals in der Dorothecn
Kirche aufgeftellt gewefene kunftreichc Monument des

Grafen Nicias Salm-Neubitrg wieder zur AufTtellung

1
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zu bringen. Das Bau-Comite hat unterm 17. April 1K7K

fowic auch Seine Durchlaucht KurftSalm die Auflleltung

des Monuments in der Votiv-Kirchc im Principe geneh-

migt. Ks lieht zu erwarten, dafs nunmehr Seitens des

Vcrcins-AusfchulTcs an die Durchführung; des Program-

mes gefchritteri wird.

65. Im dritten Hände der Berichte des Altertluims

Vereines wurden die Grabmale in der Pfarrkirche zu

Baden eingehend befprochen. Die meillcti diel'er Grab-

male befanden lieh au den Pfeilern im Innern der Kirche

aufgehellt, doch war noch eine nicht unbedeutende An-

zahl davon übriggeblieben, die, im Kufsboden der Kirche

eingclaflcn, durch das tägliche Darauftreten in Schrift

und Darltellung Acts mehr unerkennbar wurden. Unter

denlelben befand ficll auch das Grabmal des Pfarrers

Vinccnz Bauernfeind au> dem Jahre 1500 mit der fchon

gearbeiteten Kigur des Verdorbenen in Relief.

Alle diefe Monumente wurden in neuefter Zeit

von diel'er fatalen Stelle erhoben und an zweckmafsigcii

Plätten der Aufsen- und Innenleite der Kirche auf

gellellt. Kin fchr anerketineiiswerther Aft, denen
Zullaiidckommen hauptfachlich dem Zulammenwirkcn
des hochwürdigen Pfarrerg und Stadt-Archivar* zu ver-

danken ifl. Aber auch ein Act. der der Nachahmung
vielerorts würdig Ml.

66. Ks ift in Abficht, von dem KggenbergTchen
Krcseo Gemälde an d, rAu -< nfeite des Dom, - twCr.ttz

eine getreue aber verkleinerte Copie in ( klfarbcn an-

fertigen zu laßen, um cinerfeits mit Hilfe diefer Auf-

nahme eine Keflaurirung des Gemäldes für künftige

Zeiten vorzubereiten und anderfeit* das Andenken
an das in feiner heutigen Hcmalung für dicKolgc kaum
crhaltbare Bild uenigflcns durch eine getreue Copie

für die Zukunft zu fiebern. Bei einer Unterfuchtmg des

heutigen Zuftandcs des Gemaides ergab rieh, dafs ilas

Frcsco nicht nur den Umrifscn des alten Bildes nach

getreu, jedoch mit Wcglaffung der Widniutigsfchlilt

vom ehemaligen Galeric-Dircclor Tunncr 1846 reflau-

rirt wurde, fondern dal* lieh ganze Lagen und zwar

gerade die w iehtigftcn Partien des Bilde* — die Frauen-

und Mannergruppe unter dem Schutzmantcl der heil.

Maria — noch vom alten ursprünglichen Gemälde gut

erhalten haben, indem die Tunner Iche l'ebermalung

nun wieder vom Original in Folge der Witterung*
Kinfluffe lieh abgelöft hat. Im Stifte Reun' exiflirt ein

analoge* Maria-Schutzbild Krcsco , das aus derfelben

Zeit, vielleicht auch vom felben Meiller wie das Irm-
hild, flammt und die bellen Anhaltspunkte zur llyl-

gerechlen AuffalTung desfelbeii bei delfcn Copiruug

geben konnte, da es durch keine Kellaurirung noch

berührt worden ifl.

67. Die Central (.'ommiflion hat in ihrer Plenar-

sitzung am 1. April d. J. den Bclchlufs gcfal'st. behufs

der ferneren Verwcrthung ihres reichen Illnllrations-

Matcrials aus den früheren Banden der Mittheihmgen und

den Jahrbuchern. z.ufammen 28. wieder nach Art des ar-

eh. t'l'tgilcheu Atlanten, der im Jahre 1870 erfchien. eine

billige Ausgabe v on Hi igen mit fphragillifchen Abbildun-

gen auf Köllen der „Mittheilungen- zu veröffentlichen.

Mit derZufammcnllellung diefer Bildergtuppcn, ebenfo

mit der Ahfal'fung eine* fchr gedrängten erläuternden

Textes wurde die Kedaction betraut. Die Bearbeitung

• Durch ,1.» Im«rv»ni,n.i uV« I ....frr, ..«>•. l.uMiiu Sei», d«i Bktft«
Kenn mm m», timm S.:h«t/d*<:ht \crf«hei»

diel'er Aufgabe w urde feitens der Redaktion mit grofsem
Kifer in Angriffgenommen und ficht die Ausgabe diefes

zu einem aufserft mäfsigen Ladeiipreife hinauszugeben-
den Buches noch für den Monat Mai d. J. zu erwarten.

Ks wird 26 Tafeln im Kormat der .Mittheilungen"

mit den Siegelabbildungen umfallen, auf jeder Tafel

erfcheinen zwifchen 6 und 20 Siegelbilder, im Ganzen
deren 312. Der circa 2 1

t Bogen Harke 1 est befchrankt

fichblo* aufdas unumgänglich Nothw endige derBefchrei-
bung de* Bildes, die Wiedergabe der nicht gekürzten

Legende, die Zeit, aus der das Siegel flammt oder
nach verfchiedenen beftimmenden Umflanden flammen
durfte, und die Berufung der Werke, wol'elbft nähere*

darüber zu finden ifl. Hei der Zufanmienftcllung der
Siegel wurden nur folchc von Stallten und anderen
Gemeinden, v on Kirchen, Kloftern, Spitalern und geill-

liehen Würdenträgern ausgewählt und demnach in zw ei

Abtheilungen gruppirt. Eine ähnliche Zufamtnenflellung

von Pcrfonen-Siegcl wurde der Folge vorbehalten.

68. (Seu aufgefundene ftraekifhrtftkt Barn- Denk-
maier in Sicticröjterrfifh ;

Seit ich meinen Bericht über germanifche Wohn-
fltze und Bau-Denkmaler in Nieiler-( )eflcrreich lin

den Mittheilungen der Anthmpologifchcn Gcfellfcbaft

V. Bd.. S. 57 und 175 erllattete, habe ich die Zeit zur

Auffindung und Unterfuchung noch anderweitiger

vorgeschichtlicher Bauwerke zu benutzen geflieht, und
es ifl mir gelungen, noch eine Anzahl derfelben aufzu-

finden, die zum Theile durch ihre aufscre Geflattung.

zum Theile durch die von ihnen eingefchlolfenen ar-

cbüologilchen Schatze für die Urgefchichte nicht blos

de* Lande* Nieder Üeftcrreieh vim hochller Bedeutung
lind. Da bis jetzt fudlich der Donau nur fechs derartige

Bauwerke bekannt waren, fo lichtete ich meine Auf-

merkfamkeit zuerll auf diefen 1 heil des Landes.
Der Krfolg meiner Nachforfchnng befland hier in

der Auffindung von drei praehillorifchen Bauwerken
in Gellalt abgellutzter Pyramiden bei den Orten
Rcijcnberg. Guntramsitorf a. d. Sudbahn und Tttlbing

am Kuf*e de* l'ulbinger Kogels.

Auf der von einem Graben umfchloflenen Pyramide
vor Reifenberg befindet (ich heute die Ortskirche und
der Friedhof und wenn hier auch die Vermuthung
naheliegt, dafs es fleh um eine beledigte Kirche des
Mittelalter* handeln konnte, fo tragt doch das Terrain,

auf dem die Kirche lieht , nach Analogie zw eifellofer

praehiftorifchcr Bauwerke jenfeitS der Donau, den
praehillorifchen Charakter an fleh. Rs ift der Reft einer

heidnifcheii Tcmpelllntte, von der da* C hriflcnthuin

Belitz, ergriffen hat. wie es hiitorifcll nachweislich au

vielen anderen Orten in Nieder Oellcrreieh nach der
Vita Altroanni zu Göltweig) und auch mit den heidni-

leben Tempelflattcn, die fleh uns an den beiden
andern vorgenannten Orten in Gellalt abgeflachter

1'yramidcn erhaltet) haben, gclchchen ifl. nur dal* (ich

in Tulling die Kirche nicht auf. fondern neben der
Pyramide und in Giintramsdorf lediglich der Friedhof
auf derfelben befindet.

Kin ferneres praehillorifches Bauwerk fand ich bei

Brodersdorf an der Leitha. allerdings fchon jenfeits

de* Flulses aber, deich noch dem archaologifchen Ge-
biete Nieder-Oellcrreichs angehörend. Ks beliebt aus
einem flachen, nur wenig gewölbten Iiiigel auf breiter

kreisrunder Balis, von einem zweifachen niedrigen Ring-
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walle umfchlonen. Hin ganz ähnliches Bauwerk befitz.en

wir nördlich der Donau auf dein Schlifbcrg bei Leo-
bendorf und, nur viel kräftiger profilirt, in Geifelberg,

Schrick, Klcin-Kbersdorf, Grol's-Weikcrsdorf.

Hier will ich nun fogleich ein weiteres Hauwerk
«liefer Art anfuhren, welches ich im vorigen Hcrblle

bei Rabensburg an der Thaya aufgefunden habe. Ks
befiehl aus einem 5 Meter hohen konifchen, oben
abgeplatteten Hügel von 113 Schritten im Umfange,
der von einem doppelten kreisrunden Wall und Graben
umfchlolTen wird. Ks ill nahezu intatft erhalten und
bildet, timrahmt von den mächtigen Hielten am Steil-

rande der Thaya, eine der reizendllen Krfchcimmgen
unter den Kellen prachillorifchcr Bauwerke Nieder-

Ocftcrreichs.

Alle l'mlLinde. insbesondere auch hillorifchc Nach-

richten deuten mit ziemlicher Sicherheit darauf hin.

dafs auch die Bauwerke diefer Art, d. i. koiüfchc von
mehreren kingwallen eingcfchloffene Hügel, heidnifche

1 empcllL.tten und nicht eigentliche Graber gewefen
feien. Deshalb w ird es nicht uberrafchen, dafs die nicht

ohne Schwierigkeit bis zu etwa 6 Meter Tiefe, alfo bis

in den naturgewachfenen Boden geführte 1 Kirehgrabung

weder ein l-'uudlluck ergab, noch auch Spuren einer

früheren Durchgrabung zeigte.

Um fo uberrafchenderc KrgebnilTe lieferte die

Durchgrabung von fechs anderen Hügeln, die unfern

von dem eben befchriebeiien Bauwerke, in zwei Grup-

pen zu je drei in den Gemeinde-Gebieten von Hern-

kardstkal und Rabtnsburg liehen.

Bei der Durchgrabung des erßen der Bernhards
thaler llugel, die eine durchfclmittliche Hohe von

5 Metern und einen Umfang von circa 100 Schritten

haben, llicfs ich fchon in 0'2\ Meter Tiefe auf fechs

Skclete metifchlicher Leichen. Diefelben waren in

hölzernen Sargen nebeneinander, mit dem Kopf im
Wellen, alfo der aufgehenden Sonne cntg?gcnblickcnd,

begraben worden. Hin Skelet und fünf Schädel find voll-

llandig erhalten. 2 Meter unter derOberfläche gelangte

ich auf eine aus Bohlen gezimmerte Holzkammer, von
210 Metern Lange und Breite und 040 Metern
Hohe des inneren Raumes. Hier lag in der Mitte auf

Stroh gebettet ein bis auf «eilige Schädel -Kelle

ganzlich zerfallenes Skelet, zur Kechten ein Kifen-

fchwert, und eincUrnc neben dem Haupte, zur Linken
ein eifemes Meiler. Stahl und Keuerllein, zu den Hülsen

zwei eiferne Sporen, etwas links davon eine Urne und
ein zierlicher, mit eifernen Keifen befchlagener Holz-

eimer. Der übrige Kaum zur Kechten war mit kleinen

Kohlend uckchen ausgefüllt. Aufserhalb der Kammer
(landen frei in dcrHrde lehr grofseGralit Urnen; '.intcr

der Kammer war nichts mehr enthalten.

Der zweite 1 mittlere Hügel zeigte fchon aufscr-

lich. dafs er lieh nicht mehr in ungellortcr Ordnung
befinde, was denn auch die Durchgrabung, welche auf

Spuren früherer Durchw uhlung führte, bellatigte. Die
Unterluehung blieb ohne nennenswerthen Krfolg,

Der dritte Hügel dagegen lieferte wieder ein

Überreichendes Krgebnils. er war. ich mochte fagen.

angefüllt mit den fchoulleu und mannigfaltigflcn. aus

freier I land gemachten, allerdings durchaus zu Scherben
zerdruckten Gefafsen.

In gleicher Weife bargen zwei von den. etsva

,? Meter hohen Hügeln auf dem Gemeinde-Gebiete von

Rabeiisburg zahlreiche Gcfafse. wahrend die Unter-

fuchung des dritten Hugels dafelbll wegen der darauf

liebenden Capelle nur unvollllandig durchgeführt

werden konnte und daher refultatios blieb.

Meine Durchgrabungs-Verfuche erllreckten fiel»

endlich auch noch auf den, von mir bereits vor

mehreren Jahren aufgefundenen Tumulus von hüllen-

darf au der Zaya. Auch diefer enthielt eine Anzahl

von (iefafsen.

Alle Gefafse aus den Tumubs von Bernhardsthai,

Ravensburg und Bullendorf haben durchaus denfelben

Charakter, wenngleich landfchaftlichc Abweichungen
an jedem einzelnen Orte nicht zu verkennen find Die

Schönheit und Mannigfaltigkeit ihrer Formen, der

Keichthum und die Bedeutung ihrer Ornamente find

überreichend und außerordentlich, muffen jedoch

einem eingehenderen Studium vorbehalten bleiben. So
viel lafst lieh jetzt fchon fagen, dafs von jenen herrlichen

(iefafsen. welche die praehillorifchen Anfiedlungen von
Stillfried. Ravensburg in dürftigen Scherben zeigten,

nun die vollflandigen Exemplare vorliegen dafs alfo

jene Grabhügel von jener Bev ölkerung errichtet wurden,
welche vor den Römern im Lande wohnte, dafs ferner

Fig. 10

der Charakter der Gefafse entfchiedeii auf den Orient

und ganz insbefondere auf Griechenland vcrwcill. ja

einzelne Ornamente, wie die Spiralkette oder Gefafse,

w elche eine Kuh darllellen, lind Krfcliciiiuiigcn, w elche

mit Fundftiickcn aus Mykcnae eine folch' frappante

Aehnlichkeit zeigen, dafs man glauben konnte, fie

hatten den Schliemami 'fehen Abbildungen als Vorlage
gedient.

Indefs find diele Analogien ollerrcichifcher Funde
mit oricmalifchcn nicht die einzigen, da wir in den
Thier-Figuren des Mondfces, in einer .Hera'-Figur
vom Vitus Berge Stucke von gleichfalls uherrafchen-

der Aehnlichkeit mit Schliemann fchen Funden befitzen.

So mehren (ich die Krgebnilfe praehillorifcher

Foiichungi aber in noch grofserem Mafse ihre Kathfel!

Khl letztes, von mir wohl fchon vor zwei Jahren
beobachtetes, aber erll in »liefern Jahre unterfuchtes

praehitlorifches Bauwerk ill jenes in (irafendorf bei

Stockerau. Ks ill eines der grofsartigllen und interef-

fantellen vorgcfchichtlicbeii Bau - Denkmäler Nieder-

Ocllcrreichs, fowohl wegen feiner Ausdehnung, als

ganz iiisbefondcrc wegen feiner Form (Fig. 16.)

1»
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Es bcrtcht aus einer abgeflachten Pyramide von

4 67 Metern I lohe auf einer Bafis, deren längere Seite

83, deren kürzere 60 Schritte mifst. Der I.angsfcite und
den beiden Schmalfeitcn der Pyramide gegenüber, alfo

im Norden, im Wellen und Orten, erhebt fich ein

ö'jO Meter hoher Wall, der der B.ifis der Pyramide

entfprechend zweimal rechtwinklig gebrochen ift

,

fonach die Pyramide von drei Seilen umfchliefst, eine':

Raum von 16 bis 1« Schritten Breite zwifchen fich und
der l'yramide freilaffend. Aus der Mitte des Walles

erhebt fich, diefen um etwa 2 Meter überragend, und
mit feiner Hafis gegen die Aufsenfeitc des Hauwerkes
ausgreifend, ein kegelförmiger Tumulus, gleichfam die

Krone des ganzen Baues, Die Aufsenfeitc umfchliefst

endlich ein 3*30 Meter tiefer Graben, der fich der Form
des Baues und insbefondere dem Heraustreten der

Hafis des Tumulus genau anfchlicfst. Gegen Süden ift

das Hauwerk ganz offen, weder durch Wall noch
Graben ahgefchloffcn

Im Wesentlichen befiehl fonach auch diefes prae-

hirtorifche Hau Denkmal aus einer Combination von
l'yramide, Kegel und Wall, ganz fo wie die ahnlichen

Hauwerke von St. Ulrich, W Ullendorf, Ober-Rufsbach
und insbefondere jenes grofsartigeDenkm.nl vonStron-

egg, dem es ebenbürtig zur Seite lieht.

Ks kann kein Zweifel beliehen, dafs auch diefes

Hauwerk eine Statte der heidnifchen Gottoverehrung
RCWcfen irt, kein Bcl'cKigungsw erk irgend w elcher Zeit.

Die gegen Süden völlig offene Seite weirt darauf hin,

ilafs es dem Sonnendienfte gewidmet ivai

In «len nordlichen und olllichen Landern errich-

teten die alten Bewohner ihre Tempelkrcifc aus Stein;

unferen Vorfahren gewahrte der heimifche Boden nur

Frde, und aus ihr hauten fie ihre Tempclllatten auf,

auf deren geheiligtem Hoden fie dem Bcdurfniffc, der

Gottheit naher zu treten, folgten. So wenig dasStone-

heng Englands, cbenfo wenig find die genannten Bau-

Denkmäler unferer Heimat Fortificationswerke ; aber

auch in Beziehung aufGrofse, Mannigfaltigkeit der

Form und Mächtigkeit ihres Eindruckes können wir

namentlich die Bauw erke von Stronegg und Grafendorf

mit Berechtigung jenem berühmter Denkmale einer

langlt entschwundenen Zeit an die Seite Hellen. Beide
empfehle ich dem Schutze der hohen Ceiltral-Com-

miffion. Dr. Much,
69. Die Pfarr-Kirche zu Ergtnbttrg ill im Befitze

eines Kelches von befonderem Kunllwerthe. Sein Alter

erklart eine Infchrift. die am Fufsc angebracht ill und

den Stephan Glöckner 1516 als den Stifter nennt. Kr
hat die im Nachklingen des gothifchen Styles in der

Kleinkunll übliche Form, einen fechsblatlerigen Fufs,

zierlich kurzen Stander mit einem gedrückt runden
Nodus. befetzt mit über Eck gerteilten Wurfelchen

und an der Schale, in deren halben Hohe ein reliefirtes

Lilien-Ornament. Der Fufs. wie auch der untere Theil

ill mit durchfichtigem Email verziert und zwar fehen

wir abwechfetnd auf blauem und grünem Grunde rei-

ches farbiges Blatt-Ornament. Am Fufse das Wappen
Glockners.

70. In der zweiten Hälfte April d.
J.

w urde im öfter-

reichifchen Mufcum für Kunft und Induftrie die etile

heraldifch fphragillifch-genealogifche Ausftellung, ver-

anftaltet vom hiefigen hcraldifchcn Vereine, eröffnet.

Wenngleich wir uns v orbehalten, noch auf diefe Aus-
ftellung zurückzukommen und fie durch eine fach

männifche Feder nach ihrer befonderen Bedeutung
eingehender zu würdigen, fo können wir fchon jetzt

anerkennen, dafs der Verein mit dieler Ausllellung

einen glucklichen Wurf gemacht und diefe Leillung

im Hinblicke auf das Gebotene und ihren Frlolg als

eine der gelungenrten bezeichnet w erden kann. Sie ill

nicht ausfchliefslich ofterreichifch , fondern hat mehr
einen internationalen Charakter, da Vieles auch aus

dem Auslände eingefchickt wurde
Wir finden dafelbft zahlreiche Urkunden noch mit

ihren Siegeln. Adelsbriefe und hochinterelTanteStamm
bäume in unerwarteter Menge. Wappen- und Stamm
büchcr mit zahlreichen Wappenbildern, Haftungen,
Schilde und Helme, darunter der heute oft benannte
SckkauerHelm , und die Grab-Helmeund Wappcnfcbilde
aus dem bürgt. Zeughaufe in Wien, die ehemals in der

Stephanskirche aufgehangen waren und noch manchen
anderen Gegenrtand, der für den Heraldiker und Ar-

chaeologen. wie auch als vatcrlandifches Kunft oder
hillnrifches Denkmal von Wichtigkeit ift.

Zur Ergänzung des Artikels: Bauliche lieber-

refte von Brigantium, III. Mitth. N. F . pag. CXXXI1
und CXXX11I Dem an der oberen linken Ecke der

Darrteilung Fig. 1 crfcheincndcn Hypocaurtum diente

Raum <f zur Aufbewahrung des Brcnnftoffes, /- als

l'raefurnium. Auch find die Bockel aus gehauenen
Sandlleinplattcn als Säulenfundament an den Ecken
und den Mauer-Ausgangeit jener Seite, die mit g be-

zeichnet ift. gefunden worden.

Correcluren zu dem Auf/atze: „Scklofs Runkel-

fiein und /eine Wandgemälde von Ad. Beeker" im
'//' Hand? der .V F. der Mitlluilimgeit.

rag XXIV I.Z jo .Sommerwohnung- foll heilten .Daumannv
uohnung - Z. J<> .Sommerwohnung des 1493" <>• h -Som-
merwohnung de\ Inventar* von 149.» * Z 44 u t. w. Hillori-

fclie Sollten : .Frimlar' foll heifcen „Friedrich. **. Adulpcios"
— „Adilpero» u .Wange" .Wang» " „Clirogcr" — »Chno
ger „ „>cherra tt .Schcnna." .Viriler** - »Vintlcr - .llra

direi** = .Brandi>cr.* 2. '/. o .die gute alle Illri* foll

heilseil „Mori."
l'»g. XXV i.Z 13. , unier dem Leichname Chnfti" foi: heif>.cn:

.unten den Leichnam C'hrifti Z. 47 „iriAtlWgÜiki Gemä!

.le- foll heikel': .tigmalifclie Gemälde -

l'ag. XXV. 2. Z. 8, .fech» Zimmern- follhcifi.cn „fech» Zinnen".

l'ag. XXV. o. .otnalcy* foll heilten .amalejr." VI. I „dittcreich

<**! pat e treil bach»* fo!'. heilten < vö pal << 2. ticit

.pa'.uong" Itntt: „paluiiig* < VII 1 .her waltiom treil

aliofii". foll heilen .her waStram Iren ahoril.- J. .Schrau

mann* foll heilten ,,-Si liranmann.** VIII. .ungeheurigyflen"

foll heif<rn .nngeheurigilten " 3. fra» ,;anik" ftatt .frow

rauck-, „raehyn ramk- Halt: .raehyn iauck.*- Z. 54 .Ii Herr
und Galt- foll' heilen .Ii Herrn und Gall elc "

Tag XXVIII. I Z. 23 .St Anton-, nicht .St. Andre- Z 20 _iS;o-

foll bellten: ,1846-
l'ag. XXIX. 2. Z. 38: .Schauluftigkeil- foll heiKcn: .Schuu'.llig

keit."

l'aC . XI.V Infchtiticii misSalona: I ig. 3 leUte Zeile ftatt „BIHMO*
follhcif«n: „KIK.MO", pag. XI. VI. K.g. 9, S Zeile ftatl

:

.C.AKRUT' foll heif.en: „C. ABRUT* Fig. 12 2. Zeile,

letitci Builsftabe .F." llatt: .!•
-

l'ag XXXVIII. 3. Zeile von unten: .Funuftucken"ftati.Fuf»ftuckeii\
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Infchriftsteine, gefunden in Salona im Jahre 1875,

gegenwartig im Mufcum Ell Spalato. niitgethcilt durch den k. Ic. Confcrvator Glavimc.
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Infchriftsteine, gefunden in Salona im Jahre 1876,

gegenwärtig im Mufcum zu Spalato, mitgctheilt durch den k k. Confcrvator Glavinir.
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Archaeologifche Excurfe durch Südfteiermark und Krain.

Vun Prof. .-///,«/ MuUntr.

I. Die Tumuli nächft Rothwein bei Marburg.

Etwa eine Wcgftunde von Marburg weltlich von der

Trielter Reichs-Straffc trifft man Zwilchen dem bifchof-

lichcn Gute \Vindenau, dann Rothwein, Kotfeh und
Hans am Bacher auf eine Fundftattc antiker Objefte.

So befinden fich zu Windenau und Kotfeh rvmi-

febe Infcbriften, In Windenau (bU 170.3 ein Fund von
über 30 Pfund romifcher Silbcrmunzen gemacht w orden
fein, der an das kaif. Munz-Cabiiict in Wien ausgefolgt

worden fein Ml

'

Befonders auffallend find aber die zahlreichen

mitunter coloffalen Erdhügel zwifchen Kothwein und
Kutfch. die faft noch alle der Eröffnung und wifi'en-

fchaltliehcn ErforfchlMIg harren.

Einer der grufsten w urde nun im verflogenen Jahre
vom Eigenthümer behufs. Anlegung eines Eiskelters

erfchlofscn.

Der Tumulus hat einen Umfang von 200 Metern
bei 10 bis 12 Metern Hohe. Er befteht aus Gebirgs-
febutt und Erde, gemengt mit Scherbenreffcn, Heim
ebenfoligen Vordringen gegen die Mitte traf man
ninächfl auf eine gewaltige Menge groftcr Hrueh-
/laue, die eine mehr als einen Meter mächtige Lage
bildeten. L'nter dielen Steinen breitet fich die Brand*
fchichte aus; diefe befteht aus einer oberen etwa fpaun-

hohen (20 Cm.) Schichte von weifsgebranntenKnochen
und aus einer cbenfo dicken Ichwarzen fettigen faft

plaftifchen Schiebte von üblem Gerüche. Diefe Schich-
ten wurden erlt in der Mitte de^ Hügels angefahren
und da der beablichtigte Keller dort endet, nicht w eiter

verfolgt. ( )buohl fie aber über 2 Meter breit crfchlofsen

wurden, fetzen fic fich noch allfeitig unter der Erde
und dem Gerteine fort. Merkwürdig find die gefun-

denen Gerathfchaften und Thonbeigaben: es find:

1. Gefchirrtriimmer aus Thon, 2. Glas, 3. Gerathe aus
Bronze, 4. Blei. 5. Eilen.

I. Thonwaaren. Von diefen war nichts Ganzes zu

erhalten, allein der gefundenen Scherben war eine

grofse Menge. Diefelben laßen aufGefchtrre fehr ver-

lehiedener Grofse Und Form fchliefsen. Das merk-
wiirdigfte Stuck ilt ein inwendig hellrothes, auswärts
fchwarz und rothes Stuck einer grofsen Urne, welches
vollftandig mit den grofseH bimförtttigen Urnen t/es

Maria Raßtr Fundes nbereiii/linimt. Maifcnhaft fanden

fich auch gebrannte Thonkugeln und Thonröhren, die

aber durch den Regen zerftört wurden. Die mir zu

Gefichtc gekommenen Scherben Iäffen fchliefsen, dal-

die Gefafsc aus freier Hand gearbeitet waren.

1 -Hauptpfarrticiic. <irl\hl.i,un-RuHM". tief. krict'Cti in l'vtuu ifiij rtin
Simon r>.M.Ii-n Heticficul. Mciafoli« «48 Seilen llj* M«ait5. ript r-.th^'i eine
eillEchvnilr lld . Iirclbung .Irr r inA /ur rUu|itpl.>r> c l'« II» c«h .r. tt. l'brrtn
n«n« celchutillKhca u«J lunAigtn Ni.lL»«n

IV \ F.

2. Von Glas fand ("ich ein fehr zart gearbeiteter

Rand eines Gefafses von auferfl dünnem, fehr reinem

weifsem Glafe von 9 Cm. Mimdungsweite.

3. Aus Bronze fand fich eine Art Fafs-Hahn unten

gefchlofscn wie ein Ventilkegel. Gehöfte der Gegen*
lland einer hahnartigen Vorrichtung an, fo mufste die

l'hilTigkeit horizontal ausftromen. nickten fo wie bei

unferen Pipen, wo fie vertical itromt.

4. Aus Blei ein eigenthümlich geformter Zapfen,

der an einem Ende abgeflacht, am andern in eine

Spitze endet, vielleicht ein Seltlcudergefchofs.

5. Am zahlreich,! cn fanden lieh Gegcnftandc aus

Eilen, forderbar geformte Schlüfsel, verfchiedenel'feil-

fpitzeii, eine MelierkÜnge, der Dorn eines MclTcrs, unten

rechtwinklig umgebogen, um das Helt teilzuhaben;

ein Nagelkopf, ein fonderbar geformtes Hufeilen, mit

nach auf- und feitw.irts gebogener Flanfche von

rathfclhafter Bedeutung. Moglicherweife diente das

Eilen zum Befchlagen der Rinder, welche für den Zug
im Gebirge beftimmt waren, wobei die Flanfche

zwifchen die beiden 1 lufe zu liegen kam. In der be-

rchriebenen Weife werden noch keute Rinder in Inncr-

Krain befchlagen. Ein einfclmeidiges Hiebmeffer von

38.5 Cm. Lange 2 <S Cm. Breite, 7 Mm. Dicke. In der

2 Cm. breiten Griffzunge flecken noch zwei Nieten

aus, deren Lange auf ein Heft von 2 Cm. Dicke
fchliefsen littst.

L'nter den Knochen-Fragmenten kamen mir aufser

denen des Mcnfchcn auch folche von l'ferd und Schaf

zu Geliebte.

II. St. Peter bei Marburg.

Etwa eine halbe Meile olllich von Marburg liegt

am linken Drauufer hart am Flufse der Pfarrort

St. Peter zunachlt der YVindifchen Hüchel, welche in

zufammenhangender Reihe von Marburg bis Pettau

die Drau begleiten. Schon früher waren mehrere diefer

Hügel als Fundorte röltlifcher Alterthumer bekannt

und ill deren naturliche Lage derart, dafs fie als

dominirende Punkte zu Callelianlagen fich eigneten.

Von einzelnen ift auch die Anwefenheit der XIII.

romilchen Legion infehriftlich erhärtet, fo zu Wurm-
berg, St Johann und zu St. Johann bei Zellnitz a. d.

Drau. Ohne die XIII. Legion zu nennen, exiftiren

rnmifche Infcbriften zu Meiling bei Marburg, Garns und
Mehrcnbcrg. Am rechten Drauufer find Nikolai am
Pettaucrfelde* und Maria Raft . in jungller Zeit auch

bekannt geworden durch das prahiftorifche Lrncnfcld.

AK ein neues Glied in die Kette diefer die Drau
begleitenden Anfiedlungen reiht fich St. Peter bei

I Lo»cnm<.i>uin<nl. S Ta<c'|«A lifj, Xr. 1)6 und <f.
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Marburg, wofelbft oberhalb des Ortes in der Gemeinde
Cclcftin bei Anlage eines Weingartens die untere Hälfte

eines marmornen Grabflcines gefunden wurde, wahrend
die obere Hälfte mit den Seulpturcn wahrscheinlich

noch in der Krdc begraben liegt. Die Gcfammthohe
des Fragmentes ift 120 Cm., die Breite S7 Cm., die

Dicke 18 Cm. Die Infchrift ift von zwei Säulen be-

gränzt, deren Schäfte im unteren Drittel befchuppt,

im Uebrigen aber gewunden find. Den Raum des

Steines unterhalb der Infchrift füllen zwei Uber das
Waffer emporgefchnellte Delnne.

Die Infchrift lautet, foweit fiecrhaltcn ift, wie folgt

:

AVöaCV . . .

SATVRXIXI KT
VKRKCVXDK
OO V F S KT
AVITO I -AXXXV

Fis 1

Die Fundftelle fclbft ift ein mafeiger Hügel aus

dem viel Kalktuffherausgegraben wird, eine Gellem*.

Art, die in der Gegend fünft nicht zu finden ift. Der
Hügel felbft hegt vielleicht eine Vicrtclftundc bergan

über dem DrauSpiegel mit der Ausficht nach S. W,
und W. hin.

Es feheint glaublich, dafs die Anfiedlung, der

iliefer Grabftein angehörte, am Drau-Ufer geftanden

haben mag. dafs aber ihre Spuren durch die lieh immer
mehr gegen das Gebirge werfende Drau fchon langft

weggerilTen find. In ahnlicher Weife wurde die Anfied-

lung von St. Johann bei Wurmberg von der Drau über-

fchwemmt, So dafs die /ahlreichen antiken Matmor-
blocke jetzt fchon mehrere Meter tief unter dem Drau-

fchotter begraben liegen. 1

• Muhnu« und »jWrcichn Tiimnli V«rf I. T.gc»|>oft iB?, Nr t; uod (.

III. Die Badeanlagen in Cilli.

Kineii intereifantcii Beitrag zur Topographie des
romifchen Cilli lieferte im abgelaufenen Jahre die Auf-
findung der Kefte eines romifchen Bades, deffen Nach-
weifung um fo wichtiger ift, als bis jetzt ein folches in

Cilli noch nicht aufgedeckt wurde.

Bekanntlich wurden bereits vor Jahren in der
Gratzcr-Vorftadt zahlreiche Infchriften, Mofaikboden
und andere Antiken gefunden. *

In eben diefer Vnrftadt, einer früheren Fundftelle

fall gegenüber, befindet (ich das Haus der Frau
Valencak, auf deren Grunde fchon bei früheren Gelegen-

heiten römifche Funde gemacht wurden, fo der Fortuna-

Stein :1 und das grofse l'arallelopiped mit der geflügel-

ten Maske, welche beide Monumente im Haufe der
Frau Valencak eingemauert find.

Als man im Hcrbftc 1876 im Hofraume diefes

Hanfes eine Grabung vornahm, gelangte man in einer

Tiefe von etwas über einem Meter auf ein Ziegel-

gewdlbe, welches, nachdem es durchfchlagen wurde,

den Kinblick in niedliche Säulengange gewährte.

Die fofort nach derKntdeckung Seitens des Bericht-

erftattersvorgenommencUntei fuchung ergab folgendes

Kefultat:

Im Hofe des bereits erwähnten Haufes fand lieh

zunächft

:

1. Eine Schichte Gartenerde von 50 Cm. Dicke,

darunter

2. eine Schichte aus ungekochtem Kalke der mit

Ziegelllucken gemengt ift von 5 Cm. Mächtigkeit;

3. eine Lage Lehm, gemengt mit einzelnen Ziegel-

Fragmenten. Kohlenftuckchen und Steinen, 30 Cm.
dick; endlich

4. eine Schichte, gemengt aus Kalk, grobem Sande
und Ziegel-Fragmenten von 20 Cm. Mächtigkeit.

Diefer ganze ohne die Gartenerde urfprunglich

55 Cm. ftarke Schicliten-Complex wird durch ein von
viereckigen Zicgelpfeilern getragenes Syftcm von
Kreuzwulbungen (Fig. 1 und 21 geftutzt. Die Conftruc-

tion ift folgende:

Der 190 Cm. unter dem heutigen Hof Niveau und

140 Cm. unter dem romifchen Kalk-Stratum liegende

Boden, auf dem die l'feilerchen aufgebaut find, ift aus

einer gegoltenen Cementfchichte gebildet) welche wie

Figur 2 zeigt, von beiden Randern her gegen die Mitte

fchräg abfallt. Auf diefem Grunde lind in einer Entfer-

nung von 50 bis 60 Cm. neben und hinter einander

quadratische Ziegel von durchschnittlich 30Cm Seiten-

lange und 4 Cm Dicke einfach aufgelegt. Diefe Ziegel

bilden die Balisplatten der kleinen l'feilcrchcn. welche

aus je fechs ebenfalls emadratifchen Ziegeln, aber von

I J. Anith dit n«u«ftci. itvJiivilil'tlini Tulidc in Cilli Simin«»l>«r d

Akld»mir XXXII B.l Kr Ft AWwrr Cel«tJ Millh dci Cenlr»l Comniiflion

IX M l-VII R. AWr7. Milll. d. hi* Vere.n für Slekrmjrlc HcfllV. VII.
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nur 20 Cm. Seitenlange und 5 bis 6 Cm. Dicke aufgebaut,

beziehungsweife durch ziemlich dicke Mortellagen ver-

bunden find. Den Schlufs bildet dann wieder ein dem
Bafalzicgcl gleicher Ziegel, welcher die Wölbung tr.igt.

Die Totalhohe der Saulchen betragt im Mittel 60 Cm.
In diefer Weife find die beiden Mittelrcihcn gebaut, die

Seitenreihen, welche an den Gruiulfc hotter anlehnen,

hingegen find aus durchaus gleichen, quadratifchen

Ziegeln von 30 Cm. Seitenlange errichtet, nur findet

man bei diefen (Teilern, dafs bisweilen je ein i|uadra-

tifchcr und zwei halb fo breite Ziegeln lagcnweife ab-

wechfeln. Die Wölbungen beftehen aus fich durch-

kreuzenden Tonnengewölben, aus 25 Cm. langen und
12 5 Cm. breiten Ziegeln minderer Qualität mit viel

Mörtel. Sie befit/.en eine durchschnittliche Hohe von
Ho Cm. über dem Hoden. Die ganze Anlage ftreicht,

foweit aus dem freigelegten Theilc zu fchliefsen. in

Mauerfockcl reprafentirt, welcher aber mit Krdc und
Schutt zugefchüttet war. 2. Der zweiten Periode ge-

hörte eine über diefer erden flehende zweite Grund-

mauer. Die zu deckenden MalTcn beffanden aus Bau-

material und zwar vorwiegend Ziegel, dann Grund-

fchottcr und lehmige Erde. Ks feheint fomit zu Ende
diefer Periode eine jener gewaltigen Sanübcrfchwenv
mungen dattgehabt zu haben, welche in Cilli die alten

Römerbauten fchuhhoch mit Schotter überdeckten.

Die ganze Lage, mit 32 Cm. Gartenerde bedeckt, war
circa l Meter machtig. 3. Der dritten Periode gehörte
1*6 Meter Maucrfchutt, bedeckt mit etwa 8 Cm. ge-

brannter Krde, (he fchliefslich mit 15 Cm. Gartenerde
bedeckt war. Aus der zweiten Periode war 2 6 Meter
über dem l'rboden ein Kufsboden erhalten, welcher

aus Zicgelprismcn bedand, die in Kalk eingebettet

waren.

einer Breite von 2 8 Metern. Gegen Süden konnte der

Abfchlufs des Aufgedeckten wegen der Trümmer-
haftigkeit des cingefunkenen ("heiles nicht genauer
befichtigt werden, gegen Norden hingegen war hinter

den letzten vier Saulchen der weitere Kaum mitGarten-
erde ausgefüllt, welcher zahlreiche KoltUn-Fragmente
beigemengt find,

Da an der Stelle, wo die zur Entdeckung führende
Grabung angcrtellt wurde, das Gewölbe in feinem
urfprunglichcn Ziillandc, das heilst unausgefullt (Ich

zeigte, fo ift anzunehmen, dafs es an einer weiter
nordlich gelegenen Stelle in früherer Zeit einfiel und
die mit den Brandreden des Oberbaues gemifehte
Krde nachlUirztc.

Im Ganzen wurde ein Kaum von etwa 4 Meter
Lange und 2'S Metern Breite aufgedeckt, in dein

20 Pfeiler (landen. Beim Einbrüche wurden die meiden
mittleren Saulchen zerdort, für die flehen gebliebenen
wurde das Notlüge zu ihrer Erhaltung vorgeforgt.

Zu bedauern ift, dafs bei der ganzen Arbeit keine
Spur eines Gerathes oder eine Münze (ich vorfand.

Nicht ohne Intereffe für die Baugefchichte Celeias

ift auch die Beobachtung, welche Herr Eulogius Dirm-
hirn beim Baue feines Haufcs nachft der fogenannten
Grafei nicht weit vom linken San-L'fer machte.

Innerhalb eines bei 4 Meter machtigen Aus-
grabuiigsteirains machten (ich drei verfchiedene Hau-
l'erioden bemerkbar. 1. Die fruhellen auf den L'rboden
aufgeführten Gebäude w aren durch einen 65 Cm. hohen

Bezeichnet waren die drei Bauperioden durch in

den verfchiedenen Tiefen gefundene Münzen , wie
folgt:

Av.

(. Domitian
Nerva
Traian

2. Claudius
Claudius

Claudius

3. Conftantinus

Conftantinopolis

Rv.

Moneta - . 8)— 96
Libertas publica 96— 98
Tr. P. Villi Cos V. P.P. 98- 117

Mars viclor

. . . . a Aug 268— 270

Gloria cxcrcttus

323- 337

IV. Dobove ob Savedörfel.

Lange fclicm find von einem Uferpunkte der Savc
nachft dem Uertchen na Savi Saudortell Infchriftcn

bekannt gewefen, und war es mir gelungen, die Zahl
derfelben zu vermehren, fowic ich es auch vernichte,
ein durch Autopfle gewonnenes Bild des Ortes, feiner

muthmafslichen Bedeutung zur Komerzcit in der Lai-

bacher-Zeitimg 1874, Nr. 14. 15 und 16 zu entwerfen.

Es w urde dort nachzuweisen verfucht, dafs wir es allhier

mit einem Heiligthumc der beiden Flufsgottheiten
Savus und Adfalluta zu thun haben.

Fafl genau fudlich der erwähnten Localitat hoch
im Gebirge ober der Save liegt die Ortfchaft Mateca
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in der Pfarre Dobovc; hier wurde auf einer Stcinhaldc

eine Steinplatte aus Korallenkalk (in der Gegend nicht

vorkommend) gefunden. Die Arbeit ift roh. die Buch-

flaben unrcgclmafsig im fchlechteften Gefchmacke, die

obern vier Zeilen durch Cjuerrtriehe gcfchicdcn.

Die Infchrift lautet:

olvartvs
DIAS rVM'F
ANOKV.W
ILLSVSaVA

ivn...

Hohe 28 Cm.,
Breite 28 Cm.,
Dicke 10 Cm

Der Stein wurde durch 1 lerrn Canonicus Urbas
in Laibach, früher l'farrcr in Dobove, erworben, und
dem Laibacher Mufeum übergeben

V. Troiana.

Schon feit Auguftinus Tyff 1 war die Gegend von

Troiana als Fundort römifcher Kefle und Infchriften

bekannt. Nichts dcfloweniger war man über die wahre
Lage der romifchen Anfiedlung im Unklaren, indem die

verschiedenen Autoren abweichende Punkte annahmen.

Es Schwankten die Topographen zwifchen Troiana

(Reichard] und St. Oswald [Lapie, Martert, Muchar).

Der vorliegende Bericht über an Ort und Stelle vor-

genommene Unterfuchung dürfte geeignet fein, rich-

tigeres Licht zu verbreiten.

Vielwcniger fichcrgcftcllt als die Lage der romi-

fchen manfio war der Zug der Römerftrafle zwifchen

Troiana und Cilli, da man llillfchweigend annahm,
diefer falle mit der heutigen RcichsftralVe über Franz

und Losic entlang des Volska-Baches zufammen.

/. Die manfio Hadraus.

Wenn man, von Franz In Steiermark kommend,
die Granze Krains überfchritten hat, fo findet man das

Thal, welches man bisher längs des Volska-Baches
verfolgte. plötzlich durch einen qucrvorliegenden Heilen

Gebirgsrücken gefperrt, der die beiden das Volska
Thal bildenden Gebirgszuge verbindet, Auf ihm liegt

dort, wo die heutige Reichsft raffe ihn übet fetzt, das
Dorf Troiana. Sudlich und örtlich vom Dorfe fallen

zwei weitere Thaler ab: das Kadomla-Thal gegen die

Mansburger Ebene und das Media-Thal gegen Sagor
und den Save-Flufs.

Dicfc geographifche Thatfache. dafs der Ort der

Knotenpunkt der drei Bachthaler ill , bezeichnet auch
der Name Troiana. * Der oben erwähnte Bergrücken
welcher von Troiana gegen das Pfandorf St. Gotthard

in örtlicher Richtung fortzieht, fallt nach Nord und Sud
fteil ab. und ift der Fundort der römijelten AltertkiitHtr.

Der ganze Rucken, auf dcfTen Hohe heute nur drei

Ilaufer liehen, ift mit Feldern bebaut und birgt unter

der bis 1 Meter dicken Krdfchichte die romifchen Fun-
dament-Mauern. Bei Grabungen trifft man in diefer

Tiefe uberall auf Gewölbe, Gemäuer von oft beträcht-

licher Starke. Ziegeln, Infchriften, Münzen und anderen
Anticaglien. Im fogenannten Stoicifehem Garten fand

(ich z. B. bei einer im Jahre 1846 vom damaligem
l'farrcr Dornik vorgenommenen Grabung ncbll Münzen
ungemein viel verkohltes Getreide. Ein grofser bron-

zener Pferdekopf wanderte in die Schmelze, um Leuch-
ter daraus zu giefsen. Von Infchriften lieferte die

Oertlichkeit bisher 15 Stuck , von welchen durch

Augustinus, Valvasor, l'okocke und Vodnik neun den
Forfchcrn bekannt geworden find. Sechs wurden vom
Berichterftatter gefunden, und theilweife im Laibacher
Tagblatte 1874, Nr. 222 bekannt gemacht Im abge-
laufenen Herbfte kam noch neuerlich ein Fragment
hin/u, welches fich im Haufe Nr. zu St. Oswald
befindet. F.s lautet:

Mat Kalk.

Höhe 60 Cm,,
Breite 40 Cm.,

Dicke 40 Cm.
A
AVK Kl. AS
CLEPllODO
TVS

VS"»

Sehr bezeichnend ill auch die heutige flovcnifchc

Benennung der drei Haufer auf «liefern Bergrücken

v zideli = in den Mauern, ein Beweis, dafs die Slovenen
bei ihrem Einrücken hier viel Gemäuer noch aufrecht

fanden. Das unter dem Bergrucken hingebaute Dorf-

chen aber tragt den Namen Podzid = sub muro (unter

der Maueri.

Syftematilche Grabungen auf dem Terrain diefer

fo wichtigen Granz-Station Italiens undNoricums waren
ficher nicht ohne Kel'ultate

2. Die Strafsc von lladrans nach ad medias.

Nach aufmerkfamer Betrachtung der Ortslage

fchien die Annahme, die Romerllrafsc nach dem San-

thale mit der heutigen Reichsftrafse über Franz zu

identificiren, etwas zweifelhaft. Es fchien vielmehr

geboten, nach anderen Richtungen zu forfchen, durch

welche die San in moglichft kurzer Entfernung erreicht

wurde. Vergleicht man zuvorderft die romifchen Quellen

angaben mit den heutigen Entfernungen, fo findet man
folgende Daten

:

Tab lVut

Adrans

Nxxvn p)

Cc eia

It Aul,

Adrante mans.

XXII11

civit. Celeia

It Hyci

Hadrante tuanfto

XIII

mufatio ad medias

XIII

civ. Celaia

Heutige Mrilen< Entfernung

von v Zideh

nach
i'

t
öfterr. = j\ t

röm. 1

Franz, von dort

i' . orterr. rom.

nach Birnbaum, von dort
1

, öfterr. = 2l

/i rom.
nach Sachfenfeld, von dort

1 orterr. Ml. = 5 rom.

nach COli.

1 In villa nuneupau «Bi genlii
lapiriTi tmiqui cv antiqun mini» fculptura
diverfarum refexti efant ut firnt* ;">,',j«j «
cum ibi ut atltuno » i>roxii»o r ome '

toi, „ b

TtlMAIlJ ob! nulliplKO
iliquarua inuginuiti

rVnfaw t*tt*pt» '<«* li«»ra
arc«. di.i TraUni. C«l Auf

15 rom.

f , rom.

AbU itung1 Der Niime ift au» de» Worte tri = drei hMfalMWIgXWl
traft -= dreierlei, und der BMa*g«flbf Ana gebildet. ««Ichc flwven. Namen
Set'urt« fich auf die dreierlei hier rufamTrt<rirV:>iT>nd*t> Tn.ilcr beiicht. fo wie

überhaupt die flovenifchen Ortnamen vir«i«gtnd auf die X*t*rtf/i**ft*
k*it Ach berieheo. - Nur Cel« - Cilli und Piuj — Peitau - «rinnetn an die
iornifch.cn Namen
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Somit von v Zidch bis Cilli 4
1

,
oller., oder 23

mmifche Meilen, was den beiden Itineraricn allerdings

entfpricht.

Hierbei zeigt lieh fofort, dafs die Peut. Taf. min-

deftens um ein X zuviel angibt. Heiler ftimmen die

beiden Itincrarien mit der Wirklichkeit uberein. Nach
dem Hycrofol. ift aber genau auf halbem Wege nach

Celeia die mutatio ad medias 2U Tuchen.

Es exiftirt auch wirklich in der Gegend zwifchen

den Dörfern Hirnbaum. Locic, Brcg und Neuklofter 1

eine ziemlich ausgedehnte romifcheRuinenftätte, welche

auf einenicht unbedeutende romifchc Anlage fchliefsen

lafst, und welche mit Sicherheit für die mutatio ad me-
dian angefchen werden mufs Uie Kntferining von Cilli

bis hierher betragt gute l* , ofterr. oder etwa IO rom.

Meilen und die von hier bis Triuana über Franz faft

3 ofterr. oder 15 rom Meilen.

Um fo intereffanter war es, aus dem durch Herrn
Pfarrer Johann Stupcr von St. Gotthard cingefandten

Fragebogen zu erfahren, dafs eine als alte Römerftrafse
geltende Verbindung unter dein Namen ftara cclta

— alte Strafse — zwifchen v Zidch und St. Georgen
bei Tabor im Sauthale exiftirt, deren Zug längs dos
Gebirges hin noch heute befahren wird. Ihr Verlauf ift

folgender: von v Zideh zieht die ftara cefta nordlich

um den St. Gotthaider Herg nach St. Gotthard, von
hier nach Zaplanina über l'rcfedlo und Oftrovica nach
Tabor, wo fie das Saarthal erreicht, um oberhalb
Dernau und Sabendorf die Saar zu überfetzen. Die
Kntfcrnung auf diefem Zuge betraft von v Zideh bis

Hirnbaum 2',
%
ofterr. oder 12 rom. Meilen. Auf diefem

Zuge, welcher für die Entfernung Hadrans-Celeia 22

rum, Meilen ausmacht, fiele dann die birnbaiunei Ruin-

ftatte beffer in die Mitte des ganzen Zuges als auf dem
heutigen den Umweg über Franz beschreibenden.

VI. Igg.

/. Die Romerßrixfse 11her tlas Moor.

Die ganze Strecke zwifchen Troiana und Igg bot
im abgelaufenen Jahre 118761 keine nennenswerthen
Funde, defshalb wir uns fofort diefer reichften Fund-
Hatte römifcher Lapidar-Denkmale in Krain zuwenden.
Verfchicdcne wichtige Gründe Sprechen dafür, dafs die

romifchc civitas Fmona nicht an der Stelle der Stadt
Laibach, fondern hier in Igg gcftatulen fei. Der Nach-
weis dafiir fol) an anderer Stelle ^elielert werden. Aus-
gehend \ on diefer Ueberzeugung. welcher ich fchon
im Jahre 1863 in den Mitth. d. h. V. f. Krain Ausdruck
gab. war ts mir vor allem daran gelegen, die Verbin-
dung Emona's mit dem heutigen Laibach über den
Moratt zu ermitteln. Hekanntlich gelang dies im Jahre

1873, als fall in meinerGegenwart eine herrliche Strafse

unter der Torfdecke entdeckt wurde. Den Verlauf
derfelben fowie ihre Befchaffcnheit befchrieb ich im
Laibacher Tagblatt ddo. 20. September 1873 Im ab-

gelaufenen I Ic rbfte liefs nun Herr Kitter von Defchmann
gelegentlich der Pfahlbau-Ausgrabungen. dcmWunfche
des Hcrichterftattcrs willfahrend, an zwei Stellen die

Strafse aufdecken, und zwar an ihrem Endpunkte bei

Habna gorica und nahe ihrem Ausgangspunkte, dem
Kande des Moorbeckens am fogenannten Strojarjev-

1 Vcib hier rin Mofjikbodcn lu tcr/cuKncii

Graben Hierbei wurde einer brieflichen Mittheilung
des Herrn v. Defchmann zufolge conftatirt

:

Dafs der Strafsenkurpcr bei einer Breite von
10 Metern eine Mächtigkeit von 1 Meter in der Mitte
befitzt. Unter dem Strafsenkörper hat dicTorffchichte

eine Michtigkcit von 50 bis 65 Cm. In der Nahe von
Babna gorica, alfo in ihrem NO. Thcilc wurde fie aus
dem dort brechenden Dolomite hergeftellt. in ihrem
SW.Thefle hingegen aus dem Gerolle der in den Moraft
mundenden Bache. In diefem Thcilc ift fic daher auch
fchlechter erhalten, fowie auch die Torfdecke hier mehr
mit Erde und Lehm gemengt erfcheint als bei Babna
gorica Die nachromifche Torffchichte beträgt jetzt

noch 14 Meter. Da bei den vorgenommenen Durch-
hieben keine befonderen Funde gemacht wurden.
Hellte man die Arbeiten wieder ein. Nichtsdeftoweniger
würde es nicht ohne Interefle fein, etwa /* Meile
oder 1 rumifche Meile vom Orte Krondorf weg noch
eine Aufgrabung behufs Aufitiehung einer Mcilenfaule

zu unternehmen. Vielleicht liefse fielt noch der erftc

Mcilenltein von Emona auffinden,

2. htfiltrtfun.

Unter den im Jahre 1874 im Laibacher Tagblatte
ddo. 29. und 30. September veröffentlichten zwanzig
neuen Infchriften aus Krain befand Geh auch sub Nr. 3
eine von Igg. Des Interelfes, welches diefe Infchrift

erregt, wegen befuchtc Dr. Mommfcn am 21. Sep-
tember 1S74 Igg das crftemal pcrfonlich. um diefelbe

zu copiren. Er veröffentlichte feine Abfchrift im Ephcm.
Epigr. corp. Infc. Vol. II. 1875 in cinervon meiner Lefung
vom Ii. Augult 1S72 tivfeitltich abweichenden Faltung.

Da das Monument als Fundament-Eckftein des

faft ganz aus romifchen Infchriftftcinen erbauten St.

Georgs-Kirchlein.s bei Schlofs Lomnik ob Krondorf
und zwar verkehrt eingemauert war, fo bemühte ich

mich, ihm eine würdigere Aufftellung zu verfchaffen.

Am <j. Auguft 1876 liefs ich daher mit bereitwilliger

Zuflimmung des Herrn Pfarrers Hotfchewar den Stein

aus dem Gemäuer brechen, worauf er einer gründlichen

Untcrfuclumg unterzogen wurde. Das Refultat unter-

breite ich zur Veryleichung der drei Abschriften dem
gelehrten Publikum.

Mullner, 11. Auguft 1S72.

CTASSIDIA S C K CL
SKCVPOVS-AED-K.D

BIS • Q. • ET II VIR T • D PATK
COLL- DKNDROPO
PRAEFECTVSET
PATRONVSCOLL
centONariORVM

aa.
Mommfen, 21. September 1874.

C BASSIDIVS C F CL
SECVNDVS AED EL

HlS-a PP M VIR I DICPATR
COLL-DEKDROFOR
PRAEFECTVS-ET
PATROWS COLL
ccNTONArlORVM

aa.
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Mullner, 9. Auguft 1876.

CBASSIDINSC-FCL
SECVXOVS-AED-F.-D

BlS-a-PP II VIR I D PATR
COLL DF.NDROFO
PRABFECTVS •ET
PATRONVSCOLL
CEXTONARIORVÄ

II
aa

Mominfen bemerkt noch zu feiner Abfchrift über

die beiden letzten Buchllabcn der zweiten Zeile: prior

vifa eil elTc E, I-, F, altera I. potius quam f>, ' doch lieft

er ftamen bis. Fph. Ep. 1. v.

Ich entfeheide mich lur F. • I)

An neuen Funden find zu verzeichnen: Grofsc

Ära 1 .Meter hoch, 54. Cm. breit und 33 Cm. dick,

feitwarts mit einer kreisrunden, wulftartigCtl Sculptur

geziert; lnfchrift unkenntlich, nur am 20 Cm. breiten

oberen Simfe in grofsen tief eingefchnittenen Lettern:

I O V I. Aus dem Gemäuer der St. GeorgsCapclIe

gebrochen.

2. Unter* Hälfte eines Grabfleints.

Hohe 60 Cm., Breite 60 Cm. ; ebenfalls aus dem
Geinauer der St. Gcorgs-Capelle.

VSIII.

NX ....
VIARVStC

I F (-)• \ . . . ,*E*VOL

TARO-0'.Y'L.

j. Fragment eines Grabjleines,

65 Cm. hoch, 87 Cm. breit und 20 Cm. dick; ebenfalls

aus der St. Gcorgs-Capelle.

In fchöner grofscr Quadratfehrift

:

L-.M AP • XX
IN AG • P • XXX.

f. Giebel eines Grabjleines

mit zwei Delfincu, die lnfchrift unter dem Pfeiler des

Kirchthurms in Brunndorf.

VII. Oberlaibach.

Hier haben wir nur zu conftatiren. dafs der Fund-

ort der romifchen Alterthümer, Münzen etc. an der

Stelle der heutigen dolenje nive am rechten Laibach-

L'fer (ich befindet Dort durfte die civile Stadt mit ihrem

Handel fieh ati>gedehnt haben. Das Caftcll von 4 Joch

Flächenmafs, innerhalb defTen die heutige Ortfchaft

Noib nebft der Pfarrkirche liegt, durfte wie die meillcn

andern, der Barbarenzeit wahrend der Volkerwanderung
angehören. Gefunden wurde hier ein kleines Capital

mit der lnfchrift

:

1 Mommfen f.heint lieh Seien die 51111 deutliche» t D darum iu ftr-u

1>en, weit dadurch nei»e ton Ihn in Cutp. insc. Vnl Hl. I pag ,r « verwor-

fette Anficht Fa»o»a M Ire iu feilen eine Srutre bekommen konnte Ich le(e

».unlieb Eanon es Iieciri-- l.i* etc. etc.. wahrend Mommfen FUmtn herausbringt.

Für die Kichlinkeit Ue» F. fpricht aber Mommfen fei''»: da et E - L od.r F
liieibt. concedirt et dte Si«U »llt Striche die ein F. bilden

CATF.K.-.W, CN CARPIN T, SI APPVL Im Laibacher
Museum! um die Deckplatte, nebft einer Silbermunze

CN*LEN: Cncius Lcntulus.

Die in Oberlaibach noch exiftirendc lnfchrift

lautet richtig, wie folgt

:

a-FVLGlNAS Hohe ?5 Cm.
.WFVF Breite 57 Cm.

CANNVTIATI • I" Dicke 20 Cm.
PAVt.LA

FVI.CINAS a-F
PROCLAHSK.

VIII. Altcnmarkt bei Laas.

Zu den fchon Schonleben und Valvafor, als Fund-
Orte romifcher Alterthümer bekannten Orten in Krain

gehört auch Altenmarkt in Innerkrain. Line archaolo-

gifchc Recognoscirungs-Reifc, nach diefem abgelege-

nen angulus terrae im verfloffenem Sommer unter-

nommen, war nicht ganz refultatlos.

Hart ober der Ortfchaft Altcnmarkt, weftwarts
derfelbcn, erhebt fich ein mafsig erhöhter, ifolirter

Hügel Rucken von etwa 1200 Meter Lange und
400 bis 600 Meter Breite, im beiläufigen Ausmafsc
von über 100 Joch, namens Ulaka. Diefes Plateau ift

befaet mit Steinen und Trümmern der ehemaligen

Gebäude, welche diefe Anhöhe bedeckten. Die ver-

fchiedenften Gefteinsarten. oft aus weiter Ferne däm-
mend, linden lieh hier mit Ziegel- und Mortclftucken,

Handmüht-Stcincn, Schlacken und verfchlackten Gc-
Reinen umherliegend. Münzen, die hier häufig gefunden
werden, gehören vcrfchicdeiicn Imperatoren von M.
Antonius Triumvir bis Zeno an, reichen allb bis Hude
des 5. Jahrhunderts.

Von den mir zugekommenen ift nennenswerth
eine kleine Bronze, von Helena, der muthmafslichen
Gattin Crispus.

Av. HELE — NA • N • F Kopf der Helena U. r.

Rv. Kranz mit einem Stern, darunter 'PSA.

Schonleben L 222 und nach ihm die übrigen bis

Mommfen 5782: 3783 t geben von Laas zwei Fragmente.
Das erftere fand fich nach der von Schonleben angege-
benen Stelle in der Kirche St. Martini in Podcirkev
auf L'laka.

AEDAGONIVS
ITVSilRIACET
WORNNVMF.NN
D'Vll'OCAEDAGO

Der Reil (leckt unter dem Holzgcrüftc des Hoch-
Altares, links ift die erfte Buchllaben-Reihc abgehauen.
Merkwürdig find die beiden TT in der zweiten Zeile,

welche in einer Vertiefung eingehaucn lind.

Der Thalkeffel swifchen Altenmarkt und Schnee-
berg ill der Confluenzpunkt mehrerer theils noch nach-

weisbarer, thcils im Volksmunde als romifch bezeich-

neter Strafsen. Beginnen wir mit den gegen das Meer
gerichteten, fo finden wir zunachft zwei noch heute

begangene Parallel Strafsen

:

1. La^ki pot der walfcheWcg — vom Zirknitzer

See gegen Wellen in das Poikthal. und
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2. Stara cdU — alte Strafsc — von Ulaka ab

ebenfalls in s Poikthal, Die alten Strafseiivcrbindungen

diefcs Thaies mit Terfat und Tcrgefte find noch zu

fuchen.

3. Gegen Sudorten fuhrt ein Weg über Babcnfeld

und die Komerfchanzcn bei Prezid (vor der Mauer —
vergleiche Podzid. erwähnt „bei Troiana" — 1 an die

Kulpa und deren archaologifch noch unerforfchte

Gebiete.

4. Gegen Nordoftcn fuhrt eine noch kennbare mit

Steinplatten und Blocken gepflaltertc Strafsc, rimski

pot — Römerweg — genannt, gegen Oblak, von wo
die Verbindung über Purkortfchc und dasCaftcli Golo
mit Igg-Emona hergeftelll ift

Dicfc letztere Straffe ift es auch, an welcher der

Punkt liegt, wo Herr Günther Kunze cand. Thcol. ev.

Nachgrabungen vornahm, um Spuren des alten Mctui-

lums zu fuchen. Die Oerllithkeil liegt etwa eine Weg-
flunde von Altcnmarkt in nördlicher Richtung ge^en
d-is Dorf Metle hin, deffen Name 1 mit dem Mctullum's

falfchlich in Zufammenhang gebracht wurde.

Etwa eine Vicrtelftunde vor dem Dorfe Melle

trifft man in einem kleinen Thalkeil'e! einen ifolirten

Hügel, vom Volke .ftari grad- — altes Schlofs —
genannt; obgleich heute keine Spur eines Gemäuer.«

mehr zu Tage liegt. Auf diefem Hügel Hefa HerrKunze
im verfloflenen Jahre an 7 Stellen thcils fchmale Graben,

theils Locher in die Erde graben, wobei fich richtig

(ii-inäiterrt/tc, verkohltes Tannenholz, fowie Scherben

von Thongeftifstn fanden. Diefc lagen 1
\ bis 4 Meter

tief zwifchen Schutt wie von einer Jfrondßattc Von
Metall ^and fielt nur ein dunner Bronceblech-Streifen

von 19 Cm. Lange nndi 1 »Cm. Breite, an beiden Luden
durchlöchert, vor. DieTliongefafse find roh und maffiv

im barbarifchen Gefchmacke aus freier Harnt fehr dick-

wandig geformt, und zeigen eine frappante Aehnlieh-

keit hinfichtlieh ihrer Form und Ornamentik mit den
grofsen rothen Topf-Urnen vom Maria Rarter Urnen
felde. Sie feheinen daher einem Volke anzugehören,

welches mit den Maria Rallen Umen-Fabricanten auf

gleicher Kunrtflufe ftand. Der von Herrn Kunze als

Bcfeftigungs- oder Stadt-Rayon der angeblichen Stadt

Metullum angegebene Raum belitzt von N. bis S. eine

Ausdehnung von 93 Metern und von O. bis W.
117 Meter bei einem Umfange von 330 Metern. Ob nun

auf diefem winzigen I lu^el die von Augullus mit foviel

Anftrengung genommene Stadt Metullum gettanden

haben kann, wird nach Obigem wohl kaum mehr
ernftlich angenommen werden.

Nicht unwahrfcheinlich aber fcheint es zu fein,

dafs hier die Uttrina irgend einer naheliegenden vor-

romifchen Ortfchaft fielt befand, und zwar wahrfchein-

licher einer aus dem nahen Oblaker Thalc. als vom
Altenmarkter Boden. Grabungen waren auch auf diefem

I'latzc nicht ohne Intercflc. befonders da fich Bezie-

hungen zwifchen dem Maria Kafter Urnenfelde und
dem Riefen - Tutnulus von Rothwein herausftellten.

Wahrend nämlich im letzteren Thonfeherben von
Urnen, welche den birnformigen Maria Kaller Urnen
glichen, fich fanden, kommen hier Stücke zum Vor
feheine, welche den rothen Topfurnen von Raft ent-

fprechen.

' MatU mil itm Ton »uf «Vr fk ik Silh«. nicht Mtliilc. nannl
Volk da. Dorf

IX. Möttling- Ronane.

Zwifchen den beiden durch antike Funde bekannten
Boden von Altcnmarkt und Cernembl liegt das zur

Römerzeit ficherlich mit Urwald bedeckte Kocevjcr-

Land. deffen r?uhe Berge den Ccrncmblcr Boden im
Wellen begränzen.

Bei der im Jahre 1876 mit Unterllutzung der hohen
k. k. Ccntral-Commiffion unternommenen Bereifung

diefer Gegend (teilte fich Berichtcrltattcr folgende

Aufgabcn: Unterfuchung und Aufnahme des Mythra-
Hciligthums bei Kozanc und Auffindung von antiken

Fundflatten, um Anhaltspunkte für römifche Anficd-

lungen in diefen Gegenden zu erhalten.

Line halbe Meile von NNW von Cernembl an der

Bezirksltrafse nach Töplitz liegt das Dorfchen Rozanc
hart am Fufse des Gebirges. Etwa 13 Minuten obelhalb

des Dorfes, mitten im Walde zwifchen Feistrummern,
befindet (ich das alte Heiligthum, vom Volke V Judjeh

(Judenorti geheifsen. Der Tempel-Raum, deffen Längs-
Achfe von NS. 16 Meter, und deffen Breite von WO.
12 Meter mifst, ilt ein durch fchroffe natürliche Fclfen

gebildeter Keffel von ziemlich achtfeitigem Grundriffe.

In der weltlichen Felswand, welche glattgemeifsclt ift,

itt d»s Bildwerk eingehauen. Das ganze führt den
Namen judovska kapela (Juden-Capelle). Das Tempel-
bild im Fclfen gcmeifselt etwa l Meter über dem Boden
ift r6 Meter hoch, an der Bafis 1-3 Meter, am obern
Rande 1 45 Meter breit, fo dals der Rand desfelben ein

glcichfchenkeligcs Trapez bildet. Die Hauptdarftellung

ilt in eine Küche vertieft, über derfelben die Infchrift

:

D I M
P P • V • AEUI NEPOS K

PROCVLVS • *K KIRMINVS
PRO SALV • SVA • SVORVMOAE.

Form und Arbeit der Buchftabcn ftimmen auf-

fallend mit den unter Scp. Sever gearbeiteten Infchrif-

ten überein. Wo aber war die Ortfchaft, zu welcher
diefes Heiligthum zunachft gehörte? In der ganzen
Umgebung liefs fich keine .Spur einer Befiedelung auf-

finden, aufser die Stadt Cermembl hatte fclbfi alle

Spuren der auf ihrem Boden bertandenen Bauten total

und fpurlos confumirt'r Die nachften Spuren romifchen
Lebens finden fich erll eine Meile örtlich in Gradac
und Mottimg.

Im Garten de« Schlofses Gradac auf etwa halbem
Wege nach Mottiing an der Mauer eines Hofgebäudes,
find zwei Infchriften eingemauert. Die erfte, 1-3 Meter
hoch. 66 Cm. breit, zeigt einen Dreieckgiebel mit einer

mir zum erftenmal vorgekommenen Verzierung aus
lauter kleinen aneinandergereihten Rhomben auf der
Giebelleiftc, darunter eine Bülte und zwei Rofettcn,

darüber zwei Detfine. Die Infchrift lautet:

SEX • CAES
PKOVIN

CIALIS KT
CAES M
AXIMA
VF- S
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Sextus Cacfius Provincialis und Cacfia Maxima
haben bei Lebzeiten lieh das Denkmal errichtet.

Das zweite Denkmal, r 2 XI. hoch. 70 Cm. breit,

deffen Infchrift bis auf wenige Huchllabcn zerrtort ift,

hat im Giebel unter den Dclfinen eine runde ein Ge-

ficht vorftellcndc Scheibe, welche als Sonne oder

Mond gedeutet werden konnte. Zu beiden Seiten

befinden (Ich zwei Vogel vor zwei kleinen Vafen Ir).

Diele Darllcllung irt bisher in Krain noch auf keinem

Monumente bekannt. Das Fragment der Infchrift

lautet

:

..Ii Zeile) .
,

CFI VI . .

• • KA I
I

Der urfprunglichc Fundort der beiden Infchriften

irt heute allerdings nicht mehr feftzurtcllcn. allein fic

beweifen doch, dafs Irgendwo in der Gegend ein

grofsercs roinifches Gemcinwcfen bcflandcn haben
mufs. Auf ein folches deuten auch die Tumuli bei

I'odzemel nachft Gradac, bei Primollck zwifchen Gra-

dac und Xlottling uml bei Lokvic nordweftlich von

Xlottling; endlich befindet (ich unweit Xlottling knapp
ander Straffe ein Hügel, borstck genannt, wo die Leute

ehemals nach Schätzen gruben. Hei diefer Gelegenheit

fand man Urnen mit Afche und Kohlen gefüllt nebft

Münzen, leider wurde alles weggeworfen.

Diele runde nebll der Bezeichnung llara cefta

(alte Straffe , welche abfeits der Comcrcial-Straffe die

zur Culpa-Brucke und nach Croatien fuhrt, einem Feld-

wege zukommt, laffen mit grofscr Wahrfcheinlichkeit

vennuthen, dafs Mottling der Ort einer grösseren

römifchen Ansiedelung war, welche huchft wahrfchein-

lieh durch zwei Straften mit dem Gurkthale in Ver-

bindung Hand. Von dielen zog eine gegen Töplitz

und Ainod, die andere gegen Rudolfewerth und
Nevtodunum.

X. Malence.

Gerade über der Brücke, welche von Munkendorf
nach Malence über die Gurk hinüberführt, erhebt fich

am rechten Flufsufcr ein (teil abfallender Hügel; Gra-

disce genannt. Sein Plateau ift von einer roh und in

fpaterer Zeit aufgeführten Umwallungs-Xlaucr beledigt

gewefen, welche aber fchon feit Jahrhunderten von
der ganzen Umgebung als Steinbruch ausgebeutet
wird. Xlan uberblickt von hier die ganze Gurkfelder

Fbene, die nach Croatien längs der Save (Ich fort-

ziehende Strafte mufs hier vorüber.

Das Gradiscc bildet ein längliches Viereck von
440 XI. Lange und 150 XI. mittlerer Breite und bei

UOO XI. Umfang. Am bellen erhalten und am deut-

lichltcn fichtbar ift noch die örtliche XIaucr, weniger
die nordliche und ludliche, am wenigften die wertliche

XIaucr, wo auch das Terrain am rtcilrtcn abfallt.

Die Langsachfe des Viereckes erftreckt fich von
S\V, bis SO., der Eingang befand (Ich in der Ollmauer.
Gegen Süden dacht der Hügel nicht gar Heil ab,

und zwar fleht hier zumeift das Kirchlein St. Martini
und weiter füdlich das Dorf Malence felbll. Die ganze
Gegend zwifchen Gradiscc und XIalcnce heifst Grüble
(Steinhaufen;, und wirklich finden fich uberall unter der
Erde die alten Fundament-XIauem. Die Ringmauer des

Gradiscc und die Gegend Grüble find auch die Haupt-
Fundflatten der fich auf das munic. fl. Xcviodunum
beziehenden Infchriften. So lieferte erlleres die jetzt

im Schlofse Mokritt eingefriedeten Xlonumente, fowie

den Stein der Naevia jetzt beim Steinmetz Wilda in

Wien); in Grüble kam der Sarkophag-Deckel mit der
Infchrift des II. Vir. juridic. Fppius zum Vorfcheine.

tin Stein mit folgender Infchrift war unter dem
Holzgerufte des Stalles desjofeph Boskovic zu XIalcnce

Nr. u im April 1876 fürs Laibachcr-XIufeum aquirirt

und demfelben uberfendet worden. Die Infchrift lautet:

SH.VAXO W C S\C TILI V ,IVS KVFIXVS V S l.-.W

Hohe 78 Cm., Breite 32 Cm.. Dicke 8 Cm. XIat. Catcser

Stein.

Ein zweiter Stein:

SEX • TVLtVS
UH • II • VPAI

AN l.\ IVL

AVITA VX
l'OSVIT.

Hohe 108 Cm., Breite jetzt 40 Cm. urfprunglich

fioCm. In der zweiten Zeile find die drei letzten Buch-
tlaben etwas unklar, das V fcheint fur Con. zu Heben.
Im Gemäuer des Gradiscc gefunden und noch an

Ort und Stelle von mir copirt. Als ich 1S76 ihn

aquiriren und für die Unterbringung forgen wollte,

war der Stein ichon nach Vihre verkauft und ver-

braucht (!) Die Infchrift ift ziemlich roh eingekratzt, die

Buchftaben im fchlechten Gefchmackc der fpaten Zeit

des Verfalles der Kunft, ein lieberer Beweis dafür, dafs

unfer Gradiscc, fofern es Romcr-Caftell ift,
1 in der

Zeit der Völkerwanderung entftanden.

/. Der Steinbrin k bei L ittel.

Hart an der Straffe nach Croatien wird unterhalb

Cates ein Steinbruch ausgebeutet, welcher errt in

jonglier Zeit durch Herrn Grafen Guilav Auerfperg

eröffnet wurde. Einer freundlichen Xlittheilung diefes

Cavaliers zur Folge hat ("ich im Verlaufe der Arbeiten

im Bruche herausgellellt. dafs derfelbe bereits von

den Körnern benutzt wurde. An mehreren Stellen

kam man auf Schnitte und Stellen, welche nach
italienifcher Art angelegt waren.

Allerdings find die meillcn Xlonumente diefer

Gegend aus dem hier brechenden Gerteine, nur vvufstc

man man früher nicht, ob gerade der heutige Xlokritzer

Bruch es ift, der ihr XIateriale lieferte.

XI. Die Römerftadt bei Bisell.

Eine Xleile ortlich von der Einmündung der Gurk
in die Save mundet am gegenüber liegenden linken

Ufer die Sutla, der Gran/.flufs zwifchen Steiermark

und Croatien. J
1

, Meilen nördlich von ihrer Xlundung
erhebt (ich auf der fteierifchen Seite das Schlofs Bifeil

füdlich des 540 XI. hohen Konigsberges. Oertlich vom
Bifeller Gebirge liegt die Ortfchaft Kupcc, um die fich

1 An einem ander« 1» Orte werde uh feigen. daf» amh da* grrf»t» (ira-

dÜ£e in Krain da* in Laiharb 40.1 ijuadr Klft Flacbeamaf»! an» der Cpalc«

Zeil Oer Volkerwaiiderunx ft.immt. A*(% ««auf der Stellt eine* iirf|>riingtich*t»

Lnfet» *e*«n der Araiegi fchen Wi. hnglt* u de» One» errichtet Tirde, nie aber
Cmona lne(» fonderu tin<n gaitr anderen un* auf lnfkhrirte« ut»d fogar in

cttieiii Cie < graben erhaltenen Namen trug
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gegen die Sutla hin ebene Felder ausbreiten, welche

fich dann jenfeits de* l-'hifscs gegen Kloftcr Klanjec in

Croatien ausbreiten. Unterhalb Kupce trifft man nun
auf dielen Feldern eine etwa 12 bis 15 Joch umfallende

Ruinendättc, wo zahlreiche mit Dorngctlrüppc bewach-
fene Trümmer die Kelle einer alten Stadt bezeichnen;

das Ganze heifst v zidji im Mauerwerke), der nördliche

Theil dare sance (alte Schanzen}. Dafs die Anlage
nunifch ill, beweifen folgende Funde:

1. Der mit Ziegel-Fragmenten reichlich gemengte
Mörtel der Hauten, unter denen nach Angabe der

Anwohner zahlreiche grofscre und kleinere C milde

lieh befinden.

.:. Fanden fich lateinifche Infchriften, die aber ver-

fchleppt wurden, da die Oertlichkeit als Steinbruch

ausgebeutet wird. MöglicherweHe liefsen fich noch
welche eruiren, da das Kloftcr Klanjec und Schlofs

Novidoor im nachbarlichen Croatien nach der Tradi-

tion aus dem Materiale diefer Kuincnfbtte erbaut

wurden.

v Im Haufe des Prillelic Nr. 12 in Nufsdorf findet

fich ein Lowe mit dem Widderkopfe unter den Pranken,

der von einem in Steiermark fo häufigen Löwen-
Monumente (lammt.

4. Zahlreiche Munzfunde in Gold, Silber und Er«
tragen das Gepräge rörnifcher Kaifer. Wahrend
meines kaum cinllundigcn Aufenthaltes dafclbll erhielt

ich einige Stücke von ConftattS un<l Condantius.

5. Endlich wird Eifenwerk verfchiedenfter Art

häufig gefunden.

Eine eingehende Untcrfuchung diefer Statte

wäre empfehlenswerth. Die Entdeckung diefer Römer-
(ladt fcheint mir auch darum von Wichtigkeit, weil

dadurch die Koute der Strafsc zwifchen Neviodunum
und Poetovio ihre Richtung erhalt. Die ganze Anlage
liegt fall genau auf halbem Wege zwifchen Neviodu-

num und dem fchon lang durch Funde bekannten

Kohitfch. Nur durchzog die Strafse jene Enclave Croa-

tiens, « eiche fich zwifchen Bifcll, Windifch- Lands-

berg und kohitfch gegen Steiermark cinfehiebt. Von
Kohitfch bis Poctovio ill die Entfernung abermals

fall iliefelbe, wie die von Bifeil bis Rohitfch. Der
durch die Entdeckung bei Hifell nun fellgedclltC

Strafseimig hatte folgenden Verlauf: Von Neviodunum
über die Save, dann längs der Sutla auf llcicrifcher

Seite bis Hifell. hier uberfetzt er die Sutla unterhalb

Königsberg, und zog wahrfcheinlich oberhalb Klanjec

durch Croatien nach Kohitfch, von da hier längs des

Kogata-Haches gegen St. Veit und l'oetovio.

Mit Angabe der Meilen-Entfernung ergibt fich

folgende Reihenfolge:

Neviodunum ;Ternovo-Malence),

3 oft. = 15 röm. Meilen, Bifel

3 oll. — 15 rom. Meilen. Rohitfch

3 < fl. — 15 rom. Meilen, St. Veit bei Pettau.

Aus einem Reifeberichte des k. k. Confervator Mich. Glavinich.

Ks war die Abficht des Berichterdatters. Anfangs
September 1S73 eine archaologifchc Excurfion nach
Vi<lc 1 Narona i zu einer Zeit zu unternehmen, bev or die

eintretenden Herbllregen einige Ebenen, welche auf

der Koute lagen, überfchweir inten. Da die Abreife
jedoch eril in der crllcn Hälfte des Monats Oclober
möglich wurde und der Herbll fchon weit vorgefchrit-

ten war, mufste der urfprimglichc Reifeplan abge-
ändert und die Reife nach Narona auf dem Seewege
gemacht werden.

Von Spalato ging es nach Makar.-ka, wo der
Berichtcrftattcr vom fchlechten Wetter aufgehalten,

fich damit befchaftigte, nach allem, was auf alte

Monumente Bezug haben konnte, nachzuforfchen. Hier

hieb es, dafs man in Brtlf, einem Dorfe neun Miglicn

well lieh von Makarska, w o man vielleicht die Rtrullüx
di - l'orphyr >gi nitu* mein 1 miifsti ii

- iheren Jahren
Uebcrrelle alter Gebäude, einzelne Gemmen, Bruch'
ducke von Ziegeln und einzelne antike Vafcn gefunden
habe; in letzterer Zeit wurden einige romifche Münzen,
von denen der Berichterllatter eine Confular-Münzc
und eine Faullina mater (Cohen II. 4^3, 101 erwerben
konnte, gefunden. Bis jetzt wurden weder hier noch
in der Umgebung Nachgrabungen in der Abficht
Monumente zu finden, angedellt.

In Ruß, fechs Miglien welllich von Makarska,
wurden vor längerer Zeit Vafen BUSTerracotta, glaferne

Bairamarien, Gemmen, romifche Münzen und zwei

IV X. F

Infchriften. welche fich jetzt in der Haus-Capelle der

Familie Pavlovic Lucic befinden, und welche im Cor-

pus J. L. III. 1901 und 1902 veröffentlicht wurden,

gefunden.

In derfelben Richtung, eine halbe Miglie von

Makarska. nicht weit von der Hauptrtrafse. wurden
auf dem. einem gewilTen Blekov gehörigen, unter dem
Namen Ponte grande bekannten Grundducke, in

letzter Zeit in grofser Menge Vafen aus Terracotta

und Lampen gefunden. Der gröfste Theil derfelben

wanderte wahrfcheinlich in das Agramer Mufeum, und
konnten für das Mufeum zu Spalato nur zwei Vafcn.

von denen jedoch eine ganz in Stücken id, erworben
werden. Hier durfte fich vielleicht das alte Makarska,

das Motntm des l'orphyrogenitus ide Adminidr. Imp.

c. 30 et feq.i befunden haben.

In Makarska wurden zwei griechifche Silbermünzen

von Dyrrhachion, zwei Iiiberne und eine kupferne

Famdien-Munzc und acht kaiferliche Silbermunzeil für

tlas Mufeum zum Gefchcnke erworben und alle in der

Haus-Capelle Pavlovid-Lucic' befindlichen Gegenllande

eingehend geprüft. Hier nahm man den Abklatfch der

in der obbezeichneteii Capelle eingemauerten zehn

Infchriften. um die Sammlung der in Dalmatien zer-

ftreuten Infchriften fortfetzen zu können, da es die

Abficht des Berichterftatten ift, diefelben im Mufeum
von Spalato zu fammeln, um auf diefe Art das Studium
derfelben mit Zeit und Kollenerfparnifs zu crleich-
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tcrn. In dcrfclbcn Capelle befinden fich auch zwei

Fragmente von Basreliefs, wahrfcheinlich von einem

Sarkophag« herrührend. Die Höhe des Marmors ift

ungefähr 30 Cm. und die der Figuren nur 18 Cm. Das
Fragment, welches fich an der Nordfeite befindet,

ftellt fünf weibliche Figuren vor, von denen die eine

nur zur Hälfte, da diefc Seite abgebrochen ift. Der
Styl der Arbeit ift gut: alle Figuren find gleichmäfsig

lang gekleidet, jedoch fehlen hei allen die Hände und
die Kopfe; aus den vorhandenen Lochern erkennt

man deutlich, dafs diefelben aus einem andern Stücke

waren. Das andere Fragment ift in der gegenüber
liegenden Wand eingemauert und hat drei Figuren,

von einer vierten ficht man nur den Saum des Kleides,

da diefes Fragment an beiden Seiten gleichmäfsig

abgebrochen ift ; es Icheint jedoch nicht ein Theil der

verftiimmeltcn Figur des anderen Fragmentes zu fein,

fo dafs man vielleicht annehmen konnte, dafs lie die

Mtlfen vorftcllten. Im erften Stocke derfelben Capelle

befindet fich aus weifsem Marmor in Basrelief ein nach

links gewendeter fehr fchöncr jugendlicher Frauen-

köpf. Nach verlnfslichcn Mitteilungen diefer Familie

und fchriftlichen Aufzeichnungen wurden der gr<<fstc

Theil der Grabfteine und die Basreliefs inVido Narona)

gefunden und nach Makarska gebracht.

Bei der Familie Ipsic fanden fich vier irdene

gricchifche V..fcn Jahn, Yafcnfaniml. Taf. I. Nr. 40,,

welche in LilTa ~\vsx< gefunden wurden, und zwei

Oinoehoen (Jahn, Vafetifantm. Taf. II, Nr. 65); der

Bauch der Vafen ift vertical canellirt , der Fimifs

dunkel, jedoch nicht glänzend fchwarz ; die Oinoehoen
haben dort, wo die Aufblähung des Bauches beginnt,

einen blafsrothcil Kranz aus Fpheu-Blattern. mit zwei

Tauben in der Mitte. Die Höhe der Vafen ift 30 Cm.
Mit eigener Barke fuhr Berichterftatter von Ma-

karska längs der ganzen Kufte, welche fich ungefähr

24 Miglien erftreckt, bis zur Mündung der Narenta
iN'arol; diefer Küftenftrich wird von den heutigen

Bewohnern Primorje genannt und ift die llaia-ja/Är; a

des Porphyrogenitus il c), welche auch die Bedeutung
des heutigen fiavifehen Namens ift

In dem erften Dorfe, Tuptci, welches nur drei

Miglien von Makarska entfernt ift, findet man manches
Grab, jedoch aus einer fpateren Epoche als die

römifchc. vielleicht aus der erften fiavifehen Fpoche.
mit einigen roh gearbeiteten Basreliefs, Waffen dar-

ftcllend, jedoch ohne Infchrift. Nach Fortis Viaggio in

Dalmazia II 1371 w urden hier früher einige gricchifche

und römifche Infchriften gefunden, welche jedoch nach
Italien verfchleppt wurden.

Neun Miglien von Makarska. unterhalb des Klotten
Zivogoflje findet man nur eine Infchrift in acht

Diftichcn in einem Felfcn in der Nahe des Meeres ein-

gegraben (C. J. L. III. 18941.

In Zaoßrog, welches das Oftrog des Porphyroge-
nitus ^ewefen fein mufs, kommen beim Umgraben des

Krdrcichcs immer Antiquitäten ans Tageslicht. Heute
befinden fich in der Pfarrkirche zwei dort gefundene
Infchriften K" J.

I. III. 1892, 1893) und ein kolofi'ales

korinthifches Capitcl, welches beim Umgraben des
Frdrciches gefunden wurde, befindet fich noch immer
im dortigen Kloftergartcn. Man erzählt, dafs in frühe-

ren Zeiten am felben Orte folgende Gegenftande
gefunden wurden: eine Bronce-Statue der Athene mit

Inbegriff der Bafis 20 Cm. hoch; aus Marmor: die

Statue des Fan und ein Basrelief, den Kampf zwifchen

Männern und Weibern (vielleicht der Amazonen und
Griechen] darftcllcnd Die Statue der Athene kam
nach Italien, und die des Pari fowie das Basrelief wurden
auf Befehl eines Bifchofs zertrümmert, weil die rohen
Dorfbewohner im erften den heiligen Johann den Taufer
und im zweiten das Martyrium der heiligen Barbara
verehrten. Es wurde auch ungefähr in der Tiefe eines

Meters ein roh gearbeitetes Mofaikbild von der Grofse
eines Quadrat-Meters gefunden. Selbfl jetzt findet man
Münzen, befonders aus der Zeit Conftantins.

Achtzehn Miglien von Makarska ift das Dort /.ab-

tan, wo man die Labinrfza des Prophyrogenitus (1. c.)

fuchen nuifste. Diefes Dorf ift auch unter dem Namen
(iratlac bekannt; der Name Gradac, fowie Grad, Gra-

dina, Grudina, Gradu', Gradiitc, deutet in Dahnaticn
immer auf das Vorhandenfein von Ueberrcften alter

Städte hin. Von einem Bewohner diefes Dorfes erhielt

Berichterftatter zwei Silbermünzen, eine gricchifche

von Dyrrhachion (Mionnet, III. S. 344) und einen

Athalaricus zum Gefchenke; derfelbe befitzt auch

einen dort gefundenen goldenen Ring, von einer fonder-

baren, jedoch eleganten, nicht verkäuflichen Form.
In Pahna, einem Dorfe an der aufserften Spitze

de.-. Primorje, findet mau an verfchiedenen Stellen

Ueberrefte antiker Mauern; man fagt, dafs in nicht

fernen Zeiten Infchriften gefunden wurden, welche
jedoch zerftort wurden; in jüngfter Zeit wurde ein

Mofaik mit Kandverzierungen aufsert geschmackvoll

gearbeitet, gefunden
Fortopns war der erfte Reife- Aufenthalt Ihora-

aufw.irts der Narenta. Diefer Marktflecken wurde im

Jahre 1684 gegründet und hat defshalb auch keine

Altcrtluimer , obwohl viele Gegenftande von Vido
dahin gebracht wurden, welche dann in die King-

mauer, welche eine Cifteme auf dem Platze des Markt-
fleckens umgibt, eingefügt wurden. Aufser drei In-

fchriften (C. J. L. III. 1835, 1839, 1864) findet man noch
drei verftummelte Saulenfchaftc, ein Saulcnftück mit

der ganzen Bads, ein dorifches und ein kolofi'ales

korinthifches Capitcl und ein Bruchftuck von einem
dorifchen Fries, einen kleinen Torfo; eine weibliche

bekleidete Statue, welcher jedoch der Kopf fehlt und
an deffen Stelle eine Pinie gefetzt wurde; ein Torfo
eines romifchen Krieyers mit Panzer aus fehr weifsem
Marmor; die unteren Thcile einer mannlichen Statue

in natürlicher Grofse; zwei andere Torfo s und endlich

Hand und Fufs einer Statue in natürlicher Grofse und
fehr gut gearbeitet. Hier erhielt Berichterftatter auch

zehn Matapani verfchiedencr venezianifchcr Dogen,
welche vor einiger Zeit in Vido gefunden wurden, für

das Mufcum zum Gefchenke,

Die nachfte Station war Mt'tkox'uh, ein wegen
feines Handels mit der angranzenden Türkei anfehn-

lieber Marktflecken, welcher am linken Ufer der Narenta
liegt, und ungefähr eine halbe Stunde von Vido
(NarOtia), «lern Hauptziele der Reife, entfernt ift. Den
Rath ortskundiger Pcrfoncn befolgend, hlieh Metkovich
anftatt Vidos, eines äufserft unanfehnlichen Dorfes,

der Mittelpunkt der weiteren Forfchungen. Da die

wolkcnbruchartigcn Regen etwas nachgeladen hatten,

war es befchlofsen, vor den Forfchungen in Vido nach

Ljubufeki in der Türkei zu gehen, um die Spuren der
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alten römifchcn Strafst-, welche wie manfagte. Ilrecken-

weife bis nach Ljubufchi gehen follcn, zu fehen, und

um vielleicht zu entdecken, ob diefer Ort das Bigefie

der Tabula J'cutingtriana fei, da es bekannt war, dafs

dafelbll vor einigen Jahren viele Alterthümcr gefunden

wurden. Am Morgen des 26. langte Bcrichtcrllattcr

in Ljubufchi an; vom Kaimakan Ahmet Ki'lendi und
vom Kadi Suleiman Effcndi in bcller Weife empfangen
lichten diefclben während der Dauer des Aufenthaltes

auf türkifchem Gebiete einen Zaptia [berittenen Gens-

darmen) zur Verfügung. Diefe Vorfichtsmafsregcl war

vom grofsen Nutzen, da man lieh auf diefe Art anllands-

los in diefer unficheren Gegend bewegen konnte.

Der Zweck der Keife nach Ljubufchi war, wie

bereits gefagt, nur der. zu erforfchen, ob an dem Orte,

wo das heutige Ljubufchi fleht oder in feiner Umge-
bung das Bigeile der Tab. l'euting. zu fliehen fei,

Berichterltatter erreichte jedoch nicht feinen Zweck;
doch fanden lieh auf der Ollfeite von Ljubufchi auf

dem Grund und Boden des Mohammedaners Cehaja

auf dem Gipfel eines Fclfcns im Gellcinc felbll zwei

Infchriften, welche, foviel aus der aufseien Form
bcllimnit werden konnte, von Grabmalen) herrühren

durften; die eine dcrfelben ill ganz verfchw unden, und
von der zweiten konnte man nur mit Mühe das ei lte

Wort der zweiten Zeile 1IOMINI lefen. Mehr als die

barbarifchc Hand der Menfchen hatten die Zeit und

die Witterung*-Verhältntflfe bewirkt, diele Infchriften

zu zerll"i eii, da der helfen hoch und herabhängend ilt,

fo dafs der herabllmmende Regen den ganzen Fellen

canellirt hat. In der Nahe diefer Stelle fand lieh ein

grofscr gew ohnlicher lleincrner Sarkophag mit Deckel,

jedoch ohne Infchrift ; derfclbe ill gewifs romifch.

In / 'ilhni fanden lieh zwei Infchriften von l'rivat-

grubern C. J. L. III. Add. 63O4, 6368), welche an der

Aufsenfeite des I laufe* von Mohammed Beg Kapeta
novir eingemauert find; nicht weit von demÜben
Haufe w urden vor einigen Jahren in geringer Tiefe ein

grofser Mofaikbodcn, w elcher jedoch wieder verfchut-

tet wurde, ein kolofl'aler Finger aus weifsem Marmor
und viele mmifchc Münzen gefunden, welche der

genannte Beg dem franzolifchen Cotlful in Mollar.

Herrn Mnreau, zum Gefchenke machte.
In Kittu f. Linen) < >rte in der Nahe von Ljubufchi,

heilst es. dafs man dafelbft UcbcrTCfte von Mauern
alter Conllruction finde, und wirklich fanden fleh

dafelbll grofse Steinhaufen von konil'cher Form, auf

einem Hügel eine Menge behauener Steine und ein

koloffalcs ftciiicrncs Kreuz von einer fcltfamcn Form;
uberdiefs ill der Ort ringsumher mit Scherben und
Ziegeln befat. 'Fig. I.)

Der letzte Ort, welchen ich befucht habe, war
das Kloller Humac, welches in der ausgedehnten Rhene
von Ljubufchi liegt, nur eine Stunde von letzterem ent-

fernt ill und im wahren Sinne des Wortes eine Oafe
der Cultur in diefer Wufle der Barbarei bildet. Die
Mouche diefes Klollers, von denen der grofste Theil

in Italien und zwar in Bologna und Rom ihre Bildung

erhielt, lind Leute, welche nicht nur eine gewöhnliche

Klollerbildung befitzen, fondern fielt auch den ernllc-

ren Studien widmen. Dem Superior des Klollers, dem
l'ater Nicolaus Simovic gebührt das Vcrdienlt, alle

Gegenltande, welche innerhalb des Bereiches des
Klollers oder in der Nahe gefunden wurden, zu lam-

mcln; derfelbe verfprach , von allem Nachricht zu

geben, was in der Zukunft dort oder in der Nahe
gefunden werden follte. Hier fanden fich auch zwei

Infchriften, welche im C. J. L. III. i;8g, 1790 nicht ganz

richtig veröffentlicht wurden, und eine dritte Infchrift

mit fchönen Schriftzeichen, von welchen man jedoch,

mit Ausnahme einzelner Buchftaben, nur am Ende
der vierten Zeile das Wort AVGVST* und am Ende
der fünften und letzten Zeile DE SVO lefen kann. Diele

drei Infchriften wurden wenige Schritte jenfeits des

Flufses Trebil'at, welcher in einer Entfernung von zehn

Minuten fudlich vom genannten Kloller dielst, gefunden.

Aufscr diefen drei Infchriften fand man noch Infchriften

mit altflavifchen Schriftzeichcn. Den grufsten Vortheil,

der durch diefe Keife in die Türkei gewonnen WUTde,
war die Bckanntfchaft mit dem obgenannten l'ater

Simovic* , mit welchem ein llcter Verkehr erhalten

werden foll, da in ihm ein thatiger Mitarbeiter für

antiquare Studien in jener Gegend gefunden ill

FSg 1.

Auf der Ruckrcifc, von einem kundigen Fuhrer,

welchen das Kloller beforgte, begleitet, landen fich

jenfeits des Flufses und die \\ anderung längs des

Liers ofllich fortgefetzt, an drei Stellen grofse bearbei-

tete Steinbocke, mit andern Steinen vermifcht auf

alt chriftlichen flavifchcn Grabern liegend. Vor dertür-

Icifchen Occupation war diefe Gegend von Slaven

bewohnt. Nach einer Wendung gegen Süden fanden

fich zuerft nur Spuren, dann aber an mehreren Funkten

eine lehr gut erhaltene ohne Zweifel römifchc Strafst-,

welche noch heute von den Einwohnern rititski put,

d. h. romifche Strafst- genannt wird Die Strafst- hielt

lieh längs dcrfelben mehr als zwei Stunden, und wenn
man diefclbe von den Baumen und Gellrauchen, welche

auf dcrfelben wachfcii, befreien wurde, fo w art- diefclbe

D-ith heute fahrbar. Un gefahl Ewei Uiglien vor Vido
fand fich eine nicht fchr hohe Säule, welche mit einer

viereckigen BaflS tief in der Rrdc Heckt: Sauleufchaft

und Bads lind aus einem Stücke. Diefe Säule feheint

ein Meilcnftein zu fein, doch fand lieh keine Spur einer

Infchrift; ebenfo fand ich eine zweite derartige Säule

längs dcrfelben Strafsc ohne Infchrift hart an) Strafscn-

graben eine Miglie vor Vido. Auf dcrfelben Strafsc

findet man an drei Stellen Steinblockc in Form eines

l'arallelogrammcs, welche von den Einwohnern für
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altflavifche Grabmaler gehalten werden. Auf einem
derfelben ficht man ein roh gearbeitetes Basrelief mit

kandverzicrungen und folgenden Figuren : einen Kranz,

einen Halbmond, einen Stern, zwei Thierc, eine rnenfeh-

liche Figur mit aufgehobenen Händen und einen Schild

von einer Lance durchbohrt

Fiß. 2.

I U- Duri I
'/.•/. Naron.i lieg! au! einem ifolirtCII

Hügel von conifcher Form, de Ten Gipfel 40 Kl ifter

hoch fein durfte; ungefähr 20 Miglicn ftromaufwarts

der Narenta (Naro), nicht weit vom Berge Pozar, an
delicti Fufsc fich der Hügel erhebt. Heute hat diefes

Dorf ungefähr fünfzig H uifer oder vielmehr Hutten,

wenn man das Haus des l'farrers ausnimmt. Die Ein-

wohner find fehr arm und vielleicht wegen der unge-

funden Luft trage und beinahe im Urzultande.

Beim Erfteigen des Hugels fieht man
foweit das Auge reicht Ucberreflc alter

Gebäude, zertrümmerte Säulen jeder Art,

architektonifchc Bruchftucke, verftiimtnelte

oder zerbrochene Steinplatten mit oder

ohne Infchriften, oder einzelne Buchitaben,

deren Form an die belle Epoche erinnert

oder behauene Steinblocke. Ks gibt kein

Haus, in welchem nicht entweder ganze

oder verftümmelte [nfchriften, oft auch umgekehrt,

oder Steinblöcke mit architektonifchen Ornamenten
eingemauert lind. In der trockenen Wand der Hütte

eines ge willen Plecas fand fich ein koloffalcs Stuck

eines Friefes mit Unterbalken der dorifchei» Ordnung,
wo die Metopcn zwei gekreuzte Schilde darllellen.

von bewundernswürdiger Schönheit.

Die größte Aufmerkfamkeit erregt jedoch das

Haus des ungefähr im Jahre 1845 verdorbenen Pfarrers

von Vido Don Bartolomeo Kres. Derfelbc war ein

Idiot, ohne jede Kenntnifs des Lateinifchen, Steinmetz

von Profeffion und durch viele Jahre in Makarska der

Diener von J. J.
Pavlovic-Lucic, des Vcrfaffers der

„Marmora Macarenfia" und »Marmora Tragurienfia."

Im vorgerückten Alter erhielt er die Prieftcrwcihe und

Wurde als Pfarrer nach Vido gefchickl.

Sei es aus Liebe zu feinem früheren Handwerke,
fei es um dem Bcifpicle und den Studien feines frühe-

ren Herrn zu folgen, fing er an, alle Alterthümer und
befonders Infchriften. welche zu Tage gefordert wurden,

zu lammein. Mit eigenen Händen baute er jenes Hann
nach Art eine> viereckigen Thurmes, welches noch
heute beliebt und wo lieh aufser Scnlptur-Fragmentcn
nicht weniger als 34 Infchriften befinden; von diefen

find fiebzehn echt; fedu lind hie und da von Fres mit

dem Mcifscl ausgebelTert worden und dcfshalb ifl ihre

Kchtheit zweifelhaft und eilf find Copien von Origi-

nahen, welche anderswohin verfchleppt wurden Von
dielen letzteren rinden lieh vier Originale in Zara und
eines im Kloftcr Humac in der Türkei.

Der Hügel wird von einer Mauer, welche von
Norden nach Süden über den Gipfel des Hugels geht,

in zwei Theilc gefchnitten Die Mauer ift uberall gut
erhalten und erhebt fich an vielen Stellen mehr als

einen Meter über den Frdbodcn; diefelbe ilt ohne
Zweifel antik. Fs wäre möglich, dafs Vido die Burg
(arx) fei, von welcher Vatinius in feinem Briefe von
Marona aus fehreibt (Cic. Fpift. ad fatnil. V), und dafs

die Stadt fich in amphitheatralifclter Form auf dem
Kucken des Berges, w elcher fich gegen Nordoll bis auf

Gabela hinzieht, ausdehnte.

Ks wurde auch verfichert, dafs früher zwil'chen

Vido und Gabela Grundmauern von Käufern, Molaik-

Bodcn, Säulen, Münzen, und in neuefter Zeit fudlieh

von Vido zwei Sarkophage, jedoch ohne Infchriften

gefunden wurden.
Von unedirten fanden fich nur einzelne Fragmente

und unter diefen auf dem Stucke eines Hauptgefimfcs
von grofser Dimenfion eine Infchrift mit fehr gut erhal-

tenen Schriftzeichen; die Hohe der einzelnen Buch-
ftaben betragt neun Centimcter. (Fig. 3.)

Auf dem Felde und Eigenthum des Georg Fres,

des Neffen obbenannten Pfarrers, fand lieh ein Bau, •

de(Ten Mauern jedoch nicht über das Niveau der Frdc
ragen und von niedrigem Geltrauche bedeckt find.

Kg. 3-

Fbenfo findet man auf dem zur Pfarrei gehörigen
(»runde L'eberrcltc antiker Gebäude.

Auf dem Grunde des Anton Vucic wurde die

Frde tief ausgegraben, wobei lieh Steinblockc fanden,

welche von einem grofsartigen Baue herrühren durften.

Einige Monate früher wurden dort grolsc Steinblockc,

von denen einige eine Klafter lang waren, zu Tage
gefordert; diefelben wurden durch Pulver gefprengt

und zum Haue eines Brückenkopfes verwendet; aus

demselben Boden wurden vor einigen Jahren grofse

Steinblocke ausgegraben, welche zum Baue des Thur-
mes in Borovci und zur Vergrofscrung der Kirche von
San Vito verwendet wurden. Ferner wurden auch
Infchriften ausgegraben, «eiche fodann entweder aus-

gcmeifsclt oder verkehrt eingemauert wurden, um den-

felbeit das glatte Ausfeilen bchaucner Steine zu geben.

Bei dem Figenthumer diefes Grundftuckca rinden fich

zwei Kopfe. Der eine ilt ein fehr fchonerMcrcur Kopf,

welcher, mit Ausnahme einer kleinen Bcfchadigung
am Pet afus, fehr gut erhalten ill ; der zweite ill ein roh

gearbeiteter Frauenkopf Bcrichterftattcr gab fich alle

Muhe, den Dorfbewohnern die Notwendigkeit der

Erhaltung aller gefundenen Gegcnfiandc zu erklaren,

machte ihnen auch begreiflich, dafs diefes auch der

Wunfeh der Regierung fei, welche geneigt wnre, alle

gefundenen Gegenitandc in einem befondern Locale
zu fammcln und die Figenthumer zu entfehadigen.
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Römifche Gebäuderefte bei Salona.

Bei dem Fundamentaushub für den gedeckten
Durchlars nächft der Station Salona Kilometer ;8 479 ,

wurden auf die ganze Lange des Objecles hin Reite

antiker Mauern gefunden und war es wahrfcheinlich,

dafc Trümmer eines grofscren Gebäudes hier ver-

borgen liegen.

L'ebcr Anregung des k. k. Confcrvators Pro-

feffors Glavinic. welcher von diefem Funde Nachricht
erhielt, wurde, unterllutzt durch das k. k. Fifenbahn-

Bau-Infpeciorat und die k. k. Bau-Scction Spalato

an die k. k. Dircction für Staats-Fifenbahnbauten das

Anfucheil gerichtet, eine hinreichende Summe cur

Aufdeckung diefer Bauwerke, fo weit fie unter dem
von der Bahn OCClipirten Terrain liegen, zu gewahren,
welchem Anfuchen auch entfprochen wurde.

Mit der Abdeckung wurde am 5. Oclober
am Objedts- Auslauf begonnen und diefelbe im Decctn-
ber vollendet, w orauf nach Aufnahme des abgedeck-
ten Tbeilcs derfelbe wieder verfchuttet wurde. Die
gefundenenMauerreile und Pflalterungcn befanden fich

in einer Tiefe von O- 80 bis r 20 Meter unter dem
Niveau der jetzigen Weingarten.

Das aufgedeckte Gebäude wurde als romifches

Privatbad erkannt, wie es die Ueberrefte der Wannen,
von denen befonders eine mit viereckigem Grundrifs

belTer erhalten ift, fowie die Vergleichung mit anderen
bekannten Hadern jener Periode zeigen. Da.-felbe

war jedoch durchaus kein Monumental- Bau, da die

gefundenen Mauerreite fammtlich gewöhnliches Bruch-

ftetn-Maucrwerk enthalten, welches an dem über dem
Pflaftcr liegenden inneren Theil mit einer 1 bis 2 Cm.
ftarken Verputzfchichtc von carminrothem Kalkmörtel
überzogen ift.

Der nördlich gelegene Thcil des Gebäudes war
den rpeciellcil Badezwecken gewidmet und llandcn

jedenfalls in den Nifchen. fowie in dem dem Meere
zugewendeten tiefer liegenden Theile Wannen. Auf
dem Boden, der aus einem 0-4 bis 0 6 Meter ftarken

Bcton-PflaOer belteht. ftehen in rcgelm. fsigen Abftan-
den kleine S: ulchen von Rundziegeln von O 20 Meter
Durchmcflfcr und 0-05 bis o-oö Bieter Hohe und /war
wurden im Maximum drei Rundziegel übereinander-
gelegt gefunden. Auf den Kundzicgel-Saulchen durften

qwadratifebe Ziegel von circa 0-35 Meter Seite dicht

aneinander lehlief>end gelegen haben, wie dies auch bei

dem durch Profeflor Haufe r in Deutfch - Altenburg
blwfsgelegtcn r<milchen Militar-Bade der Fall war;
einzelne folcher Ziegel wurden auch hier vorgefunden.
Diefe Saulchen, zvvifchen welchen die erwärmte Luft

circulirte, und auf welchen ein zweiter Fufsbodcn lag,

bildeten die Pfeiler der zu den Wannen gehörigen
I [ypokauften.

Leider ifl das Gebäude knapp über dem llei-

zungspflafter zerftört. fo dafs von der Canalifirung
des Gebäudes, betreffs der Warmluflleitung nichts

erkennbar ift. Doch find von den zu diefem Zwecke
gebrauchten Thonrohren von rechteckigem Quer-

fchnitte noch Bruchftückc gefunden worden. Die Lage
der Feuerungsftelle konnte nicht mit Sicherheit

erkannt werden.

Das an der Strafsenfeitc ludlich 1 liegende grofscre

Gemach, auf dclTcn Beton Boden lieh einzelne Refte

von Mofaik befinden, gebildet aus circa 12 Mm. breiten,

20 Mm. langen rothen Marmorftückchen, durfte ein

Gefellfchaftsraum gewefen fein. Die Wände dcsfelben

waren mit einer ftarken Vcrputzfchichte bedeckt und
mit Oelfarbe in verfchiedenen dunklen Tonen ange-

ftrichen. Bruchtheile von Stuckgcfnnfen mit mannig-
facher Profilirung zeigen im Zahnfchnitte etc. auch
Farbenmufter.

'O^U 4 -T
n, ,.

Die am Gebäude vorüberfuhrende. von Mauern
begranzte Strafse von beiläufig 2-80 M. Breite war
mit Steinplatten gcpflaltert und von einem Canal

durchzogen. Die Lage dcsfelben. fowie überhaupt die

Lage des ganzen Gebäudes war gegen die heutige

Meereshohe. delTcn Fluthbcwegungcnbis zu 1-20 Meter
über o fteigen. eine fehr niedere.

Jenfeits der Strafse wurden noch einzelne Mauer-

refte gefunden, jedoch find diefclben durch inzwifchen

eingebettete Graber fpaterer Generationen fchon in

ihrer Grundform fo zerftort, dafs fich die l'mriffe

fchwer erkennen liefsen. Die menfehtichen Refte, die

übrigens zahlreich über die ganze aufgedeckte Grund-
flache zerltrcut vorgefunden wurden, find in einigen

zerdrückten bauchigen Thongefafsen zwifchen rohen

Steinplatten eingefargt.

Von einer ftatuarifchen Ausfchmückung des Ge-
bäudes wurde ebenfowenig wie von Infchriften etwas

vorgefunden, dagegen eine ornamentirte thönerne

Lampe, und eine Mantclfpange von Bronze.

Der in Fig. I beigegebciie Grutulrifs veranfehau-

licht die Gruppirung des blofsgelegten Mauenverks.

Die Köllen dieler Grabung w urden von der k. k. Cen-

tral-Commiflion getragen.
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Das Mutter-Gottesbild zuAufkirchen.

Von G. /'.,'.,.,.

(Mil ci.tr T»fct.)

Oberhalb des Toblacher Fehles, das die Waffer

der Kien/, und Drau, Ober- und Untcr-Fuftcrthal

fcheidet, erhebt fich an der nördlichen Halde des

Gebirges in freier Lage eine Kirche, die, zur Pfarre

Toblach gehörig, fchon im 14. Jahrhundert als befuch-

ter Wallfahrtsort beftand, und deren Urfprung — viel-

leicht einWerk der Bcncdictincr von Innichcn— fichcr-

lich in frühere Zeiten reicht. Soll doch die nahe Ruine

St. l'eter am Kofel, deren Mauertrünuner im Wahles-

grün nur feiten noch ein Wanderer betritt, fchon vor

der Anßedelung jener Mönche im Pufterthal die

geweihte Cultusftatte der erften Chritlen gebildet

haben. Freundliche Gebäude neben der Marien-Kirche

und die heiteren Bilder, welche der Ausblick vom
Friedhofe zu Aul kirchen über Achrenfelder und Wicfen
auf die formenreichen Dolomit-Gebirge der fudlichcn

Kette erfchlicfst, mögen die Pilger im Sommer über

den Charakter der I lochgebirgsnaturtaufchen, wahrend

das rauhe Klima mit feinen eiligen Stürmen dem Hoch-

lande der Wali'crfchcidc in der That ein ernrtes Ge-

präge gibt. Hochrtammiges Nadelholz krönt die Fels-

gehunge, fammetgruner Kafen deckt die Wiefenflur,

aber das Ackerland lohnet mit fparlichem Frtragc

des Landbewohners Fleifs, und den Garten ift der

Schmuck edler Obftbaume verfagt.

Wie an der Aufscnfeitc des Gottcshaufes. denen

Thurm, an der Südwand des Chors, das riefige Bild

St. Chriliophs mit dem Kindtein tragt, und defien

achtfeitiger Helm zwifchen den fchmucklofcn Giebeln

zu mafsiger Hohe emporfteigt. war auch im Innern

durch wenig harmonifche Formen der KenailTance die

Einheit des yothifchen Styles zum Theil verwifcht,

doch hat die jüngfte Umgestaltung den Plan des

BaUCS von 1474 in den wefcntlichftenTheilen glucklich

wicdcrhcrgcftcllt. Sechs Paar nach innen vorfprin-

gende, durch vorgelegte Halbfaulen fein profilirte

Strebepfeiler geben den Wanden des einfehifrigen

Langhaufes, drei Paar dem wenig fchmalcrcn. drei-

feitig abgefchloli'cncn Presbyterium feileren Halt und

bilden die Träger eines Netzgcwolbes, das mit leichten

Verfchicbungen der Linien, wie fic die ungleichen

Abliande der Pfeiler bedingen, und mit abweichender

Zufammenfctzung der Kippen im Presbyterium. die

Harre RegelmaTsigkeit der geometrifchen \'crzweigung

mildert
So berühmt das Mirakclbild der fehmerzhaften

Mutter Gottes, fo beklagenswerth der Mangel an

beglaubigten Nachweifen über diefe bildnerifche Zier.

Selbft im Yolksmundc, der fo gern das Unbcftimmtc
in feile Umriflc fiigt, hat die Sage von dem zufälligen

Funde des Vesperbildes keine Erweiterung erfahren.

Zu Tinkhaufer s Bericht, wie fchon feit unvordeivk

liehen Zeiten in Aufkirchen der pfarrlichc Gottesdienft

an allen gebotenen Frauenfcften gehalten wurde,
bilden die erhaltenen Crkunden — nach denen die

Kirche 1266 zum crftenmal genannt, von Niklas zu

Aulkirchcn 1333 durch Stiftung einer wöchentlichen
Sarnftagsmcffe, vom Papfte Paulus II. 1468 durch
Abialsverleihung ausgezeichnet , nach vollendetem
Neubau am 20. September 147; durch den Furftbifchof

Golfer eingefegnet und 1704 durch F.infetzung eines

Bcneficiatcn von Toblach zur felbftandigen Curatic

erhoben worden ift — nur eine dürftige Frganzuny,
ohne Auffchlufs über den Beginn der Wallfahrt und das
Alter jenes fogenannten Muttergottesbildes zu brin-

gen, das die Kirche als wahres Kleinod der Holzfchnitz-

Kunft befitzt.

In der Hulzfchnitz-Gruppe, welche dielen Namen
tragt, find aufser der .Mutter des Heilandes und dein

Liebüngsjünger vier leidtragende Frauen um den
Leichnam gereiht und die Einzelfiguren zu einem
(lylvollen Ganzen verbunden, das. urfprunglich für das
Mittelfehl eines Altars mit goldenem Hintergründe
beftimmt, im Laufe der Jahrhunderte mit der Umrah-
mung das architcktonifehe Ornament verloren hat.

Obwohl fomit ein wichtiges Moment für die genaue
Zcilbertimmung fehlt und mehrfache Belchadiguiigcn

verfchiedener Figuren auch die künfllcrifche Bedeutung
der Gruppe vermindert haben, ift doch durch glück-

liches Zufammentreffen aufserer L'mftandc die Farben-
gebung des alten Mciflers vor Ucbcrmalung bewahrt
geblieben, und die Eigenthumlichkeiten der Compo-
fition, der Technik und Charakteriftik treten um fo

lichtvoller hervor, je langer man auf den Einzelheiten

der Darftellung Verweilt. Ohne die Unruhe der meillcn

Kreuzabnahme- und Grablegungs-Scenen und ohne
die Einförmigkeit der blofsen Pieta, rtellt lieh die

, Klage- fchon durch uberfichtüclie GfUppirung und
harmonifche Anordnung der Figuren als das tüchtige

Werk eines felbftandigen Meifters der tyrolifchen

Schule dar.

Zu den Fiifscn der Gottesmutter, im Vorder-
gründe, Chrifti Leichnam mit emporgehobenem Haupte
in ein Leintuch gehüllt, deffen Enden Johannes und
Maria Magdalena halten, erfcheinen die trauernden

Frauen dahinter, fomit 0 Figuren in zwei Reihen zu

dreien übereinander aufgcftellt, fo «lafs ihre halblcbens-

Urofsen Figuren in der Vordei anficht völlig ftatuarifch

erfcheinen, indefs die Kuckfeite des dreifach zufam-
mengelluckten Blockes die rohe Fafcr des Holzes in

glatter Flache zeigt und 125 Meter Hohe bei 90 Cm.
Breite erreicht. Des Heilandes gekrümmter, durch die

Wundmale und geöffneten Augen als todt und lebend

charakterilirter Körper lafst freilich Ebenmafs der

Glieder vermiffen und das habere Antlitz mit niedriger

Stirn, feiner gerader Nafe, offenem Munde und vor-
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flehender Obertippe durfte mehr auf Profilftelhing, als

auf die Vorderanficht berechnet gewefen fein, da jene

den Ausdruck des Leides in milder Verklarung zur

Anfchauung bringt, die fchinalen Wangen mit den

tiefen Augenhöhlen dagegen von vorn gefehen einen

fall unerfreulich fchmerzlichcn Kindruck machen. Dort

hebt die feine Linie des Kinns mit dem mehr ange-

deuteten als ausgeführten Barte den Adel des Ge-

richtes, hier wird die geiftige Hoheit durch fcharfc

Markirung des Leides in den Schatten geflellt,

wahrend die Fraucngruppc, aus deren Vorderreihe

fich Johannes knabenhafte Zuge kaum hervorheben,

von jedem Standpunkt in lebensvoller Naturlichkeil

erfcheint. Vor Allem die Madonna, wie fie das trüb-

umflorte Auge auf Haupt und Dornenkrone des

Sohnes heftet um leiten i ii tlerh in ;ei les Gelu k fich

fnnft ihre Rechte fchmiegt. und wie fie mit den feinen

Fingern der andern angeduckten — nicht ergänzten —
Hand feinen linken, auf ihrem Schofse ruhenden Ober-

arm in zartelter Weife ein wenig näher rückt.

Mit feinem Vcrftandnifs hat der Schnitzer des

Krlofers rechten Arm neben der Matte abwärts ge-

bogen, als ob die erfchlattendcn Finger eben von dem
Tuche nicderglitten, das eine Knie, gleichfam zur

Unterlage des linken Armes, aufgeputzt, den rechten,

fchon erftarrten Schenkel gerade ausgeftreckt. Er-

fcheint die Kruft mit deutlicher Kippeilgliederung

zu hoch gewölbt, der winzige zulammengefchniirtc

Unterleib zu llark verkürzt und der linke am Knie ge-

duckte Schenkel, der Wirklichkeit wenig entfprechend,

nach innen ausgebuchtet, fo find die l'ufsc mit weich

modellirtcr Sohle und wohlgebildeten Zehen ebenfo
natürlich ausgellaltct als die Muskulatur der Arme
mit den Sehnen der Gelenke und die biegfamen Finger

der feinen Hand, als Kopf und Hals, an dem fogar der

Adamsapfel die Bel'ondcrheit des organifchen Gcfu-

ges wiederholt. Wenn dem krampfhaft verzogenen,

mahlig crlofchcnden .Auge, das noch den Schein des

Lebens fpiegelt, und dem athmenden Munde mit der

Pcrlcnreihe dichter Oberzahne, der Glieder langfam

fehwindende Beweglichkeit entfpricht, fo ficht man in

dem fahlen l'leifchton des blutbelprit/.tcn Korpers und

der dunkleren Farbe des Gcfichtes fchon die Schatten

des Todes, dem der rechte Schenkel bereits verfallen

ift. Von dem mafiigen Gelock des dunklen, auf dem
Scheitel wellig geriefelten, den Nacken verhüllenden

Haupthaares ringelt fich eine vereinzelte Strähne auf

die rechte Schulter nieder. Im Gegenfatze zu dem
leichtgefchurzten vergoldeten Lcndentuehe , delten

verfchhingenes Ende — nach unten und innen ver-

laufend — verborgen bleibt, ift die baufchige Hange-
matte in lanfter Bogenlinie ausgezogen und an beiden,

abwechfelnd auf- und niederwärts gerichteten Fnden
mit farbigen Streifen durchzogen, die Natur des Stoffes

anzudeuten.

In finniger Weife hat der alle Meiltcr die Madonna
ohne prunkvolle Gewandverzierung oder auffallige

Haltung durch die innigen Beziehungen zu dem Gekreu-
zigten hervorgehoben. Wer in das feingerundete

Geficht mit gerade vorftehender Nafe, leichtver-

zogenem Munde, und in die fchicfgcltelltcn, nur dem
Sohne zugewendeten Augen fchaut, der wird das

unendliche Herzeleid ermelten, welches die Bruft der

Gottesmutter durchzittert und in der niederrinnenden

Thranc zur Krfchcinung kommt; aber er wird auch
aus den anmuthvollcn Zügen die ftille Ruhe der

Dulderin und ihre fromme Ergebung in die Fugung des

Gcfchickcs lefen. Wie das goldbefaumte fcingcftrciftc

Kopftuch fich lofe über Scheitel und Stirn, in fchmalen

Falten Uber beide Schultern legt und unter dem zarten

Hälfe durcheinauderfchlingt , verhüllt der goldene,

innen grüne Mantel, nicht in runden Tollen, nicht in

fcharfen Knitterungen, die fitzende Figur, in aber durch

den vorgeftreckten rechten und den leichtgekrümmten
linken Arm auseinandergefchoben, fo dafs vor der

Brult die glatt verlaufenden, von keinem Gürtel zu-

(ammengehaltcnen Längsfalten des rothlich violetten

Aermelkleides mit den feineren Brüchen unter dem
Rufen fichtbar bleiben, und mit dem unteren Ende, zum
Polfter für den Leichnam des Erlofers, teppiehartig aut

den Boilen gebreitet. Kein Aufl'chrei der Verzweiflung,

keine gewaltfame Bewegung kiindel den Schmerz der

Mutter, die mit linden Händen Arm und Nacken
des Sterbenden umfallend, mit einem Blick voll tiefer

Wchmuth und voll inniger Liebe auf das entfliehende

Leben niederftarrt.

Zu ihrer Linken halt Johannes, zu ihrer Rechten
Magdalena das Bahrtuch, auf welchem die irdifchc

Hülle des Gottesfohnes ruht; jener mit fchmalem, wohl
zu kleinen Kinderangcficht, das unter mächtig nieder-

wallendem goldbraunen Haargeringcl um fo lieblicher

hervorlugt, diefe mit turbanartiger Kopfverhüllung,

deren feingefalteter feinftreifiger erzfarbener Stoff wie

eine Binde zugleich das Kinn umfchliefst. Der Eine

lafst das trübe Auge wie verloren aufwärts in die

Weite fchweifen, die Andere blickt ruhiger überChrifti

Haupt in den unendlichen Kaum — ihr Schmerz geht

minder tief, wenn auch die Thränc auf der Wange
zittert. Ungezwungene Haltung der Figuren, feiner

Umrifs derGcfichter, org.mifche Gliederung der Hände
bezeugen des Bildners Hcrrfchaft über den fproden

Stoff, da fchon die Weife, wie Johannes' abwärts ge-

renkte Linke kaum fühlbar in die Falten der Leinwand
greift, die wagrecht unter dem Mantel vorgeftreckte

Rechte mit leichtem Druck der Finger das empor-
gehobene Ende des Bahrtuches zufammenfafst. und wie

auf der anderen Seite Magdalcnens biegfame Hand
nicht minder fanft fich um das Linnen fchmiegt, deffen

tolligcs. von dreifachen Streifen durchfetztes Ende
gerade niederhängt - fein feines Naturgefuhl offen-

bart. Des Jüngers glatte Stirn mit fchongewolbten
Brauen, die fchwachgcruthctcn Wangen mit leichten

Augenringen, die gerade Nafe und der feingefchnittene,

doch fchiefgellellle Mund, wie das flach modcllirte Kinn
entfprechen dem Gepräge holdfcligcr Jugend in den
Zügen der Jungfrau, da auch Magdalenens hochgewölbte
Stirn feingezdehnete, auf die Nafenwurzel herab-

gezogene Brauen zieren, ihre tiefeingefenkten, durch
die oberen Lider halbverdeckten Augen fich trüben,

der breite Mund in dem abwärts geneigten linken

Winkel ein wenig verzogen , das Kinn dagegen
durch Zufammenfchnürung der Binde Itarker hervor-

getrieben erfcheint. Hier wie dort ficht man unter dem
offenen, bei Johannes von einem Bande über der Bruft

ZUfamonengehaltenen, bei Lazarus Schwefter kragen-

artig über Nacken und Schulter umgebogenen Mantel
Stoff und Schnitt des Kleides, das ohne Kraufe mit

glattem Saum, dort bogenförmig, hier in dreieckiger
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Vertiefung den weichen Hals umfchlicfsciul, glatt und
prall den Hufen, lofer <iie flachere Bruft verhüllt, durch

kurze Brüche oberhalb, durch langgezogene Falten

unterhalb des Gurteis der Jungfrau claftifchc Korpcr-

formen hervorhebt, unter weichen Biegungen des

Junglings feinen Gliederbau mehr verbirgt als hervor-

feheinen lafst.

In der oberen Reihe hat Maria Salome zur Linken

ihr matronenhaftes Haupt mit goldenein, flach und

breit übergelegtem Tuche verhüllt, Kinn und Hals mit

weifser, enganliegender Binde umwunden, die Finger der

Rechten gegen ihre eigene Schulter gerichtet, die Linke

regnend, fehirmend nach Chrifti Haupt herabgeftreckt,

und in dielen fprcchcndcn Handbc« egungen cliefelbe

Feinheit der Knipfindung kundgegeben, wie fie jede

Geberde, jede Miene der übrigen Leidtragenden

fpiegelt. Beide Anne bleiben unter dem weiten, innen

blauen, am rechten Handgelenke umgefchlagenen Kopf-

tuch und einen fchmalen Abfchnitt des Goldmantels
verborgen, aber von dem roftfarbigen Kleide drängen

fich unter diefer Doppelhullc wenige l'artien von der

Bruft und auf dem rechter Flbogcn, wenige Falten

über Magdalencna linker Schulter hervor. Furche.»

kreuzen die Stirn, umziehen die Nafenflugel und die

welken Lippen des gefchlofscnen Mundes; fchlaffe

Muskeln verfchieben das Oval der fahlen Wangen und
die müden Augen vcrfchlicfscn fich den Reizen der

Aufsenwelt, um ungeftorter die Geheimnifse von Zeit

und Fwigkcit. von Tod und Leben zu erlaufenen — ein

Spiegelbild des Alters, das fclber dem Grabe ent-

gegengeht.

Auf der anderen Seite hebt Maria Cleophas — die

Mutter Jacobi d. J.
— über des Apoftels Kopf beide

Hände mit fchwach gekrümmten Fingern zum Gebet,

lafst das verfehleierte Auge bei leichter Neigung des

Kopfes auf die rechte Schulter, mehr zu innerem

Schauen, als zu aufscrem Frtaffen abwärts gleiten und
in der feierlichen Haltung nicht minder wie in der

fehwermüthigen Miene die ernrte Stimmung des tief-

betrübten Graiüthea ahnen. Um die Ringe unter den

Augen und die Vertiefung zwifchen dem flach zuge-

fpitzten Kinn und der leicht verzogenen Unterlippe fpielt

nicht mehr der Jugend Formenreiz, auf das bleiche

Antlitz ift nicht des Glückes, nicht der Freude Rofen-

fchimmer gemalt: — verhüllt das Haupt, der Hals

umbunden, die Finger durr — und über die eingefallene

Wange riefelt leife Thränc auf Thrane hinab. Nicht

aufgebaufcht, doch in gefalliger Biegung, fällt das wcil'sc,

fchwarz- und grau gellreifte Kopftuchuber den goldenen,

vorne offenen Mantel nieder — malerifcher als die

weifse, mehrfach gewundene Binde, welche das matt-

vergoldetc, geradlinig gefaltete Kleid unter dem Halle

zufammenfehnürt . Mit kaum bemerkbaren Biegungen
umfchlieiVt der glatte Mantellloff den linken Arm, wird

auf der rechten Seite in kantigen Brüchen an den Leib

gedrückt, um dann in naturlichem Flufsc niederzu-

gleiten.

Zwifchen beiden Freundinnen lugt Martha s vorge-

neigtes, jugendlich liebliches Geficht forfchend über

demKopfderMadonna hervor, auf deren linke Schulter

fie fanft ihre Hand mit fchwach gekrümmten Fingern

fchiebt: das rundliche, vorfpringende Kinn, Mund und
Nafe von anniuthigcn Formen, die Augen von hohen
Brauen umfaumt, das Kupfchcn von dem vorgefcho-

beiien, tief herabgezogenen Tuche befchattet. Wie bei
den übrigen Frauen zeigt die feine Oberlippe eine
flache Rinne, der Augenring dunklere Farbe, die Wange
blalTes Colorit : deutlich f>nd die oberen Wimpern mit
fclnvarzen Strichen aufgetragen, die heraufgezogenen
unteren Lider dagegen wimperlos geladen worden.
Wie bei Johannes einzieht des grünen Kleides goldener
Saum bogenförmig den blofsen Hals, dagegen werden
die kleineren und grofseren Falten, welche fich über
dem Rufen heben und fenken. von keinem Gürtel zu-

fammengeprefst und der goldene Mantel legt fich in

fchnittigen Brüchen über das Fllbogcngclenk des linken

Armes, ohne den fchmucklofen Auffchlag des Aermcls
zu verdecken. Durr und mager die fchmale, langfingerige
Hand, an deren Oberflache die natürlichen Uneben-
heiten der faltig verfchobenen Haut nicht fehlen, forg-

faltig ausgeführt die Nagelbildung. Leider ift der rechte
Arm verloren gegangen und die Verunflaltung diefer

Seite durch eine Kugelkrone der Madonna in wenig
ftylgerechter Weife verdeckt.

Von den fchmalen Figuren der oberen Trias bleibt

dcrUnterkorper hinter den Geflaltcn der unteren Reihe
verborgen, aber auch bei Magdalencn, die aus der
Gruppe am meiften in die Erfcbeinung tritt, werden
die Fufsc von dem ausgebreiteten Mantel der Madonna
verhüllt Bis auf den Rumpf des Heilandes, deffen uber-

mafsig gewölbte Bruft und ausgehöhlter, gürtelartig

eingefchnurter Unterleib natürliche Bildimg verleugnen,
befriedigen fall uberall gefällige, wenn auch hie und da
verkürzte Mafsv erhaltnifse, den vergleichenden Sinn.

Befondere Beachtung verdient der Farbenauftrag,

deffeil urfpriinglichc Feinheit weder der Vcrwiltcrungs-

procefs von vier Jahrhunderten, noch muthwilligc Bc-

fchhdigungen völlig zu verwifchen vermochten. In

reicher Fülle ift uber die aufsere Hülle der Trauernden
das edle Gold gebreitet, allein da die Mantel jener Zier

an kunftvollen Berten, bunten Steinen und eingewirkten

Müllern entbehren, zum Theil von Staub verdunkelt,

befleckt, zum Theil bis auf den Kreidegrund abge-
feheuert find, fo überftrahlt fein Schimmer kaum mehr
die dunklen Kleiderftoffe und die lichtvollere Kopfvcr-

hüKung der Frauen, von denen Maria Salome allein mit
goldigem Tuche das Haupt vcrfchleiert hat. Nur Mag-
dalenens feingefalteter, Kinn und Wange umfpannender
Kopfputz lafst die Stirn völlig frei und an der linken

Schlafe eine Strähne des goldbetupften Haares hervor-

blitzen — ebenfo frei lugt das Auge in die Ferne, tritt

das anmuthvolle Geficht aus der reizenden Verhüllung
hervor — ; nur Chrifli Haar ift ohne Goldverzierung

geladen worden, nur der Madonna Kopftuch umzieht

ein goldener Saum. Wenn von den glanzlos grünen
Klciderftoffcn Johanni s und Lazari Schweller fich die

mattgoldigcn Gewander Magdalencna und Maria Cleo
phas, die roftf.irbene, anfeheinend brokatformig punk-

tirte Hülle Maria Salome s und das violett, fafl kupferig

fchiinmcrndc Untergewand der Madonna bemerkbar
unterfcheiden, fo ergibt genauere Unterfuchung, da.'s

derdurchfeheinende Glanz nicht Lafuren, fondern einem
Silbei Überzüge des Kreide- oder Gipsgrundes zuzu-

fchreiben ift, welcher den Heckfarben metallifchen

Schimmer verleiht.

Mit fichtlichcr Liebe find die Schattirungen der

Kopfbehänge ausgeführt: das filberweifse Tuch der

Gottesmutter von grauen Linien, je drei auf einen
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Centimcter, mit rÖthlichcT Durchkreuzung in den

Faltenlagen, das gleichfarbige von Maria Cleophas mit

fchwarzen Strichen uberzogen. Magdalenens Turban

durch braune Streifen, die fich bei dcrZufammcnfaltung

des Stoffes malcrifch von dem zarten Grunde abheben,

und Martha 's blauer Stoffvon weifsen Linien in breiteren

Zwifchenräumen — minder wirkungsvoll — verziert.

Die Feinheit der Striche mag an die PinsclSührung

eines Klcinmalers gemahnen, die Abftufung der Farben

für das feine Auge des MeiSters zeugen, der durch blofse

Zufammenfchicbung oder Auscinanderruckung lichter

und dunkler Linien jeder Kopfbedeckung einen ab-

weichenden Anflrich gab. — Die meiften Gefichter

tragen die bleiche Farbe des Grams, hier mit rofigem

Hauch der Jugendblüte, dort mit dunkleren Schatten,

wie fie auf die verfchrumpften Wangen alternder Frauen

fich legen — und aus dem umflorten Auge riefelt leife

der Thronen Fluth herab.

Wie das vcrwiSchte, doch immer noch fo zarte

Colorit der Gefichter, und der befchmutzte. theilweise

verSchwundene Gold- und Farbenubcrzug der Draperie,

w urden gröSscrc und kleinere Schaden die Wiederher-

ftcllung des Werkes zur Frneuerung feiner urfpriin^-

Kchen Schönheit erheifchen; allein da nur wenige

Künfller des Alpenlandes — w ie Adolf Becker bei den

Wandgemälden des RungcIStcin — mit der Achtung

für die Eigentümlichkeit alter Mcifter Befähigung zu

liylgerechter Nachbildung oder Ergänzung ihrer Schö-

pfungen verbinden, fo darf man es fall als ein Gluck

bezeichnen, dafs die bereits befchloffene L'ebermalung

noch in der letzten Stunde verhindert und fo ein Kleinod

mittelalterlicher Kunft von hohem Werthe vor dem
Untergänge gerettet werden konnte, wenn es auch die

bcklagenswerthen Spuren barbarifcher Behandlung

davongetragen hat.

Schon in früherer Zeit ift das Zcrfplitterte an

Chrilli Schenkeln wieder zufammengeftuckt ,
zwei

Stücke der Sockelhüllc find ausgebrochen. Maria

Salome s rechte Hand feftgenagclt, Martha s rechter

Arm abgebrochen, die linke Hand der Mutter Gottes

vom Armgelenke abgelnft und ihren Gliedern, w ie dem
Korper des Gekreuzigten durch eingeschlagene Nagel

zur Befestigung von buntem Flitter, Herzen von Blech

und anderen Zeichen des Dankes für die F.rhurung

frommer Bitte, manche Verletzungen zugefugt; allein

den argften Vandalismus hat doch jener Pfufcher aus

Enncbcrg vcrfchuldet, der, zur Uebermalung des

Holzfchnitzwcrkcs berufen, das die Bauern durch

lichteren Glanz dem neuen Altar würdiger erfchei-

nen laffen wollten, als Vorbereitung diefer wichtigen

Aufgabe einen Streif von dem Kopftuch Maria, eine

Falte ihres Kleides vor der Brüll und den rechten

Oberarm bis auf die Kreide, ja — ohne Ruckficht

auf die Einschnitte der Falten — bis in das Holz

hinein abzufchaben wagte, wie das die Photographic

von Alois Kotier nur zu deutlich erkennen läfst.

Hier wäre einem Mcifter tfrflen Ranges Gelegenheit

zur Betätigung feiner Kunftlcrfchaft an einem Werke
geboten, das noch in feinem verblichenen Goldfehein

und verdunkelten Farbcnfchimmer den Stempel hoher

Vollendung tragt, das frei von L'ebcrtrcibung, von

der Wirkung auf Effect, als fchones Denkmal Spat-

gothifcher Bitdnerei auch den Kunflbeftrebungen

unferer Zeit als Vorbild dienen mag. ob man nun

IV. N F.

die fymmetrifche Gruppirung und freie Haltung der
Figuren, den leichten Flufs der Draperic oder die

feelenvolle Charakteristik der Köpfe, die ebenfo feine

als naturgemafse Schattirungen mafsvoll gehaltenen
Schmerzes fpiegeln. ob man den Kampf des Todes
mit dem Leben in den Zügen des Heilandes beachte, aus

deflen crlöSchcndem Auge der letzte Lichtstrahl irrt.

Weder baufchig, noch knitterig fehmiegt fich die

Gcwandung bald lofcr bald fefter um dieKorperSormen,
leife nur erfalTen die Finger der wohlgcbildctcn Hände
den Stoff oder legen fich zum Gebet aneinander und
zeugen für die zarte Empfindung des Gemuthcs. deffen

innetfte Regungen der Schnitzer fo wunderbar durch-
fichtig hinzuftellen wufste. Die Häupter find verhüllt,

wie es Trauernden ziemt, die Kleider fchmucklos, die

Gefichter ohne Idealilirung wie ohne Verzerrung von
^rofser Wahrheit in dem Ausdruck tiefer Wehmuth, die

zwar die Throne niederrinnen läfst, doch bei (tiller

Ergebung in das Unabänderliche lauter Klage den
Mund verfchliefst. Am ftärkften iSl der Realismus in

den fchmcrzcrfüllten, nur iin Profil milderen Zügen
ChriSti ausgeprägt, das fchmalc Geficht durch den
erfchreckerul natürlichen Mund, der Flcifchton durch
blutige Streifen und Flecken wohl zu grell charakteri-

firt — die Muskel-Anfpannung und Krfchlaffung in

den Armen wie die Gliederung der Füfse dagegen
trefflich durchgeführt — , das maffigzufammenhangende
Haargeriefel mit dem flach gerollten Barte von primi-

tiver Einfachheit.

Immerhin beeinträchtigen diefc wenigen Mangel
kaum die Vorzüge der Compofition, der Zeichnung
und einer Charakteriftik, die das Empfindungslcbcn
mit ungemeiner Klarheit in individuellen Zügen ausge-
ftaltet. Stoff und Form laffen des Bildners Mcifterfchaft
in der Führung des MelTers wie des Pinfels erkennen,
wahrend keine Infchrift, kein Monogramm, keine Sage
von feinem Namen, feiner Heimat Kunde gibt. Wenn
Gewandbehandlung. forgfame Bildung der Hände,
Johannes Haar und manche andere Einzelheiten auf
Fächer 's Werkflatt deuten, fo laffen die fremdartigen
Gelichter und die zarten Formen der Geftalten in ihrer

feierlichen Ruhe doch einen felbftändigcn Künftler
jener Zeit vernuithen, der vielleicht kurze Zeit durch
Meirter Michel s Schule ging oder mittelbaren Einflufs

des Brunecker Malers und Schnitzers erfuhr: denn die
naturalilliSche Behandlung der Gruppe und die feine
Seelenmalcrei in den Köpfen durften Schwerlich vor der
Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in dem Alpenlande
nachzuweifen lein. Mit diefer Annahme lieht die Ver-
ehrung des Gnadenbildcs im dreizehnten oder vier-
zehnten Jahrhundert nur fcheinbar in Widerspruch: die
beglaubigte Umgellaltung des Gottcshaufes von 1474
gibt ja einen deutlichen Fingerzeig über den Zeitraum
feiner Erneuerung, zumal es — wie im Volksmunde da
und dort verlautet — vnn Anbeginn nur aus der unteren
Trias — Maria, Magdalena. Johannes — befanden
haben foll, wahrend die obere Reihe — was die
Senkrechten Theilungsli nien des Hlockes unzweifelhaft
ergeben — doch nicht Spater hinzugefügt. Sondern mit
den unteren Figuren organifch verbunden, aus dem-
selben Holze — gleichsam aus einem Guffe — hervor-
gegangen ifl. Auch die mündlichen Erlauterungen des
PSarrers von Toblach, wie an den Seitenwänden des
Chors ehedem zwei Fresken mit den vierzehn Noth-

r

Digitized by Google



c

hclfcrn auf einer, mit Paffioissfccncn auf der andern

Seite — infehriftlich von 1484 — flugclartig den Hoch-
altar cingefafst haben, unterrtutzen die Meinung, dafs

mit dem Neubau der Kirche die Errichtung eines

gothifchen Altars und die Schupfung eines kunft-

volleren Muttergottesbildes zufammenfiel , deflefl Ent-

rtchung fomit dem Jahrzehnt von 1470— 1480 ange-

hören mag.
Unter Sigmunds des Munzrcichen Regierung war

den Kämpfen zwifchen Staat und Kirche, welche fpatcr

das Reich erfchutterten, ein Vorfpiel vorangegangen,
das den Gegcnfatz der landesfurftlichen Gewalt zu den
mittelalterlichen Ideen des Cardinais Cufa über die

BefugnilTe der Hierarchie behandelte, ohne die inneren

Glaubensfragcn zu berühren. Da feit Herzog Friedrichs

Tagen die weltliche Regierung durch Einfügung des
Bauernfiandes und der Bürgerfchaft in die Landesver-
tretung eine breitere Grundlage und greisere Fertig-

keit gewonnen, der Absolutismus durch verfaflungs-

maffige Formen fühlbare Milderung erfahren hatte, fo

konnte das Volk keinen Anlafs finden, dem Flirrten

dieTreue zu brechen, als ihn dcrBannflrahl des heiligen

Vaters traf, und nach dem Tode des fehdeluftigen

Bifchofs vonBrixen 11463; fich ungeftort der Segnungen

des Friedens und des Glückes erfreuen, das den Fincn
aus demFlcifs der Hände oder aus dem regen Handels-
betriebe, den Andern aus jenen reichen Gaben der
Natur erwuchs, die bis dahin in dunkler Tiefe des Ge-
birges verborgen geblieben waren. Das Bcifpiel des

Regenten, der mit freigebiger Hand feine Silberfchatze

zu prachtvollen Bauten von Schloffern, Kirchen und
Capellen verwendete, reizte auch die aufblühenden
Stadt- und Landgemeinden zur Frrichtung und Vcr-

fchoncrung von Cultusfthttcn: Baumeifter, Maler und
Bildhauer wetteiferten in der Herrtellung von Kunft-

denkmalcn. deren fparlich erhaltene, zum Theil ihres

urfprunglichen Gepräges beraubte Rerte das frifche

freudige Schaffen hochbegabter Kunrtler ahnen laden,

welche in anfpruchlofcr Bcfchcidcnheit ihre Namen ver-

schwiegen. Fragt man zwar vergeben«, wer das Mutter-

gottesbild zu Aufkirchen gefchnitzt, fo wird man doch
nicht ohne Achtung für den unbekannten Meiftcr von
der fchonen Gruppe fcheiden, die noch in ihrem
matten Farbenfchimmcr eine Wundervolle Zierde des

gothifchen Altars bilden wird, den Stauder's kunrt-

fertige Hand nach dem Entwürfe des Dombaumcifters
Schmidt für den Chor der Marienkirche fo eben vollen-

det hat.

Aus der Steiermark.

Von Julia 1 A'.;A.

Rom. Das Ciftercienfer Stift Reun fteht auf

claffifchem Boden, es deuten mehrfache Ucbcrrefte

romifcher Cultur, welche hier aufgefunden, auf das

hohe Alter der Nicdcrlaffung in diefem Thalc. Von
den beftehenden Bauwerken ift das altcftc die Burg-

ruine wertlich des Stiftes. Diefc Burg beftand urkund-

lich fchon im 10. Jahrhunderte, und wurde in diefer

Zeit wahrscheinlich aus den Reften eines römifchen
Bauwerkes hergcftellt. Sie war der Sitz der Gaugrafen

von Reun, welches Gefchlecht aber im Anfange des

12. Jahrhundertes mit den Grafen Waldo ausftarb.

In diefelbe Zeit fallt die Gründung des Ciftercienfer

Stiftes durch Markgraf Leopold, welches bereits im

Jahre 1128 in allerdings befchranktem Umfange erbaut

war. Der erfte hier fungirende Abt war Gerlaeh von

Dunkenftcin, der mit dcmConventc aus KlorterFbrach
kam. Die Machtvollkommenheit und die Einkünfte des

Stiftes nahmen in den folgenden Jahrhunderten immer
zu und im 14. Jahrhunderte erfuhren auch die Bauwerke
eine bedeutende Vergrofserung. Um die Mitte des

15. Jahrhundertes wurde der grofstc Theil des Stifts-

gebaudes durch Feuer zerftort. aber gegen Ende des

genannten Jahrhundertes war es wieder in neuer Geftalt

erftanden, und mit Ringmauern umgeben. Die I'racht-

liebe mehrerer der fpatcren Aebte, namentlich des

Freiherrn v. Zellner, verfchlang bedeutende Summen
und das Stift verarmte immer mehr. Spätere Aebte
verhalfen allerdings ihrer Abtei wieder zu einigem Ver-

mögen und es wurden auch die Bauwerke in der Zeit

ihrer Vorlielu rG hafi wied« rholf 1 weiterl Zu Anfang

des vorigen Jahrhundertes erbaute der Abt Mailly die

grofsc Stiftskirche Ivollendet 1738; und ftattete diclo

pompös aus. Die weite Hallenkirche hat hinter den
Wandpilafter-Stcllungen durchlaufende Emporen. Die

Decke ift mit guten Pcrfpeeiiven gefchmuckt, an den
Wanden und an den Altaren find manche werthvolle

Bilder fichtbar, darunter irt das Haupt- Altarblatt von
Schmid Chrifti Geburt) befonders erwahnenswerth. 1

Rechts vom Haupt-Altar fuhrt vom Presbyterium
aus eine Thür in einen vcrwahrloften capellenartigen

Raum, in welchem zwei fpät-gothifche Sarkophage
Rehen. In dem einen der Beiden, welcher aus weifsem

Marmor irt, finden fich die Ueberreftc der letzten der
fteicrifchen Ottokare. Ottokar V. ift auf der Sarkophag-
Platte en basrelief dargeftcllt, neben ihm ein Baum
und ein Hafe. Die Infchrift befagt. dafs hier auch feine

Gemahn Kunigunde und fein Sohn Ottokar der Fromme
ruhen. Diefer Sarkophag wurde 1S27 vom aufgeladenen
fteirifchen Karthaufer Klorter Seitz nach Stift Reun
gebracht.

Der zweite Sarkophag ift aus rothem Marmor und
umfchlicfst die Gebeine Ernft's des Eifernen. Auch
er erfcheint en relief auf der Sargplatte. Diefer Sar-

kophag ift eine hubfehe Arbeit aus der errten Hälfte

des 15. Jahrhundertes und contraftirt durch feine

reicheren fpat-gothifehen Formen recht auffällig mit

dem armfeligcn Räume, in dem er fich befindet.

• leb., dl« «Ii. Stifulmcbe n R<u» liehe llil Hi> d« aairla.n an
t,n.**>hU» M'ihnm 1*1.3. p 17: ijs Miuh. d Cttw -Coaua. IV. p. XXXIX
und X ll.ndp XIX
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Das Stiftsgebaudc tragt im allgemeinen keine

Spuren des holten Alters, welches feine Gcfchichte aus-

zeichnet. Romanifches fucht man vergeblich und auch
Gothifches ill nur in wenigen geringfügigen Details

erhalten. Gelegentlich des Durchwandern* der Stifts-

hofe fand ich in einem dcrfclben, welcher als Wirth-

fchaftshuf verwendet ill, und zum gröfscren Thcile als

Dungcrftättc dient, an einer Wandflache Keile eines

umfangreichen, wie es feheint, fpnt-gothifchcn Frcsco-

Gcmaldes, welches durch Losfchalung der Tünche und
Freimachung der Wand wohl noch naher bellimmbar
fein dürfte, In einem Thorbogen an der Kirchenwand
fiel mir ein dorthin verpflanztes hübfehea Gitter in

tleutfcher RenailTanee auf, fonft entdeckte ich im

ganzen Stifte nichts archäologifch Bemerkenswert lies.

Allerdings Hellte man all meinen Bewerbungen um
Hibliothcks - Berichtigung jedesmal unüberwindliche

I lindernilTc in den Weg. und darum kann ich auch nicht

fagen, ob nicht etwa dorthin fiel» noch fehenswerthe

Schatze gefluchtet haben. Die Bauwerke des Stiftes

find in jeder Beziehung ftark vernachlässiget. Haupt-
treppen find als Kumpelkammern verwendet, und an

der Aufsenfcite des Stiftsgcbaudes zeigen zertrüm-

merte Fenflcr.Maucnvcrksriffe, fchadhafte Gefimfeetc ,

ilafs die Bluthezeit diefer alten NicderlalTung lang

vorüber und dafs der Geilt, welcher fchafTt und erhalt,

hier zu walten aufgehört.

Dattfch- 1.atuisberg . Die Burg, oder richtiger Ruine

diefcs Namens, ill der Lage und Bauart nach intereflant.

Die Bauanlage ill nicht aus einem Guss, fondern augen-
fcheinlich zwei verfchiedenen Fpochcn zuzufchreiben.

Da aufserdem der Heiland der Gebäude nicht bis in die

gothifche Periode zurückreicht, fo ill die Anordnung
nicht klar genug, um eine llrcnge theoretifche Forderung
zu vertragen. Als Donjon konnte man den zum alteren

Burgtheile gehörenden maffiven viereckigen Thurm
anfehen. Diefer dämmt wahrfeheinlich aus der erllen

Hälfte des \6. Jahrhundcrtcs und ill. wie das ganze
Bauwerk, in fchlechtem Bauzullande. Der im Burg-

inneren (liefen Thurm umgranzende Hof zeigt Renaif-

fancc-Arcaden-Gangc in den umgebenden Gebaude-
theilen, er ill aber leider fchon fo „malerifch" geworden,
dafs nur ein geringer Theil desfelben ohne Gefahr eines

Beinbruches paffirbar ill.

Ringmauern und ein älterer l'alas, welche inruineti-

haftem Zudandc die Umgebung des Bergfried s bilden,

zahle ich auch noch zu dem alteren Burgtheile. Im

17. Jahrhunderte mag das umfangreichere und auch
noch etwas beiTer erhaltene l'falz-Gebaudc eutflanden

fein, welches fich nördlich an die vorerwähnte Bauan-
lage fchliefst. Hier war ein „Ritterfaal," in welchem lieh

hubfehe l
;resken befunden haben follcn. ebenfo eine

Reihe von anderen Prunkgemächern und eine Capelle.

Von all dem ill aber nur mehr eincbefchcidencForftcr-

wohmmg und viel Maucrtrummcrwerk übrig geblieben.

Der Zugang ill durch ein nordlich gelegenes Thor ermög-
licht, welches in einen durch hohe Mauern gefehutzten
Burghof fuhrt. Auch hier find manche Spuren von
fchonen RenailTanee Details anzutreffen, leider find auch
diefe Bautheile fall bis zur Unkenntlichkeit verfallen.

Ueber die Gefchichte der Burg Deutfch-Lands-
berg finden fich nur fparliche Daten. Ks ill mehr als

wahrfeheinlich. dafs vor der Krbauung derjetzt bellehen-
den Gebhude hier eine feile Burg belland. hillorifch

oder archäologifch nachweisbar ill diefs jedoch nicht.

Die erden Kigner der jetzt beflehenden Burg waren
die Edlen (fpäter Grafen) von Khunburg, welche in

Steiermark fehr begütert waren. Im 18. Jahrhunderte
ging der Befitz an das Krzbisthum Salzburg über, und
weiter wurde er zu Anfang unferes Jahrhunderte* vom
Rcligionsfondc, dann vom Grafen Fries und endlich im

Jahre 1820 von der furlllich Lichtenllein'fchen Familie

erworben. Heute ift Fürfl Franz Lichtendem Kigen-

thümer der Burg.

Der erfchreckliche Zulland diefes Baudenkmales
veranlafst mich nur noch fchlicfslich mein tiefes Be-

dauern hierüber auszudrucken. Der reizende Funkt,

auf welchem dasfelbe lieht, die vielen, vielleicht noch
zu rettenden Bautheile in fchoncr RenailTanee, und die

prächtige Gelammtanlage des Bauwerkes, welche man
auch nach heutigen Anfpruchen leicht zu einem fehr

wohnlichen Schlöffe gcdalten konnte, lafTen es bedau-

erlich erfcheinen, dafs diefe Burg mit fo rafchem

Schritte dem Verfalle entgegengeht und, wenn nicht

fehr bald geholfen wird, bald das Schickfal vieler

anderer Burgen theilen mufs — als Steinbruch für
litxiiernhiiufer zu dienen.

HolUntgg. Diefes in gutem Baudande erhaltene

Schlofs ill, nach hidorifchen Nachw eifen zu fchliefsen,

bedeutend alter, als Deutfch-Landsberg ; die Kxiftenz

desfelben lafst fich nach Urkunden bis ins 12. Jahr-

hundert verfolgen, obgleich für diefe« hohe Alter alle

archaologifchen Anhaltspunkte fehlen. Der Schlofs-

bau, wie er heute beliebt, zeigt die Formen des 16.

und 17. Jahrhunderts und leider auch manche Zuthaten

der Romantiker unferes Säculumi , welche unter

Anderem in RenailTance-Bogenfenfter gothifche Holz-

mafswerke fetzten und andere Ungezogenheiten be-

gingen. Die Aufsenfeitcn des SchlolTes find einfach

decorirt, aber dennoch manigfach gegliedert und in

fchöner RenailTanee gut erhalten. Das Schlote-Innere

gru])pirt fich um zwei I lofe, deren erder innerhalb der

eigentlichen Wohnräume liegt und rundherum von
Arcadcn-Gangcn in allen Gefchofscn (Bogen zwifchen

Säulen) umgeben ill. Das Schonlte in diefem Hofe

id der Rcnaiffance-Bruimcn mit fehonem Schmiede-
eifen Gitterwerk, ein treffliches, wohl erhaltenes Kxem-
plar diefer herrlichen Art von Brunnen Der TotalcfTcct

de> Hofes ill durch üppige Schlingpflanzen erhöht,

welche von der Architektur gerade fo viel frei laden,

um noch deren Formen verfolgen zu können Aller-

dings blicken, von den Bogcnmitteln herabhängend, eine

grofse Zahl .gothifcher- Terracotta-Blumenkorbchen
zwifchen Architektur und Schlingw erk hindurch, welche

das Ganze wieder bedeutend banalifiren. Im zweiten

Hofe ill in die Mitte desfelben die Kirche gefetzt,

ringsherum befinden fich weniger gepflegte Schlofs-

trade, welche wohl untcrgeordneterenZwecken dienen.

Die Bogenllcllungcn. welche hier im Krdgefchofsc hin-

laufen, find Depot für aufser Curs gefetzte, aber fehr

fchon gearbeitete und verhältnifsmafsig noch gut

erhaltene, reich omamentirte Stammtafeln, welche die

Hofft n der edelßen ßdtrifchtn GefelilecItter dem
wohlgefchlichteten Fichtenholze zeigen, das in ihrer

Umgebung des erlofcnden Kuchenjungen harrt.

l)ic Kirche, welche ziemlich umfangreich ill. zeigt

wenig innere Ausllattung und dürfte aus dem vorigen

Jahrhunderte (lammen.

P*
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Die Burg Hollencgg war vor ihrer erlicn Erbau-

ung bis zum Jahre 15X2 in ununterbrochenem Bcfitze

des Gcfchlechtes gleichen Namens, und follte in

genanntem Jahre durch Vcrmächtnifs an den Domini-

caner-Orden ubergehen. Der Befitz kam aber nach

einem erfolgreich geführten Rcchtsllrcite wieder an

die Nachkommen des Tcftators zurück und verblieb

in deren Hcfitz bis 1655. Von da an wechfelte es rafch

die Belitzer, es war der Reihe nach Kigcnthum der

Grafen Saurau, der Freiherrn v. Buchbaiim, der Grafen

Schonburg und endlich zu Anfang unteres Jahrhun-

derte* der Flirrten Licchtcnftein. Der gegenwärtige

Kigenthumer des Schloffes ift Fürrt Franz Liechten-

ftciii. welcher auch wahrend der Sommerszeit fich

meift hier aufhalt. Die Gemacher des erllcn und
zweiten Stockwerkes find reich decorirt und mit

Mobein und Prunkgcgenftanden vollgefüllt. Von den
Decorations-Gegenftandcn und Gcrathcn ift vieles aus

dem Schlöffe Riegersburg, welches nun nicht mehr
der fürrtlichen Familie zum Aufenthalte dient, dafür

aber dem Verfalle preisgegeben ift, hichcr gebracht

worden. Von befonderer Schönheit find franzufifche

Gobelins aus dem vorigen Jahrhunderte, welche

biblifche Sccnen darrteilen. Sic find in einem Gemache
des zweiten Stockwerkes verwendet und verdanken
der Sorgfamkcit, mit der fie bewahrt werden, ihre gute

Erhaltung. Unter den Mobein und Gcrathcn ift noch
manch gothifches Stuck vorhanden, aber auch die

Rcnaiflmncc - Gcgenflandc und theilweife auch die

modernen Sachen find von nicht geringem Werthe.

Thuren-, Wand- und Deckcngcta.el find zumeift von
trefflicher Arbeit und aus guter Zeit.

Denkmale der Familie Zelking.

Von Dr. A%,r/ LmJ

(Mit raci Tafel«.,

I.

Grabdenkmale diefer Familie bis auf unferc Tage
erhalten, find ziemlich feiten. DieKuhcftatten derfelbeu

waren an vielen Orten zerrt reut, obgleich wir für

die altere Zeit des F.rfcheinens diefer Familie die Rabe-
ftatte bei den Minoriten in Wien annehmen können.

So ift dort die Margaretha von Zelking. Gemahlin
Otto s f '359 beftattet. desgleichen 1'etrilTa von Zel-

king de l.ichtenftein de Nicolspurga f 1318, Otto von
Zelking auf Schonneck, Otto von Zelking t 1318 und
feine Gattin Flifabeth aus dem Hnufc Capellen f 1336

und endlich Ella von Zelking, Schweiler des dritten

Ordens f 13S3 mit ihrer Mutter 1 und anderen Grab-
Itatten finden fich auch in Steinakirchen, Lafsbcrg,

Baumgartenbcrg, Kafermarkt u. f. w.

In Ulrichskirchen befindet fich an der Aufscnfeite

der l'farr-Kirche eine rothe Marmorplatte von 2 Mm.
26 Cm. Hohe und 1 Mm. 11 Cm. Breite, darauf in ver-

tieftem Bildfelde die lebensgrofse Figur eines Ritters

in vollftandigem Turnierharnifch. Derfelbe ift flehend

dargcllellt, gegen vorn gewendet, der Helm mit

reichem Fcdcrfchmuck, doch das Vificr herabgelaiVen,

fo dafs man nur im Schlochc rechts

das Auge durchblicken ficht, am
I Bniilharnifch der Rullhackcn. Die
linke Hand ruht am Kreuzgriffe

des breiten Schwertes, das mittclft

eines Leibriemens befelligt ift.

Kig. 1

• Veber die bei den Minuriicu tlcRailclen,

fiebe Beneble de« Aherinum, Verein IM Wien:
/,/«,/. einmiUcUllerlichet driber- Vcffeit.linirt.cl.C-

XII. tl.tn<i XLitctciriu und l'ctnlTj („Ii, Ich untl

rwar Ictilere nebA dem LiLblcnAcinTtKrtt luEtl

'inen L<>ncn mit %uft*«ru gekehrten l.clithl ,na
Silier und ItUu knr-.t t<ih.ilt in, rnllien t'cltle

(Fi». I) Ollo vo« Zelklnit Svhonnerlc t"i°"'''l,rle
Ml Wappen Sillier und ItUu rvhr.fif.cf tlteili. Hei
Ottotiii» in inj VnfMN im Netr»lnKiuM lei-

der her*u»|f.cii:heii|cn

rechts der Dolch zum Gnadei.ftofs, in der Rechten die

über dem Kopfe flatternde Lchenfahne. Zu Füfsen zwei

Wappen. Um das Bildfeld zieht fich ein fchmaler

Infchriftrahmen mit folgender Legende: Hic.ligt.be-
graben . der . Wolgtfborn . herr . herr .

,
Hanns . von .

Zelckhing.ill . geliorben . den . 15. tag . Juli. 1525. Jar .

vnd . fein . gemahl . fraw magdalcna . ein . gebome .

von . be. . . bereits unlcfcrlich die .ift .geftorben . den
. 26 . tag.Marcy . 1534 .Jar . got . fey . Ihncn.alleii . genedig.

Die Infchrift gibt uns fomit Nachricht, dafs diefer

Grabilcin dem Andenken des Hanns von Zelking,

geliorben am 15. Juli 1525 und der Magdalena, feiner

Gattin, geliorben am 26. Marz 1534 gewidmet ift. Der
Familie Zelking entfpricht auch das Wappen. Wir
erkennen einen gevierteu Schild, das erfte Feld fchrag

links, das vierte fchrag rechts gcthcilt, das Stamm-
Wappen der Zelking, dem der erfte Wappenhelm
entfpricht, im zweiten und dritten ein gegen die Mitte

gewendeter und dahin fchrag gethciltcr Lowe, das

Wappen der Schall.iberg. Am erften Helm ein ge-

fchloffcner Flug mit fchrag linker Theilung, am anderen

ein Flug mit Lindenblattern bellreiit. Hans von Zelking

war der zweite Sohn des Chriftoph von Zelking. f 14.91,

und der Margarethe von Bottendorf, er war Truchfefs,

im Jahre 149! Pfleger' von Frciftadt. Er war vermalt

mit Magdalena des I lans Bern von der Leiter Tochter*

und hinterliefs einen Sohn Namens Chriftoph und zwei

Tochter. Friedr. Kern veröffentlicht in den Jahr-

büchern des heraldifchcn Vereines .Adler-1 eine fehr

werthvolle Reihe von Rcgeften in Betreff des ausge-

ftorbenen Gefchlechtes der Zelkingcr, daraus uns jene

* S Hohenetlc III. ä - 4, «utVIlift rieh naht-rc Anfallen über droMlictt

finden
» J.tbrlmch tlr» herald. Vereinet Adler II, paf;. 136. inibefnndere P*B-4*5

-

500, soj. jt>j. >». J». J>J. J»*. 5»». »}». »». 544. 548.

Digitized by Google



cm

unter Nr. 564 in Bezug der Legende des Grabftcines

von Wichtigkeit ift, Sie lautet 1514 Freitag nach

Laetarc Marz 24.): Ein pergamener Hcirats-Yermacht-

brief, fo Herr Hanns von Zelking feiner Gcmalin Frauen
Magdalena, gebornen von Peru und Vinczenz. zu der

Laittern, auf gewifs benannte Stuck gegeben hat. Das
Wappen, das wir ain Monument links zu Füfsen des

Kitters fehen, dürfte demnach in Bezug auf die Familie

der Frau ftchen. Fs ift das Wappen der Herren von
der Leiter zu Bern, enthaltend eine Leiter, beiderfeits

gehalten von einem auffpringenden Hunde. Am Helm
zwil'chen einem doppelten Fluge ein gekrönter wach-

fender Hund. (Fig. 2.}

In der kleinen Pfarrkirche zu Zelking findet fich

eine Reihe von Monumenten diefcr Familie, als: eine

fehr grofse Platte mit dem Wappen von Zelking und

Leipp oder Lipp igckreuztc dürre Stamme in Contou-
ren mit folgender Umfchrift: Anno dni MCCCCXVÜ
fext.i feria port euftachi obiit dna Katherina uxor

hainrici de zelking. hic fepulta. 1 Heinrich von Zelking

und feine Gattin Catharina vergifteten im Jahre 1411

fiir ihre Jungfrau, die Bchamin ihrer treuen Dienfte

wegen etliche Gilten zu der Kirche in Zelking, wor-

über der Pfarrer dafclbft reverlirt. 1

Ferner ein grol'ses Grabmal mit Obelisken und
reicher Wappentafel der Magdalena von Zelking,

zweiten Gemahlin des Chritloph Wilhelm von Zelking,

t 2<j. Uctober 1526. Auf dem in der Kirchengruft

befindlich gevvefenen Sarge war eine meffingene In-

fchriftplatte angebracht, die gegenwärtig fo wie

mehrere andere derzeit in einem Kähmen und unter

Glas an der Fvangelienfeite des Hoch-Altars aufge-

hängt ift. Wir erfehen darauf das dreimal behelmte
Wappen der Hardegg - Reichenegg

,
umgeben von

16 Wappenl'childcn. und zwar mit der üblichen Unter-

feheiduug zwifchen den Wappen der mannlichen und
weiblichen Ascendententheils unten zugefpitzte Schilde

faj, theils über Kck geftclltc Quadrate fb) : rechts Har-

degg <»,•, Reichenegg fb), Rotenberg <a), Grosglogau

fb), Eberftcin tu), Fbltain ftj, Sonnenberg faj, Monte-
lortc fbj, links Thum (a), Landenberg fb), Simonet (a),

Simonet fb), Lcipp (a), Conftat fb), Khollobrat fa),

Zinaborg fb,'. Die darunter befindliche Infchrift erzahlt

uns, 3 dafs Magdalena von Zelking die Tochter des
Grafen Heinrich Hardegg und der Anna Maria Gräfin

von Thum- VallcfalTina und Gattin des erwähnten
(Thrill. Willi. Herrn von Zelking war, geftorben den

29. Oclobcr 1626 gegen u Uhr WO» Mitternacht im I

51. Lebensjahre. 1 Die erwähnten auf der Tafel er-
j

icheinenden Wappen bezichen lieh auf die Familien

beider Litern der M. Magilalena V. Hardegg. Heinrich

Graf Hardegg war der Sohn des Julius Grafen Har-

degg und der Grafin Gertraud von Fbcrftcin, Julius I

Hardegg der Sohn des Heinrich Hardegg und der'
Flilabcth Rofenberg, Heinrich Hardegg der Sohn
des Stephan von Pruefchenk und der Margaretha von
Reicheneck, EUfabcttl von Rofenberg die Tochter des

Joh. von Rofenberg und der Anna vonGlogau, Getraud
von Eberltein die Tochter des Bernhard von Fbcrftein

und der Kunigunde von Sonnenberg u. f w.

1 S Sm km in den Berichten de» Wiener .Alterih. Ver. XVII. p. 144,
: s. Regelten iü und jij und Hoheneck III. »54
» Wir Terueifen hinlichllich der Infchrifl .ul die Akbildun« IX 11.

Fi«. 1. ««klier auf ph 3io»rj|.hifchi:m W, je - reducin — dem Oiiginul m.H-
CrKildel wurde,

> S WUifilt. IX. 1.15.

Chrift. W. von Zelking vermalte fich noch ein

drittesmal und zwar mit Anna Flifabeth von Zinzen-
dorf. Fr ftarb zu Wien am 27. April 1626 und fand
feine Kuheftatte ebenfalls zu Zelking, wofclbft in der
Kirche ihm ein Monument aufgcftclll w urde, ein grofser

Stein mit Wappen und langer Infchrift. Fr hinterliefs

einen Sohn Ludwig Wilhelm, als den letzten Sprofsen
diefes Gefchlechts, der verehelicht mit Maximiiiana von
Zinzendorf war und im 28 Lebensjahre am 10. April

1634 ftarb. Auch diefer wurde in der Familiengruft zu

Zelking beftattet ; eine cachirtc Wappentafel in der
Kirche über dem Ürgel-Chor ift feinem Andenken
gewidmet. Die ebenfalls in der Sacriftei aufbewahrte
meffingene Infchriftplattc von dem Sarge dcsfelben
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irt fchr intereflant. In Tafel I wird der verkleinerte

pofitive Abdruck der Platte gegeben. Das Bild foll

uns das Erlöfchen des Zclkingfchcn Haufcs fymbolifch

vor Augen führen. Wir fehen darauf in einem halb-

kreisrunden Tempel einen Ritter und ihm gegenüber

ein Skelct. Das Gerippe fteht mit dem einen Heine auf

dem am Boden liegenden und in vierTheile zerfchellten

Sehilde mit dem vierfcldigcn doppclbehehnten Wap-
pen der Zclking, das andere Bein ift vorgefetzt; die

linke Knochenhand ruht auf dem behelmten Haupte

Kig . 3-

des Ritters, mit der Rechten ftoftt ihm dasfelbe

den Tod bringenden Pfeil durch den Panzer in die

Brufl Der Ritter finkt eben zufammen, die Augen
find gefcMoffen und das Antlitz zeigt die Zeichen des

nahenden Todes. Der linke Arm fallt fchlapp herab, der

rechten Hand entgleitet einTheil dcszwcimal gebroche-

nen Rennfahnen-Schaftcs. deffen unterftes Stuck am
Boden liegt, wahrend der oberftc Theil mit der völlig

entfalteten Fahne eben zur Krde fallt. Gewaltige Riffe

zcrkliiften die Kuppel, die beiden das Gewölbe tra-

genden Säulen fturzen in Trümmer zerbrochen zu

Boden, doch fteht am Rande des Bildes beiderfeits je

ein Obelisk aufrecht und unbefchndigt. 1 Zunachft des
Todes liest man die Worte : volcnte deo, auf der Ge-
fimsleifte des Tempels: dvrabile nihil, endlich auf der

Fahne: Ich und mein gcfchlecht mit mir vergeht nun-

mehr beii Got in himcl fleht. Auf der Fahne wieder-

holt fich das Zelking'fche Wappen fünfmal und zwar
mit der wechfclnden Ucbcrfchrift : Ludwig Wilhelm.
Chrifloph Wilhelm. Carlludwig. Wilhelm, Chriftoph. 1

Unter dem Bilde innerhalb eines gefchweiften Rahmens
findet fich die Infchrift, welche lagt, dafs in dem Sarge

der Leichnam des Ludwig Wilhelm von
Zelking, des Letzten feines Gefehlechts,

geftorben im Schlofsc zu Zclking 1634, ruht.

Beiderfeits des Rahmens oben gekreuzte

Todtenbeine und eine gebrochene Sanduhr,
unten eine gebrochene Lampe und ein bc-

granzter Todtenfchadel. Die fclion erwähn-
ten Obelisken feitwarts des einftürzenden

Ruhmcstcmpcls des Zclking fchcn Gcfchlcch-

tes find mit Wappen und zwar je paar-

weife in acht Reihen geziert. Wir finden auf

dem rechts die „avi paterni- — Wappen
von Zclking. Stahremberg. Polhaimb, Traun,

Santicd, Waldeck, Khaslcr. Vindler, Prag.

Grabm, Fuchs, Fi ohnsberg, Lamberg u. f w.,

links a\ 1 materni - von I Iardegg. R Ifen

berg, Glogau, Fbcrftein, Eppftein, Sonnen-
berg, Montforte, Liechtenftein, Stahremberg.
Rappach, Polhaim u. f. w.

Des Ludwig Wilhelm gleichnamiger

Sohn, eigentlich diefer der letzte des Haufes
Zelking, ftarb als Kind von 4 Jahren wenige
Tage nach dem Tode feines Vaters. Auch
diefe Sargtafcl ift erhalten.

Line dritte in der Sacriftei der Pfarr-

kirche zu Zelking befindliche Mcffingplattc

war den Sarge der Sufanna Regina von Pol

haim, gebomen Zelking, + am 21. Marz 1655,

beigegeben. Die Platte (Taf. II, Fig. 4) ift

mit dem Polhaim'fchcn und Zelking fchen

Wappen geziert Sufanna Regina war die

Tochter des Hans Wilhelm von Zelking und
vermahlt mit Weickard Freiherrn von Pol-

haim am 22. Juni 1614.

Eine fünfte Platte nennt Wcikart den
alteren, Freiherrn Polhaim, Herrn zu Zelking,

f zu Zelking am 16, Orftober 1644. Auf der

Platte des Polhaim fchc Wappen. (Taf, II,

Fig. 3 )

Als die Herren von Zclking ausgeftor-

ben waren, hatte Frau Sufanna Regina von
Polhaim die Herrfchaft Zelking an fich und

ihr I laus gebracht, daher Weikard von Polhaim fich

Herr von Zelking nennt.

Eine fechste Sargplatten-Infchrift erzahlt uns, dafs

in der Zelking'fchcn Gruft auch Georg Ludwig, Sohn
des Georg Hartmann von Zinzendorf, geb. 3. Auguft

1630, f 28 April 1634 ruhte. Das zu oberft der Platte

angebrachte Zinzendorf fche Wappen ift durch feine

Ornamcntiruug intereffant. (Taf. II Fig. 2.)

1 Die fjft cleichc l»-»rftelliinu lindcl (uh auf dem Abdruck der InCchrifi

pl.ite de« S»r«i des jungerm Maniu Beck rrelheirn von Ltopu Id.lorf

f ,6,, flehe Mi.in d. C.nlr -C™», III p»« LXXXVIH und hier Tis. ,

« d . i. Lud.ir. Wilh.la»-» Val.r. »uftHIM,
Ur«rt.f«v«l»r und Urur-

Urul.vuler.
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Kunfttopographifche Reifenotizen.

Von Dr. AlirH Jfc

II. Artikel.

III. Tyrol.

Den lieblichften Anblick bietet im Kitzbuchler

Achenthai die alterthümliche Stadt, wonach das Flüfs-

chen benannt ift. Ihre drei alteren Kirchen, davon
zwei auf dem Kirchhofhugcl. die dritte am Platze

gelegen, verleihen dem romantifchen Stadtbild die

echte mittelalterliche Silhouette und zahlreiche alte

Privat-Gcbaudc helfen das crnft-freundliche Bild ver-

vollftandigen. Die kleine Kirche der heil, Katharina im
Innern der Stadt Kitzbitchl gehört der Zeit des gothi-

fchen Stylcs an, ein einfchiffiges Gotteshaus einfacher

Art. welches aufser dem mit fünf Seiten des Achtecks
gebildeten Chores zwei Travees umfafst. Die Kippen
des Gewölbes zeichnen lieh durch die fchone radiale

Gruppirung aus, die Wanddicnfte entfpringen in einiger

Erhebung über dem Fufsboden. Sehr kunftreich ift das
gefchmiedetc Speisgitter am Hochaltar mit freigetrie-

benen ftylifirten Blumen, aus dem 17. Jahrhundert.
Die impofante Hauptkirche, dem heil. Andreas

geweiht, wurde 1435 vollendet. Sie ift eine mächtige
Hallenkirche mit drei breiten fall gleichen Schiffen in

drei Jochfeldern auf vier Pfeilern ohne Kopfe geftutzt.

Der Grundrifs des einzelnen Pfeilers befteht aus einem
Kreife, an welchen vier im Quadrat über Eck flehende
halbrunde Dicnftc angelegt find. Das Rippenwerk
der Gewölbe mufste barocken, fchr guten Fresken
Platz machen. Ucberhaupt hat die Decke Verände-
rungen erfahren, wie denn auch das Travcc, welches
dem mit fünf Ociogon-Seiten gebildeten Altar-Raum
vorliegt, mit einem ebenfalls al fresco gemalten Spie-
gelgewolbe bedeckt ift. Das Altarblatt hat Johann
Spnlbcrg zum Meillcr, die Architektur des Altars
rührt von dem Bildhauer Benedicl Faißenbcrger her.

Das Gemälde ift von tiefftem Colorit, grofs in der Auf-
falTung und fchon componirt , eines Italieners des

17. Jahrhunderts würdig. Spiclbcrg ift ein Ungar, er

malte in Brünn und an anderen Orten. Indem aus
unferer jämmerlichen Literatur über die Rennaifl'ance-

und Barock-Kunft ( »efterrcichs nicht Raths zu erholen
ift, wird wohl hier die Anfrage an Fachgcnoffcn erlaubt
fein, ob über dielen Kunlller, der hohe Beachtung ver-

dient, näheres bekannt wäre. Vor allem: ift diefer
Spielberg dcrfelbe. den Sandrart (ed. Volkmann VI.
pag. 358) erwähnt! Ift es der Spielberger, welcher in

Wien bei St. Stephan, bei den Minoritcn, bei den
Auguftincrn. St. Urfula, bei der 1 limmelpforte (ehe-

mals), bei den Dominicanern, ift s endlich jener Spill-

berger , auch Spillcnberger, felbft Spiegelbcrg (I),

welcher im Stifte Göttweih thatig war? Ein dortiges

Altarbild ift 1675 datirt und Bcncdia Faiftenbergcr ift

1621 geboren, 1693 geftorben, was wohl zufamnien-

paflen wurde. — Die Kanzclftiege umgibt ein hübfehes

Eifengitter des 18. Jahrhunderts.

Das Aeufsere der Kirche ift mehrfach intereffant

;

zunachft durch einige treffliche Bildhauer-Arbeiten an

Denkmalen der Renaiffance. worunter wieder das
Denkmal der Familie KupferJchmied (nicht der

Kupferfchmicd-Imumg!) hervorragt, wenn fchon eine

Gleichfetzung mit Colins Arbeiten thoricht ift. Die
umfangreiche Sculptur hat fall zwei Klafter Lange,

befteht aus Sandftcin, umfafst aber in der Mitte ein

befonderes , vielleicht älteres Relief aus rothem
Marmor. Die Seiteiitheile find in je vier Bildfelder

gcfchicdcn, deren jegliches von fculpirten Ornamenten
auf grünem Grunde umrahmt ift; ihre Gegcnftande
find der Reihe nach: Oelberg, Fall unterm Kreuze,

Grablegung, Aufcrftehung und vier Familien-Seenen.

Unter letzteren ftellt eines den Jungften der Familie

dar, vor dem heil. Primus knieend. Viele Infchriften

enthalten Reime und biblifche Stellen, woraus wir

erfahren, dafs urfprunglich am 24. April 1512 Matcys
Kupferfchmied geftorben, dem eine grofse Verwandt-
fchaft folgte. Der Urheber des Kunftwcrkcs, d. h. der

Stifter, ift jener Jungfte, für welchen es laut Infchrift

eines Tafelchens: Completum Anno domini M.D.XX.
vollendet wurde.

Die bezügliche Infchrift befagt weiters:

Der Junger primus Kuphcrsmid
So den leiden Chrifti ....(?)

Seiner Eltern gedechtnus zutnern

Allein aus difen urfachen

Dife figuren hat laben machen
Wiflcnlich als ein über Man
Den Gott alfo hat wellen han.

Gefch weifte Säulen entfprechen im Rahmcnwerk
dem Deutfch-RenailTance-Charakter des fchonen und

grofsartigen Werkes, deffen zahlreiche Familienwappen
weiters noch besonderer Erforfchung würdig waren.

Im mittleren Relief ift die Kreuzigung in grofseren

Figuren dargeftellt.

Ein benachbarter Stein enthalt das Relief der

Gregorsmefle mit der Infchrift:

Georgius Erlbach decretorium doftor Ecclefiae Sancti

iohannis zu Lewkental Reiftor Mgr. Camcrc Saltz-

burgen. 1525.

Wappen: ein gewellter Balken diagonal von rechts

nach links mit einem Stern in der Mitte.
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Endlich fchmückt die Facade an der rechten

Seite des fpitzbogigen Portals ein koloffales, leider bos
reftaurirtes Freseo des 16. Jahrhunderts. Gcgcnftand
ift die Kreuzabnahme mit vielen Figuren, darunter

St. Gerhard und Crispinus, letzterer der Patron der

Schuhmacher, welche als Stifter in einer langen, gleich-

falls erneuerten Infchrift angeführt find. Wir erfahren

daraus eine Menge Namen , das Werk wird ein

Epitaphium genannt und ferner gefagt, dafs die Zunft

es ,von Meiftern Richer Machen vnd Mallen laflen. 41

Ein« Jahreszahl ift nicht angegeben, 1815 fand eine

(die wievielte?) Rcftaurirung ftatt. wobei abermals die

Namen der Gutthatcr und die Schuflerwerkzeuge bei-

gefetzt wurden. Soviel die barbarifche Verklcckfung
bcurthcilen läfst. war es einft ein fchöncs Werk eines

Künftlers, der vom Finflufs itatienifcher Kunft tief

durchdrungen ift. Profile von Frauenköpfen, deren
Grund-Idee in des grofsen Urbinaten Schule zu fuchen

ift, bekunden diefs auf 's deutlichfte.

Die Frauenkirche am Friedhofe, neben der Pfarr-

kirchccrrichtet, hat cineGruft und ift, ehemals gothifch,

im Innern durchaus barock decorirt, Fresken, auf

Märiens I limmclfahrt bezüglich, fchmucken die Decke.
Vor dem Altar ilt ein prachtvolles bemaltes F.ifen-

gitter aufgcftcllt. deffen freigearbeitetc naturaliftifche

Blumen über alle Bcfchreibung meifterhaft gefchmiedet
find. Am Schlofse hat fich der treffliche Meiftcr

verewigt: F . W . [sj . M.
Die zwifchen beiden Kirchen ftehende kleine

Oelberg-Capelle ift gothifch; mit einem kleinen Thürm-
chen verfchen, welches in ein Steinkreuz endigt.

Unter den öfters vorkommenden gothifchen

Hausthoren zeichnet fich das eines Gebäudes gegen-
über der Katharina-Capelle befonders aus, indem die

Stabe fich oben im Efelsrucken flechtwerkartig durch-

kreuzen.

Im Befitz des Röfsclwirthcs, Herrn Jof. Koth-
bacher, fand ich zwei kleine holzgefchnitzte Hüften,

einen Türken und einen Lachenden mit grinfendem Ge-
ficht vorftcllend. Mciftcrwerke der koftlichften Charak-
teriftik, von feffelnder Naturwahrheit, lebendig und
pikant, altbemalt. Ihr Urheber ifl J. A. Haid, ein

Schnitzkünftlcr aus Taufers in Tyrol, Johann Defreg-

ger's Schüler, im Jahre 1802 geboren. F.in Relief in

Kehlhcimerftein von feiner I land aus dem Jahre 1822

befitzt die k. k. FidcicommifsBibliothek in der Burg
zu Wien.

Zelt im Zillertltal. An der Kirchhofmauer ift ein

grofser Grabflein aus rothem Marmor eingemauert.

Er gehört einem Johannes diflus Schoner und nach
feiner Kntftehung dem Beginn des \6. Jahrhunderts an.

Sehr bcachtcnswcrth finde ich die Fresken von F. Zeiler

in der grofsen Kuppel der Kirche, vorftcllend die Glorie

der Heiligen um den Heiland in einer phantafievollen
("ompofition, lebendig und geiftreich, doch etwas zu

grau im Colorit. In einer Cartouchc am Tambour fteht

die Bezeichnung: Franciscus Ant. Zeilcr Piftor Aulicus

Brixinenfis feeit,

Ihre Entftehungszeit fallt ins Jahr 1775, in Folgt
dellen die gewöhnliche Angabe, dafs die Kirche 1782

erbaut worden fei. vielleicht nur auf deren gänzliche

Vollendung zu verftehen fein durfte.

Von der Architektur der herrlichen Pfarrkirche
in Schuaz hat uns B. Schopf in den Mitth. d. Centr.-

Comm. VIII. Jahrgang pag. 308 bis 313 gründlichen

Bericht geliefert. Die Inncn-Einrichtung wurde meines
Wiffens noch nicht eingehender befprochen, wefshalb

hier wenigftens einige Beitrage zu liefern geftattet fein

dürfte. Von der Weftfcitc eintretend fallt uns zuerft

der intereffante Taufflein aus dem 15. Jahrhundert in

die Augen. Er ift aus gelbbtaun gewordenem Marmor
in Form eines achtfach facettirten Kelches von ge-

druckter Form gemeifselt , auf gegliedertem Fufse

ruhend. Die fenkrechte Gefafswand ift in acht qua-

dratifchc Felder getheilt, von denen drei figuralc Dar-

ftellungen und eine, eine Infchrift enthalten, wahrend
die mit diefen vier Feldern abwcchfclndcn anderen vier

mit Ornamenten ausgefüllt find. Die handwerks-
mafsig ausgeführten Figuren find nur im Bruftbild

dargcftellt und reprafentiren: Johannes den Erlöfcr

taufend, Madonna mit dem Kind, auf damascirtem
Hintergrunde, Johannes Evangelift mit Kelch und
Schlange. Die Infchrift befagt

:

Ulrich Kadlcr zalt den IUI \%p\ v

Auf diefem Behälter ruht ein achteckiger kuppei-

förmiger Deckel aus Holz, derten Facetten mit fehr

ftylvollcn Ornamenten im Charakter der fpäteren

RenailTance in ausgefchnittener Arbeit gefüllt find.

Die beiden letzten Fenfter am wertlichen

Abfchlufs der Kirche enthalten noch wenige Refle

alter Glasmalerei, nämlich mehrere einzelne Figuren.

So ficht man an jenem der Nordfeite einen Backer mit

Wecken, Semmeln u. dgl. im Wappen, einen Müller mit

dem Rade, einen Krieger in Landsknechttracht und
Heilige, in fchonen bunten Farben (|6. Jahrhundert).

Gegenüber eine Madonna.
An der Säule vor dem Presbylerium zwifchen den

beiden Hauptfchiflfcn ift ein F.rzdenkmal befeftigt.

welches altarähnlich in der Mitte ein Thürchen ent-

hält, worauf en relief der Tod dargeftcllt ift, der das
Kreuz emporhalt, — ein feltcncs Motiv. Zu beiden

Seiten fitzen Putten mit Attributen des Todes.

Mehrere Wappen vcrvollftandigen die Zier des im
inafsvollen Zopfftyl gehaltenen Fpitaphiums, worunter

die drei Tannen auf einem Dreiberg mehrmals vor-

kommen. Es ift die Ruheftatte des Jofeph Anton
Ignaz Grafen von Tannenburg, welcher am 4. Novem-
ber 177?) ftarb. Intcreffant ift die Angabe der Kunftler,

welchen das hübfehe Denkmal den Urfprung verdankt

und welche fich folgendermafscn auffuhren:

MATHIAS SIMON PETRVS
BRINNER MILLER
INVKNIT. OENIPONT1

ME FVDIT.

In der Nahe befindet fich vor den Stufen zum
Prcsbyterium des fudlichen Chores der fchonc Schrift-

und Wappen/lein der Magdalena Ramungin ;t I49I!,

delTcn Wappen, fowie die im Rahmen herumlaufende

Infchrift fehr correft und fcharf in Bronce gegofsen

und eifelirt find.

Das Fenfler daneben enthalt die ziemlich grofse

Figur eines Knappen-Heiligen mit zwei Erzhämmern in

Händen, daneben den Knappenfchild mit den zwei in s

Kreuz gelegten Hauen (15. Jahrhundertl.

Unter diefem Fenfter ift an der Wand das ausge-

zeichnete Grabmal des Erzherzoglichen Rathcs, Bcrg-
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und Schntclzherm in Tyrol, Hanns Drcyling, circa

5 l
r
vifs im Quadrat meffcnd. ein bedeutender Erzgufs

der RenaiiTance, befeftigt. Auch diefes Epitaphium

hat in altar-.dmlicher Anordnung feitliche Flügel und

ein breites' Mittclftück, deflen fchönes Relief die Auf-

nahme des Apokalyptifchcn Lammes am Throne des

Vaters, darunter anbetende Verklarte, darftellt. In den

fchmaleren Seitenthcilen befinden fich Nifchcn mit

zwei Figuren im Arbeitsgewand der Erzgiefser, über

ihnen Trophäen von Bergbau- und Giefscr-Inftrumcn-

ten. Heide Figuren lind wahre Charakter-Typen der

Zeit. Dreyling. welcher 1573 ftarb, führte ein vierfach

getheiltes Wappen mit einem Hock im 2. und 3, einem

Querbalken im I. und 4. Felde, im Hclmfchmuck
ebenfalls den Hock. Als Kirf)(Her nennen fich zwei,

dem Verdorbenen verwandte und befreundete be-

rühmte MeSfter 1 in folgender Infchrift:

MIR GAB ALEXANDER
COLIN DEN BOSSEN.
HANNS CHRISTOFF LÖFFLER
HATT MICH GEGOSS1 N. 1578.

Ein drittes, meifterliches lirzdenkmal ift an einer

Saide des l'resbyteriums zwifchen den Choren ange-

bracht. Die Relief-Tafel ftellt eine biblifchc Sccnc vor,

deren Auffaffung und Behandlung fich gleichzeitigen

Augsburger Arbeiten nähert. Laut Unterfchrift wid-

mete das Gedachtnifsmal Hieronymus Fugger feinem

jung geftorbenen Bruder Ulrich, 1525.

Im Chore des Apoftel-Altars ift zur Rechten die

von I'. Schupf erwähnte Mufikbuhiie auf rothmarmor-

nen Säulen errichtet, deren Brüllung zwölf Wappen
und Ornamente zwifchen Saulchen, bemalt und ver-

goldet , im frifchelten Styl deutscher RenaiiTance

umkleiden. Unter dem Chore fleht der grofse Grab-

/hin des Tanczl (f 1491] aus rothem Marmor, deflen

prachtig gemeifseltes Wappen zwei mit den Rücken
zufammenftofsende Schachrofsel vorllellt, eiiiigermafTen

jenem Gebilde im Wappen des Joh. Schoner zu Zell

ahnlich. Schildhalter find im Tanczl fchen Wappen
zwei wilde Männer, auf dem gekrönten Helm bildet

das Wappenbild auch die Helmzicrde. Die daneben
angebrachten Chorjlulile haben einfaches fp.it-gothi-

fches Schnitzwerk. Solche, die Gelegenheit haben
follten, genauere Unterfuclningen anzufteUen, mache
ich auch auf das grofse, Ichmale /IM des Sahfitor

mitndi mit dem Reichsapfel aufmerkfam, welches
gegenüber aufgehängt ift. Die lange hagere Gellalt

und das bleiche Colorit find auffallend, iVlbll an diefem

Gemälde, welches der altdeutfchen Kunll angehört.

An der Aufsenfeitc der Kirche notire ich folgende

bemerkenswerthere Objcclc: Kleine zierliche Grab-
tafet aus Erzgufs am Fufs des Thurmcs. Die obere

Hallte enthalt zwei Wappen, das eine mit einem
— landesüblichen — Hctiftadcl. da-- andere ein zsvei-

zackiges Ding, etwa einer Kirchenfahne ahnlich, worin

fünf Rofetten. Neben der in deutfehen Buchflaben
gegebenen Infchrift im untern Theile ftehen die

hiibfchen Rclief-Figurchen der heil. Anna undChrilloph
in Nifchcn:

Anno domini . 1500 am 9. tag July Starb die

cdellraw Gedraudt hewftadlin von Kag. Die hie

' talllxa d*hcr dir \t\im r.K .nen Figvrcn vielleicht die r-ortnu de,
Meillcr feio'

IV N V

begraben leyt. Der gott genedig vnd parmherzig fey

Amen.

Wahrend dasZimier des zweitgenannten Wappens
das Emblem wiederholt, erfcheint bei dem Erlleren

hier ein Mannlein mit Krone und Federftofs am Kopfe.

Bei dem oberen der beiden nach dem Friedhof

führenden Eingange flehen zwei alte fleinerne Weih-

brunn-Becken , deren eines achtfeitig facettirt und
tauffteinartig geformt ift. Ein Schildchen an der Vor-

derfeite enthalt die Zahl 1499 und eine eingravirte

Contour. welche mir das Bild eines Schuhes zu fein

fcheint. Am Friedhof lieht eine runde Säule mit einem

vierfeitigen Lichthauschcn darauf; diefe Todten/euchte

ift 1518 bezeichnet. Endlich fuhrt von der Oftfeite eine

Thüre in den geweihten Raum, deren hübfeh gefchmie-

detes liifcngitter datirt ift mit: 1633 .CS
Zur Seite der Pfarrkirche erhebt fich die kleine

St Vats-Capelte, auch die Knappen-Kirche genannt,

an den Langsfciten mit dem Schilde der gekreuzten

Erzhammer en relief bezeichnet. Sie ift eine Doppel-

Capelle, zu deren oberem Stockwerk an der weltlichen

Schmalfeite eine ausgezeichnete gedeckte Steintreppe

mit vier flufenformig folgenden Bogenuffniiiigeii hin-

auffuhrt Am Geländer der Stiege find nach bekannter

Laune der gothifchen Baukunft Eidechfen und Kr>>ten

ausgemeifselt. fo zwar, dafs der daran Emporklim-
mende die 1 land darauflegen mufs. In der Arcade des

Treppenraumes bilden Kreuzgewölbe die Decke, beim
Aufgang befindet fich am Urfprung der erllen Rippe

zur Rechten der Bindcnfchild. Die Treppe fuhrt oben

zu einer mit originellem Schnorkelwerk in Eifcn bc-

fchlagenen Tkürt des 16. Jahrhunderts, die ftldliehe,

der Pfarrkirche zugekehrte Fronte enthalt im unteren

Gefchofs zwei Portale und dazwifchen ein breites

Fenftcr, in dem als letzter Reft fich ein gemaltes

Crucifix erhalten hat. Ueber dem Eingang nachfl der

Treppe ift eine oblonge Stcintafcl eingefetzt, worauf

ein Todtenkopf, Knochen und Wurmer und folgende

Worte in gothifchen Minuskeln:

hie ligen bir (wir) all geleyclt ritter

edel arm vnd auch reich 1506.

Das obere Gefchofs, in dem ein gothifchcr Altar

vcrfchlofsen fein foll, hat nach diefer Seite, fowie im

polygonen Abfchlufs Fenfter mit Fragmenten von

Malerei, die Weft-Fagade zeichnet ein kleines Rofcn

fenfter ober der Stiege aus. Streben fehlen an dem
Kirchlein, deficit Inneres ftark erneuert ift. Die Bauzeit

ift mir nicht bekannt, durfte jedoch mit der Jahrzahl

obiger Infchrift ziemlich zufammcnfallen. Unter der

Stiege befindet fich eine mit dem Kelch und 1522

bezeichnete Marmor(ttftl. welche befagt

:

D. Joannes Turwenter primvs in domo Iratrvm

confirmatvs facerdos obiit anno domini MD3.
1.24. die menfis jvnii jacet hic fepvltvs.

Die Kirche der BelTerungsanftalt aufserhalb der

Stadt, zu St, Marlin, hat ein hiibfch ornamentirtes

gothifches Portal mit Spuren alter Polychromirung.

Im Uebrigen hat fich in der ehdem gothifchen Kirche

mit vier Travees und achteckigem Chor nichts Altes

erhalten. Auch die aufsen noch gut erhaltene Spital-

Kirche mit zwei Travees und Polygon ift ganzlich

'i
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modcrnifirt. Chriftus unter den Geifselknechtcn über

dem Haupt-Altarbild ift ein gutes Gemälde.
Im Donjon des Schlößchens Freundsberg ill nicht

vielmehr zu fehen, die Waffen find nach Tratzberg
gewandert, die Mobilicn l.ingft verfchwunden und vor
kurzem erft ein alter Tifch einem Münchner Maler für

eine fchr bcfcheidcnc Silbermünze gemuthlich über-

lalVen worden. Intcrcffant find die, wenn auch flüchtig

ausgeführten Wandbilder im kleineren Gemache,
Zimmcrmalcrei des 16. Jahrhunderts, worin zwifchen

fpät-gothifchem Diftel-Rankenwcrk J.igcr. Jagdthicrc

und Hunde, Ritter und Damen luftig vorgcftellt

erfcheinen. Das Wappen der Braun v. Braunsegg im

Nebenraum gehört fchon dem 17. Jahrhundert an. Das
Kirchlcin bei dem Herchfrit, welches 1477 gegründet
fein foll, (lammt wie es heute ift, aus dem 17. Jahrhun-

dert und zeichnet fich durch hubfehe Tischlerarbeit

diefer Kpoche an Kanzel und Mufik-Chor aus, die

Kirchenftühle find etwas jünger. Die Brüftung der

Orgelbühne ift mit Saulchcn , Mufchclnifchcn und
Ornamenten, an der Decke unterhalb auch mit fclumen

Intarfien ausgeftattet. Im Capcllchen daneben, welches

das Tannenburgifche Wappen tragt, ein auf Holz

gemaltes Bild, Chriftus zwifchen dem Jüdifchen Richter

und dem Romifchcn Soldaten, bez.

1603. Kcce homo. O Menfch pedenckh die martter

mein V. las Diccs in dein Hertz ein.

Letzte Rcfte altdeutfchen Stylgefühls bei ziemlich

verwilderter Mache und AufifalTung. Das reich mit

Fresken des vorigen Jahrhunderts decorirte Haus in

der Hauptftrafse der Stadt ift - auch wegen ihrer

naiven Reimfpruche — beachtenswerth. Das Kirchlcin

von Staus jenfeits des Inns ift 174.} rertaurirt; die Holz-

figuren, der heil. Ulrich und Leonhart, beim Portale

zeugen von dem Fortwirken des altdeutfchen Styl-

gefühls in der Tyroler Schnitzerei der fpateren Jahr-

hunderte. Das Portal felbft gehört der Gothik an.

Ich kehre nochmals nach Schwaz zurück, um der

Klollerkirchc zu gedenken, weil ich ihrer kurzen

Hechreibung diejenige der Rattenberger Pfarrkirche

anfchliefsen will, zwifchen welchen Hauten ^rofse Ver-

wandtschaft herrfcht. Die Franciscaner - Kirche in

Schwaz ift, wie P Schopf mit Recht hervorhebt, eine

der bedeutenderen Hauten Tyrols aus den Tagen der

Gothik, hat mit der Pfarrkirche dafelbft, fowie mit

jener in Rattenberg fo wefentlichc ftyliftil'che Berüh-

rungspunkte, dafs ich die Fntftchung der genannten
Gebäude durch denfelben Meifter, refpective feine

Schule, annehmen mufs. Die Schwazer Pfarrkirche ift

um 14O0 bis 1465 gebaut, die Kattenberger 1473
vollendet (oder begonnen?!, die Klollerkirche wurde

1515 geweiht. Die beiden Pfarrkirchen zeichnen lieh

durch die feltene Krfcheinung des Cl.or-Zwillings aus,

alle drei befitzen jene fchonen runden Säulen als Trä-

ger des Gewölbes, an deren Stelle fonft das Pfeiler-

hundel gewohnlich ift, alle drei haben ferner jenen

eigenthumlichen Krfatz der eigentlichen gothifchen

Streben die Schwazer Pfarrkirche nur an einzelnen

Partien, z. B. an den Chor-Polygonen 1

, welches in einer

einfachen dreiseitigen Lifene belleht. Der angebliche

Architekt der beiden Schwazer Kirchen, auch ebenfo
angeblicher Maler im Kreuzgang. Cafpar Rofcnthaler,

ill durch Dr. Schönherr's trefflichen Nachweis yCentr.-

Comm. X. pag. XXI, ff.; bereits glucklich aus dem
Wege gefchafft ; ich halte aber von dem laut Infchrift

an der einen Saulc 1475 gellorbenen Lucas Hirfchvogel

aus Nürnberg als Meifter der Schwazer Pfarrkirche

auch nicht viel. Ich fprechc es nur als Vcrmuthung
aus, da mir urkundliche Naclnvcife fehlen, aber ich

vermuthe, dafs diefer Lucas nicht zu der Kunßlcr-
Familie Hirfchvogel aus Nürnberg gehörte, welcher

der Glasmaler Veit der Alte, dann Veit der Jüngere,
fowie der beruhinte Auguftin entflammten, fondern

wahrfcheinlich der anderen dortigen Familie diefes

Namens, welche rathsfahig und vornehm war und
auch ein anderes Wappen führte Vielleicht zog auch

ein folchcr Hirfchvogel aus der Pcgnitzftadt, um von
dem reichen Schwazer Bergfegen zu profitiren, wie

es die Augsburger Fugger, die Rofcnthaler u. A.
gethan haben.

Das Aeufserc der Kirche ift von hochfter Einfach

heil, die Fenfter entbehren heute alles Mafswerkes.

Das Innere zeigt uns eine Hallenkirche von drei

impofanten Schiffen mit verlängertem Mittelfchiff fammt
Chor-AbfchUifs, darinnen acht runde röthliche Säulen,

deren Kopfe wie in der Pfarrkirche die Zopfzeit in

Renaiffance-Capitale verwandelt hat. Der Mufik-Chor

ähnelt dem dortigen, in der Anlage und mit feinen

Trägern aus rothem Marmor, eines der Fenfter an
der Nordfeite hat noch eine gemalte Tafel, worauf
zwei Heilige dargeftellt find. 15 Jahrhundert.]

In der Pfarrkirche zu Rattenberg wiederholt lieh

das Conllruiflionsprincip und die Kintheilung abermals,

vielleicht herfchte auch hier dasfelbe Bedürfnifs vor,

welches in Schwaz eine befondere Abtheilung der

Kirche für die Gewerkschaft neben jener der übrigen

Gemeine nöthig gemacht hatte. Heide Chore, von denen
der fudlichc indefs etwas kleiner ill, find aus drei Acht-
eckfeiten gebildet und eben an jenem kleinen Chor lieft

man aufsen in der CJuader-Maucr die Worte: Anno
dmi iXÄ3- l^'"-' des Mafswcrks beraubten Fenfter find

in der Zahl von fechs an jeder I.angefeite angebracht,

Streben fehlen ganzlich wie an der Schwazer Klofter-

kirche und lind durch jene prismatifchen Lifenen

erfetzt. Die St. Annen-Capelle, vor welcher auf einem
Brunnen eine treffliche Holzfigur diefer Heiligen aus

dem erlten Viertel des 16. Jahrhunderts ficht, ill klein,

einfehiffig, das Portal fpitzbogig erhalten. Seltfam ift

die Stellung einer einzigen rothmarmornen Snule im

Innern, welche bis ans Gewölbe reicht, ohne fich in

dasfelbe durch Rippen aufzulöten, unfymmctrifch links

vom Eingange. Der Orgel-Chor wurde fpater an fic

angebaut. Im Stiegendurchgang zur Pfarrkirche eine

Holzfigur der Madonna, bemalt, 16. Jahrhundert.

Die gothifche Kirche des nahen Brixlegg ift am
Portal mit 150« bezeichnet
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Die fphragiftifchen Blätter.

Die Central-Commiffion hat in Entsprechung eines

Plcnar- Vcrfammlungsbefchlufles vor kurzem eine be-

fonderc fphragirtifche l'uhlication unter dem obigen

Titel im Formate der Mittheilungen vollendet.

Es ift diefs eine Sammlung von 314 fphragiftUchen

Abbildungen, entnommen ihrem eigenen feit Jahren in

Folge der Herausgabe der 24 Hände der MittHeilungen

und der fimf Jahrbücher angefammelten reichen

llluftrations - Materiale . theilweife von anderwärts

ergänzt, namentlich durch die gleichartige beträcht-

liche Sammlung ties Wiener Alterthums-Vereines. Die

Abbildungen wurden in 26 Tafeln gruppirt und ihnen

ein lehr gedrängter und nur das Wcfcntliche des Sie-

gels erläuternder Text von 17 Seiten beigegeben.

Der Zweck, der die Ccntral-Commiffion bei

Veranilaltung diefer I'ublication leitete, war nicht

blofs der fo naheliegende und berechtigte einer

neuerlichen Verwendung und Nutzbarmachung des

Uluft rat ionsfeh at z es , fondern vielmehr: damit einen

uberfichtlichen Nachfehlagc-Behclf bei fphragiftifchen

Studien zu fchaffen. Freilich wohl war man damit in

das weite Gebiet des mittelalterlichen Sicgelwefens

unferes Vaterlandes nur nach zwei Richtungen und
den zahlreichen derartigen Denkmalen gegenüber
auch nur mit einer fehr bescheidenen Begrenzung ein-

gedrungen. Die beiden bei der Auswahl und auch bei

der Gruppirung der Siegel mafsgebenden Richtungen
lagen in deren Beftimmung als Siegel von geifllichcn

Gemeinden Bruderfehaften. Spitalern und Perfonen,

oder von weltlichen Gemeinden (Städten, Markten,

Zechen etc.).

Der Zweck der nachfolgenden Zeilen ift, die in

(tiefem Werke crfcheincndcn Siegel etwas eingehender
und unter Hervorhebung der befonderen und ge-

meinfamen Merkmale und Figenfchaften naher zu

besprechen.

1.

Wir wollen uns daher für jetzt dcrGruppc der t;cift-

lichen Siegel zuwenden, aus welcher wir im erwähnten

Werke 14; Stück abgebildet finden; davon gehören

1 dem XI., 17 dem XII., 46 dem XIII.. 52 dem XIV.,

24 dem XV. und 5 der jüngeren Zeit an. Hievon wurden

19 von geiftlichen Würdenträgern, Bifchofen, Achten,

Aebtiffinen. Prioren, Caplimen u. f. w. und 15 von Spital

-

meiftern, Spitalbrüdcm Bruderfchaften etc. geführt,

nur eines erfcheint als Contra-Siegel benannt Abtei

Neuberg, Taf. ti, Fig. 91. ohne als folches gebraucht
worden zu fein, vielmehr verwendete man es als felbft-

rtändiges Siegel.' endlich ein anderes als ein Special-

Siegel, nämlich jenes des Stiftes St. Faul in Kärnten

bezüglich feines Bergrechtes in Steiermark (Taf. II.

Fig. II).

1 S. hicfltlwt auch S.hj, ,lic irilteUtictlichen Siegel der Ahmen in

Nieder- nail O'.cf.Ocfterictih. _l_ III . J.au. 4.

liinfichtlich der Form finden wir runde und fpitz-

ovale Siegel, von erfteren 63, von letzteren 82 ange-

führt. Nach den Jahrhunderten zufanimengellellt, finden

fich unter den 82 Siegeln von fpitz- ovaler Form ins

XII. Jahrhundert 9, ins XIII. Jahrhundert 26, ins XIV.
Jahrhundert 31 und ins XV. Jahrhundert 15 gehörig;

eines gehört der neueren Zeit an. liinfichtlich der Grofsc
bewegen fich die runden zwifchen fio und 30 Mm. im
Durchmeffcr. kleinere Siegel find feiten, z. B. das Vica-

riata-Siegel von St. Stephan (Taf. 11, Fig. 7V Als Uber

das erwähnte normale Mafs hinausgehend, nennen wir

die Siegel von Stifte Lambach (Taf. 10, Fig. 21, 77 Mm.,
von Gurk Taf. 3, Fig. 8), 75 Mm., von St Lambrecht
i.Taf. 7, Fig. 12 . 73 Mm., von Admont (Taf. 2, Fig. 2).

72 Mm. des Stiftes Schotten in Wien 1 af, 1, Fig 1 .

70 Mm.
Die ovalen Siegel laufen fall alle oben und unten

in eine Spitze aus, eine Ausnahme macht je ein Siegel

von Innichcii (Taf. r, Fig. 2), Melk (Taf. 2, Fig. 5),

Gnttweig (Taf. 4. Fig. 9}, welche an den Enden
gerundet, einen grofseren Horizontal - Durchfehiiitt

haben und daher eiförmig find. Die fpiz-ovalcn Siegel

bewegen fich der Hauptanzahl nach liinfichtlich ihres

fenkrechten DurchmelTera zwifchen 55 und 70 Mm., im
horizontalen zwifchen 32 und 4; Mm.; kleinere der-

artige Siegel finden fich nur wenige, z. B. jene der

Dominicaner^ )rdens-Kloftcr in Wien und Mehrenberg
Taf. 4, Fig. ; und 61, der Minoriten-Klofter in Wien,
Judenburg, Gratz, Bruck a. d. Mur. Marburg (Taf. 6,

••"ig- 6. 7, 9. 10. 12. 13) in Fcttau (Taf. 8, Fig. 11. Taf. 9,

Fig. 9) u. f. w.

Ki|f . 1. KlMtmaataig,

Die bildlichen Darftellungen auf den Siegeln

muffen nach drei Richtungen gewürdigt werden, dahin

gehört vorerft die figuraU Darftellung. Wir finden

entweder eine Epifode aus dem Leben Chrifti oder

Mariens oder eines Heiligen dargeftellt, bisweilen wird

nur das Hilduifs eines oder mehrerer heiliger Perfonen,

mitunter nur ein fymbolifches Bild gebracht. Am
haufigften finden fich Darftellungen aus dem Leben
der heil. Maria, was (ich durch die Weihe vieler

Kirchen zu Ehren der Gottesmutter und dadurch

erklart, dafs die heil. Maria von mehreren Orden als

deren Patronin verehrt wird (z. B. Ciftercienfer'.

;

w eniger find jene, die fich auf Chriftum beziehen

•I'
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Wenn wir von der Darftellung des Chriftkindcs

als folchen am Schoofse Mariens vorlaufig abfehen, fo

finden wir die Geburt Chrifti am Siegel der Bcncdic-
tiner zu Obernburg (Taf. 3, Fig. 9) und der Ciaren-

Nonnen in Znaim ; (Taf. 13, Fig. 2.)

Die Taufe Chrifti am Siegel der Minoriten in

Judenburg (Taf. 6, Fig. 6, Chriftus ragt bis zu den
Huften aus einem aus Wellen fich aufbauenden Miigcl

empor).

Die Aufopferung de? Kindes im Tempel am Sie-

gel der Brucker Minoriten; (Taf. 6, Fig. 13.)

Die Aufcrweckung des Lazarus am Siegel des
gleichnamigen Spitals in Wien; (Taf. 7, Fig. 1.)

Fig. i i.Klolleriieuburg.;

Den Einzug in Jerufalem (Chriftus auf der Ffelin

reitend), amSiegel desMinoriten-Cuftos; (Taf. 8, Fig. 3).

endlich

Den gekreuzigten Heiland auf den Siegeln der

Minoriten in Wien und Marburg (Taf. 6, Fig. 9, io, 12);

und der Dominicanerinnen in Mehrenberg (Taf. 4,

Plg- 6); und auf dem des Obernburger Convents
(Taf. 7, Fig. 17); auf einigen diefer Siegel findet fich

auch der Hauptmann und Kriegsknecht zu Fufscn des

Kreuzes dargcftellt.

Chriftus aus dem Grabe erftchend. am Siegel der

Klofterfrauen zu Kirchberg a. W. (Taf. 7. F'ig. 4.)

Chriftus der Maria Magdalena begegnend, auf dem
Siegel der Maria Magdalena -Nonnen in Wien. (Taf. S,

Fig. 30
Chriftus feine Wundcsmahlc dem heiligen Thomas

weifend, am Siegel des Chorherren Stiftes Vorau.

(Taf. 3, Fig. 6.)

Chriftus als Wcltenrichter das jungfte Gerieht

abhaltend, im Siegel der Karthaufer zu Mauerbach.

'

(Taf 8. Fig. 12.)

Chriftus regnend, am Siegel des l'refsburgcr Capi-

tels (Taf. 3, Fig. 3), und (zu oberft) regnend (Bruftbild)

im Siegel der Wiener Dominicaner (Taf. 4, Flg. 5);

ferner

Chrifti nimbirtea Haupt (Sllvator) am Siegel des

deutfehen Ordenshaufes in Wien (Taf. 4, Fig. 12);

endlich

Chriftus mit der Ofterfahne. und fegnend, am
Kremsmunfterer Siegel. (Taf. 6, Fig. 3.)

' Auch ml den kleinen Sirjrl im Mm dei Kirttuufc MulWlfc.
(XV. J.ihrh I rund. |t> Mot.. kurniul die lUiftül lun u Je» /u lierkhl ecKcm'.rn
KiL.frt. im, Chfiltu» tut » Thuine die fuf.e auf die Kfdkuccl iteilnlil.

««Jen da. icclile Ohl i« ein l.iliatiiUngel, «egeri da« link« ein Seh» i n
urrn btcl 1 Fi k 1.)

Vom den Marien-Darftelhmgen finden fich am
haufigften: die Verkündigung, Maria mit dem Chrift-

kinde und die Krönung. Wir finden die erftere Dar-

ftellung auf dein Siegel der Nonnen zu Tuln (Taf. 3,

Fig. 5) und Studcnitz (Taf, 4. Fig 8', des Stiftes Geras
(Taf. 4, Fig. 10), der Dominicaner in Neuklofter (Taf. 11,

Fig. 6) und in Steier (Taf. 13, Fig. l). Auf den erfteren

diefer Siegel ift Maria und Engel Gabriel einander

gegenuberltehend dargeftellt, dazwifchen erhebt fich

eine lilicnahnlichc Pflanze. Bei Geras und Neuklofter

durfte der Engel den Lilicnftab halten. Am Stcierer

Siegel kniet Maria vor den l'ulte, darauf ein aufge-

fchlagencs Buch, auch der Engel hat eine mehr
knieende Stellung und zum Gebet gefaltete Hände;
die für die Kcufchheit Mariens fo bedeutfatne Lilie

fehlt auf diefer Darftellung. * Nur auf dem Siegel von
Neuklofter fehwebt über Marien die Taube herab

Maria mit dem Kinde kommt entweder flehend,

oder als Knieftück meiftens zu Throne fitzend vor. das

Kind bis.veilen am rechten, bisweilen am linken Arme
oder vor fich. geftcllt. Diefe Marien-Darftellung ift die

auf den abgebildeten Siegeln am haufigften vorkom-
mende. Wir finden Maria mit dem Kinde am rechten,

Arm und ftchend, am Siegel von Geirach (Taf. 10

Fig. IO), Pullau (Taf. 13. Fig. 8)

;

Maria ftchend, mit dem Kinde am linken Arme auf

dem von Admont (Taf. 9, Fig. 6), derWiener Kathhaus-
Capelle (Taf. 10, Fig. 8), der Dominicaner-Nonnen zu

Gratz. (Taf. 10, Fig. 9)

;

Marie zu Throne mit dem Kinde am rechten Arm:
auf jenen von Seitenftetten, Seckau (Taf. 4, Fig. 1, 2),

Fürftenfeld (Taf- IO, Fig. 1), Lambach, Engclzell, der

Carmelitcr zu Wien (Taf. 10. Fig. 2, 3. 4);

rtf. 3. (Wien
|

Maria zu Throne mit dem Kinde am linken Arm :

auf denen von Klolterneuburg (Taf. 1, Fig. 3), (Fig. 2),

(Taf. 5, Fig. 11). Wien, Stift Schotten (Taf. 6, Fig. 4),

Garftcn (Taf 6, Fig. 11). Imbach (Taf. 8. Fig. 2). Kein,

Heingenkreuz, Schlierbach (Taf. 8, Fig. 13, 15, 16),

Pettau, Dominicancr-Klorter (Taf. 9, Fig. 8i. Schlegel

(Taf. 10, Fig. 5), Schlierbach (Taf 13. Fig. 4), des Dom-
: S 5<tr« die miitcUlterlÜchi n Sichel der Abteien etc S ij
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Capitel in Raab und des Convents in Scckau (Taf. 5.

Fig. 9, 10)

;

Maria als Knieftück mit dem Kinde am rechten

Arm: bei Gurk (Taf. 3. Fig. 8). den Dominicanern in

Wien (Taf. 4, Fig. 5), der W iener Ratlihaus-Capcllc

iTaf. 9. Fig. 4] und den Minoriten in Gratz (Taf. 10,

Fig. 7):

Maria als Knieftück mit dem Kinde am linken

Arm: Stift Schotten (Taf. 1. Fig. l). (Fig. 3), Scckau

( Taf. 2, Fig. 8), Spital am Semmering {Taf. 6, Fig. 8),

Judenburg (Taf. 8, Fig. 6); endlich

Fig. 4. 1 liurk.

Maria mit dem Kinde vor fich am Schoolse:

in den Siegeln des Capitcls zu Agram (Taf. 9, Fig. 7),

des Stiftes Schotten [Taf. II, Fig. 3), von Bifchof Kngel-

brecht von WiencrNcuftadt (Taf. 13. Fig. 5). von Neu-

berg (Taf. 7, Fig. 6) und YYilhcring (Taf. 7, Fig. 5).

Meißens ift das Haupt Mariens gekrönt 1 und

gefchleiert, bisweilen nimbirt. Das Chriftkind ift fall

immer ungekrönt - auch nicht in allen Fallen nimbirt;

der Nimbus ifl meiftens fcheibenformig und mit dem
Kreuze belegt. Das Kind ift meiftens bekleidet, nackt

erfcheint ea auf den Siegeln der Carmeliter in Wien
(Taf. IO, Fig. 4) und des Bifchofs Engelbrecht. Auf

dem Siegel von Heiligenkreuz halt das Kind ein

Kreuz. Häufiger kommt vor. dafs Maria einen Apfel

dem Kinde reicht oder das Kind ihn bereits halt, eine

Anfpielung auf die Krbfunde (Taf 4, Fig. 1, 2, Taf. 6,

Fig. 4, Taf. 9, Fig. 6>. Bisweilen halt Maria oder das

Kind eine Blume '(Taf. 6, Fig. 8, Taf. 10, Fig. 8, Taf. 8.

Fig. 13, 16), am Siegel der Dominicaner in Fettau und

Gratz und von Kloftcmcuburg tragt Maria ein Scepter

(Tat l. Fig. 3. Taf. 9. Fig. 8. Taf: 10, Fig. 9), Am Siegel

der Wiener Carmeliter halt das Kind in der linken

Hand ein Korbchen (Taf. 10. Fig. 4}. Am Siegel des

Stiftes Wilhering fleht das Kind auf dem Thronftuhlc

neben der Mutter und legt die linke Hand in bedeut-

famer Weife an das Ohr der Mutter, während es in der

rechten Hau«! eine abwärts fliegende Taube halt

»Taf. 7. Fig. s). Bisweilen greift das Chriftkind nach

einem dargebotenen Kirchen- Modell, darüber noch

fpater einiges bemerkt wird.

Die Krönung Mariens findet (ich auf den in den
l'phragirtifchen Blattern abgebildeten Siegeln wieder-

1 Auf dem MmMml [Tai ». rij •) Miteft Kr..»« tjmmmim
• Auf d«ro «hm «rwahnttr, SMfcmt Si«»«l imil <!«m der Cnliei Min.,

tuen (Taf 10. Vir, 91 Bekrönt

holt, als auf dem Siegel der Minoriten in Gratz (Taf. 6,

Fig. 7 und Taf. 9, Fig. l] und auf dem der Ciftercienfer

zu Wiener-Neuftadt. Maria fitzt rechts des Heilandes,

der ihr die Krone auf das Haupt fetzt. Auf dem Siegel

der Ciftercienfer (Taf. 12, Fig. 7) ift die Krönung
Mariens mit der Dreifaltigkeit in Verbindung gebracht

und gefchicht die Krönung durch Gott Vater und
Sohn, fitzende Figuren, die nimbirte Taube fehwebt

uber der dazwifchen knieenden Jungfrau herab.

Andere Maricn-Darftcllungcn -1

find: Maria auf-

rechtftehend mit gefalteten Händen, im Siegel des

Capitcls von Stuhlweiflenburg iTaf, 5, Fig. 2). Maria

als Matrone im Bruftbildc, gefchleiert und nimbirt,

mit der Rechten fegenfpendend, in der Linken ein

Buch haltend, am Klollerneuburger Siegel (Taf. I,

Fig. 6). Maria im Bniftbilde, gekrönt und das Lilien-

Scepter haltend am Admonter Siegel (Taf. 2, Fig. 2),

ebenfalls als Bruflbild im runden Gurker Siegel aus

dem XIV. Jahrhundert (52 Mm.) i.Fig- 4), als Knieftück,

fchwebend, am Judenburger Auguftiner-Siegel (Taf. 8,

Fig. 141, als mater dolorofa das Kreuz vor (ich haltend,

am Obernburger Benediftincr-Convcnts-Sicgcl Der
Tod Mariens erfcheint auf dem Siegel der regulirten

Chorherren zu Dürrenftein, Chriftus lieht zunachfl des

Sterbebettes, halt das gekrönte Scelchcn am Arme
und regnet den Leichnam, um ihn herum die Apoftei,

einer (Philippus) mit einem Kreuze (Taf. 11, Fig. 21.

Paulus mit dem Buche.

Die Darftellung der Dreieinigkeit wurde bei dem
Wiener - Neuftadter Ciftercienfer -Siegel befprochen.

Aufserdcm findet fich dicfelbe auch auf dem Siegel

des Bruder Xicolaus, Meiftcr des heil. Geift-Spitals in

Wien (Taf. 7, Fig. 10) wofclbll Gott-Vater einen Schild

halt, darauf das Doppelkreuz; uber dem Schilde auf

der Bruft Gott-Vaters die nimbirte Taube (Fig. 5).

Der heil Geift in der typifchen Darftellung als

Taube findet fich auf einigen Siegeln, als: am Schottcn-

fiegel uber dem heil. Gregor fchwebend (Taf. I, Fig. l),

am erwähnten Siegel der Ciftercienfer zu Wiener
Neuftadt und des Stiftes Wilhering, des Neuklofters,

von Scckau, am Siegel des heil. Geift-Spitals in Wien
uber dem Doppelkreuze fchwebend (Taf 4. Fig. 3 und
Taf. 11, Fig. 1) und der Meifter diefes Ordens in Wien.
'Taf 7, Fig. 7 und 10) (Fig. 6.)

' Auf den D*fMlM*M d«r Otburl CM« llftlnilll .!« »eil Marli
naturltchcrwcifc «UenfjU.
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L'ebergehcnd 211 den Darftcllungen der Engel,

wurde bereits jene des Erzengels Gabriel bei den

Bildern der Verkündigung erwähnt. Erzengel Michael

erfcheint als Befieger des Drachens (d. i- des Teufels

und feiner Macht] auf dem Siegel von Reichersberg 1

(Taf. 2, Fig. 9). auf jenem prachtvollen von Mondfee
(Taf. 6. Fig. 2} und auf dem der Mtchaelskirchc in

Wien Taf. 10, Fig 10!- Alle drei Bilder zeigen ihn im
Kampfe mit dem Drachen auf deflen Leib flehend und
ihm die Lanzenfpitze in den Rachen ftofsend. Auf dem
Siegel des Pfarrers Leopold von I Ieiligcnftadt ifl er

als Seelcnwagcr dargeftellt, (Taf. 12, Fig. 3) mit Wage
und Schwert.

Engel finden (ich auf den in Rede flehenden geift-

liehen Siegeln zu wiederholten Malen, fo in der Umge-
bung Märiens, entweder fie krönend (Taf 10. Fig. 31,

oder Kauchfafler fchwingend [SeitcnActtcn Tal". 4.

Fig. Ii, oder fie umfehwebend Taf 4. Fig. 51, oder als

Himniclsboten, an den beiden jüngeren Schotten-

Siegeln ;Taf. 6, Fig. 4, Taf. II, Fig. 3). Als eine befon-

dere DarAcIhmg irt anzuführen die des knieenden
Engels mit der Weihrauchfchak auf dem Dom-Capitel-
fiegel von Czorna. Taf. 12, Fig. 1.)

Die auf den Siegeln vorkommenden Darftcllungen

von Heiligen find:

Adalbert, Bifchof von Wurzburg und als Bifchof dar-

gellellt am Lambachcr Stiftsfiegcl, das Modell der

Kirche knieend zum Chritlkind emporhebend
Tal. 10, Fig. 2]; im Bruftbilde erfcheint diefer

Heilige, ebenfalls im bifch*. fliehen Ornate, auf

dem kleinen Graner Capitel-Siegcl. ' Taf. 3, Fig. 1.)

Agapitus. Paplt, kniet im priellcrlichen Gewände vor

Chriftus, feinen Segen empfangend, aufdem Krems-
muntlcrer Convent-Siegcl Taf. 6. Fig. 3 I

Andreis. Apoflcl, auf dem Siegel des Stiftes Gleink.

ein offenes Buch haltend Taf. 2, Fig. 3) und des
Stiftes St. Andrae mit Stab und Buch, Hellend.

Taf 8, Fig. 5.)

Ihnediel, Hellend, als Mönch gekleidet, mit Krummftab
und Becher, daraus ftch Sehlangen emporheben.
Siegel des Stiftes St. Lambrecht. (Taf. 12, Fig. 2.)

lUafius, als Bifchof mit Buch und Stab Bruflfluck am
Siegel des Stiftes Adinont Taf. 2, Fig. 2. und
auf einem zweiten Siegel desfelbcn Stiftes, mit

fiic l-jn/t in der Link», den Schild icbi», »Ifn i« Stempel ti.lin/
am Sicco) Abdruck« verlieht!

l'almzwcig und Stab in ganzer Figur. (Taf. 9,

Fig. 6.)

Candidus, als Bifchof auf einem Fallftuhlc fitzend, mit
offenem Buch und I'almzweig, Siegel des Colle-

gial-Stiftes Innichen (Taf. 1, Fig. 2), als Bifchof mit

Stab, flehend und die rechte Hand zum Segen
erhoben, auf einem dortigen jüngeren Siegel

(Taf. 13, Fig. 3.)

Llara. als Nonne, nimbirt, ganze Figur, mit einem
Rofenkranze am Haupte, auf den Siegeln des
Claren-Klollers in Durrenftein (Taf. 8, Fig. 7),

Taf. 9, Fig. Ii) ftehend, in der Ordenstracht, in

jeder Hand eine Blume haltend, im Siegel des
Wiener Claren-Klollers (Taf. 10, Fig. 6) und als

Brullbild mit I'almzweig und Buch im Siegel

diefer Nonnen zu Znaim. (Taf. 13, Fig. 2.)

ColoHtaii. als Pilger mit Stab und I'almzweig, Siegel

des Stiftes Melk. (Taf. 2, Fig. 5.)

Dorothea, Märtyrin, auf dem Siegel des Dorothccn-
Stiftes iFig. -

, mit ihrem weiten Mantel mehrere
rechts knieendc Mönche umfangend. (Taf. 13,

Fig. 9-)

hmeraiu. Bifchof. im Bruftbüd, mit Stab und die rechte

Hand zum Segen erhoben, im Siegel des Neutraer
Capitels. Taf. 5, Fig. 8.)

Georg, als Krieger mit Fahne und Schild, darauf ein

Kreuz, Stift Herzogenburg. (Taf. 8, Fig. 8.)

Gregor der Grofse, Papft, auf den drei Siegeln der
Schotten-Abtei, auf dem erftcren mit der fich

herabfenkenden Taube, auf den beiden anderen
zur Seite Herzogs Heinrich flehend. (Taf. 1, Fig. 1,

Taf. f~>. Fig. 4, Taf. 11, Fig. 3.)

Hieronymus, im Cardinalklcide auf einem Falllluhle

litzend und einem Löwen den Dom aus dem Fufse

ziehend, im Siegel des gleichnamigen Wiener
Klofters. Taf. 10, Fig. 12.)

l-iß. 7. iWien , Dorath«M-Stift.

Hifo/ytns. auf einem Faldiftorium litzend, mit Palm-

zweig. Stift St. Pölten. (Taf. 2, Fig. 4.)

Johannes der Täufer erfcheint wiederholt auf den Sie-

geln, mit einem Felle bekleidet und die Agnus-
Dci-Scheibe haltend auf dem Siegel der Auguftincr

zu Hohenmautlicn Taf. 6, Fig. 4); ferner ChfiftltRI

taufend auf dem Siegel der Minoritcn zu Gr.itz

Taf. 6, Fig. 61, mit einer Dalmatica aus Fell beklei-

det ebenfalls das Agnns-Dci tragend im Siegel des

Johannes Spital zu Wien l"af 8, Fig. 10 endlich

deflen abgefehlagenes Haupt im Siegel der Johan-

niter zu Wien Taf. 6, Fig. 11. Weitaus eigentüm-
licher ift die Darftellung auf dem jüngeren Spitals-

Siegel zu Wien, die das reichgelockte bartige
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Haupt, nimbirt, über die Schultern da Bruflbildes

das Pelagewand zeigt. (Taf. 7, Fig. 3.)

Johannis Capißranus , Reformator des Minoriten-

Ordcns, dargellellt als Münch auf einer Kanzel

Hellend mit Buch und Kreuz, über ihm die feurige

Kugel, im Siegel des Franciscancr-OrdensProvin-
cials. » (Taf. II, Fig. 4.)

Katharina, Martyrin auf dem Siegel des Convcnts zu

Stainz (Taf. 3, Fig. 4} gekrönt, mit Rad und Palm-

zweig, flehende Figur.

Knnigiindis die jungfräuliche Kaiferin, gekrönt und
nimbirt in der Hand die Pflugfcharre, weil fie zum
Beweis ihrer Kcufclihcit über eine folche, als fie

rnthglühend gemacht , mit entblofsten Fölsen
fchrilt, am Siegel de- Claren-Kloflcrs zu Durren-

Hein (Taf. 8, Fig. 7, Taf. 9, Fig. Ii), fie fuhrt, wie

die heil. Agnes, das Prädicat Sponfa agni.

Fig. 8. iTuln ,.

Ladislaus der heilige König kniet im Agramer Capitcl-

Siegel vor dem Chriftkinde. demfelben das Modell
einer Kirche uberreichend. (Taf. <j, Fig. 7.)

Lambert, Bifchof von Mastrich auf den beiden Siegel

des Stiftes St. Lambrecht, beide Male in bifchof-

licher Kleidung, einmal (izend (Taf, 7, Fig I2<, das

amlcremal Hellend und die Lanze haltend iTaf. 12,

Fig. 2), ferner fitzend am Siegel des ConventS zu

Altenburg. (Taf. 4, Fig. 13.)

Laurenz im Diaconenklcidc, ganze Figur, den Roll

tragend, im Siegel des gleichnamigen N'onnen-

Kloflers in Wien (Taf. n, Fig. 12) und des Dom
Capitcls in Trau. [Taf. 12. Fig. 9.)

Maria Magdalena vor Chriftus knieend, und auf delTen

erlies Frfchcincn nach der Aufcrflchung bezug-

lich am Siegel des gleichnamigen Nonncn-Klofters
in Wien. (Taf. 5. Fig. 3.1

Martin, zu Pferde, feinen Mantel mit dem kruppel-

haften Bettler (heilend, barhäuptig, im Siegel des
St. Martins-Spitals in Wien ( Taf. 10. Fig. 13) und
bedeckten Hauptes im Siegel de- Zipfer Capitels.

(Taf. 5. Fig. 5.)

Mvramius. als Bilchof Knieftück) mit Pedum und
offenem Buche auf dem Siegel der gleichnamigen
Capelle in der St. Stephanskirche zu Wien.
[Taf 9. Fig. 2.)

Xieolaus, Bifchof, erfcheint einmal fitzend , dann
flehend, immer als Bifchof mit den drei Aepfeln
auf beiden Siegeln des Stiftes Rnttcnmann clarge-

Hellt. (Taf. 12, Fig. 4. 8.1

Paul auf dem Siegel des Stiftes Melk, Brullbild (Taf. 3,

Fig. 21. und in ganzer Figur flehend auf dem der

1 Pf.fv /.»/.*/« bcmciki Mini, XXX v ,U Ca|.i«r»nui 1456
(Utk und cllrk-. >,i.-<-l lui dem Jjhte t,j, n.nnn.1. riatfclhc eint jlcichrciuxr
und «\>hl dir ulteftc l>.,rftc]| uiu de. II. >lig<n »iflcreibt. die auf imfcrc Taue
(lAnnnitii ift

Minorität in Pettau (Taf. 8, Fig. in. im Brullbilde

mit dem Schwerte am Berg-Siegel des Stiftes

St. Paul (Taf. u. Fig. Ii), auf dem der Dominicaner
in Wicner-Nculladt, fitzend mit Buch und Schwert
(Taf. 12, Fig. 6); als Knieflück, in der Rechten das
Schwert führend am Bacfer Capitel-Siegel. (Tat 9,

Fig. io.)

Peter auf dem Siegel des Stiftes Melk, Bruflbild.

rechts des von St. Paul (Taf 3, Fig. 2), mit dem
Schlufsel, ferner ebenfo auf dem des Krla-Kloflers

(Taf. 4, Fig. .1), fitzend mit Buch und Schlufsel

auf dem Siegel des Dom-Capitels in Fünfkirchen

( Taf. 9, Fig. 5), mit dem Schlufsel auf dem Siegel

der Dominicaner in Wr. Ncuftadt. (Taf 12, Fig. 6.)

Stephan, der erflc Märtyrer, als Diacun mit den Stei-

nen in der linken Hand, im Siegel des Vicars von
St. Stephan (Taf. 11, Fig. 7). überdiefs noch den
Balm/neig haltend, und am Haupte mit einem
Steine, im Siegel eines I'farrers von St. Stephan
(Taf 8, Fig. 11 Das Dom-Capitcl fuhrt diefen Hei-

ligen im Bruflbilde mit dem Chorhemde und der

Stola. (Taf. 7, Fig. <j ) Im Secret erfcheint der

Heilige im Brullbild mit dem Talar bekleidet, mit

Buch und Stein. Taf- 7. Fig. 2.1

Stephan der Heilige, Konig von Ungarn, am Throne
fitzend, gekrönt mit Scepter und Reichsapfel, im
Siegel des Capitels zu Agram. (Taf. 1, Fig. 4.)

Thomas der glaubcnsfchwankende Jünger, erfcheint

im Siegel des Stiftes Vorau, vor dem Auferflan-

denen Heitand knieend und die Wundermale be-

trachtend (Taf. 3, Fig. 6.)

Veit, in priertcrlicher Kleidung, mit der Oellampe, im

Siegel der Abtei Pollau. (Taf. 13. Fig. 8.)

Bisweilen finden fich auf Siegeln die Darftellungen

von Heiligen ohne irgend eine weitere bildliche

Beziehung zu einander z. B. die heil Maria und St.

Gregor im Schotten-Siegel (Taf. 1. Fig l.) Maria und
St. BlaflUS in den Admontcr Siegeln (Taf. 2. Fig. 2

und Taf. 9, Fig 7.1 Peter und Paul im Melker Siegel

Taf. 3, Fig. 2.1 Agnes und Kunigunde im Siegel der

Clarcn-Nonnen in Durrenflcin (Taf -'S, Fig. (">), Lambert
und Benedict im St. Lambrechts Siegel 'Taf. 12,

Fig. 2.1, Maria und Veit in jenem von Poilau. [Taf. 13.

Fig. 8.)

Auch rinden (Ich auf einigen Siegeln befonderc

Darflellungen, die lieh nur mittelbar auf die chriilliche

Kirche beziehen, wie im Siegel des Grancr Kathcdral-

Capitels die Krönung des Königs von Ungarn durch
den Graner Metropoliten. ( Taf. I, Fig. 5.!
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Eigenthumlichcr Art find die Bilder auf dem Sic-

hel der Priorinnen in Tuln, eine mir nicht bekannte
Heilige vor einem kreuzahnlichen Baumeknieend. ferner

auf dem Siegel des Karthaufcr-Priors zu Seitz, ein aus

einem Schlafenden cmporfpricfscndcr Baum, davon
zwei Zweige mit gekrönten (?) Köpfen und einer mit

dem Hruftbikle Mariens endiget, vielleicht auf eine

Legende des heil. Bruno bezüglich, (Taf. 8. Fig. 4 , auf

dem Siegel der Minoriten in l'ettau, eine knieende

Figur vor einem Baume, darauf eine nimbirte Figur

im Brullbilde (Taf. 9. Fig. 3), auf dem Siegel der Wie-
ner Dominicaner, im unteren Zwickel die heilige Meffe

wahrend der Wandlung ; endlieh die fegnende Hand,
hcrabreichend in den Siegeln der Nonnen-Abtei zu

Giifs (Taf, 2, Fig. 6, Taf. 4, Fig. 4 und 7, Taf. 11, Fig. 5)

und nimbirt, aufwärts gerichtet im Gottweiger Siegel.

(Taf. 4. Fig. 9.I Schließlich fei noch erwähnt die Dan-

ftellimg des Armes mit dem Pedum im Neubcrgcr
Contra-Siegel (Taf 11, Fig. 9) und der bekleidete

gekrönte Arm mit dem Peduai im Siegel der Bene-

dicliner-Abtei Szent-Jog, eine beinahe vvappenahnlichc

Darrtellung (Taf. 9. Fig. 3.}

Kig. 10 fWim.)

Das Kreuz findet fiel» im Siegel des Wiener Bür-

gerfpitals, des Klagbaum-Spitals und der Karthaufe

Seiz, zweibalkig in den erwähnten vier Siegeln des

heiligen Gcifl-Spitals zu Wien.
Bifchöfc, Pricfter, Mönche und Nonnen find w ieder-

holt auf den Siegeln dargcftellt. Auf den Siegeln der

Achte crfchcincn diefe felbft abgebildet, wie z. B. auf

den Siegeln der beiden Achte Rudolf und Andreas
von Admont. iTaf. 2, Fig. 7 und Taf. 12, Fig. 5.)

Betende 1 riefler finden fich auf den Siegeln der

Klofter zu Seiz, Judenburg, Engelzell, Fürftenfeld und
Hohcnmauthen (Augufliner), des Caplans Merten der

Wiener Rathhaus-Capellc, der Carmcliter in Wien, der

Minoriten in Grat/ und Bruck an der Mur, des Francis-

caner-Ordens-Provinciato, derCirtercienfcr und Domini-

caner in Wr.-Ncultadt, der Chorherren zu Rottenmann
und bei St. Dorothea in Wien, auf dem Siegel des
Dominicaners Magiller Conrad zu Tuln Fig. 8.)

•

Betende Nonnen auf den Siegeln der Nonnen-
klofter zu Mchunbcrg, Imbach, zu St. Laurenz in

Wien, Kirchberg.

Kudlich fei noch der wichtigflen figuralen Dar-

ftcllungen auf den Siegeln gedacht, nämlich der Votiv-

bilder. Derartige Darllellungen finden fich unter den
Siegeln der fphragillifchen Blatter ziemlich viele. Sie

' Au< .Um tltdm tu XIII. Jahrhundert Magiftrr Conta.1 knitl vi r ilti»

h«il t>om,fi,CM«.

ftimmen alle darin uberein. dafs das Modell der bezug-
lichen geftifteten Kirche der Jungfrau Maria oder einer

Heiligen vom Stifter dargebracht wird. Vor Allem
gehören hieher die vier Siegel der Nonnen-Abtei zu
Gofs. Alle enthalten das von der knicenden Stifteriu

Adala emporgetragene Bild des Munflers, die Stifterin

erfcheint in Nonnentracht, doch ift diefe auf den
beiden alteren Siegeln nicht mehr zuvcrlafsig erkenn-
bar; ferner jenes der Clären-Nonnen zu Judenburg
iTaf. 8, Fig. 6 . worauf zwei einander zugewandte
Figuren der Stifter <hainricus und geisla die Kirche
emporhalfen ; das des Domcapitels in Agrain (Taf. 9,

Fig. 7> wofelbll der heilige Konig Ladislaus, das
Kirchen-Modell emporrcicht; des Clarcn-Klollers in

Wien (Taf. 10, Fig. 12), wir erkennen darauf Herzog
Rudolph III. und deffen Gemalin Bianca, die Stifter die-

fcs Klortcrs. luide in langer faltiger Gewandung; der
Schotten in Wien iTaf. 11, Fig. 12 und Taf. 6. Fig. 41.

Herzog Heinrich aus dem Haufe Babenberg kniet vor
Marien und dem Kinde, barhäuptig, in langer gegür-

teter Tunic, und bringt als Stifter der Abtei das Modell
der Kirche dar; des Ciftcrcienlcr-Stiftcs zu Neuberg
(Taf 7, Fig. 6>. Herzog Otto der Fröhliche, der Stifter

desKlofters. kniet, mit dem Ringpanzer und mit langem,
armellofcm Waffenrocke bekleidet, doch ohne Helm,
vor der Gottesmutter, ihr, als der Patronin des Cifter-

cienfer- Ordens, das Kirchen - Modell uberreichend

(Fig. 9;; und des Priors der Carmcliten in Wien (Taf. 7,

Fig. 8 , worauf Herzog Rudolph IV. und feine Gemalin
das Bild der Kirche auf den Händen tragen. (Fig. IO.)

Buchflaben als befonderc Beigaben auf Siegeln,

von der auf die Darftellung bezuglichen Namens-
nennung der Heiligen oder Bezeichnung der Handlung
und von der Krcuzcs-Infchrift abgefehen, finden fich am
Siegel der Wiener Minoriten \ und U, letzteres in F"orm
eines W, ich bin des Alpha und Omega, der Anfang
und das Ende).

Sonne, Mond und Sterne finden fich bisweilen

beigegeben und zwar 5
3

, Sterne um den heil. Andreas
am Gleinkes Siegel, 4 '

, Sonne und Mond am Yorauer
Siegel, ein Stern am Wiener Dominicaner-Siegel rück-

wärts des meffclefenden l'rieflers, und am Semmeringcr
Spitalsfiegel, Stern. (Sonne?) und Halbmond am Klag-

baum-Siegel, Sonne. Mond und zwei Sterne am Wiener
Biirgcrspital-Siegel. ein Stern am Siegel des Zipfcr

Capitels und auf dem des Raaber Capitcls; zwei Sterne

um Marien auf dem des Stulilweifsenburger Capitels.

des Raaber Capitels, und der Stifte Garftcn und
Kloflerneuburg, auf den beiden letzteren noch zwei

1 lalbmi ndc.

Die Evangcliltcu-Symbule finden fich vereint auf

den beiden Siegeln des heil. Geill-Spitals; fie erfchei-

nen dafelbft geflügelt und nimbirt. und umgeben das

doppclbalkigc Kreuz. Der geflügelte Marcuslöwe mit

dem aufgeschlagenen Buche findet ("ich auf dem Siegel

der St. Marx-Spitals in Wien. Das Symbol des heil,

[ohannes — der Adler — erfcheint für lieh allein auf

den beiden Siegeln der Chorherren zu Waldhaufen, auf

dem einen nimbirt, mit den Buche vor der Brufl, das

er in den Fangen halt, ohne dem auf dem jüngeren,

das fich durch die heraldifchc Behandlung des Adlers

auszeichnet. Fig. II.)

Die Agnus -Dci-Vorflcllungcn treffen wir als

eigentliches Siegelbild der Nonnen zu Admont, der
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Dominicaner zu Gratz (hier ober dein Kelche mit der

Hoftiei, oder auf der Scheibe in der Hand des heil.

Johannes (Siegel der Auguftiner zu Hohenmauthen
und des Johannes Spitals in Wien), oder endlich als

beigegebenes Symbol im Siegel der Garen-Nonnen zu

Durrcnllcin.

Der Namenszug ihs findet fich am Siegel des

Franciscancr-Ordcns Provinciais, das IC — XC als

Xebcnzcichen im Siegel der Marburger Minoritcn und

das MK — xpi als Xebenzeichen im Kaabcr Kathedral-

Capitel-Sicgel. mp— H7 im Stuhlwei&enburger Capi-

tel-Sicgel.

Die auf den Siegeln vorkommenden Bauwerke
lafien fich unterfcheiden in felbllandigc Siegelbilder

und in folche, die nur als Beigaben anderer Darilellui:-

gen erfcheinen. Die Kirchenbauten tragen das Ge-

präge ihrer Zeit und inachen den Bau-Styl ziemlich

erkennbar. Sie find keineswegs willkürlich gewählte

Darstellungen, fondern in dicfein Falle mehr oder minder

gelungene Nachbildungen der bezüglichen Kirche, je

nach der Kunflfcrtigkcit des Steiimelfclmciders.

Als eigentliche Siegelbilder erfcheinen kirchliche

Bauwerke auf den Siegeln des Preisburger Dom-Capitcls

[Taf. 3, Fig. 31. des Capitels zu Neutra (Taf. 3. Fig. 71,

iles Stiftes Gurk (Taf. 3. Fig. 8), der Abtei Gottwcig

iTaf. 4. Fig. 9), der Abtei Zabor, (Taf. 5, Fig. 7 Doch
durften die DarfMlungcn auf den beiden ungarilchen

Siegeln kaum den wirkliehen Heiland des betreffenden

Kirchengebäudes wieder geben.

Beigegeben finden fich Kirchen -Gebäude, den
Donatoren oder Patronen, die das Bild der Kirche

meiilcns in den Händen tragen, fo auf den Siegeln der

Abtei Göfs (Taf. 2, Fig. 6, Taf. 9, Fig. 4 und 7) (roma-

nifche Bauten) und (Taf. Ii, Fig. 5, gothifchcr Bau',

de* L*lareii-Klofier> zu Judenburg Taf, 8, Fig 6 des

Capitels zu Abrain iTaf. 9. Fig. 7} gothifchcr Dom mit

zwei Facade-Thürmcn, der Abtei Lambach (Taf. 10,

Fig. 2) romanifchc Anlage mit zwei Thürmcn, des
Claren-Klollers in Wien iTaf. 10, Fig. (i\ ein interelTan-'

ter romanifcher Bau, der Schutteu-Abtci in Wien
iTaf. 6, Fig. 4. Taf. 11, F'ig. 31, der Abtei Neuberg
Taf 7, Fig. 6), der Carmetiten in Wien. Taf. 7, F'ig. 8.}

Als Beigabe anderer Art, nämlich nur in decora-

tiver Beziehung erfcheint ein Kirchen-Gebäude im

Siegel tles Grauer Dom-Capitcls (Taf. 1, F'ig. 5), der

Abtei Admont <Taf. 2, Fig. 2
', des Stiftes St. Andrac

[der Heilige fleht auf der Kirche, Taf. 8, Fig. J), des

Capitels zu Funfkirchcn. (Taf 9, Flg. 5.1

Auf mehreren Siegeln wurde der Architektur,

insbefondere der gothifchen, jenes Ornament entnom-
men, mit dem das Siegel in Gcllalt einer Capelle

eines Thrones oder eines reich geichmuckten Bogens
oder Baldachins geziert ill in delicti tabernakelartigem

Mittelbau eine oder mehrere fitzende oder Hellende

Gellalten eingefügt find, wie diefs z. B. der F'all ill bei

den Siegeln des Bifchofs Engelbert von Wiener-Neu-
lladt Taf. 13, Fig. e), der Stifte St. Lambrecht (Taf. 12,

Fig. 2!, kottenmann ;Fig. 4 und 8 , des Abtes Andreas
von Adinonl (Fig. 51, des Dominicancr-Klofters in

Wiener-Xeuftadt (Fig. 6), eines Pfarrers zu Heiligen

(ladt Fig. 3 ,
des Dominicaner-Klollcrs Xcuklollers

(Taf. 11, Fig. 6), der Laurenzerinnen in Wien (Fig. Vi),

des Stiltes Admont (Taf. 9, F'ig. 6 , des Capitels zu

iv n. r.

Agram (Taf. 9, Fig. 71. der Abtei Heiligenkreuz iTaf. 8,

Fig. 15)-

Das Wappen erfcheint auf den in den fphra-

giftifchen Blattern behandelten Siegeln nur in fehr

wenigen Fallen . und zwar nie fctbftändig. fondern

nur als Beigabc, entweder im Schriftraume, gewohnlich

unter dem Hauptbilde, oder fontl willkürlich ange-

bracht. Wappen und wappenahnliche Darltcllungen

finden fielt im Siegel der Xeuberger Cillercienfer —
der Schild mit der Binde, den Herzog Otto über die

Achfel hangend tragt 1 Tat". 7. Fig. 6) — des Carmc-
litcn-l'riors in Wien — der fehwebende Bindenfchild

(Taf, 7, Fig. 81 gleichfalls im Siegel des St. Merten-

Spitals in Wien Taf. 10, Fig. 13) — des Wiener Dom-
capitels, viermal der Bindenfchild im Kähmen und

sunachft des Kopfes des heil. Stephan das Capitel-

Wappen, der Bindenfchild mit einem Kreuz in der

liind. 1 .11 7, i ig 9 im Sie ;el des Meillers Nie .laus

vom Ordenshaufe des heil. Gelftes ein Schild mit dem
zweibalkigen Kreuze darin (Taf. 7, Fig. lOi, im Siegel

des Wiener Ptarrers Leopold aus dem Haufe Sachfen-

gang unter der Figur des heil. Stephan das F'amilien-

Wappen (Taf. 8, Fig. l), das Ichwebende Kreuz im

Fi|{ II. i.Wicn
|

Schilde des heil. Georg. Siegel von Herzogenburg
(Taf. 8. Fig. 81, das Doppelmbnd-Wappen der Tirna im
Siegel der Morandus-Capelle (Taf. 9, Fig. 2), das
Wappen der Stadt Furl'cnfcld zweimal in Siegel der
dortigen Auguftincr iTaf. 10, Fig. l), die beiden
Wappen der Stifter aus dem Haufe Cilli auf dem Siegel

von Neukloller (Taf. II, Fig. 6\ die beiden Wecken im
Siegel des Admonter Abtes Andreas (Taf. 12. F'ig. j),

das viereckige auf die Spitze gelleilte Schildlein mit
dem einkopfigen Adler in Siegel des Czornaer Dom-
Capitcls (Taf. 12. F'ig. 11, der Kopf im Wappen des Sie-

gels des l'farrers von Heiligentladt (Taf. 12, Fig. 3) das
Stadtwappen von Steier — der Panther — im Siegel

der dortigen Dominicaner, das Wappen des Bifchofs

Peter Engelbrecht von W'icner-Neulladt auf delTcn

Siegel unter der heil. Maria (Taf. 13, Fig. 5) und end-

lich das Wappen des Haufes Wallfee auf dem Siegel

des Nonnenklollers zu Schlicrbach. (Taf, 13, Fig. 4.)

Siegel mit wappenahnlichen Darftellungen find

jenes mit dem gekrönten das Pcdum tragenden Arm
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des Capitcls zu Szt. Jog (Taf. 9, Fig. 3) und der Frauen-

Bruderfchaft im Spital zu Wien, wo wir den Reichs-

apfel auf dem Buchftaben M Maria' im unten abge-

rundeten Schilde finden. (Taf. 13, Fig. 6.)

Fall alle Siegel find mit Infchriftcn verfchen,

theils als Beifchriften der I >arrtcllimgen wovon wir

fchon gefprochen haben;, theils als l'mfchrift. Die

Umfchrift findet fich an den Siegeln immer zunachft

lies Randes und umzieht gewohnlich dcnfclben innerhalb

eines befonderen Rahmens, der durch l'crllinicn und
zuweilen ("ich ftufenförmig erhebende Linien gekenn-

zeichnet ilt. Seit dem XV. Jahrhundert findet fich

ziemlich häufig die Uebung, die Infchrift auf Handern
anzubringen, die entweder glatt oder leiftenartig die

Bildflache umfchliefsen oder in den architektonifchen

Ornamenten fich wiederholt vcrfchlingcn und mit auf-

gerollten Enden abfchlicfscn. In diefen Fallen findet

fich die Infchrift demnach nicht mehr ausfchliefslich

am Siegclrandc. ebenfowenig nimmt fie dcnfclben voll-

fländig ein.

Kig. 11. (Wie».)

Den Anfang der Legende bildet meiftens ein

Kreuz, bisweilen fleht das Kreuz mit der Darfteilung

im Siegelfelde in Verbindung, z. B. Taf. 2, Fig. 2

(Admont), Taf. 10, Fig. 7 (Minortten in Gratz). Meiftens

folgt auf das Kreuz das Wort figillum oder deffen

Abkürzung S und die Benennung der I'crfon oder Cor-

poration, die das Siegel fuhrt, in Verbindung mit der

geographifchen Ortsbezeichnung, letztere meiftens ab-

gekürzt. /.. B : capitvlifagrabienfuj (Taf, 1, Fig. 4). — con-

gregationis fanetae mariae de feecowe (Taf. 2, Fig. 8,

— conventvs ecce s lamberti in altenbvrch (Taf. .j.

Kig. 13) — hofpitalis civivm in wiena (Taf. 5, Fig. 4) —
conventvs monafterii fancle marie in nivmbuich {Taf. 5.

Fig. 11) — fratrvm minorum in gratzc [Taf- 6, Fig. 7)

— prioris wiennenfis fratrvm beste marie dccarmclo

(Taf. 7. Fig. 8) — cidtodis ftyric - (Taf. 8, Fig. 3)
—

abbatiffac fororum fanetc clare in tirnftain (Taf. 8,

Fig. 71 (St. Pölten] — conventvs fanfte clare in znoyma
1 Taf. 13, Fig. 2) ftehe Fig. 12 etc. Bisweilen und zwar

mciflens in den alteren Siegeln wird der Patron des

Gotteshaufes genannt z. B. : fanetus Candidus archic-

piscopus (Taf. l.Fig. 2) (Innichen) — fanetus ypolitvs

{Taf. 2, Fig. 4) — fanftus marty. cholomanus (Taf 2,

Fig. 5) (Melk) u. f. w.

Legenden anderer Art find feiten, dahin gehuren

die vier Gofser Siegel, die den leoninifchen Vers

fuhren: Adela fumme Deus hoc fert tibi fnmula mvnus,

das Siegel des Frauen-Convents zu Admont: agiuis

dei qui tollis p. (Taf. 10, Fig. Iii. Im Siegel der Cifter-

eienfer zu Wiener -Neufladt fchliefst die Legende
auf den Abtei Stifter bezuglich mit den Vocalen

A. F. I. O. U. Befonderc geographifche Bezeichnungen

finden fich aufdem Siegel der Auguftincr zu Xcuklolter:

Saunie. (Taf. 11, Fig. 6.1 Am jüngeren Siegel des

Wiener Johannis-Spitals findet lieh folgende Legende:
figillvm fratrvm mesilaviae egenorvm s Joh. Bapt.

An einigen Siegeln ilt noch die befotidere Beitim-

mung der Siegel angegeben, z. B. 5. : minus (Taf. 3,

Fig. 1). s. mcmoriale iTaf. s. Fig. 2), s. fecretvm 'Taf. 7,

Fig. 2, Taf. 5, Fig. 8|, contrafigillvm (Taf. 4, Fig. 9),

s. in jure montano. (Taf. II, Fig. II.)

Bei den Infchriftcn bediente man fich faft aus-

fchliefslich der lateinifchen Sprache. Ausnahmen lind

Taf. 13, Fig. 6, 7. Jahreszahlen finden fich auf Siegeln

nur bisweilen und zwar vom XV. Jahrhundert an, fie

find entweder der Legende als deren Schlufs beige-

fügt, z. B : Taf. 11, Fig. 1. 6, IL Taf. 12, Fig. 4, 7. Taf. 13,

Fig. I. 7, oder im Bildfelde irgendwie angebracht,

z.B.: Taf. 11. Fig. 4. 5. Taf. 12, Fig. 2. 8. Taf. 13,

Fig. 5, 8. Nur auf dem jüngeren Siegel von Schlierbach

findet fich die Jahreszahl 1575 doppelt, rechts in römi-

fchen, links in arabifchen Ziffern. Die Jahreszahlen

beziehen fich in der Kegel auf die Zeit der Anfertigung

des Stempels, die oft auch mit der Gründung des

Klofters zufammenfallt.

Die Schriftarten der Infchriftcn find bis zum
XV. Jahrhundert die Lapidarfehrift igothifchc Majus-

.kel), von da an wird die gothifche Minuskel. Siegel der

Gratzcr Dominicaner, des Franci-cancr-IWincials.

C'iltercienfcr zu Wiener-Neuftadt. häufiger aber die

Uebergangs-Lapidarfchrift verwendet, in einigen Fallen

erfcheinen Buchitaben der einzelnen Schriftarten ver-

mengt wie im jungiten Siegel von Göfs.

Schliefslich fei noch der künftlerischen Ausfuhrung

dieser Siegel gedacht. Sie liehen in dieser Beziehung

auf einer sehr ungleichen Stufe sowohl was die Con-

ception, wie auch was die Durchführung betrifft. Sind

gleich die alteren in der Ausführung einfach und auch

in der Zeichnung ziemlich primitiv, (0 liegt doch in den

meisten derselben ein tieferer Gedanke, der der Grup-

pirung und Anlage eine gewiffe Weihe gibt, es fei

dieserwegen auf das Graner- und Klollerncuburger-

Siegel hingewiesen. iTaf. 1, Fig, 5, 6.)

Von den Siegeln des XII. und XIII. Jahrhunderts

erscheinen die von Stainz (Taf. 3. Fig. 4). Mondfee.

Krcmsmiinfter (Taf. 6, Fig. 2, 3), von denen des XIV.

Jahrhunderts jene von St. Lambrecht (Taf. 7, Fig. 12),

Admont iTaf 9, Fig. 6), Lambach (Taf. 10, Fig. 2);

des XV. Jahrhunderts: die beiden von Rottenmann

(Taf. 12, Fig. 4. 8), kunftlerisch am vollendetsten.

Dr Und.
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Balthafar Permofer.

Von Dr. Mint llg

Durch freiimilichc Mittheilung des Herrn Pfarrer

Ucttl und Cooperators Strobl zu Otting in Baiern bin

ich zunächfl in der Lüge über die Geburt Balthafar

Permofer l folgende verlafslichc Daten anzugehen. Im

Stiftungsbuche für die Filialkirche in Kammer ilt be-

merkt, data Balthafar im Jahre 1651 auf tiein Ncmair-
fehen Gute zu Kammer das Licht der Welt erblickte,

der 'l ag foll der 3. Augult gewefen fein. Somit ift die

Angabc, dafs er in Mondfee i6?0 geboren fei. unrich-

tig, ebeiifo die Schreib\tng des Urtes: Kammcrau.
Kammer liegt im Gerichte Traunltein und gehörte

damals zu Salzburg. Füefsly berichtet zwar mit dem
Anfchein von Wahrfcheinlichkcit, dafs des Künltlcrs

Grabftein am Friedrichftädter Gottesacker zu Dresden
eine von feinem Vetter Michael Mofer verfafste Infchrift

trage, wonach als fein Geburtsort Kammcrau im Pfalzi-

fchen [Pfleggericht Katzling und fein Geburtsjahr 1650

angegeben w ird . doch mufs ich obenangeführten
urkundlichen Mittheilungen aus dem Kirchenbuche bis

auf weiteres wohl mehr Vertrauen fcheuken. Seine

frühe Jugend ilt eine zum foundfovielten Male wieder-

holte Auflage dus gewöhnlichen Beginnes der alpinen

Schnitzler- und fpütcren Bildhaueriaufbahn. Ein Hirten-

junge, Sohn armer Bauersleute, übte er lieh im Schnitzeln

von allerlei Figuren auf cinfamer Weide, am eigenen

Schaferftabc und an jedem Material, das ihm in die

Hände gerieth. Ein unbedeutender Maler des Heimats-

ortes, Namens Guckenbieler, brachte Balthafar die

erften Handgriffe im Zeichnen bei. Hierauf finden wir

ihn in der kunftreichen Kefidcnz der Erzbifchofe bei

einem zu jener Zeit vielbeschäftigten Kirchcnbildhaucr

in der Lehre; es war diefs Wilhelm YVeifskircher (auch

Weifskirchner gcfchricbcm, ein gebornerSteirer, deffen

Bluthc in die Mitte der Sechzigerjahre fallt. Die

erhaltenen Arbeiten diefes und der gleichzeitigen

Salzburger Plaftikcr beweifen auf den erften Blick, dafs

Permofer hier in die Schule des eigcntlichflen Zopfes

gekommen war und felblk fein grofses monumentales
Werk, welches in fp.iterer Zeit für Wien entftand, (teilt

noch im Zusammenhange mit diefer, den einfachften

Gcfctzen der Sculptur freilich hohnfprechenilen Rich-

tung feines Meifscl, der man indefs Kühnheit der Auf-

faffung und Virtuofit.it der Technik umfoweniger

abilreiten kann. Wir meinen die marmorne Statue

ilcs Prinzen Fugen von S.uoycn, welche im Karyati-

denfaal des oberen Belvederelchloffes aufgeftellt ifl,

und fprechen daher fchon an diefer Stelle davon.

Die Geltalt des in antikes Feldhcrrn-Coftum ge-

kleideten Helden ifl in lturmifch aufiteigender Bewe-
gung begriffen, fein Fufs tritt auf einen beilegten

Feind, deffen Kopf nach der Tradition das Portrat des
Kunillers darltellt. Hinter Fugen ericheint Fama,
welche die gewundene -Sieges-Pofaune mit aller Macht
an den Mund fetzt, wahrend die Linke des befcheidc-

nen Helden das untere Schallloch des Intlrumentes
zudeckt, ein Zug. den altere Schriften als befonders
geiftreich an dem Werke hervorheben. Eine zweite

allcgorifche Dame halt dem unbefiegten Heerführer
den ftrahlenden King der Ewigkeit vor; das Ganze
ilt alfo vielmehr eine Gruppe als ein Standbild
Eines Helden zu nennen, eine über alle Schilde-

rung malet ifche Compofition , der gegenüber die

vis-a-vis angebrachte Statue Karls VI., obwohl auch
fie noch weit von den einfach-edleren Schöpfungen
Raphael Donner S, ihres Urhebers, entfernt ilt, einen
lelüer claffifchen Eindruck macht. Doch dürfen wir die

Behandlung der Details, das Portrat und die Aus-
fuhrung höchlich loben und freuen uns deren ein fo

ausgesprochenes Prototyp der Zopf-Plaltik in unferen

Mauern zu befitzen. Die Infchrift am Piedeltale lautet:

F . Evgenivs.

Sabavd . et . Pedcmont.
Princeps.

Marchio . Salvt . aur vell . eqves.

Caroti . VI . Avg.
Et . S . R . J . Svpremva . exercitvvm

Dvx . Invictiffimvs.

P. Fuhrmann meldet von diefer Sculptur iHiltor.

Befchrcibung etc. der Kefidenzltadt Wien, 1770,

III. Theil, pag. 35), dafs dicfclbe .Balthafar der be-

rühmte Bildhauer in Dresden gemacht, und 20.000
Thaler ilafür foll bekommen haben" — letzteres dürfte

wohl bedeutend zu hoch gegriffen fein! — drei Jahre
dauerte die Arbeitszeit an dem Werke, welches Per-

mofer aus einem Marmorblocke von 80 Centnern hcr-

ausmcifseltc. Es wurde meines Wiflena nur einmal
abgebildet, nämlich als Mittelltuck der allegorifchen

Darltellung, welche der Wiener Kupfcrftccher Salonion
Kleiner feinem bekannten Werke über da- Belvedere

beigab. Dasfelbc wurde im Jahre 1731 herausgegeben
und (teilt Permofer s (iruppe mitten unter olympifchen
(iottern und anderen V'erfetzltuckcn damaliger Alle-

gorie als Sculptur vor, gibt jedoch den Namen des
Urhebers hier und überhaupt nicht an. 1 Wunderwürdi-
ges Sieg- und Kriegslage!-

etc. Augsburg. Quer-Folio).

Auch hiei ill es notlnvendig, alteren All tjaben der

Kunllfchriftlteller entgegenzutreten, welche hie und da
eine fparlichc Notiz über Permofer verfafst haben. Sie

lalfen ihn nach der Lehrzeit bei Weifskircher nach
Wien ziehen und dort die Eugen-Statue fertigen, ehe
er die italienifchc Reife antritt. Diefs ilt durchaus
unrichtig. Jenes Werk beweilt nicht nur den bereits

gereiften Meiller, fondern auch einen fo bcllimmten,
unmittelbaren Kinflufs der gleichzeitigen Italicner,

dafs gewifs kein Kundiger die Entliehung des Werkes
ohne vorausgegangene Anfchauung der Berninifchen

Schöpfungen im Vaterlande diefcs für die Bildhauer-
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kunft des 18. Jahrhunderts epochemachenden Meifters

für glaublich erachten wird. Zwar (oll rermofer eine

Zeit in Wien geweilt haben, und zwar nach dem Sa)/,

burger Aufetitlialte und vor jenem in Italien; ein gc-

wiffer Knacker Toll damals in der Kaiferftadt fein

Lehrer gewefen fein, dennoch ift kein Gedanke daran,

dafs wahrend dieler Lehrzeit die grofsc Bcftellung an
ihn ergangen fein folltc und er damals auch ein fo

fertiges Werk hatte liefern können. Fuhrmanns Angabe
bellatigt (ich aber noch ferners, Der Bildhauer Jofcph

Winterhalter, welcher erft 1702 im Schwarzwalde ge-

boren ift, und dann nach Wien kam. warzugegen als das
Werk aus Dresden anlangte, und von deffen malerifcher

Wirkung, gleich vielen Anderen, fo ergriffen, dafs er

fich nach Sachfen aufmachte, wo er in der 1 hat mit

dem Mciller in Berührung kam und insbelondere i^fkn
Werkzeuge fowic die Technik überhaupt den Gegen-
Rand feiner eifrigen Studien bildeten.

Indem wir nun v on Winterhaltcr wiffen, dafs er in

jungen Jahren die Heimat Verlanen und nach kurzem
Aufenthalte in Haiern (ich nach Wien begeben hatte,

fo durfte feine Ankunft dafclbft circa 1720 anzunehmen
fein, was mit den Umftänden Permofer's auch wohl zu

vereinen wäre. Denn wenn wir dclTcn Abreife nach
Italien um 1665 anfetzen, feine Rückkehr nach vierzehn

Jahren erfolgte, er fich dann 1704 bis 1710 in Herlin

aufhielt und endlich nach Dresden zog, fo mufs die

Eugen-Figur zwifchen 1710 und 1732 entflandcn fein,

denn von 1710 an verweilte er in genannter Stadt bis

zu feinem Tode.
Eine fchvvercr zu beantwortende Frage ift dage-

gen die, wer der Bcftcller der jetzt im Helvederc auf-

gestellten Marmorgruppc gewefen und ob diefclbe

gleich vom Anfang dafelbft errichtet worden fei.

Schwerlich durfte der Prinz, deffen Ruhm und Be-

feheidenheit fic in gleicher Weife fo beredt verkündet,

deffen die Infchrift fo panegyrifcli gedenkt, ihr Bcllellcr

gewefen fein, Was den andern Theil der Frage betrifft,

fo zeigt dasjenige Blatt bei Kleiner, welches das
Interieur der Telamoncnhallc im Frdgcfehofi jenes

LuftfehlofTes dariUllt — 1731 — noch zwei leere Nifchcn.

wo fpater die in Rede flehende Sculptur und gegen-
über die Donner'fche Statue Kaifer Karls VI. ihre

Standplätze erhielten. Dafs Kleiner die Eugen-Gruppe
in fein Titelblatt aufnahm, mufs nicht imbedingt be-

weifen, dafs das Original fchon damals im Belvedere

angebracht war, es konnte das auch in dem Sinne
aufzufallen fein, wie wenn heute ein Biograph des
Helden fein Buch etwa mit Fernkorn s Prinz Eugen-
Statue, eben als dem bcrühnitcflcn Bilde desfelben
verzieren liefse Wann aber beide Gruppen in jene

Nlfelte gellellt worden feien, das deutet I'. Fuhrmann
ziemlich genau an Fr fagt an der citirten Stelle, dafs

die Donner'fche Figur, welche 1734 vollendet wurde,
vor mehreren Jahren von 1770 gezahlt! noch in dem
Kircher'fchcn LuflfchlolTc Breitenfurt bei Wien gcflan-

den fei. E> foll richtig heifsen: Kirchner, denn Gregor
Wilhelm von Kirchner, ein Mann , der fich unter
Karl VI des hubfehen Titels: kaiferlicher Mmifterial-

Banco-Deputationa-Hofbuchhalter uiul Oberauffeher
der kaif. Forftc erfreute, erbaute dort 169G ein Schlofs,

welches er mit einem Spitale verband, das dann für

verunglückte Waldleute gelüftet wurde. Letzteres

entlland indefs erfl fpater und wurde in feinem Tefta-

mentc 1735 zum Erben beflimmt ; vielleicht kam um
diefe Zeit, nach des Behtzers I ünfeheiden, die Statue
feines Kaifers, die er hatte machen lalTen, aus dem
nunmehr dem neuen Zwecke gewidmeten Schlöffe

hinweg, l'ermofer's Werk durfte aber wohl zur felben

Zeit in die Kifche rechts, wie die Donner'fche in die

linke gefetzt worden fein. Am wahrfchcinlichften dürfte

wohl anzunehmen fein, dafs die Eugen-Statue eine

kaiferliche Schenkung war-

in Italien war Florenz feine Schule geworden,
deffen Thcatiner-Kirchc noch zwei Statuen, am Portale

und jene des Ordens-I Iciligcn in einer Facaden-Nifche,

von Fcrmofer s Hand gefertigt, fchmuckt. Vom Grofs-

herzog begunfligt und befchaftigt, wendete er fich der

altgewohnten Klein-Plaftik in einem fehnitzbaren Ma-

teriale zu, indem er, offenbar durch die reichen Schätze

der dortigen Kunilkammer angeregt, fich dei Elfehbein-

Sculptur widmete, die er fein ganzes übriges Leben
fortan cultivirte. Werke diefer Art, Reliefs und

Figuren bewahren die öffentlichen Sammlungen Mün-
chens und Dresdens. Im grünen Gewölbe befindet fich

eine „Balthafar Herrn, in v. f." bezeichnete, 31 Cm.
hohe und 22Cm. breite Gruppe, Hercules und Omphale
darftellend, von befondercr Schönheit. Von fonlligen

Schöpfungen werden erwähnt zwei aus fachfifchem

Marmor gearbeitete Figuren des Apollo und der Mi-

nerva, auch rührt die mit fchonem llolzfchnitzwerk

verzierte Kanzel in der katholifcheu Kirche ZU Dresden
ebenfalls von ihm her. und fertigte der Kunfller für

fein eigenes Grab Denkmal eine Kreuzabnahme.

Nachdem Friedrich I. 17041 den Künftlcr nach

Berlin berufen hatte, entfaltete er dafclbft eine rege

Thatigkcit. In Charlottenburg befand fich ein Amor
als Bogcnfchnitzer und ein Hercules, den Drachen
todtend, — im Garten des Grafen Reuss eine Gruppe,

Adam und Fva. Für die Heters-Kirche fertigte er das

Grab Denkmal des Medailleurs R.Fatz Igeftochcn von

S. Blcfendorf) und die Kanzel, welche Arbeiten leider

im Brande um 1730 zu Grunde gingen.

Nach der fachfifchen Hauptfladt folgte er einer

Einladung des Kurfurften Johann Georg, fchlug einen

Antrag, nach Florenz mit taufend Thaler Gehalt zu

kommen, au», und wurde unter Augufl 11. 1 lofbildhauer.

Dresden ilt reich an Schöpfungen feiner Hand. Im
grofsen Garten Händen die Bildfhulcn der Mutterliebe,

der Malerei, der Sculptur. eine Mohrin mit ihrem Kinde,

ein Mohr mit einem Fifche, welche im fiebenjahrigen

Kriege vernichtet worden fein follen. Das ehemalige

königliche Opernhaus fchmuckte Hermofer mit vier aus

Holz gefchnitzten Sclaven an der HoflogC, welche

Figuren dann bei einer durch den Architekten Galli

Bibicna vorgenommenen Reparatur entferrt wurden.

In der katholifcheu Kirche fah man von ihm über dem
Taufflein ein Ecce homo aus fachfifchen Marmor und

einen heiligen Johannes, in der Grotte des Zwingers

die Bilder Apollo s, Minerva s und der Venus, die er

im 65. Lebensjahre gefchaffen haben foll Eine Fortal-

Gruppe fchmiickt das Gärtner fche Haus hinter der

Frauen-Kirche, ein Saturn jenes von Brauer in der

Neulladt. ImFrtcl'fchcn Garten in der Friedrichftadtcr-

AHcc war Saturn, Venus und Amor zu fehen, zu Lcip

zig im Axcl'fchen Garten aber die koloffalen Gellalten

eines Jupiter, Mars, der Venus und der Juno. Endlich

befafs nach Fuefsly ein Herr Hagedorn ein Elfenbein

Digitized by Google



CXIX

Relief von des Meiftcrs Hand, welches Argus und
Mercur cum Gcgenftande hatte.

Fortan in Dresden thatig, ttarb er den 20. Februar
l"_U dafelbft und wurde am Fricdrichftudtcr Kirchhofe

begraben Die Schule feines Geburtsortes, welche er

i6y> mit einem Capitale von taufend Gulden gründete,

bewahrt noch fein Porträt ; fein Vetter Michael Mofcr,

der fpater ihm in feiner Stelle als kgl. polnifcher und
kurfurltlich fachfifchcr Hofbildhauer nachfolgte, 1750
oder 1751 verttorben, hat zu l'ermofer s Gedachtnifs

dafclhtt eine JahrcsmciTc und für fich einen Jahrtag

geftiftet

L eber des Kunftlers Charakter curfiren einige

charaktcrillifche Anekdoten. Was den deutfehen Mei-

fter in jenen Tagen feiten auszeichnete, ausnehmender
Stolz auf feinen Stand und feine Kuntt. war ihm in

hohem Mafse eigen. Kr foll das fertige Elfenbein-Bild

einer vornehmen Dame zerfchlugen haben, weil man die

geforderte Summe zu hoch fand. Ein grofscr Verehrer

Karl> XII \<>ii Schweden, wurde er befiagt, wefshalb

er den Konig nicht durch ein Werk feines MeilTels ver-

ewigen wollte; da bemerkte er, der König würde ihm

nicht fitzen, er fei zu eigenfinnig. Und als es nun
dagegen hief>. Karl und er, der Bildhauer, gaben fich

gegenfettig in dieferEigenfchaft nichts nach, antwortete

l'ermofer crnflhaft: Gewifs, denn er itt Konig und ich

Kunftler! Ob unferlleld aus befonderer Liebe für feinen

gewaltig grofsen Hart eine eigene Vcrthcidigungsfchrift

diefer damals feltenen Mode verfafst hat, wie berichtet

wird. Witten wir auch nicht zu verfichern, altere Werke
geben aber Ulrich Konig als derenUrheber an, welcher

das Much allerdings zu befonderen Khren unferes Küutt-

lers. der den Bart gegen die Sitte der Zeit eine Viertel-

Klle lang trug, gefchrieben hatte Sein Titel lautete:

„Der auf dem Throne ific'i der Khren erhobene Bart."

Aufser dem angeblichen Selbft-Portrat l'ermofer's

an der Eugen-Gruppe exillirte oder exittirt noch ein

zweites, aus Stein gemeifsclt, auf einer Altane des
Garntner fehen I laufes vor der Judenfchule in Dresden,
fcrnerlicfcrtenBernigcroth(?jundBodrachergettochene

BildnuTc des Meifters.

Als einft zwei franzofifche Bildhauer fich mit l'er-

mofer in einen Wettttreit einliefsen. behauptete er feine

Kuntt auf eine eigenthümliche Weife. Mit der Anferti-

gung eines jugendlichen Frauen Bildniffes hatten ihn

die Fremden beinahe uberwunden, als aber eine Alte
gemeifsclt werden follte, behielt er den Sieg, -- eine

(ehr Chwaktcriftifche Anekdote für unfern naturaliftifch

vorgehenden Emittier.

Vorftchcnde Notizen mögen nur wenig befriedigen,

wenn eine Biographie des für Oetterrcich wichtigen

Barockmciftcr* geflieht wurde: fie find wohl aber
das vollltandigflc was bisher über ihn publicirt wurde
und haben gewifs — wie bis heute noch alle kunllge-

rchichtlichen Arbeiten Uber Oeftcrrcichs Kunll in

jenen Zeiten — das negative Verdienft, zu zeigen, dafs

bisher die Forfchung auch <liefer Periode zu fparliche

Aufmerklanikeit gefchenkt habe. Und in diefem Sinne
will Verfaffcr es fich mit Freuden gefallen lallen, dafs

glucklichere Furfchungen feine Angaben erweitern und
corrigiren, denn nur durch ehrliche Mittheilung aller

Funde, f<> reich oder fo arm fie fein mögen, wird endlich

ein ttattliches Gefammt-Kefultat zu Stande kommen.
Gewifs aber nicht auf dem Wege, dafs man kühn und
wohlgemuth Arbeiten hinausgibt, welche ihrem Titel

nach eine ganze grofse Krfcheinungder öttcrreichifcheii

B.irrockkunll oder eine Hinrichtung derfelbcn als etwas
Fixundfcrtigcs zu beleuchten vorgeben und dem In-

halte nach für das kundige Auge nur eine Fälle von
Kücken und falfcher Daten enthalten, die behaglich

feit einem Jahrhunderte von Büchlein zu Büchlein

abgeschrieben wurden.

Notizen.

71. Die k. k. Central-Commiffion hat den ehe-

maligen KedacK-ur ihrer ..Mittheilungen", derzeit Ar-

chivar der Stadt Wien Karl Weiß in Würdigung feiner

befonderen Verdienfte um die Aufgaben der Ccntrat-

Commiffion, fernerden Fabriksbefitzer Kurl Haas, den

k. k. Hauptmann a. D. Geisa von Csergluo und den

I lof-Caplan Johann Slipfler in Brixcn zu Corrcfpon-

denten ernannt.

72, l'rof. A. Hau/er, der mit der Leitung der

Grabungen in Deutfeh-Altcnhurg und Petroncll im

Jahre 1K77 betraut war, hat der Ucntral-Commiflion

einen gröfseren Bericht über deren Krgebnifse vorge-

legt. Aus demfelben itt zu entnehmen, daf< für den
Beginn der Ausgrabungen auf dem Burgfelde durch-

wegs an irgend gearteten, mehr oder weniger fichc-

ren Merkmalen fehlte, aus welchen auf die erhaltenen

baulichen Reite in der Erde zu fchliefscn gewefen

wäre. Das Feld grunzt fich zwar durch feine bedeu-

tende Erhöhung über die Umgebung fichtlich ab. aber

doch fehlte für das Innere der Anlage jedes gravirende

Zeichen, fclbtt in der Configuration des Terrains. Die

Arbeit de* Jahres 1877 kann daher nur als Sondirung
angefehen werden, um vorerft zur Ucberzeugung zu

kommen , ob überhaupt bauliche Kelle vorhanden

feien.

Diefe Sondirung begann an der Wettfeite des

Burgfeldes, fudlieh der von Petroncll nach Deutfch

A Itenburg fuhrenden Rcichsitrafsc, da hierdieErhöhung
des Feldes bedeutend itt und auf eine deutliche Begrün«

rang gcfchlofsen werden konnte; aufserdem war vor

kurzem nordlich von diefer Stelle, an der anderen Seite

der Strafse ein ziemlich gut erhaltener Bauthcil auf-

gedeckt worden. Man drang demnach von hier gegen

Often in das Lager vor.

Alle aufgedeckten Mauerzuge find nur als Funcia

mcnt-Maucrn anzufchen, welche ziemlich forglos aus

Bruchftein und Mörtel bettchen Sie find durchwegs
Mark zerttort und gellatten nicht die Verzeichnung

genauer Begranzungslinien ; ganze Mauerftücke find
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heraus^criflcn und bis auf den letzten Stein verfchwun-

dcn. Alles tragt den Stempel einer gcwaltfamen Zer-

ftörung, welche zuletzt ficherlich der Ausbeutung des

Materials yalt. Ks darf demnach nicht bezweifelt

werden, dafs, trotzdem fich in den umliegenden Orten
keine Kunde von an diefer Stelle llattgefundcnen Aus-

grabungen erhalten hat. doch vor längerer Zeit an

diefer Stelle malVenhaft Baumaterialc zu anderen
Zwecken gewonnen wurde. Mit dem Zuftandc der

Fundament-Mauern tritt auch das fall vollftändige

Fehlen aller Theile des Aufbaues, alfo umherliegender

lofer Ziegel und Stehiftiicke, für die frühere Annahme
beweifend ein. Die Ausgrabung führte in ihrem
Beginne zucril auf die machtige, in mehreren Abfalzen
gebildete und Hark zerflortc Umfaffungsmaucr, Weiter
hinein ftiefs man auf ein Gcwirrc von Mauern theils

aus Beton und Quader, theils aus gewöhnlichem Gufs-

werk, darin diekefte eines aus Steinplatten gebildeten

Canals und eines lofe liegenden Stcinkcffels.

Weiter gegen Ollen fand lieh ein gemauerter und
mit Tonnengewölbe überdeckter, von Süd nach Nord
laufender Gang 158 Meter hoch und 1 Meter breit.

Dcrfelbe konnte durch ein Einllcigloeh mit Deckplatte

betreten werden; an zwei anderen Stellen, wo das

Gewölbe durchbrochen wurde, um den Gang oder

Canal betreten zu können, war er vielfach mit Steinen

und Erde angefüllt

Die weitere Aufdeckung ergab die zerflortc

Anlage eines Hypokauftums mit lofe umherliegenden

Steinpfeilern und eine Kinne aus umgelegten Dach-
ziegeln gebildet, dann Kelle von Canälen fo weit die-

felben durch die Mauern gingen, zwei einfache Kinder-

farge aus Ziegelplattcn gebildet und mit Rcftcn von
Kindcrknochen gefüllt.

Aus dem Gewirre von Fundamenten lafst fich bis

jetzt in keiner Weife ein Schlufs auf die Anlage der

zugehörigen Baulichkeiten ziehen, da fafl überall der

Zufammenhang und jeder Auffchlufs über den Aufbau
fehlt. Der Fufsboden ifl nur in geringen Keflen als

Bctonbcgufs, Stein oder Ziegelpflaller vorhanden.

Zur Aufklärung diefcs geringen Thcilcs der

ganzen Anlage mufs jedenfalls die Sondirung und Auf-

deckung anderer Stellen des Burgfeldes abgewartet

werden, es mufs auch bis dahin jede weitere Erörte-

rung über die Bedeutung der Kelle verfchoben werden
Die kleinen l-'undftucke wurden gemafs des früher

getroffenen Ucbcreinkommcns in die Sammlung des

Herrn Baron Ludwigsdorff in DeutfclvAltciiburg auf-

genommen. Die Infchriftfteine lind bereits in den
„Archaologifch-Epigraphifchcn Mittheilungen"bckannt

gemacht, das fünft Bedeutlame wird erft im Zul'ammcn-

hange mit den Relultaten weiterer Ausgrabungen mit

Beigabe von Abbildungen erörtert werden.

73. Das fogenannte Kufsdcnpfem' ig- Haus in der

Adlcrgaffe, deffen rückwärtige Front in die Griechen-

galTe reicht, wurde jüngfl abgebrochen, um einen

Neubau l'latz zu machen. Bei der Fundament-Grabung
gelangte man an eine Maucrzcilc, die fich längs der

ganzen Front diefes Haufes gegen die bedeutend
jiöhcr gelegene GriechengalTe hinzog und in die beiden

Nachbarhaufcr verlauft ; es ill diefs ein fchr altes

Gemäuer von anfehnlicher Dicke und aus Bruchftcin

mit etlichen eingemengten behauenen Steinen auf-

geführt. Kein Zweifel, dafs wir hier ein Stuck fchr

alter Stadtmauer Wiens vor uns haben, die fich in der
Linie der heutigen GriechengalTe in der Kichtung
gegen das Thor am Katzenfleig ilahinzog und beim
Bau des weit zurückreichenden, nun demolirten Küfs-

dcnpfcnnig-Haufcs zur Unterlage der gegen die Grie-

chengafie gewendeten Hauptwand verwendet wurde.
Die Auffindung <liefer Mauer bckr.iftct die vom

Kcgierungs-Kathc K. v. Camcjhta zuerft aufgeftellte

Behauptung, dafs bei der im 12. Jahrhundert llattgc-

habten Stadterweiterung , bei welcher die Singer-

flrafse und der Hafnerlleig einbezogen wurden, die

Kingmauer nicht bis in die Nahe zum Donau-Ufer
beim Kothenthurm herab, fondern nur auf der halben
Hohe der Lehne gefuhrt wurde, wie diefs fchr be-

lehrend auf den von Camelina ausgearbeiteten Erwci-
terungsplanen in de Ifen Werke : Wiens örtliche Ent-

wicklung fiehe Taf. III) dargcflcllt ift.

74. Confcrvator Mul/inr berichtete an die k. k.

Central-Cnmmiffion über die Meilenfaule aus den Zei-

ten des Kaifera Julianus, die fich feit 1874 im 1 lofe des
Schlofses Trilek geftürzt aufgehellt befand, bis dahin

fic an der Strafse lag. Gegenwartig ift diefelbe dem
Landes-Mufeum in Laibach einverleibt. Die cylinderi-

fche Säule aus grauem Kalkllein, der in der Umge-
bung gebrochen wird, mifst 152 Cm. Hohe und 42 Cm.
im Durchmelier. Den unteren Thcil ziert eine Hohl-

kehle. Die Infchrift lautet:

I.WP CA DX
I I.CL 1VI IAXOP1T.

I VICTO C AC TKIVMF
NF.WPAVG po.vni I

.WAXI.WO M MI
iiik k it >:

ONSVLI,

75. Ein Bcfuch im alten Halljlatt gab dem
Kedacieur Gelegenheit, die dortige katholifche Pfarr-

kirche und den dafclhrt aufgcftellten herrlichen Schnitz-

Altar 1 w ieder zu belichtigen. So manches hat fich, feit

den beiläufig zehn Jahren, feit welchen dcrfelbe die

Kirche nicht mehr gefehen, durch die Einflüffe vonZeit
und Gefchmackloligkeit geiinciert und verfchlimmcrt.

Dem erflcren Einfluffe unterlag das grofse Fresco-

gemaldc über dem Haupt Portale der Kirche, das

ftetlenweife und belbnders an der Infchrift fchr gelitten

hat. Das Haupt-Portal felbfl mit feinen rothmarmornen
Gewanden hat im Laufe der Zeiten durch das Dunkler
werden des Marmors gewonnen Es ift ein fchöncs
Werk der entschwindenden Gothik. und dürfte lieh die

auf einem Schildchcn im Schlufse des Spitzbugens
befindliche Jahreszahl 1519 w ohl auf die Zeit des Portal

Baues beziehen. Zu beiden Seiten des Portals find roth-

marmorne Grabfteine in die Kirchenmauer eingeladen,

davon insbel'ondere jener rechts des Eintretenden mit

dem Krcuzigiings-Kelicf die volle Aufmerksamkeit
verdient.

An dem fchünen Altarwerke, einer Kunftfchopfung

des beginnenden 16, Jahrhunderts, hat uns, abgefehen
von der plumpen, geradezu den Eindruck des Schnitz-

S. Miuh. 1'. C«nir. Conim. III. »».
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wcrkcs Hörenden Krone auf dein Haupte Märiens, fehr

unangenehm jene gefchmacklofeDreifaltigkeitsgruppe,
eine 1 landwerksarbeit grobfler Sorte, berührt, die

\ ielleicht aus tiefer Andacht, ficherlich aber in völliger

Mifsachlung des durch den Altar reprhfentirten Kunft-

werkes über dem Altarfchreine in ftorendfler Weife

der Altarbckronung angefügt wurde.

Die Kirche ift v om Friedhofe umgeben, in dem
überdiefs noch eine befondtre Capelle zu Ehren
St. Michaels erbaut ift, ebenfalls heute ein Werk der
SpatGothik, wie die Kirche. Der untere wahrlcheinlich

weit altere Kaum dient als Heinhaus. Man lieht darinnen

zahlreiche Todtcnfchadcl und zwar mit dem bezüg-

lichen Namen bezeichnet Ks herrfcht nämlich zu

llallftatt die feltene und gewifs eigenartige Sitte, nach

einer bcftimmlen Reihe von Jahren die Graber zu

eroffnen und die Schädel der Beftattetcn über Wunfeh
deren Angehöriger herauszunehmen, zu bleichen, mit

einem Kreuze auch einem Kranze zu bemalen, den
Namen beizufetzen und fo ausgeftattet im Heinhaufe

aufzubewahren.

An der Capelle verdienen Beachtung zwei fteinerne

Häuschen, die zu Todtenlcuchten dienen.

76. Für die I lerftellung der Kelle eines zur alten

Stadt Lemberg gehörigen Schlofscs am Franz-Jofephs-

Berge hat der galizifche I .ar.des-Ausfchufs eine einmalige

Subvention von 200 rl. bewilligt und die Durchführung
der Herftellung dem Correfpondcnten A. Schneider

gemeinfehaftlich mit dem Landes-Ausfchufs-Mitglicdc

Dr. Franz Smolka ubertragen.

77. Die Stadtpfarrkirche zu St. Jacob in Brunn
ilt in neuerer Zeit einer tüchtigen Rcftavirirung unter-

zogen. Und mit Recht, denn diefes Hauwerk gehört

zu den hervorragenderen Denkmälern des gothifchen

Styiea in Mahren. In den letzten zwei Jahrhun-
derten beschränkte fich die Obforge für diefe Kirche
nur auf die nothdurftige Krhaltung des Gebäudes.
Kirchen- und Thurm-Dach wurden wiederholt rcparirl,

allein von einer ftylgerechten Reltaurirung und Aus-
fchmuckuug der Kirche war keine Rede. Die Aufien

feite fleht geputzt und gefaubert, nicht fo das
Innere des Gebäudes, und diefes verdient befonders
eine forgfdtige Rellaurirung und Sauberimg Die
Kirche, ein Steinbau aus Werkftücken, enltanden zu

Anfang des 14. Jahrhunderts, mifst in der Lange 204,
in der Breite 70, in der Höhe 68 Fufs. Sie ill drei-

fchiffig, da** fpitzbogige Rippen- Gewölbe ruht auf
cj Pur Rundfaulen, die bis ins l'resbyteriuin reichen,

den Altarraum umgeben und dadurch einen Chor-

Umgang bilden ; den Saulen-Anlagen entfprechen
fchwach vortretende aber kräftige Strebepfeiler an den
Außenwänden. Der mächtige Thurm ift der Facade
vorgeftellt, die doppelte Wendeltreppe in deffen vier

Stockwerken, und fein eigentümlicher nadelahnlicher

Abfchlufs erregen die gerechte Bewunderung. In die

Thurmhallc öffnet fich das fpitzbogige Haupt-Portal;
die Fen'ter, befonders jene im l'resbyteriuin, haben
mannigfaltig conüruirtes Stcinmafswerk und prangen
heute in neu angefertigter bunter Verglafung mit
tuchtig coneipirten Darlkllungen und in vorzüglicher
Ausführung. Der erfte Schritt zur Innenerneuerung des
edlen Bauwerks wäre damit gemacht.

78. Die gothifche lirsdeehantei-Kirclu in PilJ'en

wird laut Berichtes des k. k. Confcrvators Lauzil einer

Rellaurirung unterzogen, die befonders einige Recon-
llructioncn an dem fchadhaften Kirchcngewolbe
bezweckt. Benannter Confervator wurde in das Rcltau-

rirungs Comitc berufen.

7y. (Die Marien-Capelle zu Wilhelmsburg.)

Auf S XXIX ff diefes Jahrganges befpricht Herr

J.
Gradt „die Marien-Capelle zu Wilhelmsburg-, und

bringt in Betreff der Verwendung jener Capelle einen

Zweifel vor, der zu einigen Bemerkungen veranlafst.

Ks heifst nämlich in jenem Auffatze ;S. XXX;:
.Die Capelle wurde urfprünglich doppclfchofllg

augetragen, der obere Theil für den gewöhnlichen
Gottesdienfi bellimmt, wahrend der untere Theil zum
Cultus der Todten verwendet worden fein foll: allein

diefc Annahme feheint auch nicht verlafslich zu fein,

weil man Capellen, die der heiligen Jungfrau geweiht

waren, nicht zu einem Karner verwendete."

Diefe letztere Behauptung, dafs der heiligen Jung-
frau geweihte Capellen nicht als Karner verwendet
feien, erweilt (ich nicht als haltbar. Denn wenn man
aach im allgemeinen annehmen darf, dafs die meiften

Karner, fowie überhaupt die für den Todtcn-Cultus
beftimmten Capellen, feien diefelbcn einzelne fclbftan-

dige Fricdhofs-Gebaudc oder Annexe eines Kirchen-

Gebäudes, bei genauererUnterfuchung als urfprünglich

meiftcns entweder, dem Krzengel Michael oder dem
heiligen Martin geweiht fich hcrausftellcn werden, und
zwar in der Art, dafs man meiftens fchon aus dem
Namen -St. Michael - oder .St. Martins-Capelle- auf

die Bertimmung der fo benannten Baulichkeit für den
Todtendienft wird einen Schlüte machen können: fo

herrfcht doch keine Ausfchliefslichkcit hierin, fondern

wir finden die dem Todtcn-Cultus. dienenden Gebäude
den verfchiedenften Heiligen' geweiht, und fo auch der

Mutter Gottes, der heiligen Jungfrau Maria. Ja. es

fcheint fogar in der Zeit des 6. bi> f». Jahrhunderts

eine gewilTe Vorliebe dafür geherrfcht zu haben, neu-

angelegte Friedhofe, fowie die aufden Friedhöfen etwa
erbauten Capellen .in die Ehre unfer lieben Frauen*

zu weihen.

So erfahren wir um das Jahr 582 vo.i dem mona-
llerium Uticenfe (jetzt St. Evroul d üuehe in der Nor-

mandiei, dafs der Buden in dem Thal, in welchem das

Klofter lag, zu wafferhaltig fich erwiefen habe, um dort

die Graber zu graben, wefshalb der Kirchhof für die

Kloflerangehörigen auf einem benachbarten Hügel

angelegt ward, wo dann eine Capelle der heiligen

Jung/ran errichtet wurde *

Von einer Aebtiflin des in der Londoner Diocefe

an der Thcmfe gelegenen Klolters Bercking mona
(terium Bcrckingcnfei, der Hildclitha (f zwifchen 705
und 7101 berichtet uns Beda VcnerabihV fie habe
wegen der Enge des ( »rtes, an welchem das Klofter

erbaut ift, befchloffen. die Gebeine der verdorbenen

" Uci Kirnci in Mudlmg .lern heil Pantaleon, in Pulltan d«'» heil. Bar-
lh,.lomi.eu>, im Wie.« S«u*»dl atm heil Xicnla«» . -> a. f ..

I O.denc». 1..4. Kk.*, »««fuhrt Ui Mahilloi. Ann.l. Ord S.Heutd,
lib VII c XV

' Iii« bei hb. IV. c. 10 (auch »geführt bei M.W. II ; Act., SS Orc
n.ucd >,c. III. I' I S 100 Xr und tml Ord S Itcncd Kb XIX. >••

t:ui (HtMclitiM) tum prupter »guftiam loci in qu . \l,,«.ifl.Mum ...cltnnt ,„

«Ä, »laLuifict, i.t „fla fj>mulorum f.atuUrumqu« ChnHi. -ju*c ifii-Vro IbvMM
lumulata, tullcreiilui et tr*xi/trrtmtmr immi* im Kcrltfima ffjlmr IM Grartri-

tii an nue condcicstur in loco, elc.
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Kloftcrangehorigen, mannlichen wie weiblichen, welche

im Kloftcr begraben waren, wieder auszugraben und
fammtlich in die der glüek/eligflen Gottesgebärerin

geweihte Kirche zu übertragen und dort in einem

Maflengrabe wieder beiiufctzen.

Ein frommes Beifpiel bietet uns Fulcuinus f 9901
in der Lebensbeschreibung des heiligen Ursmarus,

welcher im Jahre 713 als Abt des monaftcrium Lau-

bienfe (Lobbe im Stift Lütticln in Belgien ftarb. Diefer

Abt Ursmarus weihte nämlich im Jahre 697 feine

Klofterkirchc zu Ehren des Petrus, Paulus und aller

Apoftel; er befchenkte die Kirche fehr reich und

bedachte den Altar mit vielen Reliquien. Und weil er

durchaus nicht haben wollte, dafs jene Kirche durch

die Leichname Verdorbener verunreinigt werde, fo

baute er auf dem Gipfel des Berges, an tieften I-'ufse

das genannte Kloftcr liegt, eine andere Kirche zu
Ehren der heiligen Maria, damit dort die Ilcgrabni/s-

Statte der Glaubigen fei, und dort die umliegende
Bevölkerung fich zum Gottesdienfte verfammle,

namentlich auch die Frauen, denen jeder Zutritt in die

eigentliche Klofterkirche unterfagt war.'

Diefe Beifpicle, welche fich leicht noch vermehren

liefsen, beweifen zur Genüge, und namentlich das

zuletzt angeführte in der allerbundigften W eile, dafs

auch Capellen, welche der heiligen Jungfrau geweiht

waren, als Karner verwendet worden find. Wir werden
dcfshalb die Annahme, dafs der untere Theil auch

jener Capelle zu Wilhclmsburg zum Cultus der Todten
verwendet worden fei, während der obere für den
gewohnlichen Gottesdienft beftimmt war, umfomehr
als die richtige betrachten muffen, als dadurch die

Marien-Capelle zu Wilhelmsburg dem gerade in den

oftcrrcichifchen Landern ganz beftmtlers ausgeprägt

und verbreitet uns entgegentretenden Syftcm folchcr

zwcigcfchoffigcr Karner fich in der natürlichften Weife

einfügt und in der grofsen Anzahl der letzteren ganz
ahnlich angelegten Capellen ihre vnllftändige Erklärung

und hinreichende Analogie findet.

Dr. Theodor flach.

80. Im Laufe diefes Sommers ift mit der bau-

lichen Rcftaurirung des Mcrancr /ür/lcnliait/es nach
den Planen des ObcrBaurathes Schmidt begonnen
worden.

«1. DerMagiftrat der Stadt Krakau hatte im Laufe
diefes Frühjahres die Central-Commiftion über den
Stand der Rertaurirungs-Arbeiten an der dortigen alt-

ehrwürdigen Tuchhalle und insbefondere über den pro-

jektiven Treppenbau in Kenntnifs gefetzt. Schon im

vergangenen Jahre, als das langjährig befchloffenc

Rellaurationswerk in Angriff genommen wurde, hatte

fich die Central-Commiffion dahin ausgefprochen. dafs

der Gefammt Charakter diefes Bauwerkes, womöglich
erhalten bleiben foll, und dafs an demfelben beabsich-

tigte An- und Zubauten zu Utilitäts-Zwecken thun-

lichft einzufchrnnken find. Schon damals untcrlicfs

die Central-Commiffion nicht, dahin zielende Rath*

fchlagC zu ertheilcn. Aus Kuckficht für diefes nicht

I ruloilnu» Vit» S L'i.mit. l.t. Mablll»-. Act.. SS Od Band S.c:
III I*. I. puf. »«J, Nr. 7. Ilie hi«r r,..r. U-nne«, W..M« lauen ; .Juan,
ecclafiaa« nc^ui^Uim paflui |>.. In. i.dj.cltu. m,.riun.u.n fr. it mliam im
*.-« r,m s: Maria, in nanal.i vc.li«, <u> r.il,)acel p,ac.l.ftum Moni»»..um
mhi . ,»«rt<>i.« ftfet HJ'ltmm, i\ u l .(US... ContuCrcl pupiilu». ele

genügend beachtete Princip und die hicrortigen,

wenig oder gar nicht gewürdigten Winke konnte die

Central-Commiffion dem Projeclc der Stiegenbauten
und weiteren Bauführungen nicht völlig zufiimmen.
Es erfchien ihr der Kronungs-Abfchlufs des Mittel-

theiles, wo fich das Treppenhaus befindet, viel zu hoch
und zu dominirend gegenüber der Stirnfeite, als der
eigentlichen Haupt-Facade. Wenn daher der Haupt-
Charakter iles Langhaufes der Tuchhalle eingehalten
und die Einheit des Bauwerkes nicht geftort werden
foll, fo darf diefer Mittelbau nicht hoher werden, als

die alte Krönungs-Attika. Da der Unterbau der
Sukicnnice gothifch und der obere Theil (die Anika)
dem Style der beiden Stirngiebel (italienifche Kenaif-

fancel r.nzupafien fein wird, fo erfchien die in dem
Projekte gewählte architektonifche Detailanortlnung

des Mittelbaues (liefern Principe keineswegs ent-

fprechend, weil hier noch ein dritter Bauftyl nämlich
eine mehr franzöllfchc Spät-Kenailfance in Anwendung
gebracht wird. Wenngleich die hier anzubringenden
alten Sculpturen in ihrer Formbildung ganz fchon find,

fo empfiehlt fich doch die Verwendung derfelben nicht,

als eines ornamentalen und architektonifchen Details,

welches an der Wandfläche eines anderen alten Bau-
werkes früher beflanden hat, und fchon feiner Diinenfion

nach für den jetzt beabfichtigten Zweck nicht pafst,

und übcrdLfs noch als freiftchendes Motiv benutzt

werden foll. Diefe Sculpturen find eigentlich doch
mehr eine Art von Karyatiden, welche jetzt nichts zu

tragen hatten.

Von befonderer Wichtigkeit bei der Durchführung
des Mittelanbaues ift die richtige Wahl des Mafs-

Habel in Bezug auf die Dimcnfioncn der anzuordnen-
den Details. Fafst man die Dimcnfioncn einiger diefer

Details naher ins Auge, fo ergeben fich ganz aufser-

gewöhnliche architektonifche Vcrhaltniffc, welche mit

der Umgebung des alten Langhausbaues keineswegs
in Uebereinftimmung Rehen. So ift das dreitheilige

Feiifter in feinen übergrofsen Dimenfionen für den
Stiegenvorraum durchaus nicht motivirt; kommen
doch felbft bei den grofsten mittelalterlichen Saal-

Anlagen diefe Fcnftcr-Dimenfionen mit einer fo mach-
tigen Gefimsvcrdachung nicht vor. F.bcnfo ift das

oberhalb diefes Fcnftcrs angetragene Stadtwappen
mit beinahe 9 Fufs Höhe fchon aus conftrueiiven

Ruckfichten in der anzubringenden Weife nicht gut

ausführbar, und es folltcn daher die Dimenfionen diefer

Details wefentlich modificirt werden. Vor allem aber
follte eine architektonifche Lofung des oberen Krö-

nung* • Auffatzes bei der Attika ermittelt werden,

wodurch eine einfachere Formbildung gegenüber der

anfpnichlofen Anordnung der alten Attika, und eine

l 'erbindiing des unteren Gcftmfes der Attika mit dem
ganzen Mittel-Anbau erzeugt würde. Nur auf diefe

Weife dürfte es möglich fein, den ganzen Charakter

des Langbaues mit dem Mittclanbau in Harmonie zu

bringen.

Auch die Ouadcraruiirung tler zwei Ecken der

Stiegenhaus> Anbaue, durfte in der Ausführung nicht

harmonifch zu der gegenwärtigen Anordnung des

ganzen Baues ftimmen, weil unwillkürlich durch diefe

fchwere Ouadermaffe auf die unterhalb befindlichen

(chwachen Säulen der Arcadcn fcheinbar das Gefühl

der Unftabilität erhobt werden wird. Ks ift in diefer
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Beziehung nur zu bedauern, dafs die Formbildung der

S;iuten nicht in jener Weife, welche die Ccntral-Com-
milTion beantragt hatte, durchgeführt wird.

Was überhaupt die Anordnung des Rohbaues
Backllein unter der alten Attika der Sukiennice anbe-

langt, fo fcheint zur einheitlichen Durchführung der
beiden Mittelanbautheile unausweichlich nothwendig,
dafs der Rohbau auch an diefeiiTheilen fall ausfchliefs-

lich durchgeführt werde; es wurden fonach blufs die

bedeutend tiefer liegenden vier Eckanbauten und der
Arcadcnbau in (Juader- oder Verputz Mauerwerk her-

aufteilen lein. Hiedurch wurde der Unterbau als ein

zufammenhangendes Ganze erfcheinen, welche» für den
Totaleindruck des alten Oberbaues der Sukiennice und
der neuen Mittelbautheile keineswegs Hurend, fondern
nur von noch vorteilhafterer Wirkung fein konnte.

Ober-Baurath Herginann hatte es übernommen,
im Einvcrltändnine mit den nachftchcndcn Mitgliedern

der Central Commiffion. Ober-Baurath R, v. Fcrlll.

Ober • Baiirath Schmiilt und Prof. I laufer auf Grund
diefes l'rogrammes zwei Zeichnungen anzufertigen, in

welchen (liefe von der Ccntral-Commiflion empfohlenen
architektonifchen Modifikationen des Rcllauiirungs-

Projeftes klar zum Ausdruck gebracht wurden und
worin der Haupt-Charakter diefes Baudenkmales — ein

mehrhundertjährigesWahrzeichen der Stadt Krakau—
in pietätvoller Weife gewahrt bleibt. Die Central Com-
miffion hatte diefe ihre Anfchauungen über den Rcliau-

rations-Bau in ganz eingehender Weife nicht nur dem
Krakauer Stadt-l'rafidiuni eröffnet, fondern auch das
Unterrichts Minilterium um feine Kinflufsnalime gebe-
ten, damit diefem Hauwerke die gebührende Rückficht
auf feine alten und brauchbaren Theile auch wirklich

zugewendet werde.

82. Im Markte Seitrat. enthal hat fich ein Pranger
erhalten, der auf feinem oberen Theile folgende In-

fchrift hat: 1542 unter Oswaklu» Freiherrn von Kizingcn
wart ich baut, 1 laus von Gan hat mich gebaut ; darunter
das Wappen des Marktes. Die Säule felbll ill im
unteren Theile rund, fehiiefst mit einem breiten Capi-
tale ab, darauf eine vierteilige Säule fleht, die auf drei

Seiten zierliches Reuaiffance Ornament und auf der
vierten Seite obige Infchrift zeigt. Die gewohnlich den
Pranger zierende Ritter-Figur zu oberll fehlt bereits.

83. Mitlelalterlnhe Grabdenkmale in OberOelhr
reich. fl'/J*

17 1460.
In Obernberg am Inn ill aufseu an der Kirchen-

maucr beim Oelberge der rothmannorne, 5 Fufs
hohe. 2 Fufs 8 Zoll breite Grabflein Heinrichs des
Petershainer eingemauert. Die Legende des Steines
in deutfehen Minuskeln auf Spruchbändern mit aufge-
rollten Ecken.
Anno. dm. m cccc l.X.da.lüc.ift.Pcgrabn.der.Kdl .

und Vcft.hainrich . . . eterhaim.zw
,
waldekch.von

Seine . vier . anne den • gott • genad.
In den vier Ecken des Grablleincs find vier Tart-

fchcnfchilde angebracht, und darüber auf gleichfalls an
den Enden aufgerollten Spruchbandern die Namen
der vier Ahnen. In der linken Ecke das Wappen der
Petershaimer: Ein Pelikan, den Fifch im Schnabel, das

' FcmTct/titty von S<it« LIX.

IV. K. F.

Wappen des Vaters; in der Ecke links ein Lowe mit

der Ueberfchrift : Gamrccht. Unten in der Ecke links,

mit einer etwas verwifchten Ueberfchrift ,.mawre"

im Schilde ein Hirfch oder Einhorn. Rechts ill die

Ecke ganz ausgebrochen und nur auf «lern Bande
der Name Pirchinger zu lefen, die Großeltern väter-

licher und mutterlicher Seite. Im vertieften Felde lieht

die jugendlich ausfeheude Gellalt eines Ritters mit

unbartigem Geliebte in zierlicher gothifcher cannelirter

Rüflung. Auf dem Kopfe fitzt mit aulgefchlagenem

Fif. 1.

Vifir ein Wappenhelm mit gezaddelter Decke und
als Zimier: zwei gellürzte Fifche. Der Hals ill durch
das Panzerhemd gefchutzt, bis an die Mitte des
Leibes reichend, wo es in Zacken endet. Unter den
Achteln fitzen zum Schutze der Achlelhohlen zwei
rofettenartige zierliche Spangerols, das Ober-Arm-
zeug gefehoben, die Ellbogen durch fpitzige Maufel
bedeckt. Das Unter-Armzeug beliebt aus einer Kolire

mit Schnalle verfehen; die Hände (lecken in oben rund
abgel'chnittenen F.iufllingcn. Die rechte Hand llutzt

lieh auf eine längliche dreitheiligc ileutfche Tartfche,
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die linke umfafst das, wimpelartige Banner. Die Bruft

ift aus einem einzigen eannelirlen Stucke getrieben,

an derfelben ein kurzer gefchobener Schurz, unter

dem das ausgezackte Panzerhemd fichtbar wird. Glatte

Unterdiechlmgc mit zierlichen Kniebuckeln und Bein

röhren mit fpitzen gtfehobenen Eifenfchuhen und

langhallige fcharfe S]>i>ren vervollftandigen die aufserft

gefällige Rüftung. die an der linken Seite ein mäch-

tig« Schwert mit gekantetem Knopfe und an der

rechten Seite einen Dolch fichtbar werden lafst. L eber

der Stange des Paniers in Kniehohe ift eine Tartfche

angebracht, auf welcher im gewellt getheilten Schilde.

oben drei Rohrkolben, unten ein wellenförmiger Balken
fichtbar ift. L'eber derfelben fteht in drei Zeilen auf
einem T.ifclchen, barbar a inerm oferin uxor.

Wcigl I. yi enthalt das eben ganz ahnliche

Wappen der Mermoler : In Weife auf grünem durch
einen wellenförmigem Balken durcbichnitteneiri Drei-

berge drei fchwarzc Rohrkolben. In dem fchonen
Werke: die Grabdenkmäler von Salzburg von Dr.
Michael Walz und Karl von Frey ift unter Kr. 65 ein

Grabftein Hanns Mermofers abgebildet mit ähnlichem
Wappen. [Fig. I

i

18. /47c

Wir haben bereits einen Grabftein für ein Mitglied

der Familie Ras/> aus dein 14. Jahrhunderte besprochen,

iler lieh in der Pfarrkirche St. Florian bei Schärding
befindet. Jetzt bringen wir den prachtvollen Grabftein
des Conrad Ras]» aus dem 15. Jahrhunderte, von rothem
Marmor 7 Fufs hoch. 3 Fufs 5 Zoll breit, der in der

Kirche des Chorherren-Stiftes Reichersberg im Inn

viertel lieh erhalten hat. Für die heraldifchc Kntwick-
lungs-Gcfr hich tc des Wappens ift eine Folge von Grab-

fteinen mit Wappen desfelben Gefchlechtes fehr lehr-

reich, befonders wenn das leibe fo wie diefes wahrhaft

kuntlvollc, in fehr entwikcltem Relief ausgeführte Ge-
bilde eine Vermehrung des Wappens zeigt. Es ift fehr

zu bedauern, dafs diefer fclnne Grabftein bereits

manche lkfchadigungen erlitten hat. Die l'michrift

in fehr erhobenen fcharfen Minuskeln lautet: Anno —
dm.M LCCCLXX.oWyt . Conradus . Rasji.de . Dcuf
fenpach . in die . fancle . margarete . hic . fepultus . requic

leat |(darunteri in pace. Im vertieften Felde unter einem
abgefchrägten, die Umfchrift durchbrechenden alt-

deutfehen Giebelbaue ift auf einer Tartfche das im
III. Bande der Mittheilungen p. I .XIII unter Nr. 5 be-

fchriebene Wappen der Rasp ausgeführt, die I lande

mit eigentbümlichen fchellenbefetzten I landfchuhcn

bekleidet, deren unterer Theil durch zweiLederlpangen

gebildet wird, in welchen die Hand fteckt. Auf der

Tartfche fteht der Stechhelm mit fchmalem Quemls,
mit einer reich im Laub-Ornamente entfalteten, nach

oben auflteigenden und den ganzen Schild umhüllen-

den Decke, die einen Theil des Hinterrandes tler

Tartfche bedeckend, an die ConftniCtion des auf

Seite XXXIII hefchriebenen und Seite XXXV in Abbil-

d.uv. l ig. 1 g' brachten I i abfteins d< - Laurenz v >n

Ahaim erinnert, und die Hand desfelben Meifters zeigt.

Her Stechheini ift mit einer machtigen Blattcrkrone

bedeckt, aus welcher mitten der Palmbaum emporragt

zu beiden Seiten von den Armen des Wappenbildes

umgeben. Die Tartfche fowohl wie die facherartige

Krone der Palme find gefpalten, doch nicht im heral-

<lifchcn Sinne als mit abwechfelnden Farben tingirt

aufzufaffen. Die Palme ift, als Kleinod, neu und auf

dem erwähnten Grabflein noch nicht zu finden. In den

unteren Ecken find zwei Tartfchcn. hcraldifch rechts

mit «lein Wappen der Perkhaimer, hcraldifch links mit

dem Wappen der Wartberger, wähl fcheinlich die

Schilde leiner Gattinen Nach Hob. III . pag. 499. war

er wenigftens feit 1426 mit Urfula von Perckheim ver-

heirathet ; von den Wartbergern (Höh. III, p. 830) ift

Hoheneck nur bekannt, dafs fie 1474 ausftarben.

1 * Adolf MiuUcr.

Flg. 2
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84. Das Monument des Grafen Sielas Salm-Seu-
l'iirg befindet fich bereits vollrtandig in der Bauhütte
der Votiv-Kirche. Den Transport erleichterte der Um-
ftand. dafs die Tumbc . die Deckplatte abgerechnet,

in 36 Stucke zerlegt werden konnte. Das Gelammt-
gewicht bezifferte lieh mit 6855 Kilogramm. Die Abtra-

gung und die Verpackung in Kaitz leiteten zwei

tüchtige, mit derlei .Aufgaben vertraute, vom Alter-

thums -Vereine entfendete l'erf« 'iilichkcitcn. und wurde
denfclben Seitens des furrtlichen Pcrfofiales in Kaitz

über Befehl Sr. Durchlaucht des Klinten Salm durch
«inentgeltliche Zuwcilung der erforderlichen Hilfs-

arbeiter, Hilfsmittel, des Verpackungs-Matcrialcs i:iul

der Fahrgelegenheiten bis zum Bahnhofe die aus-

rcichcndlle l' nterftiitzung zu The 1 Die Abtragung
und der Tran*port auf der Staats Fifcnbahn erfolgte

ohne irgend eine Befchadigung des Monumentes.
Der Transport vom Wiener Bahnhofe in die Votiv-

Kirche gefchah unter der Leitung des Confervatora

Widtcr, des Vereinsmitgliedes C. Bodenftcin und des

Dr. Lind.

Der Zurtand des Monuments ift im Ganzen ein

befriedigender. An mehreren Stellen der Kanten find

zwar kleine Splitter herausgebrochen, auch an den
Keliefs Kleinigkeiten befchadigt. Xur zwei der zwölf
Reliefs w eifen in Folge durchgehender Sprunge grofsere

Schaden, fammtlich in älterer Zeit, auf. Diele auszu-

bellern, foweit diefs im Inlerelie des alten Kunll W erkes

nothwendig erfcheint, wird die nnchllc Aufgabe fein.

Die herrlichen Medaillons mit den BruflbUdern von
Zeitgcnoffcn Salms find unbefchadigt.

85. In und zunachll Hallßatt finden lieh zwei

Gcdcukrteine mit Inlchriften. deren Wiedergabe fich

rechtfertigen durfte.

Die erftcre ift auf einer Rothmarmor- Platte 1

angebracht und in gothifchen Buchftaben gefchrieben;

fie btitet: als man zalt von xyrilli geburt m°cce°vnd
in dem nevn vn 1 funftzi gillen Jar an l'reitag vor Simo-
nis et

|

jude ilt der durchlcuchtig hodtgC born Furrt

vnd herr herr Albrecht Frczherczog zu Oellerrcich

felb pfün lieh hie an der Ilalirtat auf dem berg vnd
zu hindrift neben in alle bergen in der Salcz Grub
gewefn. Daruber eine ebenfalls rothmarmorne Platte,

darauf unter einem gekrönten Helm mit dem Pfauen-

rtutz ein unten abgerundeter Schild mit den fünfAdlern
und ein zweiter mit der Binde weilser Marmor einge-

legt', reiche Iktindeckeu umgeben vom Helme herab-

wehend beide Schilde. Oben beiderfeits ein Medaillon

am Bande mit der gleichen Vorllellung einer Gemfr ;?i'

darinnen.

Die zweite Infchrift findet fich auf dem Wege
zum fogenannten Rudolph-Thurm, und zwar fchon

zier lich nahe dem Filde des Weges, Sic ift auf licht-

rother Marmorplatte angebracht und lautet: hie. hat.

geraft der. hochlnblich.ro. kunig . maximiiliä alls er

gangen ift die faltzpcrgen beleben . den . 5 . tag .

january. An. 1504.

'

' Knie /«eile Tafel d*t,c, l.r/icSi lieh •„( die Verlobung Ka.rn. Kr*n<
Jufcph.

An der ulicici« Sülle iSet l':.ille Mellen lieb .Irr Mjrm ,r. lUhrr die
Datftcll.in« am MeJuii:..ii mihi mrlit klar.

• n*rftt k»iim nwfcrcti« wfefunclich« Tafel fei., :>„•«,: ULJ . t)

86. (Der Haumeißer Jetfeph Lmanuel von Fi/ckerJ
Am <j. Mai 1735 erhob Kailer Karl VI. den Hof-

Kammcrrath und Architekten Jofrph Emannel von
Fifcher .in anfehung deffen alt-adclichen bereits von
weil. KayferRudolphifecundi hochrtfcligcn andenkhens
bertattigt rittermafsigen Stands und I lerkommens, auch

deren dem durchlauchtigrten Frzhaufe von feinen Vor-

und Fltern von unfürdcnkhlichcn Jahren her in ver-

fehiedene weegeTreu-aufrecht gclcirtcten, nicht w eniger

\ .n ihme fclbtlcu low ohl in nu-hrfaltigen Kinn atnei

trauten, und zu gnädigrtem Genücgen Itattlich aus-

geführten Hof-Gebäuden, als auch bey denen Königlich

Hungarifchcn Bergwerken zu Schentnits, mittelrt feiner

zum namhaften Nutzen des aerarii widcrholt an Hand
•jegebeiien erfundung. nuz- und erfpriefslich erwiefenen,

auch von felben noch weitershin anhoffend gedeylichen

dienrten, eine Hlmahlen feinen bey neben« aufhabend
adelich guten Sitten, Tugenden, Vernunft und Ge-
fchicklichkeit nebrt mehr andern ihme beywohnend
rühmlichen Aigenfchaftcii" lammt feiner ehelichen

Xachkomiiicnfchaft beiderlei Gefchlechtcs in des heil,

romifrhen Reichs, auch Frb-Konigrcich, Furrtenthum
und Landen Freiherren Stand mit dem Pradicate

Wohlgeboren.
Das Original befindet fich im Archive der k. k.

n. « rterr. Statthaltern.

Dr. Wintern«**,

87. Ober-Baurath Friedrich Schmidt hatte in der

Sitzung der Central - Commiffion am 12. Juli d. J.

mehrere hochinterefl'ante Mittheilungen über die AV-

ftHMrinmgt- Hauten an den beiden Faeade- Tuiirmeu
der St. Stef/iahs-KireJie in Wien, den fogenannten
Heidcn-Thünmn. gemacht. Dicfc Thurmc - die zu den
alterten Bau-Theilen der Kirche gehören — find

bekanntlich feit vergangenem Hcrbllc vom zweiten
Strickwerke an biszurSpitze eingeruftet. Gegenwartig
erfcheint am nordlichen Thurnie bereits ein Drittheil

der Spitze abgetragen, wahrend der abgetragene
Theil des fudlichen Sciten-Thurmes bis nun weit

geringer ift.

Die beiden Facade-Thürme treten aus dem
Kirchengebäude und zwar über den Ecken des roma-
nifchen Bautheilcs im Achtecke heraus, fteigen in vier

durch Bogenfriete getrennten Stockwerken, die zum
Theil in das bohr Kirchendach hineinragen, empor und
werden von einem achtteiligen fpitzen Steindache ge-

fcblofien, das ungefähr in dclTen Mitte von einem zier-

lichen Rundgange auf Traglleinen mit durchbrochener
Brurtung umkränzt wird. Die Kanten der achtfeitigen

Steinfpitxe find mit Knorren geziert, den Abfchklfs
bildet eine Kreuzblume und darauf eine aus Kupferblech

gcfchnittcnc und bemalte Figur (St Laurenz und
Stcphan'i. Der Uebergang der Thurmc in die Helme
wird durch die acht Seiten entfprechenden Kronungs-
Giebel vermittelt, welche ebenfalls mit Knorren und
Kreuzblumen befetzt und mit einem rtufenformig

anfteigenden friesartigen Blcnd-Ornament geziert lind.

Die Thürme find in ihren Detaiis nicht gleich; fo

ift am rechten Thurmc, deffen Stockwerke etwas
niedriger find, oberhalb des vierten Stocksverkes noch
ein mehrere Fufs breiter Auffatz beigefugt, wahrend
derfelbe am linken Thurmc fehlt Auch die beiden
Rundgange der Thurmhelme treten nicht in gleicher

»*
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Hohe heraus. Desgleichen unterfcheiden fie fich in

Bezug auf die Inncn-Conftniftion fchr wefentlich von

einander. Dem rechtsfeitigen ift über dem vierten

Stockwerke ein kuppclartiges Gurtcn-Gevvölbe einge-

baut, darauf vier Pfeiler flehen, die den Helm ftützen.

Am linken Thurme entbehrt der Helm diefer Stütze

und mufs fich felbft tragen, obgleich inner dem Helme
noch das beim Aufbaue verwendete Balkcngcriiftc

erhalten war.

Was nun die eingeleitete Keftaurirung betrifft,

rechtfertigt fich dicfclbe vollkommen durch die fehr

weit vorgefchrittene Verwitterung des ganzen Bau-

materials der Helme, insbefondere des am nördlichen

Thurme Dasfelbc fand fich bereits in einem folchen

Zuftandc der Abnützung und Zerfetzung, dafs die Ver-

bände der einzelnen Stücke faft ganz wirkungslos

waren, diefe nur durch ihr Gewicht und das Gefuge
zufammcnhicltcn und das den Stephansplatz an den
bezüglichen Stellen paffirende Publicum geradezu

gefährdet erfchien.

Die Abtragung der Helmtheile brachte manch"

mtereffante Details der alten Baufuhrung zu Tage. So
ergab fich an beiden Thürmen, dafs der Helm urfprung-

lich aus an den Köpfen bunt glafirten Ziegeln auf-

gemauert ift und dafs man fpater, bei der Gothifirung

dermehrden romanifchen Charakter tragendenThurme,

darauf dünne Steinplatten als aufserc Ueberkleidung

legte. Die Knorren hingen nur an Metallftiften, die bis

in den Ziegelbau eingriffen. Die Spitze des linken

Thurmcs felbft wurde von einer Eifenftangc gehalten,

die fich in den mittleren Stamm des Helmgebalkes
herabfenkte. Die Gallerie hatte auf beiden Thurmen
fchon urfprünglich, das ift zu Anfang des 13 Jahrhunderts,

aus dem eben diefe altere Behelmung flammt, und zwar

als einfaches Kranzgcfimfc ohne Bruftung befanden.
Krfl fpater, als man den Thürmcn die Steindecke gab
und den Knorrcnfchinuck beifugte, wurde der Umgang
erweitert, die Confol Unterlage und die durchbrochene

Bruftung beigefugt. Zu diefer Zeit wurden die urfprüng-

lichen Giebel mit ebenfalls nur mitteilt Klammern
beteiligten Steinplatten, Knorren und Kreuzblumen
gefchmückt. Auch wurden fie, vermutlich um ihnen

ein altes Ausfchcn zu geben, dunkel ubcrltrichcn und

in den Gicbclfenftern, wo diefe nicht geöffnet blieben,

nach Art der Batzenfeheiben bematt.

Die durch den Dom-Baumeilter geführte pietät-

volle Keltaurirung wird fich nur auf die Erneuerung

des Bauwerkes, infoweit fie die conftruflive Sicherung

desfelben erheifcht, befchrhnken , wahrend an der

Geltaltung und Verzierung der Thurme nichts geändert

wird und fie uns nach ihrer Keftaurirung wieder in dem-
felben Bilde erfcheinen werden, das fie feit fall Fünf-

Jahrhunderten uns wiefen. Ja felbft, wo es thunlich ift.

wird das alte Material wieder verwendet werden im

Intcrcffe der hillorifchen Wahrheit, wie dies z B. mit

einem grofsen Theile der Kran/deine am Süd-Thurme
der Fall fein wird.

SS Im li;rl:bri-h"lliL-Iu:n Knaben - Seminai zu

BrixtH wurde in neuerer Zeit eine numism itifrhe,

heraldifch fphragiftifche und archäologifche Sammlung
angelegt. Die Munzfammlung durfte gegen 9000 Num-
mern in Gold, Silber und Kupfer zahlen und dann

1; 000 in Gyps oder Stanniol. Die Siegel durften gegen

20.000 Nummern erreichen. Den Anfang zu diefer

Special-Sammlung machten diebifchoflichen Siegel, die

jenen Keliquien-Schachteln entnommen, die, fobald ein

alter Altar demolirt oder renovirt wurde, abgeliefert

werden mufsten. So fammelte man die altcften Siegel

der Landes-Bifchofe und fall ausnahmslos in bcll-

erhaltcnen Exemplaren Diefe Sammlung wurde durch
Erwerbung der grofsartigen Siegel-Sammlung des
k. k. Oberftcn v. Anthofcr aus Linz vermehrt, ferner

durch die complctc Facfimile-Sammlung der Siegel

des graflich Kunigl fchen Archivs in Khrenburg und
aus dem Mehrerau'fchen Archiv bei Bregenz. Die
archäologifche Sammlung beftcht aus romifchen Altcr-

thümern, Waffen und fonfligen Gegendanden des
Mittelalters. Den Grundftock der romifchen Abtheilung
bildet die Sammlung des Grafen Thun, meiftens Fund-
gegenftande aus Sud-Tyrol. Für die mittelalterliche

Sammlung wurden auch die Fresken der Ruine Lichten-

berg in Vintfchgau beftimmt. welche der Befitzer

widmete.

89. (Die Siegel t/es Cflltgiat-Stiftes Innichen.)

Das Chorherren-Stift Innichen im l'ulterthal, eine

Stiftung des unglücklichen Bayernherzogs Taffilo, zahlt

zu den alterten Kluftern des öflerreichifchen Kaifer-

ftaates. Sein Archiv birgt ungeachtet der beklagens-

werthen Verlulle, die es durch Brande in den Jahren

1200, 1283, 141O und 1554, dann durch Mifsgefchicke

anderer Art erlitten hat, noch heute über ein halb-

taufend Urkunden aus der Zeit vor 1500. Eine reiche

Fülle rechts- und culturgefchichtlichen Materials ift

darin aufgcfpcichcrt, den Diplomatikcr mag die Unter-

fuchung einiger alten Urkunden - Fälfchungen inter-

effiren, den Sphragiftiker die grofse Anzahl wohl-

erhaltener Siegel. Eine Probe von letzteren brachten

bereits die Mittheilungen im Jahre 1873 XVIII., p. 37 ff.),

heute folge die Befchreibung jener Siegel, deren fich

das Capitel wahrend des Mittelalters bedient hat.

I. (XU. Jahrhundert) Lapidarfchrift zwifchen ein

fachen Linien.

•SAXCTVS • C7TNPIDVS • ARCHMPISCOPVS

Der auf einem mit Wolfskopfen verzierten Throne
fitzende Heilige in Bifchofskleidung. in der erhobenen
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Rechten den Palmzweig, in der Linken ein geöffnetes

Buch, beinahe kreisrund. Gmfsc 59 64 Mm Fig. 3.)

2. (XIV Jahrhundert) Lapidarfchrift zwifchen Per-

lenlinien. doppelte L'mfehrift.

Aeufsere Zeile:

+ • SIGILLV • C3IPITVU - 6CCU6 . INTICCNSIS .

Innere Schriftzeile

. S . CANDIDV— S — ARChien •

Auf einer mit Blumen verzierten Confole das
Standbild des Heiligen in Bifchofsklcidung, die Rechte
zum Seyen erhoben, in der Linken der Krummftab.
Spitz-oval. Grofsc 36 54 Mm. (Fig. 4.)

1

Siegel 1 erfcheint an Urkunden aus den Jahren

II67 bis 1310, für fein hohes Alter fpricht der Umftand.
dafs die Sicgcl-Umfchrift fich mit der Nennung des

Stiftsheiligcn begnügt, und eine nähere Bezeichnung
des Stiftes fclbft unterlafst. Diefcr Mangel erfchien zu

Beginn des 14. Jahrhunderts bereits f<> anftofsig, dafs

man (Ich nicht blofs zur Anfertigung eines neuen Sic-

gclftempels entfchlofs (Nr. 2), fondern auch zuvor, ehe
man dies ins Werk fetzte, dem alten Siegel mindeflens

eine erläuternde Bemerkung in der Urkunde felbft

widmete. Das letzte üoeument, bei welchem das alte

Siegel noch verwendet wurde, das Tcftament des

Bifchofs von Cittanuova. Gerold, vormaligen Dechants
von Innicheti, ddo. 1310, 24. Janner Innichen, enthalt

daher bei Anfuhrung des angehängten Capilel-Sicgels

ausnahmsweifc auch deffen Befchreibung. 1 Bald war
diefer Nothbelielf nicht mehr nbthig, denn fpateftens,

feit dem Jahre 1321 bis tief in das 16. Jahrhundert hin-

ein, bediente fich das Stift ausfchliefslich des unter
Nr. 2 befehriebenen Siegels mit der vcrvollftandiyten

l'mfehrift.

Die Farbe des verwendeten Wachfes ift an keine
erkennbare Regel gebunden, hwchitens lafst fich fageil,

dafs mir der Stempel Xr. 1 nur in farblofem Wachs
R«i IXsbwtrafMR der /eLknui-ff auf den H"l/(U<ck ift «in Verfchcn

unterlaufe», in.ltm «Ii« ('..nf.le. aelchc mit . ici K. ., hm erCrKmncIcl id. mehr
einer Wolke iUlich »urde.

» SitciUorum . . tlmchoriit vcnerakili. epi»c..pi Fnlingenri*. »c domlm
ra«i dnmipi Ji-kannii venerabiln tfltcopi Hr i*ineiiri*. ac proprio, muiif icne-
r-uidi i jri U',-,|f>iardi Ac rWHtlnucii |)rKr|> <iui [ntirenfiv »c capituii IniiLcnfi«
»r'rri/WMjfV rfif RhM CmmäUt 4i tirtmmj.rifti*' S*nt?MI CimMJks irrt'AjV/r«-

v/«». raiinialrie mborain« Ändert Irl r. Ui kutarieMen Trjmfiimltn. wtleke,
d.r RcEel urk die SieielliclYKreii.iing der eidimirlen Urkunden enthalte*.
I>a« im Initukexer Arth» >urli..r. ,nr Vi.lim.i. rfc> N. l;,r. lieb. »nein, ui
Jahre l)l<>brint,1 jr. B ftlnf Sierelh*rrr.reilHiacen

vorgekommen ift. Stempel Xr. 2 erfcheint dagegen
fchon w ahrend des 14. Jahrhunderts auch in roth- oder

grüngefärbtem Wachs.
Der Befeftigungsart nach gehören alle erhaltenen

Innichener Siegel in die Kategorie der „anhängenden'

,

was naturlich nicht ausfchliefst, dafs im Stifte bei den
alteren nun vernichteten l rkunden (einerzeil du Auf
drücken und fpatcr das Einhängen der Siegel geübt

wurde. Als Befeftigungsmittcl dienten zumeift Perga-

mentftreifen, fcltcner Schnüre. Das erfte Beifpiel einer

l'olchcn, eine Hanffchnur. ift mir an einer Urkunde vom
Jahre 1212 vorgekommen.

A. I.ufehin v. Ebengreuth.

•)'•>
1 >i r l. mdcs-Ausfch ifs lui Kt am hat inlafelich

der durch den von der k.k.Central-Cornmiffion entfen-

deten Fachmann Peter Skobclsky in verhaltnifsmafsig

kurzer Zeit zweckentfprechend beforgten Ncu-Aufftcl-

lung des landfehaftlichen Archives der erwähnten Com-
ntifflOII für die zuvorkommende Forderung tliefcs Unter-

nehmens in einem verbindlich gehaltenen Schreiben

gedankt. Auch wurde ihr zur befriedigenden WilTenfchaft

gebracht, dafs die durch Skobclsky in das vorhandene
urkundliche Materiale gebrachte Ordnung nicht nur

deffen amtliche Benützung erleichtert, fondern auch
deffen Nutzbarmachung für eine eingehende Quellen*

Forfchung in der Gefchichte Krains ermöglicht

worden if*.

91. Die feit mehr denn zwei Jahren in Tyrol in

fachkundiger Weife über Anregung der CentralCom-

miflion durchgeführten Befichtigungen der verfchie-

denen Archive haben im Ganzen ziemlich befriedigende

Refultate geliefert. Falle der ganzlichen Vernach-

laffigung fanden fich nur wenige, ebenfo feiten find

aber leider auch die eines vorzüglichen und untadel-

haften Beftandes. Als in feiner Art muftergiltig wird das

Archiv des k. k. Bezirksgerichtes zu Ried im Obcr-Inn-

thalc gefchildert. Es ift nicht blofs, was das Gebäude
und Locale anbelangt, fondern auch durch feine Ord-

nung und Reinlichkeit ausgezeichnet. Es ift dies das

Vcrdicnft des verftorbenen k. k. Bezirksrichters Wit-

ting, eines Mannes, der nicht blofs Sinn undVcrftand-

nifs. fontlern auch die nothige Opferfahigkeit für das

geiftige Arfenal feines Amtes aus alter Zeit befafs. Der
Zuftand diefes Archivs w ird dcrCentral-Commiffion als

derart correel und zweckrnafsig gelchildert. dafs die

Central-Commiffion nicht genug betonen kann, dafs

das Vorgehen Willing s allerorts Xachahmung finden

möge.
Die zu Tage tretenden Uebelftande find fall uberall

der Sache nach gleich: Mangel innerer und aufscrer

Ordnung. UnterlalTunggewiffcnhafter Wiedereinreihung

benutzter Arcliivatien. mehr oder minder Staub auf den

ßiiehem und Fascikelu, ungenügende Werthfchatzung,

Obforge und Lüftung der Localitaten u. f. w.

Anbelangend den Xutzen zeitweiliger Berichti-

gungen von Archiven, liegt deren Schwerpunkt nicht

fo fehr in der Erreichung einer befferen Ordnung der

Archive kaiferlicher Behörden, da diefe auf mannig-

faltige andere Weife und ohneZuthun derCentral-Com-

miflion auch erreicht werden kann und erreicht wird.

Viel wichtiger erfcheinen diefe Befichtigungen in

Betreff der l'farr- und Klöftcr-, der Cnmmunal- und
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Privat-Arcbive, bei denen die eben erwähnten LVbel-

Aande viel greller zu Tage treten. Namentlich findet

fich hier noch eine grofsc Menge nicht vervvertheten

Material*, das im Intereffe der Wiffcnfcliaft nicht nur
zweekmafsig verwahrt, fondern durch fylkematifche

Lagerung leicht zugänglich gemacht werden foll. Die
Bclitzcr und VorlVande von Archiven können nicht

eindringlich genug auf die Bedeutung des ihnen anver-

trauten hiftorifchen Schatzes aufmerkfam gemacht und
vor Vcrnachlafligung oder gar Weggäbe diefer Schatze
gew arnt werden. Die k . W Confervat' reu für Angclegcn-
heiten der III Scclion — alfo für fehrifthehe hiftorifche

Denkmale — «erden gewifs keinen Augenblick zaudern
und jede paffende Gelegenheit wahrnehmen, über den
Werth der Archivalien und über deren Confervirung

die zwcckdiculichlten Aulklarungen zu geben,

Hei diefem Anlafse fei eines anderen fehr betrü-

benden Umllands erwähnt. Ks gehurt zu den traurigen

Krfchcinungcn der neueflcn Zeit, dafs im Privatbefitze

befindliche Archivalien ungewöhnlich häufig ins Aus-
land verfchleppt werden, — theils tili weiter verkauft

zu werden, in welchem Falle meiftens das Endziel ein

Goldfchlager ilt — theils um dortige Archive zu be-

reichern. Nur mit lebhaftem Bedauern kann man von
folchen VorkommnilTen, wie z B. die beiden folgenden

find. KcnntmTs nehmen. So war vor wenig Monaten ein

Kiftchen werthvoller Pergament-Urkunden zur Wande-
rung nach dem Auslände voi bereitet. Den 1 l.iuptllock

der betreffenden Urkunden bildeten folche aus dem
gräflich Lichtcnftein'fchen 1 Archive zu Schenna; fie

reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück urd enthalten
namentlich Intereffantes von und über den berühmten
l'aul von Lichtcnrtcin, An einem anderen Orte wurde
uber 94 Montierter Pergament-Urkunden mit anhan-
genden Siegeln aus dem 14. und 15 Jahrhundert

berathell, ob man fie einfach wegwerfen oder vcrfuclu.11

folle, allenfalls einen Käufer für diefelben zu ermitteln.

Diefe fo wie die früheren Urkunden find nunmehr
gerettet und dem Lande dadurch erhalten, dafs fie für

das Archiv der k. k. Statthaltern in Innsbruck, auf

Grund einer, die volle Anerkennung der wiffcnfcliaft-

liehen Welt verdienende Bewilligung Sr. Kxcellenz des

Herrn Statthalters Grafen Taaffe, erworben wurden.

Nur mit gutem Willen und mit Bereitwilligkeit

der Archivs Bcfitzer, durch fortwährende Belehrungen
über das Archivswefen und deffen Wichtigkeit und end
lieh durch unausgesetztes Invigiüren Seitens der be-

rufenen Organe wird es möglich werden, den felwn

flttrkgelichtetenSchatz der Archivalien dem Laude und
der Gefchichts-Korfchung zu erhalten und erreichbar

zu machen.

9?. (Grabmal des Gräfin .\ico/aus Thum in

Griutiska )

An den ehemals gräflich Thurnifchcn. feit kurzem
um den Betrag von 10.000 fl. in bürgerlichen Belitz

übergegangenen fchoiiflcn Palall von Gradiska. il\ die

Peters- und Pauls-l'farrkirchc angebaut, von welcher

die mit fchönen Sculpturen an der Decke ausgezeich-

nete gräflich ThurnTche Gruft-Capelle hervorzuheben

Kl. Sie birgt das an ihre rückwärtige Abfehlufswand
gelehnte, ganz ausnehmend flatlliche Grabmal eines

Helden des an folchen reichen Gcfchlechtes der Grafen

von Thum. Ks ill ziemlich hoch (circa 4 Meter) und
hat eine Breite von nahe 2 1

, Meter, eine Tiefe von
nicht ganz 1 Meter.

Zu oberrt in dcrWand eingelaffcn ill der infehrift-

liche Thcil, welcher 13 Zeilen in grofsen romifchen
Capital Lettern von deutlicher Ausfuhrung zeigt:

n1». o.

MCOLAO'TV'KBIA\OIOF«DOMO(iOlUTI.\T:a\rnHA
ROM • CO.WITIO.VE • MVLTIS •ÄAIORVM • I.WAGIXBVS CLAHO
CAESAKIS KKItni\A.\I)I A <.0\SU.IKIS Ki •XTRIVSaVE^MI
I .ITIAK • MAUISTRO • AHCIS • KRAMS« :AE IN • ( APN BIS PRAEFE
CTO • CVM • AN I ia\ EIS -Ol'TIMAE ' HI.IP\ BLICAK- I>\ CIBVS HE

U PACISCL VE ARTIBVS •COMPARANDO aVI VIXlT- AXNOS-

PLVS'MIXVS • LXVIll • ET CATHARINAU PRODOl •< )NAE • VXO
KB E EIVS - VXANI.WI • ANTICLVEI • EXEMPI.I ET PVIMTITIAE

A\ATR< )XAK ( 1VA • CVA\ • ( :( >NIV.NCTISSIME •AXNOS • PERE X

XX • VIXRAT-»- FRAXCISCHS TVRRIAXVS • I'ATRV'O • ET • AA\I

TAK • BENEMERENTIBVS • PAC CVR • OBIIT II.LK • V NONAS MAI
ANNO M • DI .VII • HAEC • ANNO • SEQ.VENU XV • KAI. • NOV.WB

Darunter lieht die aus der Wand beiläufig 1 Meter
hervorragende, aus mächtigen weifsgrauen Granit-

blocken aufgebaute Tumba, von welcher die recht-

eckige leicht geflockte [mit dem Stockhammer ge-

körnte Sockel-Anlage in den Mitten der drei l'ichtbaren

Seiten Wappenfchilde gelehnt hat, und zwar an der
vordem Seite da- vollständige Wappen der Thum, ein

getheilter Schild, deffen Obertheil wieder gcfpallcn

ifl, unten ein rcchtsgelUllter aufbringender und ge-

krönter Lowe, oben rechts ein durch zwei Lilien-

Sceptcr gebildetes Andreas-Kreuz, oben links ein

Thurm mit gefchloffenem Thore. Die einzelnen Theile

diefcs Wappens wiederholen fich wcchfelweifc an den

Seiten und zwar rechts der Thurm und vor demlelben

die zwei gekreuzten Lilien-Scepter, links der Lowe.

Der darauf ruhende Sockel hat an den drei fichtbaren

Seiten Darftellungen, und zwar an der Langfeitc in

der Mitte in einer ovalen Nifche den Todescngel und
dann beiderfeits als Füllung Embleme des Krieges

;

ebenfolche beleben auch die beiden Seiten, wofelbll

' WoW n aathMn »od <!»» t.clictn rurftlkhen und (>alli.heii

F»mil>en ditie« Namens
1 y mm« filio

• \ i tat
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Tic ihren Mittelpunkt in einem der Schild es-Figuren

der Thum haben, alfo, dafs rechts, wo in der Sockel-

anläge der Schild mit dem Thurme fich befindet, oben

der Lowe, links kreuzend mit dem unten befindlichen

Lowcnfchilde, oben der Thurm mit den Lilienftabei)

angebracht ill. Die etwas fchrag gelegte weifsmar-

iinunc Deckplatte zeigt endlich dasBildnifs des Kitters

in Relief von fchöner Ausführung. Ks zeigt (ich dafclbil.

die fcheinbar nur leicht fchlummcrnde Gcftalt des

Kitters in voller Häftling, der edle Kopf, ohne Zweifel

portrat ihnlich, ruht .uf einem KilTcn. der Bart wallt

fafl >
,
Meter über die Brüll herab, der rechte Ann ill

über den Leib gelegt und halt ein Sacktuch, der Linke
ift nach aufwärts gebogen und berühren die Finger
der Hand die linke Schlafe; die Fufse find iibcf ein-

ander gefchlagcn. fo dafs der rechte nach oben zu

liegen kommt ; rechts ruht die Fahne, fleckt der Dolch,

zur Linken das leicht umgürtete Schwert, die Hand-
fchuhe und zu Füfsen der befiederte Helm mit aufge-

fehlagenem Vifir, eine tadellofe .Arbeit. Die durch die

fchrage Lage, rcfpcclivc die dadurch markirte leichte

Lüftung der Deckplatte zu beiden Seiten trei w erden-

den Winkel füllen ruhende Löwen.
Xicolaus war dlühner Tab. 7 fj<j\ ein Sohn des

Johannes l'hocbus IV. Käthes des Kaifers Max I. und
der Uurggralin Dorothea v. Luenz, gehörte alfo zur

erllen llauptlinie der in Krain, Gorz und Friaul be-

güterten Thum -Hofer und Valle Saffina, »eiche im
Jahre 152X Freiherren v. Santa Croce. 24. Fcbcr 1530

Keichsgrafen und 1681 auch uiigarifchc Magnaten
wurden und im laufenden Jahrhunderte im M.ums-
llammc crlofchcn find. Die Linie befafs eben unter

andern die Herrfchaften Vbein tDuino;, Cormons,
Sagrado und die llauptmannfchaft zu Gradiska

Aus einem uralten, durch eine grofsc Anzahl
t hat kräftiger Sproffen in Frankreich. Italien und
Deutfchland zu grofsem Kuhme und einer allerdings

auch vielen Wcchfelfalleii unterworfenen Macht ge-

langten Gefchlechte, um das Jahr 1489 geboren, trat

Xicolaus 1 früh in Kricgsdienfle, in welchen er im Alter
von \<) Jahren gelegentlich des Treffens bei Cadore
1508 von den Venezianern gefangen, bald darauf
wieder ausgewechselt wurde, Spater diente er unter
Kaifer Karl V. in Flandern, dann wider die Türken in

Ungarn. Ferdinand s I. Feldhauptmann Hans Freiherr
v. Katzianer lobt nach feinem Siege über Johann
Zapolya bei Szinye, unweit Kafchau am 8 Marz 1528.

ganz befonders das tapfere Verhalten und die kluge
Leitung des OberHen Nicla> v. Thum, der dann im
nachllen Jahre als Führer <!es gorzifchen Aufgebotes
wider die Türken auftritt, und gelegentlich der Ver-
theiiligung von Wien 1529 als Befehlhaber jener 200
Spanier genannt wird, welche mit altromifcher Tapfer-
keit gedrittelt haben. Bald darauf zum Capitan von
Gradiska und Marano ernannt, hatte er das Mifsge-
fchick, dafs im Jahre 1342 eine Freibeut erfchaar Marano
iiberrumpelte und nahm, Thum bemuhte fich den
verlorenen Platz wieder zu gewinnen, doch vergeblich.
Im Jahre 1525 nahm er die Huldigung der Gor/.er
Stande fur den romifchen König Ferdinand entgegen,
welcher ihm fchon 1521 die Herrfchaft Wippach "und

1 l<h f..'it hinfuhtlnl, riet Ulntttaphikhcn N<ci/cn .lern irpffli. hen WVrl«
Jt* Krcihrtm v. Ct.vrxtf uIki liuii Ujj, Seil« tjj—ii Artikel Thum und
den im J. v. fitr^mjHK 1 t cUiitiKn Medaillen« crVc enthaltenen Nachfühlen

1528 die Jurisdiction von Cormons verliehen hatte

Nicolais, dctTcn grofstes Vcrdienfl die weife und
umfichtige Verwaltung des Gebietes von Gradiska
war, ftarb am 3. Mai 1557.

Seine bald darnach am 18 November 1558 ver-

dorbene Gern ihn Katharina, war einem im 15. Jahr-

hundert gegründeten Zweige des beruhmtnu Hanfes
der nunmehrigen Fürflcn und Grafen von (_"<>lloredo

entfprofii.n. welcher von dem jenfeits des Tagliamento
n.tchll S Vito gelegenen Schlöffe l'rodolonc den
Namen annahm und 1758 im Grafenllande erlofch

Des Graben Nicolaus Neffe und Krbe. zugleich

der Widmer des Denkmales. Graf Franz v. Thum war
vom Jahre 1558 bis zu feinem 1566 erfolgten Tode
Gcfkndtcr der Kaifer Ferdinand I. und Maximilian II

bei der Kepublick Venedig. 1559 auch mit einer

Ipeciellen Million am romifchen Hofe betraut.

/.. p. Beckk- fJ 'ietmttnßtttcr

9.}. fZuvi Gralnüidwat, aus dem Kalchatur
DorntJ

Der Dom zu Kafchau ill reich an Sculpturwerken
des Mittelalters fo wie auch der kenaiflancc; befonders

intereflant find in heraldifcher fo wie überhaupt kauft-

gefchichtlicher Beziehung die Grabdenkmaler und
zahlreiche Grabplatten, welche theils im Innern an
den Wanden, theils an der aufscren Wand des Domes
angebracht find.

Leider hat man bei Gelegenheit der Renovirung
des Domes im vorigen Jahrhundert mehrere intcr-

el'fante Grabplatten, die zwifchen deml'flaller des Fufs-

bodens eingelaffen waren, aus dem Dome entfernt und
in verfchiedene Garten der Umgebung zerftreut.

Am erllen I'fcilcr der nördlichen Pfeilerreihe des
Domes, wo ehemals auch die gothifche Kanzelbuhne

ftand, befindet fich eine Grabplatte, l Meter breit und
2 Meter hoch, aus feinkornigem Karpathcn-Sandllciii

;

man Geht in der oberen, etwas vertieften Hallte die

Bülle des Andreas Illenfelt, ehemaligen „Obriden Zaig-

mairter" des Kaifers Rudolf. Die Figur tragt nach
damaliger Zeit die Haare kurzgefchoren, dann einen

Schnurr- und Backenbart, fo wie auch eine Halskraufe.

Die Kulbing beliebt aus einem mit einer Kante ver-

fehenen /iniß-lfarni/o'i plallron). an welchem mittels

Schnallen und Kiemen die aus Platten beliebenden

lluftßutke ibraconnicre befelligt lind.

Die Sckulttrßkckt beliehen auch aus einzelnen

Platten, die mit einem tauartigen Saum eingefafst find.

Die .Arme find mit Armfchieitfii bedeckt, welche

mittels der Mitogen- Kapfi't mit einander verbunden

find. Die Gertalt halt beide Hände an den Hüften

geftemmt, der rapierartige Degen ift mit Querparir-

Stangen und einem Kreuzgriff verfehen. An der

rechten Seite hinten bemerkt man den kleeblatt-

artigen Griff eines Dolches.

An der linken Seite in der Ecke befindet (ich der

Helm mit dem offenen Vifir, und unter dem Hehn find

Panzcr-Handfchuhe. Die gut modellirte Figur itl mit

Sorgfalt ausgearbeitet und in natürlicher Haltung.

Die untere Hälfte der Grabplatte zeigt en basrelicf

das Wappen des Verdorbenen; das getheitte Feld des

fpanifchen Schildes enthalt oben einen rechtsgekehrtcu

Löwen eine brennende Bombenkugel haltend, im
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unteren Felde find gleichfalls drei aufflammende Bom-
benkugeln angebracht.

Der gcfchlolTcne Stcchhclm tragt an einem Helnv
kiffen oder Helmkranz als Helmklcinod oder Helm-
fchmuck den auch im Wappen vorkommenden rechts-

gekehrten Löwen mit der brennenden Bombe, die

Htlmdeckt (lambrequin] ift hier fchon als acanthus-
artiges Laubwerk behandelt.

Am Rand der Grabplatte ift mit Lapidar-Buch-
ftaben folgende Infchrift zu lefen

:

ANDREAS ILLENFELT- RÖM KAY •MAYT *OBRISTEN • ZAYfi •

,\\AISTKR A.MBTS LEVTKXAMBT IX • OBKR • HVNOERN
STAUBE DEN ZZ 7 HER ANNO: l-ö-s-7.

Etil Franciscua ülenfeld war früher Glockengiefser

in Kafchau, denn an einer Glucke des Domes kommt
die Auflichrift vor : Franciscvs illcnfeld me fundit ano

M'D'LVIH.
Das zweite Grabdenkmal befand (ich früher an

der aufseren Wand des Domes. Bei Gelegenheit der

Dom-Keftauration im vorigen Jahrhundert glaubte man
derartige Denkmale entfernen zu follcn, und fo wan-

derte auch diefes Grabdenkmal mit vielen anderen in

den Sihultzkyfch.cn Privat-Garten.

Diefes aus rothem Marmor mit einer gewiflen

Verve gearbeitete Grabdenkmal bildet eine portal-

artige KenailTancc-Architektur, delTen einzelne Glieder

fch"ii verziert find.

Die mit Acanthus-Blattern und Voluten verfehe-

ncn korinthifirenden Säulen haben eine Itarke Aus-

in der mit einem gedruckten Bogen gewölbten
Ocffming erblickt man auf einem ftufenartig erh. •Ilten

Unterfatzc eine knieende weibliche Figur mit einem
Kinde, die Hände betend zufammengclegt, vor einem
CruCifiX) welches auf einem Todtenkopfe aufgeftellt ift.

Das Coftume der Figur entfpricht ganz dem 16. Jahr-

hundert, ilie Modellirung fowie der Faltenwurf ill vor-

zuglich. In einer viereckigen Xifche des Unterfatzes

unter der knieenden Figur bemerkt man einen liegen-

den Hund, als das Symbol der Treue.

überhalb der Säulen, fowie an beiden Säulen

-

ftuhlen find Wappenfehiider angebracht, welche ver-

fehiedene heraldifche Zeichen und Buchftaben tragen.

Auf einer oberhalb diefes Denkmales befindlichen

Marmorplatte ift folgende eingravirte Infchrift zu
lefen

:

bauchung.

HU • LIEUT BEGRABEN DIE *HOLE -TVGENTSA.WE • FR A\V

HELENA •GEBORNE • RECHEXBERGER IN • DES • EDLEN •GESTREX •

GEN HERRE • HANSEN • BARTHOLOME • VON • KOLONITZ • ZV BVR I

;

SCHLEINITZ'ROAV'KAY-MAY'RATHWI) OBKISTEN AVF ERLAV
EHELICHE HAVSFRAW-DEREN GOTT GNAD.

Am untern Sockel

:

DIE • «ERECHTEN" •WERDEN •EWIG LEBEN»VXD DER HERR IST

IHR LOHN DARV.WB • WERDEN SIE • HAUEN • EIN • HERLICHES
REICH • VXD • EIN SCHÖNE • KRONE • VON - DER • HAND • DES • HERRN

ANNO«DOMIN! : M'D.LXXX DEN .! TA(i IVLII.

In dem oberwahnten I'rivatgarten find noch
mehrere interellante Grabdenkmale dem zerftureiulen

Witterungs-Finflufle ausgefetzt. Im IntcrelTe der Kiuiii-

gefchichte, fowie auch aus Pietät befchlofs der Aus-
fchufs des oberungarifchen Mufetim-Vereines in Ka
fchau Anftalten zu treffen, damit diefe Kunftdcnkmalc
in den Räumen des Mufeums untergebracht und der

Nachwelt erhalten werden
l'iclor Myskovoky.

ya. Sr. Kxcellcnz der Herr Unterrichtsminilter hat

unterm 22. Juli 187S den Architekten und Profeifor an
der Kunftgewerbc-Schule des ofterreichifchen Mufeums
t'ur Kunft und Intluftrie, Alois HäufCr, zum Confcrvator
in Angelegenheiten der II ScCtion der k. k. Central-

Commiflion zur Erforfchung und Erhaltung der Kunft-

und hiftorifchen Denkmale . für Wien auf die Dauer
von fünf Jahren ernannt. Gleichzeitig wurde der
bisherige Confervator für diefe Angelegenheilen,
Regierungsrath Ritter von Camefma-San- Vittore, über
fein Amuchcn, von diefer Stellung t nthoben. Sr. Ex-
cellenz der I lerr Minifter fprach demlelben für die lehr

erfpriefsliche Thatigkeit, die er durch beinahe fünfund-

zwanzig Jahre mit vollrter Hingebung den Aufgaben

der Central - Commiffion zuwandte, feine volle Aner-
kennung und feinen Dank aus.

Der defshalb an Regicrungv-Kath von Camelina
gerichteten Decretation der Central - Commiffion
fugte deren Präfident auch den Ausdruck feines ver-

bindlichftcn Dankes bei und erneuerte die bereits bei

wiederholten Anlaffcn zum Ausdruck gebrachte vollfte

Anerkennung der Central Commiiiion für deffen fo

langjährige, eifrige und mit fchönen Erfolgen gekrönte
Wirksamkeit.

95. Seine k. und k. Ap. Majeft.it haben mit Aller-

hochfter Entfchlieisung vom 4. Juli 'I
J dein k. Ic

Ober-Baurath bei der Statthalterei in Trieft. Karl
Baubilln, in Anerkennung ("einer verdienfllichen Lei-

ftungen bei den Ausgrabungen in Aquilcja die goldene

Medaille für Kunft und Wiifenfchaft allcrgnädigft zu

verleihen geruht.

96. Das k. k. Handcls-Miniftcrium hat die Erlaub-

nifs gegeben, ilafs das bei Nugla in IßrUn gefundene
romifche Eckgefims-Stuck auf Korten der Central-

Commiffion unter Leitung des k k. Confervators

Klodirk im Eifenbahn • Stationsgebäude zu Rozzo
EWeekmäfsig und befichtigbar eingemauert werde.
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97. Die Invcntarifirung der Kunftdcnkmale, von
der Ccntral-Commiffion als eine ihrer Hauptaufgaben
erkannt, wurde in den vom Special-Comitc abgehalte-

nen wiederholten Berathungen To wefentlich gefordert,

dafs man jetzt, da die Antrage des Special-Comitcs

die Genehmigung der Plcnar-Vcrfammlung der Central-

Commiffion erhalten hatten, fammtliche Programm-
punkte fcftgcftcllt find und die finanzielle Seite diefer

Aufgabe wcnigltcns für die nnchfte Zeit geordnet
erfcheint, bereits beim Beginne der Detail-Arbeit felbft

angelangt ift.

Die wichtigften Vorfragen, nachdem jene über die

Ausdehnung der Aufgabe in Betreff der einzubezie-

henden Denkmale ui d deren Gruppirung und über

den abgrenzenden Zeitraum bereits früher beantwortet

waren, bezogen ("ich auf den modus / ro, edendi

Man erging fich in den Berathungen über die Art

und Weife des Vorganges der in Frankreich belleilten

vielgliedrigen Inventarilirungs-Commiffion, dann über

jenen des mit einer derartigen Aufgabe fich befchaf-

tigenden Vereines Air die Gcfchichte der Wirzeit in

Breslau und bezeichnete aufGrund der an diefen beiden

Unternehmungen gemachten Erfahrungen drei Wege,
um in Oeftcrrcich das für eine Dcnkmallnventarifirung
nothige Materiale zu erlangen. Diefe find:

l. Die Durchficht und Kxccrption der einfchlagi-

gen Literatur neuerer Zeit, vor Allem der 23 Binde
Mittheilungen und 5 Jahrbücher der Ccntral-Com-
miffion, die an und für fich fchon ein Dciikmulerlnven-
tar enthalten, ferner die gleich eingehende Behandlung
der Schriften der Landes- Vereine und Landes Mufeeil,

und der befonderen übrigens nicht umfangreichen
Special-Literatur; diefe Excerption wäre noch zu

erganzen durch eine Durchficht des Archivs der Cen-
tral-Commiffion, namentlich ihrer reichen Sammlung
von Original- Aufnahmen.

Die Ausfcndung von Fragebogen an Confer-
vatoren, Corrcfpoinlcnten, Pfarrer, Gemeiiule- und
Mufcal- Vorftande, Vereine und

3. Die Fntfendung votl Fachmännern (feien es die

Finzelreferenten oder die Confer vatoren. Correfpon-
denten etc.) zu jenen Denkmalen, die noch eingehend
aufzunehmen oder zu befichligcn find, oder deren bis-

herige Literatur oder gcfammelte Notizen in einer oder
anderen Weife zu erganzen noch nothwendig erfcheint.

Fs ift kein Zweifel, dafs der erftcre Modus muh-
fam und langwierig aber unentbehrlich, der zweite

nicht minder langwierig und nicht hinreichend ver-

lafslich; der dritte der koftfpicligrte, ficherfte, aber
auch am meiften zeitraubende ift. Auch erkannte man,
dafs keiner diefer Wege für fich allein genügt, fondern
nur alle drei zufammen unter richtiger Benutzung 211m

Ziele fuhren werden.

Von Wichtigkeit fchien insbefondere dieTextinuig
des erwähnten Fragebogens. Nachdem von mehreren
Seiten Fnt würfe fur folche Fi agebogen vorgelegt
wurden, entfehied fich das Comite fur eine Neu-Redac-
tion des Entwurfes durch Benützung der paffenden
Textftctlen aus den vorgelegten Elaboraten, da dic-

felben fich gegenfeitig erganzen. Dabei wurde als fehr

wünfehenswerth eine möglichft geringe Anzahl von
Fragen und moglichlte Kurze der Fragen fclbft

bezeichnet. Der aus der Schlufsredaclion hervorgegan-
gene neuerliche Fragebogen wird nunmehr in Druck

IV. N. F.

gelegt werden und unter Beigabe gedruckter Rück-
ftellungs - Adrcffcn zur entfprechenden Verfendung
gelangen. Inhalt des Fragebogens:

1, Gibt es in der Gegend einzelne runde Hiigcl

' Tunnili, Mohylcn), die als Graber aus heidntfeher Zeit

anzufeilen find?

Werden in der Gegend grobe Thongefafse. Werk-
zeuge aus Stein oder Bronze aus heidnifcher Zeit

gefunden?
2. Kommen im Orte oder in derUmgcgend Spuren

von Gebäuden aus rümi/eher Zeil vor mit Ziegeln, die

einen Stampel haben, und mit Mörtel darunter Zicgcl-

ftückchen gemifcht find? Sind Steine mit Infchriften

oder Bildwerk r'vmifthen Urfprungcs bekannt?

3 Wie alt ilt die gegenwartig beftehende Kirche
nach Infchriften oder Kirchenbüchern)?

Ift fie ganz oder zum Theil aus romaui/elier [vor-

gothifcher) Zeit mit Kundbogen und wulftigen Ein-

faffungen an Thören und Fenrtern, fchwerfalligen alter-

thumlichen Säulen mit würfelförmigen oder Blatt-

Capitnlen?

Ift fie ganz oder zum Theile gothi/ck mit Spitz-

bogen und aufsen Strebepfeilern ?

(Angabe, welche Theile einer diefer Styl-Artcn

angehören.)

Wie ist das alte Gewölbe beschaffen?

Haben die Fenfter in den Spitzbogen geometrifche

Figuren aus Stabwerk:
I lat das Prcsbyterium einen runden oder eckigen

Abfchlufs?

Wo fleht der Thurm? Ift er ifolirt? Ift derfelbe

unten viereckig, oben achteckig?

4. Befindet fich an der Evangelien Seite des

Altarcs ein freiftehendes oder als Wandnifche behan-

deltes gothifches Saeramentshauschcn ehemals zur

Aufbewahrung des Allerheiligften beftimmt ?

5. Ilt die A"(7«;r/gothifcJl, oder im edleren Kenaif-

fance-Stylc?

Ift der Tauf/lein alt ?

Finden fich nifchenartige Priefterfitze im Pres-

byterium? Wie find fie geftaltet?

(>. Ift ganz oder in einzelnen Theilen ein altdcut-

fchcr Flügel-Altar mit gefchnitzten Figuren im Karten,

mit Bildern oder Reliefs auf den Flugclthurcn vor-

handen?
Hat einer der gegenwartigen Altäre durch Bilder

oder Statuen Kunftwerth?
Sind die Maler der Altarbl.itter oder Namen von

Kunftlern, die an der Kirche wirkten, bekannt?

7. Sind Kirclienßuhle aus alter Zeit, gothifch oder

mit fchon eingelegter Arbeit da?

8. Sind alte Glasmalereien vorhanden, und Hellen

diefclbeii Heilige oder Wappen dar?

o Sind Grabfleine vor \-j\o mit Bildwerk vorhan-

den und von wem find dicfelbcn

:

10. Befinden fich an den Wanden oder auf der

Decke der Kirche alte Malereien ;al freseo und find

diefelben attdeutfeh otler aus neuerer Zeit?

11. Sind alte Bilder von Kunftwerth da?

12. Befinden fich bei der Kirche alte Paramtntt
iwenigftens alter als 100 Jahre) als:

Gothifchc Monjlranzen oder Ke/elie:

Reliijiiiare (byzantinifche oder gothifche, oder mit

Email ver/iertei? Kaiteli/ii/str .-

t
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Mefsgewändtr mit fehr alter Stickerei ?

Glocken mit Infchriften, alte ThUrbefchläge, Gitter.

Waffen, u. f. w.

13. Ift eine alte Filial-Kirche oder Capelle in der

Pfarre 5 Knth.ilt dicfclbe etwas von den oben ange-

führten Kunftdenkmalcn ?

14. Sind fonft im Orte oder in der Umgegend
meikwurdigc alte Bauwerke: Schloffer, Hurgen. Privat-

haufer oder Denkfaulen vorhanden, und aus welcher

Zeit ungefähr ?

15. Sind alte Siegelflcmpcl (vor 1750! vorhanden?
(Wenn ja, wird um Einfcndung eines Abdruckes
gebeten.)

16. Ift ein Pfarr-Archiv vorhanden? Wie weit

reicht dasfelbe zurück?

Wie weit reichen die Geburts-.Trau und Sterbt

-

Matriken der Pfarre zurück?

17. Befitzt die Gemeinde ein Archiv}
Wie weit reichen die Urkunden und Aclen des

leiben zurück ?

18. Befinden fich im Orte oder in der Umgebung
(auf einem Schlofse} Privat- d. h. adelige Archive}

Um eine möglichfte Gleichförmigkeit in der
Kcfchreibung der einzelnen Objecle zu erzielen, er-

kannte das Comite die Notwendigkeit der Abfafsung
einiger Muflerbcfchrcibungcn und zwar grofscrer und
kleinerer Denkmale kirchlicher und profaner Bellim-

mung, wobei man auf die fchon vorhandene Literatur

diefer Art naher einging und zur Erkenntnifs gelangte,

dafs man fich bei der Verfaffung der Muflerbefchrei-

bungen hauptfachlich an die vom Rcgicrungs-Rath
ISaron Sacken bei Verfaffung des archaologifchen Weg-
weifers für Nieder Üefterreich beobachtete Methode
zu halten habe. Die vorgelegte Mufter-Bcfchrcibung

(Kirche zu St. Leonhard und Burg Hochoftrowitz in

Kärnten), wurde als folchc anerkannt und f 41 ferner-

hin nach dcrfelbcn vorgegangen werden.

Die bisherigen Berathungen des Special-Comites

und im Schofse der Central-Commiffion haben nun-

mehr diefe Angelegenheit foweit gefordert, dafs die

Durchführung der Inventarifirung einzelner Kronlander
bereits in Angriff genommen werden kennte Vorläufig

hat fich Cuftos Scheflag bereit erklart, die Invcn-

tarilirungs-Arbeitcn für Salzburg. Dr. Lind für Kärnten
und Baron Sacken (Vir Nieder-Ocfterrcich zu über-

nehmen. Ihre Aufgabe ift es nun. die Exccrpirung der
bezuglichen neueren Literatur vorzunehmen, Und dar-

über zu berichten, die Ausfendung der Fragebogen im

Comite zu beantragen und durchzuführen und endlich

die bezüglichen Local-Informationen durch eigenen

Augenfchein oder verlafsliche Referenten zu ver-

anlalVen. Nachdem die Mafsnahmcn foweit gediehen
find, laffen fich bereits für nahe Zeit einige pofitive

Refultate erwarten,

Ueberblickt man das bisherige Programm, fo

follcn in die Inventarifimng alle in «las Gebiet der
Central-Commiffion fallenden Denkmale der I. Sektion
— infofern fic unbeweglich find — inclufive der Fund-
llellen prahiftorifcher Objecle einbezogen werden.
Objecte der II. Sektion — das ift bis zum Schlufs des
18. Jahrhunderts heraufreichend, gehören ausnahmslos
hinein Hinfichtlich der Objecle der III. ScrTion er-

fcheint es genügend, wenn die nicht in Privathandel)

befindlichen ftandigen Archive gleichwie Denkmal-
Sammlungen (I, und II. Scclion) im Privatbcfitze unter

den betreffenden Ortsnamen angeführt werden, wah-
rend in Betreff der Kvidenzirung des Archivwcfens die

III. Seftion für fich abgefondert zu wirken haben wird.

Privat-Sammlungen können in die Inventarifirung nicht

detailirt einbezogen, höchftens als Anhang behandelt

werden.
Auch hinfichtlich der Drucklegung der Berichte

wurde fchon beantragt, dafs die Publication in Format
von Grofs-Lcxicon Oclav, mit Beigabc fehr « eiliger

und wo möglich neue Gegenftande behandelnder
Illuftrationcn erfolge, dafs das Inventar eines Kron-
lande«; einen oder mehrere abgefchloffene B mde bilde,

und die Befchreibungen alphabctifch nach Ortsnamen
und zwar jeden Ort in Aincn Denkmalen nach jeder

Scclion hin erfchopfend aneinander gereiht werden.
Hei Infchriften der Ant'kc gelingt die Berufung auf
das corpus inferiptionum, im Falle, als fich diefelbc

dort noch nicht fände, ift fie im Wortlaut zu bringen,

mittelalterliche Infchriften find nur dann und info

weit im Wortlaute aufzunehmen, als fic für die Denk-
malskunde, Gefchichte, Genealogia u. f. w. von Wich-
tigkeit erfcheinen.

98. Die Central-Commiffion hat fich bei der nie-

dcroftcrreichifelicn Statthaiterei verwendet, damit es

möglich werde, den Tumulus bei Untcr-G.infcrndorf

wiffenfchaftlich zu durchforfchen. Nachdem nunmehr
Seitens diefer Gemeinde kein Hindernifs entgegen
gellellt wird, dürfte demn.ichft diefe Durchforfchung
unter der Leitung des k. k. Confcrvatoi s Much erfolgen.

99. Der Verein für fiebenbürgifche Landeskunde
in Mermannftadt hat die Herausgabe eines fehr inter-

effanten und die kunftgefchichtliche Forfchungeo wich-

tigen Werkes begonnen. Im Laufe diefes Jahres ift

das elfte Heft diefes Werkes: .Kirchliche Kunftdenk-

maier aus Siebenburgen- in Abbildungen mit kurzen

Erläuterungen erfchienen. Wir können diefes Unter-

nehmen nur loben, denn in Siebenbürgen hat fich

ungeachtet der fad ununterbrochenen Drangfale des
Landes eine ungeahnte Menge von kirchlichen Denk-
malen aller Art erhalten, wie diefs aus den in den
letzten Jahren erzielten reichen und fehr lohnenden

Forfchungsrcfultaten entnommen werden kann Die
im elften Hefte besprochenen Denkmale befinden fich

fammtlich in der evangelifchen l'farrkirche in Hcr-

mannftadt. einem im 14. Jahrhundert begonnenen und
gegen Anfang des 16. Jahrhunderts abgefchlofl'enen

gothifchen Hauwerke, Es werden befprochen eine

Oclberg-Sculptur aus dem 15. Jahrhundert, die lehr

intereffanten Grabmale : des Grafen l'eter Haller von
ilallcrflcin f 1569, der Grafen der fachfifchen Nation

Albert Huet f 1607 und Math. Scmriger f 1ÖS0, des

Hrovincial-Bürgcrmeifters Job. Waida 1 1599 (mit dem
Bildnifse ilesfelben in ungarifeher Tracht), ferner filbcr-

vergoldete Kannen aus dem 17. Jahrhundert und ein

noch gothifcher Kelch aus 1645. Der erläuternde, fehr

gründlich gearbeitete Text flammt aus Reifcnbcrger's

Feder, die llluflrationen find untadelhaft
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Kunfttopographifche Reifenotizen.

Von Dr. Aliert //,-.

III. Artikel.

IV. Steiermark.

Kapfenbcrg. Die fchmuckc gothifche, doch ver-

unitaltete Oswald - Kirche ilt insbefonders durch

mehrere intereu'ante Gralnniihr der Weither von
Spiegel ausgezeichnet, «eiche tiein 16. und i". Jahr-

hundert angehören. Kines ift dem Georg Kupp. Walzer
von Spiegel gewidmet iiOoj'i, ein anderes mit der

bemalten Relief- Darftellung der Auferftehung des

Herrn gehurt dem Sigmund Weltzer von Spiegel,

Mundfchenk des Erzherzogs Karl II., von Steiermark,

aus dem Jahre 1582. Kndlich verdient noch der orna-

mentirte Stein der Barbara Feichterin von 1626 Er-

wähnung.
Im Innern findet lieh im gothifchen Chore ein

Stltliijsßtin mit dem Hilde des mit einem Helm ge-

krönten StubenbergTeilen Ankers, der auch im Orts-

wappen begegnet. Hemerkenswerth find zwei Wohn-
gebaude des Marktes, der Pfarrhof und das Gemeinde-
haus. Der Pfarrhof hat die Jahreszahl-Angabe 1446
und die Infchrift: HsutC ftrvchram fecit dorn, arnoldvs

Taubenfpruner. Das dabei angebrachte W'appcnfchild

ift in ein gelbes und ein weifses Feld fenkrecht getheilt.

Drei in einander verfchhmgene Ringe fchweben in

diagonaler Richtung in der Mitte über beide Schild-

haltten. Das GettUtndeltaus mit dem Wappen eines

Löwen, der einen Anker tragt, ilt ein ganz gefälliger

Reprafentant des UcbcrgangsStyles von der deutfehen

RenailTance zum Zopf-Styl.

Schlafs Ober - Kapfemberg ift ein anfehnlicher

RenailTance-Bau mit Lauben und Galerien fammt einer

Wendeltreppe im Hofe. Bedeutenderes, mag vorhan-

den gcwcicn fein , bevor im Jahre 1819 ein Thcil

abgeritten und das Material zum — Theaterbau in

Hruck verwendet wurde. Gegen« artig befindet (ich

die, der Sage nach fchon zu des gmfscn Karl Zeiten

erbaute, dann von dem edlen Gefchlechte der Chapfen-
berch im 12. Jahrhundert genannte und feit 1239 den
.Stubenbergen gehörige Burg in einem ziemlich ver-

wahrlosen Zuftandc,

Bruck an der Mur. Der kunlthiftorifch intcreffan-

tefte Gcgcnttand, welchen diefe Stätte befitzt, - das
im Styl der Spiit-Gothik um i>oo erbaute Wohnhaus
am Platze, — hat in den Mittheilungen der Ccntral-

CotnmhTlOn (1862, pag. 297) gründliche Würdigung
erfahren. Dennoch lafst fich wohl noch manche Be-
trachtung daran knüpfeil und wäre insbcfondcn
wunfehenswerth, dafs ein glücklicher Umftand über
die Gefcbichte des merkwürdigen Baues Aufliellungen

lieferte. Der Verfai'l'er jener Unterfuchung bringt am
Schlufse ein Citat aus Caesar s Kirchen- und Staats-

Gefchichtc von Steiermark, wo diefer Autor das Haus
mit den öfteren Befuchen der fteierifchen Erzherzoge
in Hruck in Verbindung bringt. Die noch im 16. Jahr-

hundert in der Stadt abgehaltenen Landtage gaben
dazu häufige Veranlafsung, ja, es wurde Hruck auch
bleibend z.ur Rehden/, erkoren. Es wird daher das

Gebäude in manchen Schriften geradezu als „die

Burg" bezeichnet. Indefs, das Haus ift alter als die

Zeit der regierenden Erzherzoge in Steiermark, die

Zahl 1505 an dem Gemäuer bezeichnet offenbar das

Jahr der Vollendung; es mufs aber auch' vor noch
nicht allzuferner Zeit zum Theil anders gcftaltct

gewefen fein als gegenwärtig. Darüber geben altere

Werke Auskunft. Caefar (I. c.) fpricht von einem aus
fchwarzem Marmor gehauenem, bis auf den Boden
herabreichenden Fenfter. zu deficit Seiten Herzogs-
Figuren angebracht waren. Auch hatte das Gemach,
welchem diefes Fenfter das Licht verlieh, den Namen
das herzogliche Cabinct gefuhrt. Tfchifckk* iKunft

und Alterth. des OcllenO Kaiferftaatcs, Wien 1S36,

pag. 166) meldet noch das nämliche von dem .merk-
würdigen- Fenfter und den beiden Stein figuren neben
demfelben, vom Namen weifs er nichts. Im Jahre 1852

berichtet ein Brucker I.ocal-Topograph ijof, Graf,
Begebenheiten und Sehickfale der Stadt Bruck an der
Mur. dafelbft bei A. Vcith, pag. 42, n.), dafs unfer —
damals PichlmayrTches — Haus im erften Stock« erk

„noch die deutlichen Spuren einer kleinen Kirche
oder da beftandenen Haus-Capelle und einen grofsen
Saal über dem Vorhaufe, worin die Landtage abge-
halten worden fein folleif, befitze. Es ift in der That
fchwierig anzudeuten, an welchem Platze fich jenes

Riefenfcnftcr. welches von der Erde bis zum Dache
emporragte, befunden haben mag. Die Facade des
Kaufes, «eiche auf den Platz herausgekehrt ift, zeigt

zwar Vcrmaucrungcn ; aber diefelbcn fchliefsen eine

Reihe der ehemals offenen Loggien-Abtheilungcn im
erften Stockwerk, wo niemals etwas Anderes Platz

haben konnte, als die Pfeiler und Bogenftellungcn
diefer Oeffhungen. Wahrfcheinlichcr wäre das ver-

fclwundenc Fenfter daher auf der Fronte in der Sei-

tenftrafse anzunehmen, und zwar nahe der Ecke, wo
noch eine leere, prachtvoll bedachte Blende von dem
früheren Vorhandenfein ftatuarifchen Schmuckes Zcug-
nifs gibt, fo dafs vielleicht die eine Herzogsgeftalt
unter diefem Baldachin geftanden hätte, wahrend die

zweite auf der anderen Seite des Fenfters mit diefem
felbft vcrfchu'unden fein wurde. Uebrigens wäre das
ohnehin bei jedweder Vorftcllung an einem Haufe
unmögliche Herabreichen des Fenfters bis auf den
Boden dahin zu corrigiren. dafs die Sohlbank desfclbcn

11
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auf dem Scheitel jener einzigen Bogenftellung geruht

hatte, welche auf diefer Schmalfcite des Gebäudes
befteht. Es bedarf nicht grofscr Kcnntnifs auf dem
Gebiete der mittelalterlichen Architektur und des

damaligen Culturlebens. um ein -Cabinet* aus den

Tagen der Gothik, welches haushohe Fenrtcr hat, als

Nunfens erklären zu können. Kher wäre anzunehmen,

dafs das vielbcfagtc Fenrtcr der Kirche oder Capelle

angehört hatte.

Die erwähnte Jahreszahl, fowie der fpate Styl

laden über die Vollcndiingszcit des Baues keinen

Zweifel aufkommen. In Folge deflen gehört derfelbc

alfo der Periode Maxmilian's an, eines Furften, welcher

für die Stadt vieles Intereffc befafs. Kr forderte ihre

Eifcnindurtrie durch die Erlaubnifs, Scnfen- und Meller-

Schmicden zu errichten, gab ihr ein neues Wappen
fiehe unten), betätigte ifehon 1491) die Mauth-Freiheit

dcrStadt und geftattete .1503) die Errichtung mehrerer

Innungen. 1506, ein Jahr nach Vollendung des I lau fcs.

gibt der Kaifer das von den Landesfarben öfters

bewohnte Schlofs Landskron ob der Stadt pfandweife

an Franz Farber. Obwohl nun diefe Vcfte auch fchon

in früheren Zeiten eigene Pfleger gehabt hatte, fo

konnte diefe Verfügung des Kaifers dennoch mit der

Vollendung der neuen Herzogswohnung in der Stadt

felbtt in Zufammenhang liehen. Wie lang die Flirrten

hier ihr Abllcig-Ouarticr genommen haben mögen,
lieht nicht genau feft; doch ift gewifs, dafs um das

Jahr |fi6o eine andere Burg fich in Bruck befunden

hat. Aus dem Jahre 1666 ftamtnt nämlich eine Abbil-

dung des feftlichen Zuges, mit welchem am 21. Novem-
ber Margaretha Therefia als Braut Leopold I. ihre

Durchreife durch Bruck vollzogen. Auf diefer im Rath-

haufe bewahrten Darrtcllung ift ein Gebäude in der

Wienergaffe ,-Burg" uberfchrieben und zwar an der

Stelle, wo fich die noch heute den Namen davon
führende Burg-Cafcrne befindet, üb nach diefer Ver-

änderung das gothifche Haus am I'latze in ein Zoll-

gebäude verwandelt wurde, wie Einige behaupten,
fleht dahin, ill mir aber nicht fehr wahrfcheinlich.

Was den Bau-Styl anbelangt, fo hat man auf die

l'aläftc der Laguncnftadt als das hier vorfchwebende

.Müller hingewiefen, zugleich aber auch bemerkt, dafs

nur die Anordnung, nur die Anbringung von zwei
• übereinander flehenden Lauben daran der fremden

fadlichen Wr

eife entfpreche, die Durchfuhrung aber in

ihren naturaliftifch-gothifchcn Formen «lern Norden
angehöre. Hiemit hat es feine volle Richtigkeit, —
kommt ja in der Füllung der Bruflung des crllen

Bogenfeldcs felbft jenes „Wurzclwerk" vor, welches

(fiehe z. B. die Thüre der Kloftcrkirchc in Chemnitz)

nur Deutfchland der Gothik zu fchenken den Ge-

fchmack hatte. Aber trotz der Verwendung diefer

heimatlichen architektunifchen Details und der ebenfo

nicht-italicnifchen Sculpturen fcheint mir cinigermaffen

bewufste Vene/ianifining r.oeh in etwas anderem als

der Anbringung der oberen Laube erweisbar zu fein;

nämlich in der Art und Weile, wie das Ganze nach

oben gekrönt und abgefchlofsen ill. Hatten wir es

hier mit einem gothifchen Wohnhaus nach nordifchem

Schlage zu thun, fo würden diefe Stützen der oberen
Loggia fich mit ihrer Beftimmung, die auflagernden

Bogen zu tragen, nicht befcheiden. Sic waren empor-

gefchofsen. aufgewachfen weit über den Zenith ihres

Bogens und hatten lieh in Abllufungcn aufgethürmt.

um fchliefslich mit dem Kiefen und der Spitze einer

Fiale fclbll über die Dachtrauflinie noch empor-
zufteigen und wie lullige Malle fich über die ganze
Facade zu erheben. Derartiges weifen die Stadthaufcr

der Niederlande und Nord-Deutfchlands häufig auf:

ich erinnere z. B. an jene in Münftcr, Grcifswalde,

Stargard, Oudenarde etc; dagegen entfagt unfere

gothifche Decoration der Facade über der Loggia des
zweiten Stockwerkes ganzlich dem gothifchen Ur-Prin-

eipe des rteten Kmporflrebcns und fchliefst ab, obwohl
noch ein ganzes weiteres Stockwerk auf deren Bogen
lallet. Jede Loggien-Oeffnung ift hier von einem
Kundbogcn-Scgmcnt überwölbt, das von oben, im
Steinmetzwerk an der Facaden-FIachc angebracht, ein

nach unten mit demfelben Radius conftruirtes anderes
Bogcn-Segment tangirt. Indem folchc Beruhrungen
des oberen mit dem unteren, des decorativen mit dem
prakticablen Bogen, bei jeder Pfeilerrtellung ("ich

wiederholen, fo entliehen über den Capitalcn der
Pfeiler Durchdringungen je vier folchcr Bogen-Scg-
mente in der Form von Kauten mit gefchweiften

Seiten. Diefclben find nach Oben nur noch mit
mehreren Krabben - Ornamenten decorirt, gleichen

fonß aber vollkommen jenem Motiv, welches uns an
pencsiaiii/cheu Palaßen des Gothifch - Maurifcken
Styles faß ausnahmslos begegnet. Bcifpielc dafür lind

der Palazzo Foscari im dritten Stockwerk, die Ca"

d'oro im zweiten II. a., bei denen liberal) das geschil-

derte Decoratio ns-Princip jener fich durchdringenden
Bogen erfcheint , das der nordifchen Heimat voll-

kommen fremd ill. Soweit geht hier der italicnifche

Einflufs, der fich alfo fchon in der Gothik nicht blos

auf die Malerei, fondern ebenfo auch auf Oeflerreichs

bauliehe Thatigkeit erlireckte.

Wendet man fich hingegen der Würdigung des
Einzelnen, insbefondere der Bildhauerarbeiten zu, fo

fchwindet jede italicnifche Kemim'scenz. Dagegen erin-

nert mich wiederum diefer Theil der Arbeit an ein

anderes, ebenfo beftimmtes und eben fo unschwer
erklärliches Paradigma. Es ift das berühmte Grabmal
Kaifer Friedrichs im Wiener Stcphans-Dom, delTen

bildnerifchem Schmuck die hier vorfindlichen Sculp-

turen nicht nur im Styl, fondern auch im Gegenltande
vollkommen ahnein. Diefs beweifen vor allem zwei

Geftaltungcn Die Eine, ein kriechendes Thier, halb

I [und, halb Molch oder Kidcchfc, ill an dem Eckpfeiler

zu fehen, es erfcheint aber gleichfalls und in derfelben

Stellung am gedachten Sarkophage; das andere Stuck,

eine Confole als Todtcnfchadcl gebildet, gemahnt
nicht minder an die dortige eigentümliche Garnirung
des Denkmals mit derartigen grafslichen Symbolen der

Vergänglichkeit. Gerade jene Partien der Friedrichs-

Tumba, welche die hier angezogenen Beifpiele ent-

halten, gehören der Zeit an, als der Beginner diefcs

herrlichen Mcifselwcrkcs, Niklas I.erch, 1,149.3) das Zeit-

liche gefegnet hatte und Meiller Michael 'l ichter ihm
in der Arbeit nachgefolgt war. Wahrend diefer Künft-

ler noch bis 1513 im Auftrage Kaifer Maxmilians an dem
Grabmonument bel'chaltigt war, vollendete ein Meifler

P. K_, wie die Infchrift ausweift, in Bruck anno 1505

das Hcrzogshaus mit feinen fo verwandten Sculpturen,

vielleicht ebenfalls nicht ohne Wunfch und Willen des-

felben Flirrten.
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An der Pfarrkirche notirc ich einige noch nicht

befprochene lnfckriftcn und Scitlptureu, die zwar

keinen Kunftwerth haben, aber wegen des zu folchen

Zwecken feiten verwendeten Stoffes technifeh — fonft

auch localhillorifch — nicht ohne InterefTe find. In

der Breite eines Strebepfeilers, welcher den Chor der

Kirche gegen Sudwcft.cn ftützt, ficht man fünf Tafeln

eingemauert und zwar zwei kreisrunde oben, darunter

zwei viereckige , und unter diefen noch eine von

gleicher Gellalt. doch breiter. Die beiden erfteren ent-

halten männliche, gegen einanderfehende Kupfe von

Naturgröfsc, zwar ungefchickt modellirt, aber ohne
Zweifel mit beabfichtigter Nacheiferung von antiken

Sculpturwcrken diefer Art, fo dal's fie fich wie unbe-

holfene Imitationen von Kaiferkopfcn ausnehmen. Die

Umfchrift des einen Kopfes lautet:

AETATIS.XXXVI.S.C.
jene des anderen Medaillons:

AKTATIS. LXI. S.S.
Heide Tafeln find von grau glafirtem Topferthone

gearbeitet. Die vierfeitigen Platten darunter beliehen

aus rothem marmorartig glafirtem Thon und tragen,

den Medaillons entfpreehend, folgende vertiefte Jn-

fehriften:

Ao D 1506 ftarb der erfam bervembt Criftian Schintl-

ecker Kats Bvrger vnd Stat Notar hie auch im 1503

V'rfvla fein II. Got den genad. .Lapidar.)

vnd Im 15 . . Jar fein fun fixt . fchintlegker all hernach.

(Kractur.t

Die unterfte Platte ift grün glafirt, ihre Infchrift

lautet:

O vos qui tranfitis memor noftri fitis q(uod] lumus
eritis . f(uimus) — quod eftis.

Es verdient bemerkt zu werden, dafs die Worte:
all hernach, welche hier vorkommen, an die Devife des

Wiener Heilthunibiichleins erinnern. Vergl. was ich hier-

über in den Berichten des Wiener Altcrthums-Vereines

(1873, p. 231 und Mittheilungen der Ccntr.-Comm. 1S77

mitgetheflt habe.

Aus den Zeiten der deutfehen Rcnatfl'ancc hat

fich in Bruck nichts bedeutendes erhalten, doch
fchmuckt <las I laus Nr. 154 im erften Stockwerk über
dem Kinfahrtsthore noch ein gefchmackvolles Fcnjlcr

aus jener Zeit. Ks ill ein aus zwei Oeffmingen gebil-

detes Doppelienller von Kundbogeu ubcrwulbt, welche
von zwei flankirenden und einer Mittclf.uilc mit ge-

drehten Schäften geftützt werden. Das darauf ruhende
Cornichen-Gefmis hat ein einfaches Ornament, das
Ganze gehört noch dem 16. Jahrhundert an. Aehnliche,

aber meift fchlichter gehaltene Kenfter, den einzigen

Schmuck der fonft kunrtlofcn llausfagade bildend,

kommen in Steiermark und Kärnten nicht feiten vor.

Das Relief, welches fich im Thurgiebel der Mino-
riten-Kirchc befindet, wird in den verfchiedenen
Büchern, welche vorliegen, falfchlich eine Arbeit aus
Stein oder gar aus dem etwas myftifchcn -Stcingufs*

genannt I is ift aber nichts anderes als Holzfchnitzerei,

zum Theil altersgrau, zum Theil fehr hubfeh bemalt.
Gcgcnftand der Darllellung ill die Kuhe der heiligen

Familie unter dem fchattigen Laubdache von Baumen,
über welche die Trinitas herabblickt. Schon diefcs

Motiv kennzeichnet eine fpatere Kpoche, der Styl ift

weichllüffig in den Formen der italienifchen Kunft

gehalten . noch nicht angehaucht vom Wefen des
Zopfes. Die Infchrift enthalt das Jahr 1664 und
mehrere Keftaurations-Jahre. Die einfchifl'ige, ziemlich

nüchterne Mittönten- Kirche, welche aufscr ihren Stre-

ben mit den kugeligen Auffatzen und dem Uebcrrcft

des Kreuzganges nichts merkwürdiges bietet, entftand

1301 durch Ulrich Grafen von Montfort. Das Klofter

wurde 17S2 aufgehoben und 1876 wurde die Kirche im

Innern reftaurirt.

Bezüglich der fchon öfters befchriebenen Pfarr-

kirche fuge ich nur folgende Bemerkungen bei. Karl

Haas fagt in feinem Bericht über die Bereifung des

Herzogthums Steiermark im Sommer 1856 • Mitth. des

hirtorifchen Vereines für Steiermark, 7. Heft, pag. 2061,

dal's die eigentliche Kirche der fpntcren Gothik ange-

höre, die gegen Norden hegende Capelle aber fcheine

etwas alteren Styles zu fein, eine Thure derfelben

zeige die Zahl 14(14 um! auf einem Grabftein fei zu

lel'en: Hans Liebenknecht ftifter der Capellen (14581.

Früher als die jetzige Lieblrauetikirche zur Plarrkirchc

erhoben wurde, war die Stadtpfarre bei St Ruprecht
aufscrhalb der Stadt. Die Uebcrtragung gefchah erft

um das Jahr 1500, denn 14S2 wird St. Ruprecht noch

als Pfarre erwähnt, 1502 aber bereits die Kirche zu

Maria Geburt am hohen Markt. Somit dürfte der Hau

der letzteren erft gegen Knde des 15 Jahrhunderts

vollendet worden fein, womit die Bauformen völlig

ftimmen. Jene altere Capelle ift die Kreuz-Capelle, zu

welcher ein Bürger, Namens Valentin Liebenknecht,

1466 zwei Caplans-Beneficicn ftiftete. Zu diefem Be-

hufe fchenkte er fein gegenüber dem Pfarrhof gele-

genes Haus und fonftige Hcfitzthümer, wurde auch

früher fchon, nachdem er Witwer geworden, Welt-
priefter. Kr liegt in der Kreuz-Capelle begraben, die

auch das Grab des Hans Tatz, Caplans der St. Florian-

Stiftung, enthalt. Der Orgel-Chor ift auf vier poly-

gonen Pfeilern ohne Capitale errichtet. Von Schlafs-

ßeitien ficht man noch zwei , ein Chriftushaupt und
eine Rol'ette, in der urfprünglichen Bemalung erhalten.

Die Spital-Kirche zum heil. Martin durfte wohl

nicht fpatcr errichtet worden fein, als um 1450. Neben
der Kirche fteht das Spital, ileffen gothifche Thür mit

1467 datirt ift. Im felben Jahre Hellte Kaifer Friedrich,

am 8. Juni zu Wiencr-Neuftadt eine L'ikundc aus, in

der er das Spital feines Schutzes verfichert; die Grün-
dung der Anftalt feheint aber fchon um 1420 erfolgt

zu fein. Noch erfreut das kleine Gotteshaus durch das
zierliche Fenfter-Mafswerk , die fchonen Capitale. der

Gurten und einige Kcfte von Renaiffance-Glasmalcrei.

Das hier aufgeftelltc, auf Goldgrund gemalte Bfld des

heil. Martin, welcher dem Armen feinen Mantel gibt,

gehört nicht dem 15. Jahrhundert an iCcntral-C'ommif-

fion 1857. pag 310}, fondern ift im Jahre 1518 entstan-

den. Ks ift in einen Altar gefugt und kennzeichnet fich

durch die dargeftellten Stifter als Votiv-Hild.

Das InterefTe mehrerer Alterthumsfreunde hat

bereits das feltfame Gebäude erregt, welches aufscr

derStadt.am Fufse desCalvaricn-Bcrges, in der .Kinod-
ftcht. Ganz dreieckig inj Grundrifs, mit abgeftumpften
I-kken, bedeutend hoch, lafst es erkennen, dal's einft

jcdcFacade durch ein gothifchcsFcnfter durchbrochen
war. Das Innere ift fechsfdtig und von einem Stern-
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gewölbe gekrönt. Dicfer Bau ift zur Stunde ein Wirths-

haus. ehemals die Heiligengeifl-Capelle, welche altere

Forlchcr, gleich jeglichem Seltfamcn den Schmerzens-

kindern archaologifchen Dilettantismus, den Templern,

in die Schuhe fchieben zu Klüften glaubten. Um ihre

Stiftung verhalt es fich folgcudermafsen : Nach der

Einweihung der (archäologifch merkwürdigen, auch

durch Malereien ausgezeichneten zweifchiffigen)

Ruprechts-Kii che, welche 1413 durch Sigmar von Hollen-

egg Kifchof von Seckau vorgenommen worden war,

funetionirte an derfelben Rüdiger Oelhoven von Thu-

rego als Plcbanus, und eben dicfer Pfarrer errichtete

1422 die besprochene dreieckige heil Gcift-Capelle.

Warum H, l\tj\hnig fie eine Allerheiligen - Capelle

tauft (Mitth. d. Ccntral-Commiffion X , pag. 191], wcils

ich nicht.

Die Hefte der Burg Landskruii haben keine künft-

lerifche Bedeutung. Trotz der durch den 1792 ftatt-

gehabten Brand veranlafsten ZerftÖTUDg zeigt die

Abbildung der Vcfle, welche Graf (1. c] reproducirt.

nicht viel grofserc Baulichkeiten, und in der Hauptfach«

diefelbe Anordnung der Mauern. Es ift dies eine Ab-

bildung der 1292 vorgefallenen Belagerung der Stadt,

die ich zwar nicht im Original gefehen, aber etwa aus

dem 17. Jahrhundert flammend fchatze, denn der Pfarr-

kirchen-Thurm tragt fchon feine Zwiebelhaube. Eine

ahnliche Bedachung kommt daher auch auf dem Uhr-

thürmchen der Vcfle vor. Derquadratifche Thurm unter

dem Hauptgebäude ift noch erhalten und zeichnet (ich

durch ein paar gothifch verftabte Fcnftcr aus. Der
runde Baftio is-'l hurm aul d« r uid< rn Seite findet f« h

gleichfalls noch vor.

Brucks Wappen aus alterer Zeit erhellt aus den

vorhandenen Siegeln, wovon eines ex 1364 die Siegcl-

fammlung des k. k. Ocftcrr. Mufeums in Wien im

Abgufs befitzt. Die Legende in Lapidaren zwifchen

Perlenlinien lautet: S. Civitatis. in. Prukka. in. terra.

Styrie Ccntral-Commiffion XV., pag. CXI.U . Im Fehle

erfcheint eine gemauerte Brücke mit fünf Bogen über

einem mit Fifchcn gefüllten Flufs, auf welcher zwei

crenclirte Thorthurme mit offenen Pfortenflugeln (ich

erheben, Zwifchen denfelbcn hangt an einem Haken
ein dreieckiger Schild, abermals mit einer Brücke im

Felde. Das v on Maximilian I. verliehene Wappen unter-

fcheidet fich von diefem in folgenden Punkten: Der
Schild ift horizontal getheilt. die Brücke hat nur vier

Durchlade Das kleine Schildlcin fehlt, dagegen ift im

obern Felde ein nach rechts fchrcitender Panther mit

flammendem Rachen angebracht, Die Farbe der oberen

Hälfte ift grün, die der unteren grau. Dicfcs Wappen
führten die Gewcrbsleute von Bruck, nach des Kaifers

Erlaubnils, als Handelsmarke auf ihren heimifchen

Artikeln. Das kleinere Siegel und das Secret-Siegcl,

welches einen Engel als Schildhalter zeigt, ftehe in der

Mitth. der Ccitral-Commifilon 1. c.

Leoben. Mein Keile-Tagebuch enthalt bezuglich

der hicfigen Frainiseus-Kirehe die Notiz: .Probe des

graulichften L'ngefchmacks, verbunden mit allem tollen

Pomp des Jeiuitenrtyles."4 Ich kann kein bezeichnen-

deres Wort für das Monftros-Hafsliche finden, wovon
durch das in Kede flehende Gebäude ein Exempel
geliefert ift. Die Gründung der Kirche erfolgte im Jahre

|660 auf Grundlage einer frommen Stiftung, welche

bereits 1629 von Chriftoph Janfchitz gemacht worden

war. Der Bau wurde wahrend des Reftorats des Pater

Cornelius Gentilott aus dem Collegium der Jcfuitcn

vollführt, die Weihe vollzog zu Ehren des indifchen

MiffionarsFranciscus Xaverius der ErzbifchofGandolph
von Salzburg, deffen Munificenz auch das Haupt-Altar-

Bild feine Entftehung verdankte. Der gute Leobner
Herodot Jofeph Graf glaubt in feinen „Nachrichten
über Leoben und die Umgegend". Gratz 1824. pag.

125, noch die Bemerkung beifugen zu muffen, dafs die

Kirche -ganz- das Gepräge einer foliden Baukunlt

trage und Allen zur Ehre gereiche, demgegenüber wir

indefs von obiger Kritik dennoch keinen Abgang neh-

men wollen.

Die Strafseil und Platze der Stadt haben an den
Burgerhaufern noch manche Ueberbleibfel alter Archi-

tektur, Malerei und Schloflcrarbeit aufzuweiten. So
befitzt das Haus Nr. 63 ein reiches Oberlichtgitter im
blühenden Zopfgefchmackc, jenes Nr. 43 am Haupt-
platzc an dcrFagadc intereffante figurale Verzierungen

in Stucco, Gertalten von Guttinen etc., aus dem iS.

Jahrhundert, Das Portal des Adlcrwirthshaufes, auch

am Platze, ift mit einem Portal aus grauem Stein im
Styl der deutfehen Kenaiffance mit Capitalen, Medail-

lons und zwei Wappen gefchmückt. von denen die

Letztem den Leobner Straufs und fei ner eine Wolke
vorrtellen, von der drei Strahlen (oder Wafferllromc?)

ausgehen; dabei die Jahreszahl 1550. An einem andern
Wohnhaufe dafelbft find in den abgerundeten Krö-

nungen der Vorderfeite die leider itark verblichenen

Fresken allegorifchen Inhalts, ebenfalls aus der Zopf-

zeit, von Intcreffe. Von Malereien alteren Urfprunges
ift uns in derStadl und Umgebung zwar nichts bekannt,

doch bürgt für die verhaltnifsmafsigeBluthe des Kunit-

zweiges an diefem Orte der nicht unintereffantc Um-
Hand, dafs Ferdinand II. 1611 von der Stadt einen

{nicht genanntem Maler zum Gehilfen für feinen Grätzcr

Hofmaler Gruner verlangte, welcher dort offenbar in

der Burg mit Auftragen betraut gevvefen ift.

Nahe der Jacobs-Kirche befindet fich bei dem
Friedhofe eine offene Capelle mit folgenden Wappen
und Infchriften, von denen Erftere plaftifch und bemalt

find. Ein Steinbock im grünen Felde lammt dem
Zeichen:

1 )ie Infchrift dabei lautet : lienhart poxoder 1512. Der
andere Schild enthält zwei gekreuzte Pfeile über einem
grünen Dreiberg im rothen Feld, als Zimier ein rothes

Mannlein mit einem Pfeil in der Rechten; er gehört
laut Beischrift dem Pangratz Kcytspergcr iReiters-

berger), aus einer begüterten Familie der Stadt, f. Graf,

1. c. pag. 68. Ein proteftantifcher Pfarrer bei St. Jacob.
Namens Johann Pockfuder 1.1530), erinnert an diefen

Namen. Beitrage zur Kunde rteiermarkifcherGefchichts-

qucllcn. Herausgegeben vom hiftorifchen Verein für

Steiermark. 1877, pag. 129.)

Eine Capelle des heil, yaci'/ifchenkte fchon Herzog
Ottocar VI. an das Stift Admont, zugleich auch jene

des heil. Petrus, anno 1188, auf Erfuchen Adalbert II.,

Erzbischofs von Salzburg, -capellas duas meae ditionis

ac proprictatis . . . feilicet ad SanCtum Pctrum, et ad
S. Jacobum apud Loibn Monasterio Admonteniipotcrta-

tiva inanu contradidi ctc. a (Urkunde im Magiftrats-
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Archiv in Leoben Spater wurde die Kirche zur Pfarre

erhoben, zu derdie noch zu erwähnende adelige Familie

der Timmerftorfcr viele Bellenden von 14. bis 16. Jahr-

hundert ftifteten. Der berichende Bau von St. Jacob
rührt aus den Zeiten der Gothik her, hat jedoch arge

Vcrunftaltungcn erlitten. Die urfprünglichen drei Schilfe

wurden durch Kinfetzung von (Jucrmaucrn, die von den
Pfeilern desMittelfchifles fenkrecht aufdieSeitenwände
gezogen sind, in Ein Schiff mit Seiten-Capellen ver-

wandelt, die Kippen des Gewölbes kamen abhanden,

der Chor beliebt jetzt aus einem grofseren halbrunden

Abfchlufs zu Emle des 1 lauptfchiffcs und einem klei-

neren auf der Epiftel-Seite, wahrend das rechte Sciten-

fchiff gerade abfchlicfst. An der Kirchenwand aufsen

rindet fich nebft Anderem ein Grab/hin aus dem Jahre

1497 mit der Infchrift:

hie ligt wegraben Jacob Uysals der geftorben ill

am Tag helene der gebefen ift von mon-
achen dem got genad.

Das in ReliefangebrachteWappen Hellt einen Pfeil

in einem Schragbalken dar.

L eber die fclione gothifche Kirche unferer Sieben

Frau in der Vorftadt H'aa/eH hat uns Dr. Lind (Mitth,

der Ccnlral-Coinmiffion IV'., pag. 55. und XIII. pag V.)

ausführlich berichtet, auch gibt Karl Haas in den
Mitth. des hiftor. Vereins fiir Steiermark, 7. lieft, pag.

2!.S> darüber eine Notiz. Von den zwei prachtvollen

mit Glasmalereien des 14. bis 15. Jahrhunderts gezier-

ten hohen Fcnftcrn des Chores wäre nur hinzuzufügen,

dafs jenes an der Epiftel-Seite Darftdlungen aus der

Paflions-Gefchichtc und ganz unten einen Schild mit tler

Marke:

Ar5

enthalt. Auf der andern Seite ragt die Darftcllung

der coronatio virginis und das unten angebrachte Bild

der knieenden vier Donatoren hervor. Das Wappen
der einen Frau [Margarethe VVolflauerin ift blau und

weifs. fenkrecht getheilt, jenes des einen ritterlich

gekleideten Mannes il'ernger Tumerftorflcri horizontal,

oben blau, unten gelb, wobei die untere Hälfte in der

Form zweier Mauerzinnen abgefchloffcn ift, der zweite

kitter ift ein Jorg Timmerftorfcr. Hinlichtlich dieser

Stiftung bringt Graf 1. C. pag. 681 die Nachricht, dafs

die Familien der Tiinmerftorfcr und Murer oder
Mauren, „als ftets fromme Wohlthatcr" die bewunderten

Gbsfenfter gefchenkt hatten. Valentin Maurer gab auch

an die St. Johannes-Capelle anfehnliclie Stiftungen 1488,

die Timnicrllorfer waren ihm darin vorausgegangen

und die Kcitcrsberger folgten ihm nach. Die Malereien

zeichnen lieh durch ihre tiefen feurigen Farben aus

und beliehen noch aus ziemlich kleinen Glas Compar-
timeiiten.

Die ehemalige Klollerkirche von Gofs ift wieder-

holt Gegcnftand der Befprechung gewefen C. Haas,

1. c. pag. 210, Dr. Lind, Mitth. der Central-Commiflion

XL, pag. 91 ff; und fowohl wegen ihrer eigentümlichen
architcktonifchcn Formen, als wegen des köftlichen

Schatzes der romanifchen Ornate, die fie enthalt,

deren würdige artillifchc Publication aber noch zu

erwarten lieht, allen Alterthumsfreunden in Ocftcrreich

fattfam bekannt. [fioei; Gefchichte der liturg. Gewan-

der des Mittelalters. I. Bd., pag. 1S6, II. Bd., pag. 47, 109,

296, derfelbe Mitth. der Centr.-Comm. III
, pag. 62 ff.l

Die oblonge Kirche mit den geraden AbfchlulTen der

Seitenfchiffe, mit der Verlängerung des Mittclfchiffes.

welche mit drei Seiten des Oclogons gefchloffen ift,

ihre reich vcrfchlungencn fpat-gothifchen Kippen, die im
alteren I'resbytcritim aber einfachen Stcrngewolben
Platz machen, die zehn Pfeiler, deren vorderftes Paar
den fcltcncn Anblick von unten bis oben gedrehter

Schalte darbieten, die prachtvolle Thür mit rundbogi-

gem Stabwerk und herabgencigten Blumen im rechten

Seitenfchiffe, all' dies bildet ein fchones Ganzes, ein

echtes Hild der im Erfterben noch fo fruchtbaren

Gothik des 16. Jahrhunderts. Der Triumphbogen ent-

halt die Angabe des Kenovations-Jahres 15^2. Der
Grundftein zu dem Klofter wurde bekanntlich durch
eine Grafin Adula 994 oder 996 gelegt, gegen das

Jahr 1004 war das Gebäude vollendet, um 1338 fand
unter der Aebtiliin Hertha Puxer eine Wicderherftellung

nach den durch die Kriegsunruhen in der Zeit der
Margaretha Maultafch erfahrenen Schaden llatt. die

nach 1474 regierende Achtiffm L'rfulaSilbei beigerbaute
den Convent. 1522 ereignete fich jene Kenovation, der
das Gotteshaus wahrlchciulich feine gegenwärtige
(eftalt verdankt. 1614 vollendete die Aebtiliin Mar-
garethe Frciin von Khucnburg den neuen Convent-Bau,
von dem die jetzigen Bogengänge der ftattlichen Höfe
herrühren

, 1631 errichtete dicfelbe Aebtiliin das
fugenannte Horn auf dem einen Thurme. Somit scheint

die Herllellung der Kirche in ihrem jetzigen Zuftandc
unter Vcronica von Kattmaniisdorf llattgefunden zu

haben. Die Anficht, dafs es bereits l'rfula gewefen
wäre, die 1474 bis 1497 regierte, mufs ich aus Styl-

gründen durchaus verwerfen.

Der rückwärtige Chor reicht bis zu dem letzten

Pfeilerpaare, zwifchen tieften Stutzen noch zwei kleine

Trager untcrftellt lind. Eigenthumlich ift auch die

wertliche Facade mit ihrem Heilen Giebel und drei

Stäben, von welchen die beiden feitliclien niedriger

und über Eck gefielIt lind, die mittlere aber zwifchen
zwei hohen Spitzbogcnfcnrtcrn fall bis zum Scheitel
des Giebels emporrcicht. Diefe Anordnung ift gegen-
über den fonft in Oefterreich gewöhnlichen zwei Eck-
ftreben an den Facaden nicht zu uberfehen. Das Stift

umgeben Kcfte von Bcfelligungsmauern und runde
Thurme des 16. bis 17. Jahrhunderts; von einem Bau
derartiger, befonders wegen der Turkengefahr lehr

nothwendigen Werke wird fchon unter der genannten
L'rfula Silberberg 14X0 Erwähnung gethan.

Am Ufer der Mur, nahe der Stadt, erhebt lieh

neben dem nach Gufs führenden Weg und ziemlich

unter den weitläufigen, aber niederen Trümmern der
alten Maffenburg eine gothifche Säule, von der ich

nicht zu fagen wage, dafs fie Lichtfaulc wäre, weil mir
die Anbringung einer Leuchte nicht gut denkbar
erfcheint. Auf einem Sockel fteigt der gewundene
Schaft empor, dann folgt ein profilirtes Capital und
endlich das Häuschen, in deft'en Mitte, von vier kleinen

Säulchen, die das Dach tragen, umgeben, die Fort-

fetzung der grofsen Säule als dicker runder Steinklotz

eingefchloiTen ift. Die Bekronung bildet ein fchon ver-

fchnorkeltes gefchmiedetes Eifenkreuz. (Siehe Mitth.

der Central Commiflion XI
,
pag. LXXIX. und Berichte

des Alterth. Vcr. XI., pag. 314;. Ich theiie hier nach
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Graf, pag. 92, die Sage mit, welche (ich an das hübfehe
Denkmal knüpft und mit feinem Namen im Zufammcn-
hange fteht. En Jahre 1514 paffirte die Stelle Herr

Wilhelm von Kadmannsdorf auf einem Ritte nach
Klofler Göfs, wohin er feine Verlobte Barbara von
Licchtcnftcin-Murau, um fie den Nachftellungen eines

Nebenbuhlers zu entwichen, bringen wollte. Das Pferd

des Ritters hatte ein Hufeifen verloren, ftürzte und
warf den Reiter fo unglücklich ab, dafs diefer auf dem
Platze das Leben aushauchte, wo die Geliebte, welche

nach vier Jahren in das Klofter trat, die Denkfaule,

das Hufeifenkreuz genannt, errichten liefs. Barbara

wurde 1566 Aebtiffin zuGofs. Zu beachten ift an diefem

Berichte, dafs der Bau-Styl des Monumentes - durch die

gedrehte Säule an die Pfeiler dcrStifts-Kirche erinnernd

— der angegebenen Entftehungszeit genau entfpricht

und hiedurch wohl auf dicfelben künftlerifchen Urheber
hingewiefen werden durfte.

Neuberg. Auf das Innere der ehemaligen Kloller-

kirche weift Dr. Heidtr (Mitth. der Central-Commif-

fion I, pag. 4) kurz hin, es verdiente dasfclbc indefs

eine eingehende Würdigung. Am intereffanteften waren

mir zwei fpatgothifchc Flügcl-Altarc, 1505 und 151S

datirt, welche Gefchichten aus dem Leben der Heili-

gen Helena und Dnminicus in derber Malerei auf den
Thuren vorftellen. rückwärts auf dem einen St. Anna,

auf dem andern das Veronica-Bild. Die Mittelpartien

der Altäre find nach üblicher Art mit Holz-Sculpturen

gefchmückt. Unter den Gemälden des linksfeitigen

Altares befinden (ich mehrere mit der Hiftorie eines

gehamifchten Mannes, welcher in Gegenwart eines

Fürften am letzten Bilde knieend dargcftcllt ift ; altere

Befchrcibungen wollen tiarin die Gefchichte Karl VII.

von Frankreich und Philipp des Guten von Burgund
erblicken, was wir als Fabula nicht weiter berühren.

Sehr bcachtcnswcrth ift dagegen der Hoch-Altar,

welcher zu den nicht häufigen Bcifpielcn eines klaraus-

gefprochenen Ueberganges von der deutfehen Renaif-

fance zum Barok-Styl des fpäteren 17. Jahrhunderts zu

rechnen ift. Trotz des mafTenhaft angebrachten kraufen

Gold-Ornamentes befitzt das Ganze viel grofse einheit-

liche Wirkung. Das Mittelftuck Hellt in Holzfchnitzerci

die Krönung Mariens dar, wie gewöhnlich an den
nackten Theilen bemalt, an den Gewändern vergoldet.

Hinter dem Haupt-Altar find zwei Ottbitdtr :wi
Hauk aufgeftellt. Das eine hat die Verkündigung Mariac
zum Gcgenftand, das andere Herzog Otto den Fröh-
lichen, den Stifter des Klofters, deflen Grundrifs er in

Händen halt, unter andern Seligen zum Himmel auf-

fehwebend. fein Haupt ift mit Rofen bekränzt. Johann
Veit Hauck, ein geborner Grätzer, war Hofkammer-
maler im |8. Jahrhundert und ftarb um 1746. Die hifto-

rifche Ausftellung der Akademie der bildenden Künfte
in Wien 1877 enthielt ein von ihm herrührendes Bild

aus der landftnndifchcn Bildergalerie in Gratz, eine

heil. Familie, fowie einen Kupfcrftich von A. und J.

Schmutzer nach einem Portrat des Künftlers, deffen

Gcgenftand Kailer Karl VI. ift Siehe die hiftorifche

Ausftellung der k. k. Akademie der bildenden Kunde.
Wien 1877, pag. 142.)

Die Neuberger Bilder verlaugnen ebenfowenig
wie Hauck's fonftige Arbeiten den Einflufs Italiens

und befitzen eine nicht zu unterfchätzende poetifche

Wirkung in ihrer lieblichen Compoutionswcifc.

Marburg s fpärlichc Rcfte alter Kunft hat Liibke

in feiner Gefchichte der deutfehen Renail'l'ance II. Bd.,

pag fioo f. fluchtig berührt. Ich habe indefs auch nur

Weniges beizutragen. An der I.oggia des Rathhaufcs

von 1565 zeigt fich auch das Wappen — drei Thürme,
von zwei Löwen gehalten — am letzten Strebepfeiler

des Chores an der Domkirchc ift eine Steinplatte

angebracht mit der Infchrift:

anno dmi mccccc vfi im XXIIII iar hans weis.

was fich wohl auf den Baumcifter beziehen mag und
mit dem fpäten Typus des Gebäudes vollkommen im
Einklänge fteht.

Die fphragiftifchen Blätter.

11.

Die unter diefer Bezeichnung erfchienene Publi-

cation der Ccntral-Commiftion bringt ferner 169 Abbil-

dungen von Städte-, Markt- und anderen Gcmeinde-
und Corporations-Siegeln. Davon gehören 2.5 dem XII..

49 dem XIV., 61 dem XV Jahrhundert und 36 der

jüngeren Zeit an, 164 entfallen auf eigentliche Gemein-
den und 5 auf Corporationen (Zechen).

Hinfichtlich der Form finden wir in der über-

wiegenden Mehrzahl die runde, nämlich 163, dann drei

von ovaler und endlich drei von dreieckiger Geftaltung.

Dicfe letzteren ftanden im XIII. und XIV. Jahrhundert

im Gebrauche; von den ovalen entflammt eines —
das der Wiener Schreiberzeche — dem XIV., die beiden

anderen — Marburg und Allcntfteig — dem XVIII.

Jahrhundert.

Anbelangend den Durchmefier be-

wegen lieh io der runden zwifchen 20— 30,

37 zwifchen 30- 40, 29 zwifchen 40— 50.

30 zwifchen 50—60 und 22 zwifchen

60— 70 Mm. Die grö&ten unter den ab-

gebildeten Siegeln lind jene der Städte

Pilfen (80 Mm. , Wien 177 und 75 Mm.),

Salzburg 74 Mnü, Hainburg und Innsbruck {72 Mm.'l.

Das kleintte abgebildete Siegel führte Wien (17 Mm.),

wie überhaupt Siegel im DurchmelTer

zwifchen 10—20 Mm. fehr feiten find. Ein

Sccretfiegel von Wien aus dem Ende des

XIV. oder Anfang des XV. Jahrhunderts

mifst 17 Mm., ein Contrafiegel aus dem
Ende des XIV. Jahrhunderts iFig 1) nur Fig. ».
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12 Mm , ein vom Wiener Stadtfchreibcr um 1438 bis

1487 gebrauchter Siegel hat blos 11 Mm. im Durchmeffer

(Fig 2).

Von den ovalen Siegeln hat nur eines die bei den
kirchlichen Siegeln gern gewählte Mandelform mit der

Zufpitzung oben und unten (Wiener Schreiberzeche)

bei einem Durchmeffer von 45, 33 Mm. Die Siegel von
Harburg und Allentfteig find rund oval mit 28 27,

refpCCtive 28 25 Mm im Durchmeffer.

Die übrigens feltenc Gestaltung der dreieckigen

Siegel mufs als eine ganz zierliehe bezeichnet werden,

auch ift fic am meiften den Wappenfchilden ähnlich;

wahrend die obere Linie gerade ift. erfcheinen die beiden

Seiten ausgebaucht und die Spitze fcharf anlaufend.

Die Siegel find in ihren Dimenfionen fall gleich, das

von Horn 47 54, Furftcnfcld 55 45und Gmünd 50/43 Mm.
Von befonderer Wichtigkeit find bei den nicht

kirchlichen Siegeln die darauf befindlichen Darltellun-

gen, die eine ungewöhnliche und weit gröfsere Mannig-
faltigkeit zeigen, als es bei den kirchlichen Siegeln der

Fall ift Dicfc Darftellungcn unterfcheiden fichin folche,

die das Hildfeld des Siegels Oberhaupt einnehmen, und
in folche, die dafelbfl auf einem Schilde — alfo fchon

als Wappen — dargcftcllt erfcheinen.

Flg. J. (KlosittneuSurs
,)

Wir wollen vor Allem die architektonifchen Dar-
ftellungcn würdigen. Als die hiuifigltcn derartigen Dar-

ftcllungen linden wir Stadtmauern mit eincmTliorc und
mit zwei Thurmen, die entweder die Mauern flankircn,

wie auf dem Siegel von Linz (Taf. 14, Fig. 9), Waid-
hofen an der Ips (Taf. 17, Fig. 6), von Drofendorf

Taf 19, l-'ig 6), von Hradifcli 'I' if 21, Fig 1
,
von

Ziflersdorf (Taf. 24, Fig. ö< und Tillen Taf. 20, Fig. 11),

oder dahinter emporragen, wie auf den Siegeln von
Wicncr-Xcuftadt Tat". 14, l-'ig. 1, 2, Taf. 23, Fig. 4, 12

und 15 . von Bruck an der Leitha 'Taf. 14, Fig. 8V von
Radftatt (Taf. 15, Fig. 3, Taf. 18, Fig 31, vonLaa (Taf. 16,

Fig.7) und von Ipsfl'af.17, Fig. 5, Taf. 23. Fig. 3, Taf. 24.

Fig. 4, Taf. 25, Fig. 12). Auch kommen mitunter drei

Thürme vor, und ragt alsdann der dritte Thurm in der

Mitte empor, wie bei Bruck an der Leitha (Taf. 18,

Fig. 2), Korneuburg (Taf. 19, Fig. 3), Linz (Taf. 19,

Fig. 91, Salzburg (Taf. 24, Fig. 8), Klaufenburg (Taf. 21,

l*"ig- '3'. oder dient dcrfelbc zugleich als Thorbau,
wie bei Agram [Taf. 18, Fig. 10), Ung.-Brod (Taf. 20,

Fig. 4), Friefach (Taf. 22, Fig. 12). Auch findet lieh

auf einigen Siegeln die Darftcllung eines ftylifirten

ausgedehnten Burgbaues, wie bei Stein (Taf. 15. Fig, 4),

Kloltcrncuburg (Taf, 16. Fig. 6), fiehe Abbildung Fig. 3,

bei Trieft, liehe Abbildung Fig. 4 und Salzburg

(Taf. 16, Fig. 9, 10). Eine befertigte Stadt in natürlicher

Wiedergabc enthalten die Siegeln von Vocktabruck

[Taf. 17, Fig. 11 und Taf. 25, Fig. 11}. Einen freiftchenden

Thurm zeigen die Siegel von Klagenflirt (Taf. 16,

Fig. 1 und Taf. 19, Fig. 17', von Thaya (Taf. 17, Fig. 10),

von Eifcnrtadt (Taf. 18, Fig. 6), von Warasdin (Taf. 20,

Fig. II, von Ebenfurt (Taf. 21, Fig. 14, Taf. 25, Fig. 18),

zwei freiftehende Thürme die Siegel von Laa (Taf. 21.

Fifi. 4. Tritfl.

Fig. 4 und Taf. 24, Fig. 13). Eine befondere architek-

tonifche Darllellung bieten die Siegel von Bruck an
der Mur (Taf. 15. Fig. I, 17, Fig. 8, 22, Fig. t) mit der
durch Thürme befertigten Brücke. Eine ähnliche Brücke
enthält das Siegel der Stadt Meran (Taf. ly, Fig. 2.)

Die Stadtthorc find entweder als gefchlolTcn dargeftellt,

wie bei Wicncr-Ncultadt, Bruck an der Leitha, kadiladt,

Stein. Klagenfurt, oder geöffnet mit herausgefchlagenen
Thor-Flügeln und aufgezogenem Fallgitter, wie bei

Linz. Waidhofen an der Ips ,
Ips , Ungarifch - Brod,

Ziftersdorf. Drofendorf, Klaufenburg, Hradifch, Eben-
furt, Hardeggetc. Die Darftellungen der Fortifications-

gebaude /eigen faft immer dem Quaderbau, auch finden

lieh Crenellirungen ; im XIV. Jahrhundert fehen wir

fchon Satteldächer, ftatt der Plattform der Thurme
wie fich auch der mafsgebendc Baullyl in den Thor-

und Fenrter - Oeffnungen charakterifirt. Bcfonders
charaktcriftifch fin<l in diefer Beziehung die Siegel von

St. Veit ^Taf. 16, Fig. 31 mit romanifchen Bauwerk
(Fig. 5) und vonGabel ( Taf. 24, Fig. 141 mit gothifchem

Bauwerk (Fig. 6;. Erfcheinen die Fortifications-Bauteu

in einem Schilde, fo kann man diefelben Eigcnthüm-

lichkeiten am Bauwerke unterfcheiden, wie fie eben

naher bezeichnet worden waren. Wir finden Vor-

ftellungen eines Thurmes bei Hollenburg (Taf. 25,

Fig. 19), Uardegg (Taf. 25, Fig. 10), Bertholdsdorf
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(Taf. 22, Fig. 10, Taf. 26. Fig. 16), Schottwien (Taf. 23,

Fig. III, Mautcm (Taf. 22, Fig. 9),' von zwei Thürmcn
allein bei Schrattcnthal (Taf. 25, Fig. 17), oder in Ver-

bindung mit Mauern bei Wiener • Xcufladt ,Taf. 24,

Fig. 12. Taf. 25, Fig. 3, Tat. 26, Fig. 121, Marburg
(Taf. 26, Fig. 7), Meifiäu (Taf. 25. Fig 21. drei Thürmc
lammt Mauergürtel bei Korneuburg (Taf. 24. Fig. 10),

Ungarifch-Brod Taf. 26. Fig. 14). Anflehten von Kirchen

linden lieh auf den Schäden im Siegel von Gurkfeld

(Taf. 21, Fig. 8, Taf. 22, Fig. 3 ,
Allentfleig (Taf. 22,

Fig. 10. Taf. 26, Fig. 8) und Fcldkirchen (Taf. 24,

Fig. 4), einer ganzen Stadt im Siegel von Dürrenftcin

(Taf. 26, Fig. 9).

Fig ü. 1 Gabel
,

Architektonifchc Beigaben zeigen die Siegel von
I lallein, am oberen Siegelrand ein breites gegen die

Mitte anzeigendes Gebäude mit zwei flankirenden

Thürmcn — ein befeftigter Thurm am Rücken eines

Löwen im Siegel von Hamburg, zwei freillehcndc

Thürmc an den Seiten des Schildes im Siegel von
Zwctl Taf. 22, Fig. 2), gothil'che Capellen als Umrah-
mung der darin befindlichen Figur im Siegel der

Wiener Schreiber/.eche und der Goldfchmicdc und der

Gemeinde Brunn.

Fig. 7. fP**.)

Die figuralen Darflellungcn find theils aus dem
Leben der Heiligen entnommen, theils beziehen fie fich

auf befondere Perfonen aus den Kegentenhaufcrn,
theils liehen fie in Bezug auf das tagliche gefchäftliche

Leben ; dahin gehurt in letzterer Beziehung das Siegel

von Hallein mit dem einen Salzrtock tragenden Salz-

arbeiter Taf. 14, Fig. <\, das der PrägfcholTen von
Kuttenberg mit dem arbeitenden Münzer Tal". 20,

Fig. 21 und das von Grein, darin das von drei Männern
geleitete Schiff die Wellen der Hönau durchfehneidend
(Taf. 21, Fig. 3', der Jager mit dem Hunde im Siegel

von Gars \Taf. 22, Fig 7', die beiden Badenden im
Siegel der Stadt Baden (Taf, 25, Fig. I, Taf. 26, Fig. 5).

BildnilVe der Heiligen enthalten die Siegel folgender

Städte: St. Veit (Taf. iö. Fig. 31 den heil. Vitus, Pettau

{Taf. 16, Fig. 8) den heil. Georg zu Pferd, den Drachen
bekämpfend (Fig. S , Marcheck die heil. Margaretha
mit dem Drachen (Tat 18, Fig. 8, Taf. 23. Fig. 2); der

heil. Laurenz [Bruflbildi befindet fich im Cillier Siegel

(Taf.24.Fig. 2), die heil. Magdalena imSiegcl der Wiener
Schrcibcrzech-Gcnoffen (Taf. 20, Fig. 5), der heil. Eligius

im Siegel der Wiener Goldfchmicdc (Taf. 20. Fig. 12).

der heil.Apoftel Johannes im Siegel von Gurkfeld Taf. 22.

Fig 3, Taf. 21. Fig. 8', die heil. Kunigunde im Siegel

von Brunn am Gebirge ( Taf. 25. Fig. 7). endlich ein

Chriftus-Kopf im Siegel von Tymau (Tat 20. Fig. 6).

Eine Beziehung auf das Regentenhaus enthält dasSiegel

von VöckUbruck (Taf. 17, Fig. 11 und Taf. 25, Fig. ti):

Zwei Gewappnete, am Haupte den gefchloli'cnen ge-

krönten Helm mit dem Pfauenftutz, reiten innerhalb eines

' Von Pc»l cxi.lirl cm kleine« Siesel aus
im Schild« eitie V« *

Akadceaie Ii,?).

KP (Archiv der kiif.

Fig. 8. (Ftttaa.)

Zwingers über eine Brücke gegen die Stadt; die Fahn-

lein, die fie in der Rechten tragen und die Pferde-

decken find mit dem Bindcnfchilde geziert; die dabei

Hebenden Worte Albti pater und RudoMua filius geben
die Erklärung über die damit vorgcftcllten l'erfonen

Albert I. und Rudolf III. Endlich find noch die frei-

fmgifchen Mohrenkopfe zu erwähnen, die auf den
Siegeln von Waidhofen an dcrlps* ;Taf. 17, Fig. 6),

Grol's- Enzersdorf (Taf. 22, Fig. 13), und Hollcnburg

( Taf. 25, Fig. ly! vorkommen. Einen bebarteten Kopf
mit dem Spitzhute zeigt das Siegel von Judeiiburg

(Taf 21, Fig. 16, Taf. 26, Fig. 10; und Kupfe find auch
aus einem Fenftcr und unterm Thon- herausgewendet

am Siegel von Bruck an der Leitha i.Taf. 18, Fig. 2),

Engel als Schildhalter auf den Siegeln von Krems,
Zwetl, Bruck an der Mur. Mödling, Gmundcn und

Braunau. Waldmänner als Schildhaltcr am Siegel von

Knittelfeld iTaf. 24, Fig. 2) und Grein, als Helmzier am
Siegel von Scheibbs (Taf. 2;, Fig. 13, 14), kampfbereite

Ritter auf den Siegeln von Hradifch. von Pillen

( Tal. 20, Fig. Iii, auf der Mauerzinne (Taf. 21, Fig. I
I

und
unter dem Thorc (lebend, wahrend eine Art Genius

(ungeflügelter Engel auf der Plattform die Fahnen
fchwingt.

' In ilen fjihrjiKiflifclieii llljlterti irrluutllluh St, Marlin tienannl
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Darftcllungen voti Thiercn finden sich:

Adler, der cink>-pfigc im Wiener Siegel (Taf. 15,

Fig. 7, Taf. 16, Fi«. 5, Taf. 18, Fig. 7, 12. laf 20.

Fig. 8, Taf. 10. Fig. 21, Taf. 23, Fig. 7), der cinkopfige

im Kremier Siegel Taf. |S. Fig. 9I, auffliegend im
Siegel von Meran (Taf. 19, Fig. 2), der gefchachte

m ihrifchc im Siegel von Znaim (Taf. 17, Fig. 9-

und zweimal von Ungarifch-Brod (Taf. 20. Fig 4,

Taf. 26, Fig. 14', der zweiköpfige gekrönt im Siegel

von Krems i.Taf. 21. Fig. 11, Taf. 22, Fig. 4, l af. 25.

Fig. 5, 6, 201. von Wien (Taf. 22, Fig. 5. Taf 25,

Fig 8), von Wiener-Neufladt mit der Krone um den

Hals (Taf. 23, Fig. 8, Taf. 26. Fig i.v; fünf Adler

im zweiten Felde des Schildes im Zw etlei Siegel

i.Taf. 22. Fig. 2. Taf. 23, Fig. 10).

Fig 9 Mediale!..;

Hock, im Siegel der Ketzer Haucrzcchc. (Taf. 24,

Fig. t.)

Drache, geflügelt mit geringeltem Schwanz« vor einem

Thurmc quer vorüber fliehend im Siegel von

Klagenfurt (Tat 16, Fig i, Taf. 19. Fig. 1): im
Siegel vom Marcheck, auf deflen Kücken die heil.

Margaretha kniet (Tat 18, Fig. 8, Taf. 23. Fig. 3);

oder ein Kreuz fleht, ( Taf. 2<>, Fig. 31; drei den

Schild umgebend im Siegel von Braunau. (Taf. 19.

Fig. 5, Taf. 21. Fig. 6.)

Fifcke, drei im Siegel von Auflee (Taf. 2, Fi-. 171; einer

im Siegel von Wallfee (Taf. 21. Fig. 7), von Gmun-
den i'l af. 17. Fig. 2, l af 22, Fig. 6, Taf. 26. Fig. il;

mehrere im Siegel von Krück an der Mur und
Linz, im Waffer fehwimmend. (Taf. 15, Fig. 1

Fachs, im Siegel der Ketzer Haucr/echc.

Gem/t, in> Siegel von Tamswcg. iTaf. 23. Fig. 9.)

Hund, im Siegel von tiars.

Lamm (Oller-i, im Siegel von Krixen. Tal. 24. Fig. 5.)

/ . r.r, der bohmifche Lowe auf einem Sehildchen im

Kremler-Sicgcl 1 laf. 15, l'ig. 6); imSiegel von Iglau

• Taf. 21, Fig. 2) und Laipnik (Taf. 26, Fig. 2 ; und

auf dem Schilde des Ritters und auf der J ahne

des Genius im Pilsner Siegel, fehreitend mit einem

Thann am Kucken im Siegel von Hainburg

(T*C 15, Fig. 9, Taf, 23, Fig. 16}; ferner gekrönt im

Siegel von Ketz (Taf. 19. Fig 4. Taf. 20, Fig. 7.

10 ; vor dem offenen Stadtthore r hend im Siegel

von l'ngarifch-Krod (Taf. 20, Fig 4. Taf. 26,

l 'ig. 141 ; drei im Siegel von C'illi. glcichfam als

Schildhalter.

Maus, zwei im Siegel von Mcil'l'an. (Taf. 2;, Fig. 2.1

l'amtktr, im Siegel von Grata, mit Adlerkrallen, ohne
Flammen und gekrönt (Taf, 14, Fig. 4, Tat 21.

l'ig. {>); mit Flammen l af. 18. Fig. 11, l af. 26.

Fig. 15. ; im erften Felde des getheilten Schildes

IV N. K.

des Furftenfeldcr Siegels (Taf. 16, Fig. 2'; auf

einem Sehildchen des Kremier Siegels ( Taf. 17,

Fig. II: wachfend ohne Flammen im Siegel von
Knns (Taf. 19, Fig. 7); im unteren Schildfelde des
Siegels von Mödling. (Taf. 23, Fig. 1.)

Pferd, im Siegel von l'ettau. worin St. Georg reitend

dargeftcllt ift (Taf. 16, Fig. 8); im Siegel von
Vöcklabruck . worin die beiden Kitter in die

Stadt einreitend ei l'eheinen.

Slraujs, im Siegel von Leoben — gegen links fehrei-

tend, ein Hufeifen im Schnabel und im linken

Fufse haltend (Taf 17, Fig. 7, Taf. 21, Fig. 15);

rechts fehreitend. Taf. 16, Fig. 4, Taf. 26, Fig. 16.

)

Taube, in einem Siegel von Marburg. (Taf. 2(j. Fig. 7.]

Wolf, im Siegel von St. Pölten, aufrecht ftehend und
einen Krumflab haltend (Taf. 14, Fig. 3, Taf. 22,

l'ig. 6); ohne Krumftab. (Taf, 25, Fig. 4.)

Andere Vorfiellungen find:

Baum, im Siegel von Krems. (Taf. 15, Fig. 6, Taf. 17,

Fig. 1.)

Beeker, im .Siegel von Wallfec.

Haekßabe T im Siegel von Tuln. (Taf. 15, Fig. 2, 8,

Taf. 22, Fig. 8, Taf. 25. l'ig. 10.)

Gabel, im Siegel von Gabel.

Hand, im Siegel der Stadt Mediafch. 1

Helmbarde», gekreuzt im Siegel von Litfchau. (Taf. 17,

Fig. 70
Horn, im Siegel von Horn. (Taf. 15, Fig. 5.)

Kuittel. drei im Siegel von Knittelfeld (Taf. 24. Fig. 2);

zwei gekreuzt von Deutfch-Brod. (Taf. 24, Fig. 15.)

Krone, im Siegel der Stadt Kronftadt.1

Lilien, im Bildfelde gcflrcut, Znaim (Taf. 17, Fig 9.1

Mond, im Felde des Agramer (Taf. 18, Fig. 101. Tyr
nauer (Taf. 20, Fig. 6} und Warasdincr Siegels.

' l af 20, Fig. 1.)

V ig. 10 ' Kronita Jt.

Rad. im Siegel von Kadflatt (Taf. 15. Fig. 3. Taf. 18,

Fig. 3); Glücksrad im Tyrnauer Siegel.

Hebe, im Siegel der Ketzer Hauerzeche und von Gol-

ler.sdorf. Taf. 26. Fig. 6.)

Rolen. vier, im Bildfclde eingeltrcut, Klollcrncuburgcr

Siegel.

Rojl, im Siegel von L'illi.

Sahkhbel, im Siegel von Hallein und Gmunden.

Hektiken, drei im Schilde und eine in der Hand des

wilden Mannes im Siegel von Scheibbs. ( Taf. 25,

Fig. 13. 14 )

' ll.efei SitB^I erftliel« im J«hre <«> und fbkn die Umfckrifi S.

r»r»viii« Ulc- juilici* et jnr*rwim leni'ifum ,iu»rnm fnliuM. t. Archiv I. .

' '
B ,

J |j„fc, Sieficl eifcheiat im Jahre i|y> und fühfl die Uwfchrifl S.

.ivi»m . de «ofoe» . civi . » . Arth« I- c. (Fi». !•)•

v
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Schiff, im Siegel von Grein und Gmunden.
Schiff-Brücke, im Siegel von Innsbruck (Taf. 19, Fi«. 8;

(fiche Abbildung Fig. 11).

Spange, im Siegel von Afpang, Taf 18, Fig. 1. Taf. 23,

Fig. 13.)

Steine, im Siegel von Schönftein. (Taf. 26, Fig. 11.)

Stern, im Felde des Agramer (Taf. 18, Fig. 10 ,
Tyr-

nauerfTaf. 20, Fig. 6 , Warasdiner Siegel, (Taf. 20,

Fig. 1) und Mediafcher Siegels.

Stiefel, in einem Marburger Siegel.

II ebekamme, drei im Siegel der Weber-Innung zu Ips.

(Taf, 25, Fig. 12.)

Wahrend das Wappen auf den geiftlichen Siegeln

(ehr feiten erfcheint, ill deffen Vorkommen auf den
eben zu besprechenden weltlichen Siegeln ein lehr

häufiges. Haid kommt der Schild mit dem Wappen
als lieigabe vor, bald bildet er die Haupt-Darltcltung.

So find die zum Theil fchon erwähnten Dai Heilungen

auf den Siegeln von AulTee, Gmunden, Litfchau, Afpang.
Krems und Stein (Taf. 18, Fig. 9 ; Ketz, Fnns, llra-

difch, Iglau. Grein, Grat/. (Taf. 21, Fig. 9); Wiener-
Ncuftadt (Taf. 21. Fig. 12); Gurkfcld, St. Pölten, Gars,

Fig. 11. (Inq»bniifc

Altcntftcig, Tamsweg, Hauerzcchc-Rctz, Knittelfcld,

Feldkirchen, Brixcn. Knrneuburg
;
Taf. 24, Fig. 10);

Deutfch-Hrod, Meiffau, Gollcrsdorf, Marburg, Durren-

Hein, Schönftein, Leoben (Taf. 26, Fig. 16) fammtlich

auf Schilden angebracht.

Der öfterrcichifchc Hindenfchild findet fich

Rehwebend oder hangend als Heigabe zahlreicher Siegel,

als: Wiener-Neulladt |Taf. 14, Fig. 2i; Laa (Taf. 16,

Fig. 7, 2t, Fig. 4); Ips (Taf. 17, Fig. 5); Thaja \Taf. 17,

Fig. 10); Drofcndorf(Taf. 19, Fig. (>. 21, y , Linz .Taf. 19,

Fig. 9). Die flaupt-DarÜellung biltlet der Hindenfchild

behelmt 1 im Wiener I irundbuch Siegel (Taf. 18, Fig. 4V
Auch erfcheint der Hindenfchild im Siegel von Waid-
hofen an der Thaya und von Wallfec Taf. 21. Fig. 71

letzteres mit Hezug auf das Wappen . 1

-

t ih nen von
Wallfee. Eine befondere Darfteilung dtefea Schildes

findet (ich auf dem Siegel von Krems (Tat 14, Fig. 6),

wofelbll links eines Baumes der Hinden-Schild und
rechts der I leim mit dem l'fauenftutse erfcheint. Com-
binationen von Wappen, entweder vereint oder neben

einander geileilte Schilde erlcheincn häufig; wir nennen
hievon nur beifpielsvvcifc dasSiegcl von Krems (Taf. 16,

Fig. 6', wo zur Seite des Haumes der Schild von
Böhmen und die Hinde, oder ein anderes Mal (Taf. 17,

Fig. |) der llcicrifche Schild und die Hinde, von Total

Taf. 15, 22, Fig. 8. und 25, Fig. IO), WO die Hinde und
der einkopfige Adler erlcheincn.

Im fchildforinigen Siegel von Fürlletlfcld behauptet
die Hinde das zweite Feld, im Siegel von Bötzen ruht

auf der Hinde ein Stern, von Haden die Hadewanne
mit den beiden Badenden, in dem von Hertholdsdorf
ill der Hindenfchild mit dem Thurmc belegt, ahnlich

bei Hollenburg, nur erfcheint im oberen rothen Felde
der Mohrenkopf von Freifingen. Im Wappen von
Modling combiniren lieh der Hindenfchild und das
W.ippci der Steiermark, in dem von St. Holten die Binde
und der Wolf ohne Stab , bei Zwetl die Hinde und die

lunf Adler, von Knns die Hinde und der Panther u. f. w.

Als Vereinigung mehrerer Schilde ill auch das
Siegel von Hrauuau zu nennen, wobei die Figcnthum-
lichkeit vorkommt, dafs in der oberen Hälfte eines

länglichen dreieckigen Schildes zwei kleinere dreieckige

Schilde neben einander zu liehen kommen, darin der
pfalzifche Lowe und die bairifchen Wecken.

Der Schild mit dem Kreuze auf der Hruft des
Adlers findet lieh auf den Wiener Siegeln (Taf. 18, Fig. 7.

12, Taf. 21, Fig. 10, Taf. 22, Fig. 5, Taf. 25, Fig. 8). Am
Siegel von Bruck (Taf. 15, Fig. li wiederholt fich die

Darfteilung dcsisiegels— die Brücken jedoch ohne den
Thurmcn auf einem Schilde, der am oberen Bildrande
glcichfam an einem Haken befelligt erfcheint, in

gleicher Weile der llcicrifche Panther auf einem ande-

ren Brucker Siegel, (Taf. 17, Fig. &]
Von Wappen-Siegeln feien noch erwähnt die von

Zwetl (Taf 18, Fig. 5) und Gmünd wegen des Wappens
der Itcicrifchcn Lichtcnllcinc, das von Scheibbs wegen
des vollfUuuligcn Wappens mit den drei Scheiben, das
von Ofen, das von Cilli mit den drei Sternen der Grafen
von Cilli, von Fnzersdorf wegen d.-r Combination aus
den Wappen des Bisthums Freilingen und der Wehin-
ger, von Mautcrn und Schottwien, wo im Schilde der
Hindenfchild und Hanthcrfchild oben fchwebeml ange-
bracht lind.

Bin lehr fchöncs Siegel fuhrt die Stadt Biftritz in

Siebenbürgen (Fig. 12; In einem unten abgerundeten
Tartfchenfchilde rechts i'.rei Lilien pfahlweile, links die

alt-ungarifchen Wappen. Am Schilde ein gekrönter
Stechhelm , daraus wachfend ein gekrauter Vogel
iStraufs) mit einem Hufeilen im Schnabel. Die auf einem
reich geschlungenen Schriftband befindliche [nfchrift

diefes vvahrfcheinlich aus der Mitte des XV, Jahrhun-
derts (lammenden runden (37 Cm.) Siegels lautet:

s. civitatis biltricenfiea. 1

Die Forin der Schilde ill anfänglich dreieckig,

unten iVliail zugefpitzt und feitwarts ausgebaucht, im
XIV. Jahrhundert findet man einige unten gerundete
Wien Taf 18. Fig. 12; Uetz Taf. 20, Fig. 10), welche
Form im XV Jahrhundert fall allgemein wird; hie und
da finden fich bereits zu diefer Zeit gefchweifte Schild-

formen |Taf. 2t, Fig. 1, 2). die im XVI. Jahrhundert
autlchliefidlcb werden.

Der Hintergrund des Bildfeldes ili bei den alteren

Siegeln meiftem glatt, ein Müller findet fich nur bei

' KMm IUI! dci kjil. ALjJcu..e i»j;„ „j und Ai.ku |B4V
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Hallcin, St. Pölten (Taf. 14. Fig. 3, 51; Bruck a. d. Mur.

Radrtatt (Taf. 15, Fig. 1,3; Waidhofen a. d. Ips

(Taf. 17, Fig. 6.1; Afpang, Krück a. d. Leitha. Mcdiafch,

Kifcnftadt (Taf. 18, Fig, 1, 2, 61, den Bcrgfchoflen von
Kuttenberg (Taf. 20, Fig. 2). Das Mufter ift meiftens

eine fenkrechte und horizontale oder fehrage Gitterung

mit cingcftrcutcn Sternchen, Schcibchcn und lüumcn.

Bisweilen ift der Grund mit einem Pflanzen-Ornament
geziert: (Tuln (Taf. 15, Fig. 81, Leoben (Taf. 16, Fig. 4),

Gmunden (Taf. 17, Fig. 3), Retz (Taf. 19. Fig. 4}, Knns
(Taf. 19, Fig. 7) oder punclirt: Tuln iTaf. 13. Fig 21. Auf
den jüngeren Siegeln, beiläufig vom XV. Jahrhundert

an. finden fich überhaupt wenig lecre Stellen.

Falk alle in diefer Colleclion aufgeführten Siegel

find mit einer Legende verfchen. Dicfelbe ift entweder

als Randfchrift auf dem Siegelraude, meiftens in einer

Art Schrif'.rahmen, oder auf einem mannigfaltig ge-

wundenen und verfchlungcnen Schriftbande ange-

bracht, das jedoch meiftens ebenfalls zunächft des Sie-

gelndes erfcheint, z. B. bei Kadrtatt (Taf. (8, Fig. 31;

Retz (Tat 20, Fig. 10); llradifch i'l'af. 21, Fig. f; Iglau

(Taf. 21, Fig. 2); Gurkfeld Taf. 22. Fig. 3) etc.

Die Infehriften find fall alle in lateinifcher Sprache
abgefafst. Meiftens enthalt die Infchrift das Wort
figillvm (oft abgekürzt als s\ dann folgt civivm oder
civitatis mit dem betreffenden Namen, mitunter in

Adjeßiv-Conftruclion. z. B. figillvm civitatis de faneto

ypolito. oder figillvm civivm in lincz oder figillvm

civitatis hainbvrgenfis , oder figillvm civivm falcebvr-

genfivm. Bisweilen lautet die Infchrift: figillvm civivm

civitatis wie bei St. Veit oder vniverfitatis civivm wie

bei Kadllatt: univerforum civium bei Linz, feiten figil-

lvm comunitatis civivm. z. B. Agram, oder opidi bei

Medling. Legenden mit einfacher Ortsnamen Angabe
ohne Zufatz haben die Siegel von Wiener-Xeuftadt

(Taf. 14, Fig. I); Laa (Taf. 21, Fig. 4); Krems Taf. 24.

Fig j) etc.

Häufig kommt es vor, dafs die Legende die

Bellimmung des Siegels naher bezeichnet, z. B. : figillvm

parvum bei W'iener-N'cuftadt iTaf. 23, Fig. 4 und 8);

figillvm fecretvm z, B, hei Gmunden, Braunau (Taf. 23,

Fig. 5. 61, Gmunden (Taf. 17. Fig. 3'i: fundi z. B, bei

Wiener-Ncuftadt iTaf. 23, Fig. I2>, bei Wien (Taf. 18.

Fig. 41, bei Krems und Stein Taf. 18, Fig. 91, bei Tuln

iTaf. 22. Fig. 81, figillvm maius bei Laipnik (Tat 26,

Fig. 2); figillvm minus bei Hainburg, Aspang (Taf, 23,

Fig. 13, 161 etc.; figillvm capitalc bei Iglau
,
Taf. 21,

Fig. 2'i; figillvm burgenfium be i Gabel iTaf 24. Fig 14);

figillvm judicis et civivm fori in grein Tal. 21, Fig. 3);

figillvm confulum bei Klaufenburg (Taf. 21, Fig. 13),

bei Wien iTaf 18, Fig. 7 und 12. Taf. 21, Fig. 10.

Taf. 22. Fig. 3 : figillvm confulum civitatis bei Krems
(Taf 21, Fig. II etc.

Deutfche Infehriften finden lieh relativ fehr wenige,
als bei Thaja aus dem 14. Jahrhundert: der erberen

burger zu Tcjaw Taf. 17, Fig. toi s. des Stat Drofen-

dorf aus dem 15. Jahrhundert iTaf. 3t, Fig. 4), s. des

markts zu ebenfurt ( Taf. 21, Fig. 141, Judenburg |Taf. 21,

Fig. 16:, gemaincs marckht thamsweg infigel Taf. 23,

Fig. 91, des grofsen Markt Sigill zu pertoldsdorff

Taf. 25, Fig. 16}, 5. auf Ilollenburg (Taf. 25, Fig. 19),

des rats lantgerichts ftatgerichts ze potzen (Taf. 24,

Fig. 3], Stadt Gmunden Mitter-Infigell :Taf. 26,

Fig il etc.

Nähere geographifchc Bezeichnungen finden fich

auf dem Siegel von Bruck an der Mur [Taf. 15, Fig. l):

in terra ftirie, bei Pilfcn : reg bohemie, bei Drofendorf
-an dcrThei", bei Baden und St. Pölten: in avftria. bei

Marburg: in Stiria.

Bei den Siegeln der Zechen befchrankt fich die

Legende auf dicBenennung derZeche: s. fpregatorum;
s. aurifabrorum de wienna: s. zeche notariorum wienn;
die gancz prvderfchaft in der hauerzech; s. c. erfamen.

handwercks d. leinweber z ypps.

Befondere von der allgemeinen Weife abweichende
Legenden finden fich auf den Siegeln von Tuln: auftria

thav roma pro figno fit tibi tulna; Vocklabruck: Sigil-

lum (juod feeit defegle])rugka
; Tyrnau: Sigillum majus

civivm de Zymbottel cum rota fortune et deus in rota,

Trieft : fistilanv publica caftilir mare certos dat mihi

fincs; Baden: Tvrck blegcrt wienn am 27tag feptem-

ber. 1529.

Infehriften oder einzelne Buchltaben im Sicgclfelde

haben die Siegel von Marcheck: den Namen der

heil. Margaretha ; von Vocklabruck : die Benennung
der beiden Ritter Albertus und Rudolphus; Gmund
in den fehragen Feldern des Wappcnfchildcs : der

llat zu gumdfecret, — Schottwien: auf der Bruftwchr
des Thurmes: a.c.i.o.u, — Tyrnau: A. 11.

Fig. 12. iHiftritti in Siebenbürgen.

Ohne Infehriften ift das Siegel von Wien (Taf. 16,

Fig. 5L

Jahreszahlen und zwar bei älteren am Siegelrande,

bei den jüngern in Sicgclfelde, oft die einzelnen Ziffern

zerftreut, enthalten die Siegel: Gars 14N, Fcldkirch

1449, Griitz 1449, Grein und Schottwien 1460, Wien
1464, Cilli und Knittclfeld 1467, Afpang 1468, Ips 1469,

Krems 1473, Gmunden 1476, Gurkfeld 1477, Wiencr-

Neuftadt 1478, Judcnburg und Baden 1488, Hradifch

1493. Wien 1503, Judcnburg 1528. Schcibbs 1337, St.

Polten 1538, Meiffau 154S, Baden 1566 !und 1480 als Jahr

der Wappen-Verleihung . Fbcnfurt 1548, Ips 13S5 und
die dortige Weber-Innung 1591, Schrattenthal 159O,

Gmunden 1593. Leoben 1614, Laipnik und Judenburg

1619. Gollcrsdorf 1620, Dürrenftcin 1629, Marcheck

1664.

Bei den Infehriften bediente man lieh bis zum
XV. Jahrhundert der Lapidarfchrift (vorgothifcher

Majuskel), von diefer Zeit wird die Minuskel häufiger

verwendet, daneben kommt Uebergangs-Lapidar vor,

wie auch beide Schriftarten fich vermengt finden. Auf
einigen Siegeln finden fich ungewöhnlich verzogene

Buchftabcn, z. B. Cilli (Taf. 24. Fig 7 , Zwetl (Taf. 18.

Fig- S)-

Vergleicht man diefe Siegelgruppe mit der früher

befprochenen Gruppe — den geglichen Siegeln — fo
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liehen diefc in kunftlerifchcr und technifcher Bedeu-

tung unftreitig jener nach. Vorzügliche Arbeiten find

weit weniger aufzuweisen; als die bellen kann man
bezeichnen die Siegel von Hallein (Taf. 14, Fig. V,

Radllatt (Taf. 16, Fig. 3', Tuhi Taf. 16. Fig. 8). I.coben

iTaf. 16, Fig. 4). Vocklabruck i,Taf. 17, Fig. 11 , Enns
iTaf. 19. Fig. 71. Tyrnau (Taf. 20, Fig. 6 . Grein Taf. 21,

F'g- 3>, Wien Tai. 21, Fig. 10). Krems Zwetl. Wien

(Taf. 22, Fig. I. 2, 5), .Marcheck, Wien (Taf. 22, Fig. 2, 71,

Wicner-Xeuftadt (Taf. 25, Fig. 3), Lcoben (Taf. 26,

Fig. 16) und Biftritz. Immerhin lallen (liefe Arbeiten,

die doch fall alle heimifche Produelc gewefen fein

durften, die berechtigte Annahme einer für die ver-

gangenen Jahrhunderte ungewöhnlich entwickelten

Siegel-Scheidekunll in u uferen» Vaterlandc zu.

Die Lofenfteiner-Capelle in Garften.

!.

Wenige Schritte außerhalb der Stadt Steyer dem
Ennsflufse aufwärts entlang liehen hart am Ufer die

ausgedehnten Baulichkeiten der feit 1787 aufgeho-

benen Bcncdictincr-Abtci Garften, einer Stiftung der

Äpnoooowmi

lleierifchen Uttokare aus den erften Deccnnien des

11. Jahrhunderts. Die weitläufigen Gebäude des Klottens

beherbergen heute hinter gcfchloffcnen Thoren und

vergitterten Fenrtern die unheimliche Gefellfchaft

männlicher Sträflinge.

Die geräumige Stiftskirche ill nun die Pfarr-

kirche für die grofse Gemeinde. Sic ill kein hervor-

ragendes Bauwerk, entllanden in der /weiten Hallte

iles 17. Jahrhunderts, conlccrirt am 29. September lö'yj.

Diele Bauzeit lehrt uns, welchen fchablonenhaften Styl

man bei einem Kirchcnbefuche zu feilen bekommt,
wenngleich die innere Ausftattung — die Wand- und
Decken- Malereien, Stucco-Verzierungen, die Altar-

bilder, die gefchnitzten Betlluhle eine aufmerkfame
Berichtigung verdienen. Nicht ohne Wichtigkeit find

die beiden liegenden und bemalten Steinfiguren — des
heil. Berthold und eines Ottokar von Steiermark, die

wenn auch nicht aus jener Zeit (lammend, die uns die

Infchrift nennt, doch mindefleiu in das 15. Jahrhundert
zurückreichen.'

Zunächft der rechten Seite des Prcsbyteriums
und davon nur durch einen Gang, vielleicht den Kell

des früheren Kreuzganges getrennt, lieht eine abge-
änderte Capelle, dem heil. Scbaftian geweiht. Sie

wurde unter Abt Anfelm 1683—1715; an der Stelle

einer Capelle erbaut, die in die .dtcllcn Zeiten des
Heilandes der Abtei zurückreichte, Dafelbtt waren
nebfl d< n landesfurftlichen Stiftern viele Adelige
namentlich der Gefehlechter Starhemberg und Lofen-

(lein bcltattet. Von den zahlreichen durt beigefetzten

Mitgliedern der letztgenannten Familie erhielt dicfc

Capelle neben der Bezeichnung nach dem heil. Laurenz
auch die nach diefer Familie. Franz. Anton Graf und
feit 1691 Furft von Lofcnttein, Domproll in Paffau, der
letzte männliche Sproffe diefer Familie t 1692 trug

900 fl. zum Baue der neuen Capelle bei, damit darin

das Andenken an fein ausgestorbenes Gcfchlecht erhal-

ten werde. Und fie erfüllt dielen Wunfeh. In pietätvoller

Sorgfalt vereinigte man damals in diefem ziemlich

fchlichten Bauwerke, das mit einigen Stucco-Orna-
meitten und Rofclfeld'fchen Decken-Malereien geziert

ift, die alten Lofenftein fchen Monumente. Bis jetzt

find 16 Monumente diefer Capelle bekannt, doch ill es
möglich, dafs vorlaufig noch einige unter den unbehol-
fenen Betllühlen verborgen find. Sie erzählen dem Bc-
fuchcr der Capelle von diefem machtigen Gefchlechtc,
das durch einige Zeit lieh von der rftnifchen Kirche

'«Ml ventihc .I m Uutcn ILplo.l.t J.rfci Soilplur<m f»ine Fre-
v«l:h»t I
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losfagcnd , eifrige Anhänger Luthers zählte, delTcn

letzter oben benannter Spröde jedoch im Dienlle der

katholifchen Kirche Harb.

Die wichtigrten Grabdenkmale liegen im Fuß-
boden eingefallen. Confcrvator Widtcr liefs mit Ein-

willigung des hochwürdigen Herrn Pfarrers die Brette-

nmg auf feine Kotten wie auch die fall hundertjährigen

Staub- und Krdfchichten zwifchen diefer und den

Steinen bei Seite fchaflen und fo fand fich eine Reihe

von Grabplatten, die durch ihre Sculpturen zu den

wichtigrten Denkmalen fur 1 leraldik, l kimformen u. f. w.

gehören. 1

Wir wollen nunmehr die einzelnen Monumente
der näheren Betrachtung würdigen und dabei nach

dem Alter derfelben vorgehen.

7iuiio-crm-cb-rtf ^

i. Zunachlt der rechten Wand und am Schrift-

rande thei]weife von einem plumpen Paramenten-
Karten bedeckt eine n ithmarmornc Platte (239/168 Cm.).

ImfchmalenUmfchriftrahmen : Anno.domini. mecc l.u,

in . crartino . beati . la rencij . perch toldvs . de . lofcn-

Ilmin. obiit. Im vertieften Hildfelde ein gegen rechts

fehief geftellter Dreieck-Schild, oben ein-, beiderfeits

Hark ausgebaucht, darin der Panther, die Vorderfufse

mit Adlerkrallen, an den Hintcrfufsen Löwentatzen,
der fchwannenähnliche Hals Hark gebogen, die Mahne
gebüfchelt. ebenfo der Schweif. <ier Kopf ahnlich dem
eines Pferdes ohne Horner und Flammen]. Ueber dem

S. aiirh BtncVe .1-. Alierlniim. Verein. XVII

Schilde und delTcn linke Ecke berührend en face der
Topfhelm mit zwei horizontalen ziemlich weiten Seh-

fchnitten, darunter je ein kreuzförmiges Luftloch. Am
Helm ein llark ausgebogenes, an den Kndcn gebro-
chenes und fich dafelbll in Folge Biegung berührendes
Büffclhörnerpaar, die geohrte Helmdecke fehr kurz.

(Flg. i.)

Berthohl von Lofcnllein, nach Hoheneck III. 36.S)

der III., war ein Sohn Gundacker s von Lofenftein und
der Adelheid mit Milteibach. Bei I loheneck wird die

Grabfchrift mangelhaft angefuhrt. Er lüftete am
6. December 1340 nach Stift Garden den Hof zu

Treundorf, damit ihm im Capitel-1 laufe drei Wochen-

mciTen gelcfcn werden und ein ewiges Licht brenne,

worüber der Abt Michel des Stiftes und der Convent
am felben Tage einen Revers ausftellten. [Siehe Urkun-

den-Buch des Landes ob der Knns VI. 358—360.)

2. Rothmarmor-Plattc, (223 116 Cm. i. die Umfchrift

lautet: Anno dm.m'.ccc 0
. Ixxxvn - 0 nobilis miles

hartnidvs de lofcnllain vi ydus marci et ann.-i- \batx.0
angnes uxor . ey . idie . fei . Antonij. Im viereckigen

oblongen Hark vertieften Bildfelde der gegen rechts

fchiefgeltcllte Dreieckfchild, feitwarts ausgebaucht,

darin der Panther. Das Thier ill ahnlich wie auf dem
früheren Monumente dargcrtellt, doch ill der Leib

mehr gefchwungen, der Hals kürzer, die Mahne langer,
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cbenfo die Bufchel am Schwcif-Ktulc, die vier Fufse

endigen in Adlcrkrallcn und aus den NüHern und ge-

öffneten Rachen fpruhen Klammen. Auch der nach
vorwärts geftclltc Topfheim fammtZimier und geohrter

Decke ift mit dem früher fub I beschriebenen gleich,

nur dafs die Decke beiderfeits weiter herabreicht und
das Gehörne langer ilt und nieht fo fehr gegenein-

anderbiegt. Der obere Thcil des Bildfeldes ift mit

einem llumpfen Spitzbogen geziert, der mit einer Kreuz-

Blume abfchliefst und daran fieh gegen innen etwas
Mafswcrk anfetzt (Fig. 2.)

Hartneid von Lofcnflcin f 1387 war der Sohn
Hartneids und der Agnes von Marspach. eines Bruders

Gundackers iliehe Hoheneck III. 3721. Als Hartneid

im Jahre 1371 nach Garftcn kam und da aus eigener

Schuld — weil er fpat ankam — nieht nach Willrich

bewirthet wurde, liefs er am nachften Morgen einen

dem Kloller gehörigen Meierhuf fammt Vieh und Ge-
treide darin verbrennen. Haid war jedoch das Zcr-

würfhifs gut gemacht und 1383 heilte das Gcl'chenk

ausgedehnten Befitzes den Schaden des Klnllers und
das geangftigte GewifTcn Hartneids. Seine crflc Ge-
mahn war Agnes von Polheim. Bei Hoheneck ifl die

Grabfchrift und insbefondere das Todesclatum unrich-

tig. Seine zweite Gcmaiin war Margaretha von Fat
kenftein

3. Kino rothe Marmor-Platte (227 106 Cm.). Die
Umfchrift, welche leider an wichtigen Stellen zerftort

ift, lautet: Anno . dni . m . ccc.| . . . xxiv .0 . nobilis .

milcs.gundachcrus de lofenftain . ... III- .id.July .in|

codem . anno . d - anna . u.vor . cj . v . kl . may . Im Bildfelde,

i.ljLii i-id unten ziemlich kurz i:t md daher dort

einen breiten Schriftrahmen gibt, das Lofcnftein fchc

Wappen; der fchief-rechts gcltellte Dreicckfchild feit-

warts w enig gebaucht, der Panther mit Adlerkrallen,

der Schweifbüfchcl ausartend, der Knpf pferdähnlich,

gehörnt (ohne Flammen), der Topfhelm wie beim erllcil

Monument, das Hurnerpaar darauf kurz, weit aus-

gebaucht und oben fall einander berührend zufammen-
gebogen. die Helmdeckc beiderfeits etwas herab-

reichend, dieOhrcn grofs. fpitz undwegftehend. (Fig.3.)

( iundacher von I.ofenllcin war der altere Bruder
des Berthold (liehe 1). Nach Hoheneck (III. 36S1 Harb
er im Jahre 1394, was mit den obigen Reflcn der

Jahrzahl auf der Infchrift ftimmen wurde. Auch von
diefem Grabmal bringt Hoheneck die Infchrift unge-

nügend.

4. In Abbildung Fig. 4 geben wir die Sculptur

zweier im Boden eingeladener kleinen Rothmarmor-
Platten wieder (105/68 und 126, 67 Cm. I. über deren

Bellimmung vorlaufig jeder Anhalt fehlt, da diefelben

nie eine Infchrift hatten. Sie fcheinen uns jedoch tler

Darrtellungcn willen, fowohl des Panthers, wie der

Helme wichtig. Es ift aufser Zweifel, dafs fie in die

Zeit der vorhergehend bcfchricbcncn Grabmale
gehuren und durften jenem unter Nr. 2. Beschriebenen

am nachlten flehen.

Das vorgefchichtliche Kupferbergwerk auf dem Mitterberg

(Salzburg).

Von Dr. M. .Mm*.

I.

Nicht r!ic Dinge an fich find es, deren Krfoifchung
uns dauernd befriedigt, fondern die Untcrluchung
ihres Verhaltniffes zu einander, ihres Entftchens und
ihrer F.ntw ickclung. Schon in jener Zeil, als beifpiels-

weife die Naturgefchichte noch eine vorwiegend
defetiptive war. galt doch das Syftem, das heifst die

Unterfuchung des Verhaltniffes der Xatur-Übjttle zu

einander als das hochftc Ziel derfelben. Um fo weniger
begnügen wir uns bei den Kunfl-Objtiltn mit einer

allgemeinen oder befonderen Bel'chrcibung; es ift uns

Bedurfnifs, auch ihr Verhaltnifs zu einander und zum
Menfchen felbft zu ergründen , wenn auch unferc

Fragen zuweilen noch recht vorlaut fein mögen Wir
wollen willen, von welcher Zeit, von welchem Volke

die Hinterlafl'enl'chaft komme, welche uns fpaten Enkel-

kindern die Erde wie ein voriiehtiger Vormund aufbe-

wahrt hat und nun, nachdem wir zur F.rkenntnifs reif

geworden, wenn auch durch unbefugte Eingriffe viel-

fach gefchmalert und entwerthet doch für fleifsige

Leute noch immer in ausreichendem Mafse herausgibt.
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Von einem vielleicht häufig des Zieles unbewußten
Drange getrieben, verlangen wir die Entftehungs-

Gefchiclite tliefer Dinge zu kennen, weil wir daran den
C'ulturgrad unterer Urvater meffen wollen, und weil

wir uns felbll nur dann kennen, wenn wir willen, wie

wir das geworden find, was wir find.

So ift das Ziel der prähiftorifchen Archäologie

die Frforfchung der Anfänge der Cultur und ihrer

erlten Kntwickclung und darum erheben wir immer,
und zwar berechtigt, die Frage nach Zeit und Volk,

dem wir ein Fund-ObjcCt ans dem uns zugekommenen
Krbe zufchreiben follcn, Freih. v. Sacken befchlicfst

fein berühmtes Werk über das Hallrtattcr Grabfeld mit

der Beantwortung der Fragen um die Herkunft und die

Zeit der Alterthümer und um die Nationalitat der

Heltatteten, die alfo auch diefer geiftvolle Foffcher

als das Fndziel feiner Unterfuclumg, dem er auf dem
Wege derfelben zudrehte, betrachtet. Wenn nun auch

einzelne Forfcher diefe Fragen als unberechtigt er-

klären, fo liegt doch den meiden, die fich mit pra-

hiftorifchen Dingen hefchhftigen , die Beantwortung
derfelben als anzudrehendes Ziel fo vor Augen, dafs

im Augenblicke unter einem Thcilc der Archäologen
fogar der Icbhaftefte Streit darüber entbrannt ift, ob
wir den prahiftorifchen Bewohnern des mittleren und
nördlichen Kuropa überhaupt die Erzeugung von
Bronze-Geräthcn zufchreiben dürfen und ob es je eine

befondere Bronze-Zeit gegeben habe. •

Nichts feinen mir nun geeigneter, die Kntfchci-

(hing diefcs Streites zu fordern, als die Feftftcilung

und eingehende Unterfuchung jener" Funde im Bereiche
ilcs Kupferbergwerkes Mitterberg. über welche Con-
fervator Pezolt in Salzburg der k. k. Central-Com-
miffion eine kurze Mittheilung machte, und ich ent-

fchlofs mich defshalh ohne Verzug, die Reife dahin
anzutreten, um die Dinge, die mir vom erften Augen-
blicke an fo bedeutfam fehienen, fclbft zu fehen.

Die Mittheilungen des Confervators Pezolt be-

fchränkten fich auf die Nachricht, dafs in ßifchofs-

liofcii von italienifchen Arbeitern feit mehreren Jahren
Steingeräthe an Touriflen verkauft worden fein follen,

ohne dafs über deren Herkunft etwas bekannt wurde,
dafs endlich auch Herrn Pezolt fclbft von einem
Italiener einige Steingeräthe gezeigt wurden, welche
derfelbe in Bifchofshofen von einem Arbeiter gekauft

KU haben vorgab. Haft gleichzeitig fall der Vorlland
des Vereines für Salzburger Landeskunde im Amts-
haufe de> Kupferwerkes zu Muhlbach einige Gegcn-
ftändc, welche aus dem alten Bergwerke auf dem
Mittabcrgc herrühren tollten. Dicfc Mittheilungen
brachten Herrn Pezolt auf die Vermuthung, dafs w ohl

auch jene Gegenftände, welche feit einiger Zeit in

Bifchofshofen in den Händen italienifcher .Arbeiter zum
Vorfchein kamen, von Mitterberg herrührten, was fich

indefs trotz meiner besonderen Nachforfchung nicht

mehr feftftcllen liefs.

Allen zuvor hat indefs fchon Freiherr v. Sacken
in feinem fchon citirten Werke über die Alterthümer
von I lallftatt von den Steingerathen Notiz genommen,

' Ujii hat hei der To ccftelltcn Frage den Streite eigentlich ein gani
MMN) tüMrW '» litunJt |«Cft, indem nun. wm febuo Frrikrrr Mi .U. Jtr*

unft.itth.iifl erklärte, von einer ft-.füicheu CUflinculinn «»«ging, und da*
leidige Mimen! ii>.orfaS, welche» den Stolt jelUlteie, iilier die Ktiftenr eine«
/rilalirr, Je. Br^c Styin . oder nenn h«l.«r «rill der Bmtt Cmltur,
lulle man »ihl nie in Streit £eralhcn It innen.

welche im Jahre 1850 dem Geologen Morlot in Mitter-

berg bei feinem Befuche des dortigen Kupferwerkes
gezeigt wurden.

Diefe allerdings dürftigen Nachrichten waren
genügend, mir die Ueberzeugung zu verfchaffen, dafs

unter den Kiefenmauern der UebcrgofTencn Alm eine

Statte uralter menfehlicher Bctriebfamkeit zu finden

fein müde, von der vielleicht neues Licht auf jene Zeit

ausftrahlen werde, über deren Wcfen fo laute Fragen
geftellt werden.

Schon in der zweiten Hälfte des September hatte

es im Hochgebirge gefchneit ; es war kein Zweifel,

dafs das ganze Terrain meiner Unterfuchung, welches

50OO Fufs über der Meeresflache unmittelbar unter

den noch um weitere 4000 Fufs fenkrecht auffteigen-

den, und von ewigem Kife bedeckten Kalkmauern der

Ucbergoffcncn Alm liegt, bereits von einer allgemeinen,

wenn auch noch nicht mächtigen Schneedecke ver-

hüllt fein muffe Doch gaben die letzten September-
tage Hoffnung, dafs die Sonne die noch leichte

Schneedecke doch hie und da lupfen mochte, und die

Ueberzeugung, dafs bei einigem Zubern der Winter
jene Stätte für lange Zeit bald völlig vergraben mülTe,

trieben mich zur Eile, und fo traf ich bereits am
30. September in Muhlbach ein, in Mitten einer wun-
dervollen, einzig fchönen Gebirgswelt. auf welche die

Sonne neuerdings ihre W inne und all ihren Glanz
ausgofs.

Lage der Ocrtlichkcit.

Ich halte es nicht für überflüffig, in meinem Be-

richte zuerrt der phyfifchen Natur des Bodens zu

gedenken, auf dem ich meine Forfchungcn vornahm,
um fo mehr als ich vorauszufetzen berechtigt bin. dafs

diefer cinfame Gebirgswinkel fo 5411t als gar nicht

gekannt ift, und da die Natur des Landes nicht ohne
Kinflufs auf die Schlürfe ift, die ich aus den einmal

fcftgcftellten Thatfachen zu machen gedenke.

Die Pforte, durch welche wir zunachft Muhlbach,
den Sitz der Werksverwaltung und das Kupfer-tierg-

werk auf dem Mitterberg fclbft erreichen, ift das

Mühlbachthal. Der untere Theil desfelben, den wir

durchwandern müden, ift eine finfterc in Thonfchicfer

eingeriflene Schlucht, die der Mühlbach durchbrauft,

und deren allwarts von Waller triefende Felswände er

beftändig unterwühlt und fort und fort zum Abfturzc

bringt. Da das abbrechende faule Thonfchiefergebirg

in der engen Schlucht felbft dem fchaumenden Wild-

bachc den Weg ftreitig macht, fo ift es erklärlich, dafs

die Thalfchlucht bis in unfere Tage völlig ungangbar
blieb, und dafs das DorfMühlbach nur durch fehwicrige,

hoch über die Berge von Hof zu Hof führende Wege
mit der Aufsenwelt in Verbindung war. Die aus dem
Salzach-Thale vom Orten 'l'ongaui und Süden lUnter

I'inzgaul, dann aus dem Saalach-Thalc vom Werten
(Mittcr-l'inzgau) nach Muhlbach führenden Wege find

eigentlich nur Fufspfade. Von welcher Befchaffenheit

und Steilheit der alte Fahrweg ift, welcher von
Bifchofshofen nach Muhlbach führt, kann daraus

ermelTen werden, dafs auf demfelben ein Paar tüchtiger

Ochfen nur fünf Sacke Getreide weiterzufchaffen im
Stande ift. Wer zu Fufs wandert, zieht noch heute die

Bergpfade dem Wege auf der neuen Strafse durch
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das enge duftere Thal vor. und fo wird denn auch
diefer mühfame Fahrweg trotz der neuen Thalftrafse

noch heute häufig betreten. Er ift augcnfchcinlich der

alterte Verbindungsweg Mühlbachs mit der Aufsen-

welt, und wurde vielleicht fchon in vorgefchichtlichcr

Zeit benützt, denn er fuhrt über den fogenannten

lUidenberg. und wir wilTcn aus anderweitigen Erfah-

rungen, dafs Ortsnamen, die mit Heid oder Heiden
anlauten, auf alte meift vorgeschichtliche Anficdlungen
hindeuten, wie beifpielsweifc Heidcnßatt, eine der

bedeutendften vorgeschichtlichen Anfiedelungcn in

Xicder-Ocfterreich , Ileidlicher , Ackerflur auf einer

Stelle des römifchen Carnuntum in Xieder-Oellerreich

und Heidenthor , Kelle eines triumphbogenartigen

Ouadriviums dafelbft; das Heidengebirg ift jener Theil

des Salzbergwerkes von Hallftatt, welcher in der Zeit

des Grabfeldes auf dem Salzbcrgc betrieben wurde.

Ileideiiliulur heifsen die künftlich gegrabenen Erd-

höhlen in der Nahe von Ueberhegcn am Hodenfcc,

lleidenkopfe in Naffau find alte Grabhügel fowie Hei-

denbuck in Elfafs, dem das olterreichifche Heidenbiclnl

und Heidenbuhel entfpricht, Bezeichnungen, die andern

Orts durch Ausdrücke wie Teufclsbcrg. Opferberg,

Todtenberg , Schehnenbuck und ahnliche erfetzt

werden. Es ift zu vermuthen, dafs auch auf dem Hei-

dinberg bei Mühlbach, vielleicht auch auf dem Heiden-

berg im benachbarten Dientna- iTuonta- i Thale, vor-

gefchichtliche Anficdlungen zu finden fein werden.
Alle diefe Pfade winden fieh durch endlofes, bis

zu 6000 Eufs auffteigendes Waldgebirg, und doch
Hellt (ich diefe Seite noch als die zuganglichere der

Umgebung Muhlbachs dar. denn gegen Nordwellen

ift es durch die furchtbaren über 9000 Fufs aufllei-

genden Fclsfchrofcn der Uebcrgoffencn Alm abgc-

fchlofsen, deren oberfter Theil eine 2000 bis 3000 Fufs

hohe, faft fenkrechte Mauer bildet. '

So gehört Mühlbach fowic Hallftatt zu jenen tief

verborgenen, von undurchdringlichen Waldbergen und
Harrenden Felswänden abgcfchloffcncn, kaum auffind-

baren und faft unzugänglichen Winkeln unferer Alpen-

welt, in denen gleichwohl, da wie dort, in fruhefter Zeit

fchon ein frifches Leben pulfirte, die fich trotz ihrer

Abgefchiedcnheit aus Sutten menfehlicher Betrieb-

famkeit nothwendig zu Centren der Cultur entwickel-

ten, von wo diefe in weitere Kreife ausftrahlte.

Heute ift Mühlbach durch eine prächtige Strafse

mit Markt und Bahnftation Bifchofshofcn verbunden,

welche die Mitterbcrger Kupfcrgewerkfcliaft im Jahre

1852 mit bedeutendem Koftenaufwande durch die

Schlucht des Muhlbaches fuhrte und feither trotz der

Ungunlt des rafch verwitternden Thonfchiefer-Bodens

und der Lavinen in fchr gutem Zullande erhalt. Nach
einer Wanderung von etwa drei Stunden öffnet fich

die Schlucht, die Bergwände treten zurück, und man
ift freudig uberrafcht von den üppig grünen Thal-

gehangen mit ihren Gehöften, von dem freundlichen

Gebirgsdorfc in Mitten des Thaies hoch überragt von

der Fclsmauci der Uebcrgoffencn Alm, die gleich

einer zauberifchen Theater- Decoration wie an den
Himmel gemalt ift.

Mein nachfter Weg führte mich zum Verwalter
iles Kupferbergwerkes, Herrn Johann Pircki, und was

• Ihre hochfte »ptlll, der Htxhkonii. iR »r,» Kur, k.«h. ihr« Hoch-
A.v:ht vuü «uitrem Ki» und Schnee uberfrten. riulier der N*nic.

ich vorher fchon über den Mann erfahren hatte, liefs

mich der freundlichften Aufnahme und Untcrftutzung
gewifs fein. Er kam denn auch jedem meiner Wunfchc
auf das bereitwilligfte entgegen, und erbot fich fofort,

mir als Führer auf dem ihm fo wohl bekannten Terrain

zu dienen. Was mich ganz befonders erfreute, war
delTcn rafches ErfalTcn meines Zweckes und fich ftets

mehr erwärmendes IntcrelTc für die archaologil'che

Bedeutung des durch ihn zu fo (ebener Blüthe empor-
gehobenen Werkes. Seiner nun auf das lebhaftefte

angeregten Aufmerkfamkeit wird auch das unfehein-

barfte Vorkommnifs nicht mehr entgehen und bereits

tragt er fich mit Planen für umfaffendc Xachforfchun-

gen im nachften Sommer. An diefer Stelle fage ich

ihm meinen Dank für feine grofse Bereitwilligkeit, für

das rafch erfafste warme IntcrelTc, für die Fülle

von Mittheilungen, welche zum grofsen Theile die

Grundlage meines Berichtes bilden, und rufe ihm zu

feinen weiteren Xachforfchungen ein herzliches , Glück-

auf!- zu.

Zunachft befichtigte und zeichnete ich die aus
dem Bergwerke und feiner Umgebung flammenden
archnologifchen Funde, welche im Amtshaufe zu Muhl-
bach bleibend aufbewahrt werden. Sodann trat ich in

Begleitung meines trefflichen Führers den durch das
überaus herrliche Wetter und durch eine wahre Sonn-
tagsrtimmung von Hoffnungen belebten Weg zu dein

Kupferbergwerke an. welches circa 3000 Fufs über
Muhlbach gelegen ift, und mit feinem hoch ft eil Theile

eine Hohe von nahezu 5000 Fufs iiber der Meeres-
flache erreicht. Diefe bedeutende Hohe wird durch
die ebenfalls von der Gewerkfchaft erft in den Jahren

1857 und 1858 angelegte, ganz allmalig anfteigende und
für jedes Gefahrte benutzbare Strafse leicht uber-

wunden und man hat in iiberrafchend kurzer Zeit die

I lohe des Mittcrbci ges erreicht, wobei allerdings der
ftete Genufs entzückender Ausblicke auf eine wunder-
volle Gebirgswelt die Zeit kürzt. 1

Xach dem nur von wenigen Wanderern belebten

Wege empfangt Einen auf dem Mitterberge — mehr
als taufend Fufs über der Hohe des Brockncs! — eine

neue Welt: allenthalben zerftreute Grubenhutten,
Poch- und Forderwerke und machtige Halden, umfaumt
von wcitgcdchntcn uppiggriinen Alpenmatten mit

dorfahnlichen Gruppen von Alpenhütten und Senne-
reien, belebt von Kinderheerden, die mehrere hundert

Stücke zahlen. Ift gerade Sonntag vor dem Abtriebe
von der Alpe, wie heute, dann werden auch feftlich

geputzte Mcnfchcn fichtbar. die Senner und Senne-
rinen, die von den umliegenden Alpen fich gerade
heute mit Bergleuten zum Abfchiedstanze im Berg-

ivirthshatlfe zufammenfinden.

Der Mitteiberg ift kein ifolirter, für fich anzei-
gender Berg, fondern eigentlich nur der Weft-Abhang
des Hochkcils {5629 Fufs a. H.) und das Bindeglied
zwifchen diefem und der Uebergoffenen Alm. woher
vielleicht fein .Name; er bildet zugleich die tieffte Kin-

fattlung zwifchen beiden 14783 Fufs a. H.) und die

' l>it Straf*« üb* rfc breitet die. WafferfchciJe rwifchen den, Muhlhacb-
TI1.1U und «Um «^air.frM-Tnal« (M*ttcrh«rg-AI|MM auf einer Mc«r«»huhf vo«
47H3 Kuf*. und gefcort fomit ru den hochften F^hrflr,.Uert n ufere« Alpenlande*
Itti dem AtifftVe? hat man die duftigU iuen K.tikinau«r« der IVber^olTetiei*.

Alm faft immer vor fich, »ahrend der RiJLliMicI nicht nur die 1'h.iler unier
fich und da* g.inie Thoftlchiefer Waldgebirge . furnlera auch die ^leifther-
bedeckte Tünrrnliett«" vom ( .roftglocki er angefangen in ihrer «.ii.ien Knt-
uiclclün« kjeje» Öfter«, dca Sudalift.iri de» In hUein». da» Tanne«, und
MafcnvCebirge urafaftt.
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Waflerfcheide ewifchen dem Muhlbach-Thale und dem
Gainfeld-Thalc. Aus diefem fchon ergibt fich, dafs die

Lage des Mitterberges noch einfamer und noch

fchwerer zugänglich ilt, als jene von Muhlbach. Von
der Ollfeite, das ift von der alten Heerltrafse im

Salzach-Thale her ill er nur auf llundenlangcn Pfaden

d rch das Waldgebirg erreichbar; von Sud» eilen her

führt ein einziger Pfad über die Dienten Alm natür-

lich nur auf langen Umwegen, wahrend die Well- und
Nordweft-Seite durch die Fclsfchrofen der Ueber-

gofi'enen Ahn, die fogenannte Wetterwand, verfperrt

ift. Wie vollständig die Abfperrung nach diefer Seite

hin ift, mag daraus erfehen werden, dafs das rings von
fall lenkrechten Fclsmauern umgranzte l'iatcau der

Uebcrgoll'enen Alm ein Eisfeld von anderthalb Stunden
Lange und drei Viertelftunden Breite tragt.' überdies

weiterhin vom Steinernen Meere Schonfeld-Spitze

8583 Fufs a. H.i nur durch die enge Urslauer Scharte

(6643 Fufs a. H.) und vom Katttftockc des Hagen-
Gebirges (Pallen-Spitzc 7^64 Fufs a. H. Alprindhorn,

745.3 Fufs a. H., das den Befuchern des Konigs-Secs
bekannte Tcufelshorn am Ober-See durch das Bluhcn-

bach-Thörl getrennt ift. Wo nach diefer Richtung
Alpcnftcigc fuhren, wie etwa über das Bluhenbach-

Thörl 16800 Fufs a. H.i zum Ober See. find fic bei der
bedeutenden Höhe, welche überfchritten werden mufs,

und bei der Natur des Hodens rauher fcharfkantiger

Kalkftcin aufserft befchwerlich und bringen erll nach
einem vollen Tagmarfch, oft nicht einmal in diefer

Zeit, wieder zu Statten, die dauernd von Meirichen
bewohnt find.

So überaus reizend die Lage des Mitterberges
für das Auge ift, fo rauh ill feine Natur. Von Feldbau
ift naturlich nicht die Rede, Wald und Wiefe ilt das
einzige, was auf diefer Hohe noch gedeiht; fo warm
auch die Mittagsfonne auf die vor den Nordwell-
Stürmcn durch die Wetterwand gefchützten Alpen-
matten Icheint, fo vermag fie beifpielsweife im Gart-

chen des Bergwirthshaufes doch nur einiges Gcmüfe
hervorzulocken. Wahrend auf den TcrraiTen vor dem
Rudolphs- Schlofschcn neben dem Hallllatter I.eichen-

leide noch eine Fülle prachtiger Gartenblumen erblüht,

gedeihen hier die Kartoffel kaum mehr; denn wenn
auch der Schnee im Frühjahr an den fonnigen Ge-
hangen fall ebenfo fchncll fchmilzt wie im Thale, und
der Sommer nicht kürzer ill. fo bleibt der Boden
doch zu lange nafs und kalt. Um fo üppiger gedeihen,
wie fchon bemerkt, Wald und Alpenwiefe; man wird
kaum wo fehoncre Alpenmatten finden, als fie hier
das Auge erfreuen, und kaum zahlreichere Rinder-
heerden. als fie hier alle Abhänge beleben. Auf den
ewig lenzgnmcn Alpen vermifst man leicht die wogen-
den Fluren des Getreidelandes, die nur allzu rafch
Farbe und Bluthcnfchmuck verlieren.

*

So ill die Natur des Rodens befchaffen, fo fchon
aber auch fo rauh und abgefehloiVen, dem der Menfch
vor ungemelTcn langer Zeit das Merkmal feines Däferns
aufgedruckt hat.

Die Kupferwerke.

Das Kupferbergwerk auf dem Mitterberg, wie es
heute belleht, ift fehr jungen Alters. Schon der Anblick

' N»ch Anuk d«. V«r»..li«n fcnkl ,ft d.., r.tfeld /»ei Siur.de« Uni
und ein« Siunde brell.

IV. N F.

der allerorts frifchen. unbewachfenen Schutthalden,
der modern gebauten Haufer und Werkseinrichtungen
wurde uns das bezeugen, wenn nicht noch viele

Meirichen am Leben waren, die uns die ganze Ge-
fchichte diefes Bergbaues aus eigener Erfahrung zu

erzählen vermochten. Diefe Gefchichte und nament-
lich die Art der Auffindung des Erzgange- ill originell

genug, dafs fie wohl verdient, erzählt zu werden; fie

beweirt, dafs Erzählungen ahnlicher Art. bei denen
der Zufall eine fö grofse Rolle zu fpielen Icheint, nicht

immer ohne einen wahren Kern fein mögen.
Wahr aber ill Nachltehendes. Im Jahre 1S2J fuhr

eines Tages der Bauer Jacob Glatzhofcr mit Getreide

und Brot von Werfen nach Haufe zu feinem Hole, dem
Rappottgute. In der Nähe des Kirchftcinlehens be-

merkte er. dafs er einen feiner Brotlaibe verloren habe
und forderte defshalb feinen in der Nahe arbeitenden
Sebwiegerfohn Thomas Plank auf. fich denfclben zu

holen. Dieler leiftete der Auffnrderung Folge und
Füchte den über den Abhang gekollerten Laib; er fand

ihn auch in der That in einem Graben auf dem foge-

nannten Gricsfeldc am Wellgehangc des Hochkeils,

einem damals mit Bergfchutt iiberfacten Alpengrunde;
auf dcrfelbcn Stelle aber gewahrte er fchones gold-

glänzendes Erz. Der Bauer Plank hatte nun nichts

dringenderes zu thun, als foglcich dem vermeintlichen

lauteren Golde mit allem Eifer nachzufpuren und fich

die Tafchen damit zu füllen. (Jeher deften langes Aus-
bleiben beunruhigt fendetc die junge Bäuerin den
Knecht nach, den Herrn zu fliehen, aber auch diefer

hielt es für dringender, Gold zu fammcln, und fo wurde
endlich die Magd nachgefendet , aber auch diefe

fliehte lieber pures Gold, verlieht fich, als ihrer Herrin

Nachricht zu bringen. Die Tafchen, die zugebundenen
Rockärmel und was fonll geeignet fehlen, wurden mit

Erz gefüllt und der Schatz in Sicherheit gebracht, und
ob die Armen gar bald eine fchmerzliche Enttaufchung
erlebten, fo wurde die Gefchichte doch ruchbar. Der
Mineralien Sammler Peter Brunner in Muhlbach lenkte

die Aufmerkfamkeit des Ober-Hutmannes vom Eifcn-

werk zu Piller-See in Tyrol, fo/tph Zdtl, auf die merk-

würdige Entdeckung. Diefer begann fofort die nähere

Unterfuchung der Üertlichkeit, konnte jedoch anfang-

lich trotz der thatfachlich gemachten Erzfundc und
trotz aller Muhe zu keinem folchen Refilltäte gelan-

gen, auf welches ein, fieberen Erfolg verheifsendes

Unternehmen hätte gegründet werden können. Ent-

muthigt nach langem vergeblichen Forfchcn trat er

den Heimweg an. Ehe er den Mitterberg ganz aus

den Blicken verlor, wendete er fich auf der Hube der

Dienten-Alpe fchon in betrachtlicher Entfernung noch-

mals um, und gewahrte nun auf der fonll dürren, meill

nur von 1 leidekraut und Moofell bedeckten Flache einen

langen Streifen fälligeren Grüns, das üppigeren Gras-

wuchs anzeigte, der durch Vertiefungen veranlafst fein

mufste. in denen fich Humus-Erde und Feuchtigkeit

fammeln konnte. Da durchzuckte den Hutmann Zotl

der Gedanke, es mochten diefe Vertiefungen von

offenen Erzgruben herrühren, von ..Verhaut» ihs alten

Miiitius". '

• l'ultl V«rb»uen .rrll.ht man in der hl|MHI IftHwW jede

Gerte.»M Behuf« der E»r««»>nn<mg mifefuhrl« Arbeil, beiiehuniii.eife

deren fichlbue R«fuluie. di« Arbvit lei Ii»» «uf d«r OberlUcbe. ..Iii Taj«

..Jet iinwr der Oberfläche. ..nnler Tai -
. „In der Grube". uiilern.Mi.men «ot-

dc. „V.rb.ue de. alten M»m« lllmil fotnit m «."-Je der Berglen!«

•
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Und in der That war es fo, und obgleich in der

Folge noch mannigfache Wechfclfaile und Enttau-

fchungen zu überwinden waren , fo wurde doch in

Folge der Statthaftigkeit Zoll's der Kupferbergbau
auf dem Mitterberg nicht aufgegeben und fchlicfslich

im Jalire 1843 delfen glückliche Zukunft gefichert, als

hinter dem „alten Verhaut" am neuen Marialülf-Stollen

die fehonften Erze /.um Vorfchcin kamen.
Seither ruht der Bcrgfegcn auf dem .Mitterberg.

Der Gründer dcffelben geb. am 8. Juli »789. ift zu

Mühlbach am 12. Mai 1861 geworben und liegt dafclbft

begraben.

Zolls Nachfolger, Johann J'ircltl. der jetzige Berg-

vcrwaltcr, forderte durch feine raltlofc ThiUigkeit und
finnreichen Einrichtungen das Werk zu weiter (Ich

entwickelnder Kluthe. Im Jahre 1865 wurden dort

2500 Centner Kupfer gewonnen und in den folgenden

Jahren die Erzeugung bis auf 4000 Centner gefteigert.

Jahre hindurch wurden die Capitata-Einlagen mit einein

Zinfenertrage in der Hohe der Einlage gelohnt und
felbft heute in einer Zeil allgemeiner Stockung der

industriellen Unternehmungen hat das Ertragnils nur

eine unbedeutende Schm.ilerung erlitten Dabei
wurden fort um! fort Verbeffcrungen an Ilaufern

und Werkseinrichtungen vorgenommen, koftfpicligc

Straften gebaut. Namentlich wurde die Alpenwirth-

fchaft auf dem 1S00 Joch umfallenden Terrain der

Gcwerkfchaft einem durchaus rationellen Betriebe

zugt fuhrt \\ 1 it Alpt nmatti 'ii w urden v im S tratl

gereinigt, mit Mauern eingefriedigt, auf aufscrll finn-

reiche Weife fur Düngung und kunftliche BewalTcrung
geforgt, Stalle zur Aufnahme von joo Stuck Kindern
errichtet, kurz die Alpen Wirthfchaft auf einen folchen

Stand gebracht, dais fie nicht nur als eine Mufter-

Wirthfchaft im Fände gilt, fondern auch fur Laien in

(liefern Betriebszweige fehenswerth ill. Durch fie ift

den Bergleuten der Bezug des wichtigilcn Nahrungs-
mittels im Hochgebirge, der unverfnlfchten Milch, zu

einem billigen l'reife gelichert. 1

Mit Recht konnte Pirchl Tagen, dafs der verlorne

und wiedergefundene ..Brotlaib ein finnreiches Zeichen
fur das Gedeihen fei, das der verfchollene und wieder
entdecke Kupferbergbau iibcr Mitterberg bringen

folltc; denn feither verforgt er hunderte von Menfchen
mit Arbeit und Brot '.

Aus der eben erzählten Gefchichte des Kupfer-

bergwerkes Mitterberg ift erficht lieh, dafs die eilte

Entdeckung des Erzlagers allerdings durch einen

heiteren Zufall herbeigeführt wurde, dafs aber diele

Entdeckung wahrfcheinlich wieder in Vcrgcffenheit

gerathen wäre, wenn es nicht möglich geworden wäre,

derfclben auf dem wiederaufgefundenen Werke einer

unbekannt fernen Zeit eine feile Grundlage zu geben,
und gewiffermafsen die Arbeit dort wieder aufzu-

nehmen, wo fie von den Alten ift verladen worden.

jene lter£werk*- Arbeiten, welche vom „alten Manne", da» ift vor unbedenk-
licher Zeit auegefuhrt worden find und vun i!< ntn leine fieberen I rt.rrlitfV
r ..: iCMi fi- , r r | Mi t er,. Knr.*i ; I i|> I I tc I A . - I f II » .i . r M lim"

i er.hnlirh die in alter Zeit unter Tag aufgeführten Arbeiten leib*, and die
Spuren, die der alte Mann zurück»* .iiTen hat Wenn daher i. II gei.et wird,
man (ei bei der Fortführung eines Stullen« auf ..den alten Maua" ceftoften.
to helfet dae fo viel, alt man fei auf die Spuren de« alten Manne« «eftofsen,

wobei et t'.inenl anfangt freilich fonilerbar «orkoenntt. wenn man die l.rube
fclbti „den alten Man«" nennen und etwa die Redensart hm: „Wir haben
den alten Mann ancehohrt. durchtefchlaxcn und ihn 10 Lathter weit durch-
fahret."

' Ken Bergleuten darf die ••(lerreichifche Maf«. ungefähr t'r, Liter,

nicht thenrer alt um 7 Kreurer berechnet werden, wahrend in Wien dat gleiche
*Jl*antuiu zweifelhafter Milch »t bis |t Kreuzer lüftet

Wir fallen, dafs der Kupferbergbau auf dem Mitterberg
erft dann wieder begonnen werden konnte, als die alten

Tagbaue aufgefunden worden waren, und erft dann
gelichert war, als hinter dem alten Verhaue unter Tag
die fchönen Erze zum Vorfchein kamen.

An der Seite des kundigen Führers erkennt man
nun gar bald den grofsen Umfang, den die Werke der
Alten über 'l ag allein hatten, und iit das Auge einmal
gewohnt, die cigenthumlichen Formen der zum grofs-

ten Theile von dürftiger Vegetation uberdeckten
Schutthalden und Haufen von den natürlichen liugel-

formen zu unterscheiden, fo lallen fich dicfelben in

ihrer ganzen Ausdehnung leicht verfolgen. Gruben
von ungleicher Tiefe und Lange, doch ziemlich gleicher

Breite reihen lieh mit nur felir kleinen Unterbrechun-
gen der Lange nach in einer Linie an einander, oder
mit anderen Worten gelagt, wir fehen eine einzige

tiefe, rtcllenweifc durch kleine flehen gebliebene Quer-
riegel unterbrochene Furche, welche fich vom Berg-

haufe angefangen — Siidweft nach Nordoit — über
die WalTerfcheide des Mitterberges und noch eine

geraume Strecke jetlfeits derfclben abwärts in einer

Lange von 1600 Metern oder ein Fünftel einer deut-

fchen Meile hinzieht. Dicfe Furche ilt zum Theile auf
einer oder auf beiden .Seiten durch machtige Schutt-

halden gefaumt, fo dafs fie an manchen Orten eine

Tiefe von 12 Metern gewinnt. Neben diefe eine lange
Furche reiht lieh auf eine kürzere Strecke und eine

parallele Richtung verfolgend, eine zweite derartige

Furche , lutd aufserdem find hie und da vereinzelte

Gruben einer dritten Furche vorhanden, die fich bei

meinem Befuche in l'olgc des wieder fchmelzenden
Schnees als WalTertümpel bemerkbar machten.

Die Hauptlurche ftellt jedenfalls den Weg dar,

auf dem die Alten den edlen Erzgang verfolgt haben,
wahrend die parallele Neben-Furche und die verein-

zelten Gruben wahrfcheinlich jene Blinkte bezeichnen,

wo die Alten den Erzgang, wenn er fich durch Ver-
werfung der Schichten verfchoben hatte, wieder
gefucht haben. Die Schutthalden, welche die Gruben
begranzen, find ehemals mit Wald bedeckt gewefen
und lind es zu einem geringen Theile noch, tragen

jedoch im übrigen eine ziemlich dürftige Vegetation.

Noch entfeheidender für den Beftand eines uralten

Kupl'crbergbaucs auf dein Mitlerberg zeugen die „alten

Verhaue unter Tag-. Es find dies im Innern des lic-

birges ausgeführte Stollen und Schachte. Sie find

nicht mit jener l'racifion und in jener Regelmafsigkeit

ausgeführt wie die bergmannifcheu Arbeiten diefer

Art in der Gegenwart, fondern gehen unrcgelmafsig

hin und her, fteigen und fallen, wie es eben die unmit-

telbare Verfolgung der Erzadcr in jener Zeit, in der

noch keine weitausfehenden Berechnungen und Plane

feftgeftcllt und ausgeführt werden konnten, momentan
als zweckmafsig erfcheinen lallen mochte.

Ohzwar die zu läge tretenden alten Bergwerks-

Arbeiten bei Beginn des heutigen Bergbaues rafch

durchforfcht und bekannt wurden, fo find dagegen die

alten Gruben unter Tag fclbftverllandlich erft allmalig

durch das Fortfchrcitcn der neuen Arbeiten bekannt

und zuganglich geworden, ja es ift fogar wahrfchein-

lich, dafs einzelne Grubenbaue der Alten erft noch des

AuffchtuiTes harren. Der gröfstc Fortfchritt in diefer

Richtung wurde i n Jahre 1865 gemacht. In der Fort-
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fuhrung eines in der Nahe des oberen Berghaufes cin-

gefchlagenen Stollen«, zeigte fich nämlich mit einem-

mal Waffcrzuflufs, der anfangs Bergwaffcrn oder ein-

gedrungenen Taguaffern zugefchrieben w erden konnte,

bei weiterem Vordringen jedoch mächtiger anw uchs,

flau allmalig regclmafsigcr zu werden, wenn er wirk-

lich von letzteren hergerührt hatte. Dieter (Jmltand

verfchaffte dem Verwalter /V/v/// die Gcwifsheit, dafs

er fich in der Nahe der lange gefliehten Gruben .des

alten Mannes- befinde, die vollrtandig mit Waffer

gefüllt, ihre Nachbarfchaft durch das Durchdringen
desfelben zu erkennen gaben. Es wurde nunmehr mit

aufserfter Vorficht weiter gearbeitet, denn eine plötz-

liche Entleerung der vorausfichtlich bedeutenden
unter einem riefigen Drucke flehenden Waffermenge
wurde ein beklageiiswcrthcs Unheil angerichtet haben.

PirciiTs finnreichem Vorgehen gelang es, dem Walicr
allin.iligen Abzug zu verfchaffen und dadurch endlich

die Möglichkeit herbeizufuhren, in die alten Gruben zu

gelangen. In der That wurde durch diefe Arbeiten
ein bedeutender Complex der Gruben des alten

Mannes crfchlolieli und zuganglich gemacht, fo dafs fie

durch einen alten Schacht bis an ihr Mundloch verfolgt

werden konnten. Diefes Mundloch war mit Holzbalken,

deren Fugen mit Moos verltopft waren und über denen
noch eine Lage gcfiainpftcn Lehms fich befand, voll-

ftändig verfchlolTen : darüber war an der Oberfläche
Krde ausgebreitet worden, fo dafs fich alsbald wieder
eine Kafcndeckc darüber bildete, welche das Mundloch
von aufsen vollkommen verborgen und abfolut unlind-

bar machte.

Welche Abficht bei diefem volligen Verfchluffe

«ler Erzgruben obwaltete, ilt naturlich nicht mehr mit
Sicherheit fcdzullcllcn ; man darf aber muthmafsen,
dafs dadurch eine Verheimlichung des Bergwerkes
bezweckt war, um dasfelbe unfindbar zu machen I las

gefchah wahrfcheinlich zu einer Zeit, als die Bevölke-

rung durch aufsere Umftände , Einbruch fremder
Volkerfchaften oder fonftige kriegerifche Ereigniffc

genothigt war aus dem Lande zu flüchten, in der

Hoffnung bald wieder zurückkehren zu können. Die
Abficht ift denn auch vollftandig erreicht worden,
und da die Geflüchteten nicht w iederkehrten, fo blieben

die Erzgruben bis in unfere Tage wahrend einer nach
ungemeflen langen Zeit verfchlolTen und vcrfchollcn,

gleich einem vergrabenen Schatze, defien Bcfitzer

nicht wiederkehren konnte ihn zu heben. Nur fo lafst

lieh auch ilie Jahrhundertc lange Vcrfcholienheit fo

reicher Erzlager erklaren.

Dagegen wäre eine etwaige andere Abficht, die

indefs auch nicht wahrfcheinlich ifl , nämlich die

Abfchliefsung der Gruben vor dem Eindringen der
Tagw. ilicr. nicht erreicht worden, ja diefe konnte gar
nicht erreicht werden denn die Gruben w urden, wie
der bergmannifche Ausdruck lautet, ganzlich erlauft,

das heilst bis zum Mundloche hinauf mit Waffer ange-
füllt Noch jetzt, wo die TagwalTer an der Oberfläche
doch forgfaltig abgeleitet werden, trieft der zum Mund-
loch fuhrende Schacht von dem durch die Klüfte ein-

dringenden Sickcrwaffcr, und es müfsten fich die
Gruben binnen kurzer Zeit aufs neue füllen, wenn fie

nicht durch den neuen Stollen einen fieberen Abflufs
gewonnen hatten Es unterliegt fonach keinem Zweifel,

dafs der Thcil de> Bergbaues, von dem hier die Rede

ilt, fchon kurze Zeit, nachdem die Gegend verlaffen

worden war, ganzlich vom Waffer angefüllt worden ilt.

Damit aber wurden die Bedingungen gefcbafTen, welche

es bewirkten, dafs die im Innern des Bergwerkes
zurückgebliebenen Gegciift.inde, von denen fpüter bei

den Fund-Objecien die Rede fein w ird, durch fo lange
Zeit bis auf uns erhalten werden konnten.

Die bisher befprochenen rVerhaue unter Tag-
lind muthmafslich nicht die einzigen, welche r dcr alte

Mann* gemacht, und als unzerstörbares Andenken
feiner Thatkraft hinterlaffen hat; der Gewerkfchafts-

Verwalter hofft vielmehr zuverfichtlich bei der Fort-

führung des Bergbaues noch auf andere derartige

Spuren alter Arbeit zu ftofsen. Ebcnfo wenig find die

im Vorgehenden gefchilderten Bergbaue über und
unter Tag die einzigen Kelle der bergmannifchen
Betriebfamkeit der Alten auf dem Mitterberge, Einmal
angeregt durch das bisher Gefchene wird man bei

einiger Aufmerkfamkeit bald einzelne Stellen ge-

wahren, die eine überaus dürftige Pflanzendecke tra-

gen, wahrend fonft hier in der Hochgcbirgswelt das

Auge allenthalben eine üppige Vegetation erwartet.

Bei näherer Unterfuchung findet man, dafs es aus-

einander geworfene Schlackenhaufen find, die fich

durch den fparlichen I'flanzcnwuchs bemerkbar machen
und fowohl nach ihrer äufscren Erfchcinung als nach
ihrem chemifchen Gehalte als Ruckftande, Schlacken,

aus dem Schmelz-I'roccffc der auf dem Mitterberge
gewonnenen Kupfererze erweifen.

Es zeigt fich nämlich fofort aus der mit braunem
Rufte überzogenen Oberfläche diefer Schlacken, dafs

fie fchr rtark eifenhaltig find. Die chemifche Zufam-
menfetzung der Kupfererze des Mitterberges (teilt fich

aus einer Durchfchnitts-Sortirung in nachftehenden
Ziffern dar:

Kupfer ii 5

Kicfclerde 2y 2

Schwefel |8 -

1

Elfen . 34-i
Thonerde 2*3
Kohlenfaurcr Kalk 3-9
Kohlenfaure Magnefia .... 2-8

Nickel. Kobalt, Mangan .... 0-4
Ruckftand Ol

9S "4

Hieraus ilt crfichtlich. dafs das Eifen in den Mit-

terberger Erzen am (tarkflen, mit mehr als einem
Drittel der Gefammtrnaffc vertreten ift. Bei der gegen-
wärtigen Verhüttung der Erze liefert die Rohfchmel-
Hing einen Rohlech. welcher an

:

Kupfer 2 > • 4
Eifen 45 o
Schwefel 2«'0

enthalt, neblt Nickel, Kobalt. Arten und Schlacke. Der
durch die Concentrations - Schmelzung gewonnene
Kupfeiftein enthalt

:

Kupfer 47 • o

Eifen 26*5
Schwefel 25 •

5

neblt Nickel. Kobalt, Arten und Verluft.

Es find alfo bei der Kohfchmetzung von den
iir."!in:rjiiche!i s.fi Pcrccnt-Antkeitai des Bifens am
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Erze etwa Ii Antheile und bei der Conccntratiuns-

Schmelzung weitere 13 Antheile in die Schlacke

gegangen. Selbllverftandlich mufste es nun auch das

Hertreben der Alten fein, das ic. den Erzen fo reich

vertretene Eifert in die Schlacke zu bringen, und es

kann daher keinem Zweifel unterliegen, dafs die in

Rede flehenden Schlackcnhaufen von der Ausfchmel-

zuny der Erze durch die Alten herrühren, um fo mehr
als einzelne Schlackenrtucke noch I'artikelchen oxydir-

ten Kupfers enthalten. Sic liefern fomit den Beweis,

dafs auf dem Mitterberg die Erze nicht nur abgebaut,

fondern auch fofort an Ort und Stelle gcfchmolzen

und verarbeitet wurden.

Derartige Schlackenhaufen finden lieh fowohl in

der unmittelbaren Nahe der Gruben als auch etwas

weiter entfernt und zerftreut und jetzt zum Theile vom
Walde uberwachfen, insbefondere auch am Heiden-

berg, deffen Name fchon eine vorhiftorifchc Stätte zu

bezeichnen fcheint.

Ueber die Art des Abbaues der Erze, über die

Aufbereitung derfelben vor der Schmelzung und über

letztere felblt geben die Funde Auskunft, welche in

den Gruben und in ihrem Hereiche gemacht worden
find. Ich werde bei Besprechung der Funde im allge-

meinen darauf zurückkommen.

Notizen.

100. Sr. Excellenz der Herr Unterrichts-Minirtcr

hat unterm 19, Auguft 1878 behufs der Fortfetzung

der Ausgrabungen auf dem Burgfelde bei Dcutfck-

Alttnburg für das Jahr 1S78 einen Betrag von drei-

taufend Gulden zu I landen des Prafidentcn der k. k.

Ccntral-Commiffion gegen feinerzeitige Verwendung*-
Xachwcifung bewilligt. Die wilTenfchaftliche Leitung

der Grabungen wurde gleich dem Vorjahre dem Pro-

felTor Alois Hau/er ubertragen.

101. Die Ccntral-Commiffion hat den Lehramts-

Candidaten Hcinrnh Majolika nach Aquilcja behufs

Bcrichtcrrtattung Uber die dortigen Ausgrabungen

gefendet.

102. Die im Jahre 1870 begonnene Kertaurirung

der gothifchen Kirche zu -SV. Valentin in Nieder-

Oerterrcich ift in baulicher Beziehung abgefchloffer,

doch wurde der quadrate, durch fein hohes und breit

abfchliefsendcs Satteldach charakteriftifche Thurm
an der Wcftfcitc bisher in die Kertaurirung nicht ein-

bezogen. Es ill intcrelTaiU, in welch namhafter Zahl

fich derlei Thurmbauten in Oefterreich und Steiermark

erhalten haben. Sie gehören alle in das Ende des XV.
oder Anfang des XVI. Jahrhunderts. Am Ufer der

Enns finden fich viele folche Thurm-Abfchlüffc, bei-

fpielsweife in Ernrthofen. Hadershofen, dann in Nieder-

Oefterreich, Saxen, Maria Laach. YVeifscnkirchen,

H.iheimkirchen. Bcrtlmldsdorf, Wilhelmsburg, Paicr

bach, im Murzthale etc.

IJie Kcllaurirun^ 1 muft im Ganzen und Grofsen

als gelungen und was die Hauptfache ifl, als ftylcin-

hcitlich mit dem alten Gebäude bezeichnet werden.

L'm der Aul'senfeite eine mögliche Uebereinftimmung
mit den aiisCJuadern gebauten Strebepfeilern zu geben,

hat man den Aufsenwanden einen diefem Stcingefuge

ahnlichen Bewurf gegeben und in denfelben Fugen
nach Art dem Steinlagen geriflen. Hie Abfchlufs-

Giebel der Strebepfeiler wurden gleichwie das Fcnfter-

mafswerk fammt und fonders neu, aber mit mögüchrter
Treue nach den entfernten alten fchadhafteti Vorbil-

dern angefertigt. Eine Eigentümlichkeit der Strcbe-

• S.cli An;»l-r und nmer itj .!». I.i»»er Pom Buumciller.
ScSiirmcr

pfeiler-Giebel des Presbyteriums ill deren Verzierung

mit einer befonderen Sculptur, wir finden von rechts

gegen links gehend einen Schild mit: Kenovirt 1870
— ein zweiter 1476 — mit dem Chrirtuskopf. >— dann
Marienkopf im Medaillon — eine Mitra und Kofc, end-

lich Hammer und Zan^e. Diefen Ideen -Gang fort-

fetzend wurden die Strebepfeiler-Giebel an der neuge-

bauten Sacriflci mit einer Hand, die den Geldbeutel
halt und mit der Dornenkrone und dem Schilfrohr

und an der neugebauten Barbara-Capelle mit Thurm,
Schw ert und Kelch in Relief geziert. Das Haupt-Portal

an der rechten Seite des dreifchiffigen l.anghaufes ift

neu, an der linken Seite der Vorhalle ift der roth-

marmorne Grabftein des Pfarrers Rupert Pelchinger

t 1512 (?)' aufgcftcllt.

Die heutige Bedachung ift viel niedriger, als die

urfprüngliche, die über die Schallfenfter des Thurmes
reichte. Von den neuen Dachfenrtern wollen wir lieber

fchweigen.

Im Innern der Kirche wird noch allerorts rufti^;

gearbeitet, doch gilt diefs nur der Ausllattung. Es ill

eine grofse fpät-gothifche Hallenkirche mit langem
und etwas breiterem als das Mittelfchiff, diefem ange
bauten Presbytcrium. Langhaus und Chor find mit

einem Netzgewulbe bedeckt, deffen Rippen fich in

mannigfaltigen Windungen verfchlingen. Die Rippen
rtutzen fich auf Rundpfeiler ohne Capitäle. Die

erwähnten Verfchlingungen fetzen (ich bis in die Rip-

pen-Anfiitzc fort. * Die [nnen-Einrichtung der Kirche

wird ganz erneuert; der fteinerne gothifche Hoch-Altar

rteht bereits, rechts deslelbcn in der Mauer eine fehr

zierliche SeiTion in einer Spitzbogen-Nifche. Die beiden

Seiten-Altäre - Flügel Altare — Stein mit Mcffing-

Befclllagen. werden eben aufgellellt. Ein fehr fchoncr

Taufftcin mit Metall-Deckel licht an der Wand links

unter einer gothifchen Bekrunung. Die erhebendfte und
wahrhaft künlllerifche Zierde lind die neuen Glas-

gemalde, welche die acht Fenrter fchinucken. In den

Darftellungen finden fich Beziehungen auf die heil.

Sacramcntc und damit in Verbindung gebrachte Ereig-

* Vielleicht 1^19.
' Sieh« darilher Bericht« Im Wiener Allerlliur.. Vereine., II XIV. |i v

«ofetl.'ft diefe Kirche vrm Architekten J.di. <.>*i.*7 t>cft'hrielicii ift und lieh

imler den Abliildunsen ein WrK.r Ri|.,,eii Au(.,i< «ii.l«i. Sied. »„, h delTra

•\rcli. W««.eiler durch Nieder Oeflcrrei-h von treiherrei r. Satin II. IM,

5 tU.
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nific aus dem Leben des heil. Valentin. Diele pracht-

vollen Kunftwerke entflammen in ihren geiftreichen

Cartons der bewahrten Hand de« Prof. loh K/ein und

in der Ausfuhrung der Innsbrucker Anhalt. Die Auf-

ftellung der Kanzel haftet noch aus. Dagegen wird

eben die neue Orgel amMufik-Chor eingerichtet. Diefer

zeichnet fich durch feine Steinbruftung aus. die mit

einem reizenden King- und im Vorfprungc mit einem
Sehlingen-Ornament geziert. An der linken Wand fetzt

fich der Mulik-Chor mit einer fclinialen Empore auf

Traglleinen fort

103- In dem Haufe Nr. 7 in Meiling hat fich im

Hoftracie ein interciTantes Capellen-Gebäude noch
erhalten, heute durch einen Holzboden tinlertheilt -

ein Prefshaus. Das Niveau der C apelle ist mehr denn

4 Schuh unter dem Niveau des Hofes. E« ilt ein vier-

eckiger oblonger Kaum noch mit dem Original-Gewölbe

überdeckt ; diefcs bildet zwei Joche mit diagonalen

Kippenzügen. Die Kippen fchr fchmal. kantig und
Itark heraustretend und zugefpitzt, die Schlufsfteine

klein, aber ziemlich tief herabreichend Die Kippen
fitzen auf einer Wandfaulc halbcylindrigen Profils bei-

derfeits von je einer kleineren Wandfaule begleitet

auf. als Capital erfcheint ein einfacher King, die Sockel

halbkreisförmig, für die erwähnten je drei Wandfaulen
gemeitilani. Noch erkennt man den Sacriltei-Raum an

der rechten Seite und darüber ein Oratorium, dahin

eine Stiege in der Mauerdicke führte. Die Richtung
der Capelle ilt von Welten nach ( )llen. An der Ollfeite

zwei kleine fpit/bogige und ein Kund Fcnftci , lammt
lieh jetzt ohne Mafswerk. Gegen Wellen fcheint eben-

falls ein Kund-Fenlter ober dem rundbogigen Portale

befanden zu haben. Ob an der Nordfeite Fcnftcr

waren, ift nicht mehr zu erkennen, wie überhaupt
zweifelhaft. Die Wellfeite ilt ganz mit dem Wohnhaus
verbaut, die Südfeitc ebenfalls; doch fuhrt gegen diefe

Seite ein fich fenkender Gang aus dem Capellen Kaum,
der nach einigen Klaftern abgemauert ift. Die freie

Nord- und Oftfeite bieten heute nichts Erwähnen*
werthes, namentlich fehlen die Strebepfeiler. Das
Bauwerk durfte allem Anfcheinc nach wenigftens in

das 14. Jahrhundert gehören.

L.

104. L'nter den zahlreichen Gegenlt mden des
Kitterwefens, die fich in der retrofpectiven Fxpolition

am TrOCadCTO zu Paris wahrend der internationalen

Ausltellung befanden, fah man in der franzolifchen

Abtheilung. Sammlung Caftcllani. eine grofse gut

erhaltene Sctztartfche, darauf auf weifsem Grunde der

Kitter St. Georg gemalt. Ober diefer Figur in fehr

grofser Ausführung das Wappen der Stadt F.nus mit

den richtigen hcraldifchcn Farben.

Wie und wann kam wohl diefer Schild nach
Frankreich?

durch das erfte Erfcheinen eines Spangenhelms merk
würdig. Wie der Stechhehn fich aus dem Kubelhelm
entwickelte, indem man ihn fchweifte und den oberen
Theil der Kundung des Kopfes, den untern Theil der
Biegung des I lalfes anpafste, fo entwickelt fich hier

aus dem Stechhclm der Spangenhclm. indem man,
wie an iliefem Helme zu fehen ift, anfanglich den Spalt

(Qucrrifs oder Cjuerfchranz) durch aufgebogene Span-

gen fchutzte. Aus diefem Helme folgerte fich fpätcr

Fig I.

105. Mittelalterliche Grabdenkmale in Ober-Oeßcr- der offene Tournierhclm, der bei fpateren Wappen-
reich. fVII.J* Verleihungen eine merkwürdige Kolle fpielte, wahrend

19. 146; und ijJi). man den Stechhclm (auch gefchloffcner Helm genannt!
In der Stifts-Kirchc zu Reichersfcrg ilt ein Grab- mit Vorliebe bürgerlichen Wappen überwies.

Itein von rothem Marmor, 6 Fufs 6 Zoll hoch. 3 Fufs Die Legende dicfesGrablteines in kleinen fcharfen

breit, der Gebrüder Heinrich und Chriftoph vonAhaim, Minuskeln lautet: ano dni MCCCCLXIIJ an fand Briczii

• Foriftun»t v,.n Mu CXXUI. tag Ift geltorben der ftreng ritt herheiureich vn ahaymi
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und tarnach in dem LX.Wlllj Jar an fand pangreczn
tag ifl geftorben CriftofT vn ahaym Hier fetzt die

Schrift im Felde des Grabftcins in zwei Zeilen fort) fein

bruder von wilden aw den got genadig sey.

Im kleeblattformigcn Bogen des vertieften Feldes
wiederholt fieh das Wappen der Ahaim, welches wir

fchon früher befprachen und befchrieben, doch mit
dem merkwürdigen Unterfchiedc, dafs liier der Lowe
mit Flecken getiegert erfcheint. Auf dem fanft links

gelehnten Schilde fleht der obenerwähnte Spangen-
hclm mit dem bereits früher befchriebenen Kieinode.

Die gczaddelte Helmdecke lullt das Feld des ürab-
ileines um die eigentümlich geformte Tartfche aus,

und zeigt abermals die Hand desfelben Kunfllers, der
die unter Nr. Ii und 18 befchriebenen Grabdenkmäler
verfertigte, und da die Annahme, dafs derfelbe KunlBer
durch einen Zeitraum von 60 Jahren wirkte, imllatthaft

ill, richtiger gefagt : den Finflufs dcrfelbcn Schule!

Adolf Uinkler.

106. An der AuiTenfcite der Kirche zu Hochfl in

Vorarlberg befindet fich eine feine graue Saudflein-

l'lattc
1 von 87 Cm. Hohe und inj Cm Breite eilige-

des ungekrönten Helmes der Eberkopf. Beide Kleinode
reichen in den oberen Schriftrand. Die Helnulecken
der fchnn gearbeiteten Wappen füllen in reicher und
fchr gefchmackvoller Veraltung und Windung das

vertiefte Mittelfeld der Grabplatte aus.

Andreas Kalkreut war kaiferlichcr Vogt des
Schlofscs Fuffach, nach ihm bekleideten noch mehrere
Glieder diefer Familie jene* Amt, bis der l'ebertritt

derfclben zur evangelifchen Lehre ihre Auswanderung
nach Preufscn zur Folge hatte, wo das Gefchlecht

fich noch gegenwärtig erhält. So lang die Kalkreut

Schlofs Fuffach verwalteten, war zu Hochft ihre Bc-

grabnifsflatte.

Uiefer Grabttein ifl einer der alterten utnl beft-

erhaltenen in Vorarlberg, ein kleines Schutzdach,

welches die Gemeinde fchon vor Jahren anbringen

liefs, Heilert ihn vor Wkterungsbefchadigungen. Die

rein ausgeführte gothifehc Schrift, fowie die fchonen

I lelmdecken zeigen eine geübte Hand. Fs wäre nicht

unwichtig, auch anderen Arbeiten diefes Bildhauers in

den Gegenden um den Bodenfee herum zu forfchen, was
durch die Beifetzung feines Handzeichens neben dem
I leime di - Kalkn. 1:.. 1 \\ .!.- f. for erh fehl Hl III

xfm ftatb

Mg. 2.

lalTcn. Wir fehen darauf in ziemlich ftarkem Relief zwei

Wappen fculptirt. Diefelben find der Breite der Blatte

nach gruppirt fchief gegeneinander geltcllt und nicht

völlig im vertieften Mittelfelde angebracht, fondern
ruhen mit falt ihrer Hälfte auf dem unteren Schrift-

rande der Platte. Die Umfchrift beginnt in der Mitte

der oberen Breite und lautet: f Anno dni.m-dxxilt
llarb die • erfam fro« ana - von reichach taiiodni'
Ol'd — ftarb*

,
der- feft - andres -kalcruit- gent -grebel

•

deme-got-gnad.
Das Wappen rechts zeigt im tabellenförmigen

Schilde zwei gekreuzte Kalkfchaufeln Grcbcln'l, welche
Darftellung fich am gekrönten Kolbentumier-Helme
als Kleinod wiederholt. Im zweiten ebenfalls und cor-

refpondirend tabellenförmigen Schilde und als Kleinod

' Welch«* Material« Hochft urgenuber fch»«izerfei(& gebrochen wird

Confervator Jenny, der auf diefen Grabftcin auf-

merkfam gemacht hat. gedenkt in dem bezuglichen

Berichte noch eines zweiten Grabfleines. der feit

einiger Zeit feine Thatigkcit in Anfpruch nahm. Früher

an der Ruckfeite eines Altars in der Kirche zu Schruns
eingemauert, ward er aus derfelben entfernt; als ihm
endlieh das Schickfal drohte, als Brückendem verwen-
det zu w erden, gelang es dem vereinten Auftreten des

Confcrvators und Mufeums- Mandatars Franz Bertlc

bei der Gemeinde die Wiedereinfctzung des Grab-
ftcins in die Kirche durchzufetzen.

Die Dimcnfionen des Grabdenkmals betragen
220 Cm. Hohe und 114 Cm Breite, der geharnifchte

Kitter hat I.cbens^n.fse. Die Rüftung, in welcher der-

felbe dargcftellt ift, tragt alle Merkmale einer geripp-

ten deutfehen il'ogenanntcnMaximilian'fchen oder Mai-
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landen Rüftung; wir finden danin den halbgewolbten

Kurafs ohne Grate mit Rufthackcn, die fehr entwickel-

ten Bruftfchilde mit Randern verfehen; Schenkel-

fehienen und Armzeug find gerippt, wie der übrige

Theil der Rüftung, nur allein die Bcinfchienen find

glatt. Die breiten Eifenfchuhe in ßarenklaucn-Form

zeigen an, dafs die Waffe jedenfalls fchon dem 16. Jahr-

hundert angehört, wohl zwifchcr. 1500 und 1560.

Die Ausführung dieler Sculptur in grauem Sand-

flein der Gegend ilt bis in die kleinft.cn Einzelnheiten

mit aufserordentliclicr Genauigkeit behandelt; dclto

mehr lind die argen Vcrftummelungen ZU bedauern,

welche dicfelbe erlitten. Der rechte Arm, welcher eine

Art Marfchallftab gehalten zu haben Icheint, foll beim
Einmauern in den Altar amputirt worden, die Schill*

fpitzen fammt der Infchrift am Sockel durch Boden-
feuchtigkeit abgewittert fein ; ein gefahrlicher Rifs.der

fich jetzt hinter dem Kurafs nach Innen zieht, mufste

zur Verhütung weitem Schadens vcrgoi'fcn werden.

Auch foll der Ritter ein hölzernes Geficht getragen
haben, was auch das viereckige, für einen Stift be-

ftimmte Loch in der concav ausgemeifselten Flache
andeutet; natürlich nur als Krfatz des urfprünglichen,

das zuerfl der \'erl1umnielung zum Opfer gefallen lein

muK. Erlichtlich ift noch, dafs ein langer Bart den
Ritter fchmückte. Zu Füfsen des Ritters zwei Wappen.
In dem einen Schilde rechts drei Vogel auf Lanzen-

fpitzen, am Helme ein kegelförmiger Federbufch. Ks
il\ dies das Wappen der Waldner von Frundftcin. Im
anderen Wappen und am I leime der Lowe der rhetn-

landifchcn Familie von Rcinach, wahrfcheinlich hier

das Wappen der Frau. Der fehr interelfante fchöne
Grabllein dürfte in die crltc Hälfte des 16, Jahrhun-

dertl gehören.

107. Einer Mittheilung des k. k. Confervators
Trapp zu Folge wurde das Haus Nr. üij am grofsen

Platte Ül Brunn einer eingehenden Reiiovirung unter-

zogen. Dicfcs Haus, das mit einem Fitigel in die

Schloifergaffe reicht, hatte an feiner Kcke ehemals
einen Thurm, davon nur mehr der mafftve Unterbau
aus Quadern exiftirt. der Thurm felbfl wurde nach der
Schweden Belagerung abgetragen. Am 19. Juli d. J.

fand man anlafslich einer Fcnfter Erweiterung im
erften Stocke ein vermauertes circa > Fufs hohes
Steinwappen, das ins 15. Jahrhundert gehören dürfte

und den gefchacliten Mahrifchen Adler bemalt' zeigte.

L'eber dem Schilde ein Sturzhelm mit Federbufch und
kurzen Helmdecken. Leider gelang es dem k. k. Con-
fervator nicht, diele Sculptur zu retten, fie wurde an
ihrer Stelle belaffen und wieder nberntattert und durch

MSrt/lameurf dem Blickt g&nsikh entzogen. Bei den
weiteren Reftaurations-Arbcitcn fand lieh ein zweites

bemaltes Wappen-Relief mit dem bohmifchen Löwen,
uberdeckt von einem Helme mit gefchlofTencm Fluge,
der mit Blättern bellreut ilt. Auch diefes Relief wurde
vermauert. Wir werden im nachltcn Hefte auf dielen

Gcgenrtand noch zurückkommen.

10S. Im Laufe der letzten Wochen wurde die

Abrultung des llumpfcn Sordthurmcs an der St.

Stephanskirche energifch fortgefetzt, fo dafs bereits ein

betrachtlicher Theil des oberen Theilcs von der I lolz-

fmrüftung befreit ift. Ein Blick auf das Gebäude

belehrt, welch weitgreifende Ausbeli'erungcn dafelblt

durchzufuhren waren. Zunaehfl unter der Plattform

mulsten die Aufscnfchichtcn faft ganz erneuert werden,

unter dem lichten neuen Geflein erfcheiut nur hie und
da ein durch feine altersgraue Farbe charaktcrifirtes

älteres Werkftück. Die Rcftaurirung befchrankte fich

nur auf die Ausbel'ferung des Begehenden oder delTen

getreuen Erfatz , daher die Unrcgclmafsigkcit der
l'lattlorm im Niveau und deren Aufsenfeiten.

Statt des früheren Holzhüttchens über dem Trcp-
pen-Abfchlufs lieht mm auf der l'lattform ein Stein-

bauschen, auch ilt der Rand der l'lattlorm mitteilt

eine> einlachen eiferneii Geländers gefiebert.

Die Rcftaurirung der beiden Heidt ti- Thürmc an
der Facade ilt ebenfalls im vollen Gange; bereits lind

die fteinernen Spitzen mit Einhaltung ihrer früheren

Geltaitung erneuert und etliche Gerillte abgetragen.
Statt dem Kreuze erheben lieh über der lleinernen

Kreuzblume ilie fchon urfprünglkh angebrachten, aus

Kupferblech gefchnittenen, neu vergoldeten und an der

Helmftange gleichWetterfahnen beweglich befeftigten
!• lachfiguren der heil. Stephan und Laurenz.

Bei diefem AnhuTc drangt es. der beiden Lang-
fein ii-Portale zu gedenken. Jeder, der die St. Stcphans-
kirche als Kuulldenkmal naher würdigt, wird wiffen,

dafs diefe beiden Portale, mit den Statuen althabs-

burgifcher Landesfurllen zu den fehonften, interclTau-

telten und kunfthiftorifch wichtigften Theilen der
Kirche gehören, ja dafs fie geradezu die bcdeutcndllen
der Portal Anlagen des Domes find, Seit den vielen

Deccnnicn, als die fehwicrige Rcftaurirung des Bau-

werkes dauert, mulsten beide Portale und deren Vor-

hallen, die in das Reltaurirungswerk einbezogen waren,
mit Recht gefchloffeii bleiben, doch find fie es noch,

obgleich die Sudleite der Kirche feit Jahren freifleht

und in baulicher Beziehung keine Notwendigkeit vor-

liegt, das dortige Seiten-Portal, diefes Prachtwerk der

Kirche, unzugänglich zu erhalten. Allein mehr noch;
die Portal- Vorhallen werden gegenwartig zur Auf-

bewahrung von allerlei Gegenftanden
,

Gerumpel,
Hefen, Leitern verwendet, wobei mit dem figuralen

Schmucke in fchonungMofefter Weife umgegangen wird.

Findet lieh denn an der St. Stephanskirche kein Raum
mehr, der fich zu einem Depot bcfi'er eignete, dafs

man fich hiefiir derlei Prachtraume bemächtigen mufs!

Wendet man dagegen ein, tlafs durch Eröffnung diefer

Seiteneingange die Stephanskirche noch mehr als

Durchgang benützt wird, als es fchon jetzt leider der
Fall ilt, gut ; wenn es kein anderes Mittel dies zu hin-

dern gibt, mögen diefe Zugänge abgefchlofsen bleiben,

aber man mache dann wenigstens itatt der llolzthüren

in die Vorhalle Gitter um die Portale fehen zu können

;

die Benützung der 1 lallen fclbft zu Depots kann jedoch
niemals gerechtfertigt erfcheinen.

Im Inneren der Kirche nmistc die Rcftaurirung

ein neues Objcct in ihren Bereich einziehen, e.< ilt

dies die kunltreiche gothifche Kanzel, die bereits an
mehreren Stellen fehr fchadhaft, namentlich aber an
der Steinfticgc bedeutend riffig ift.

loy. Nach einem vom Karolinenthaler Bezirks-

ausfchul'i'e beantragten Projecte für den Bau der Podol-

Vyiehrader Bezirksftrafse follten die alten Maucrrclte

des fogenannten Libusa-Badcs der Anlage zum Opfer
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fallen. Die Central-Commiffion hat ficli nunmehr mit

Rückficht auf die Tradition, die fich an diefe Ruinen

knüpfen, für deren Erhaltung verwendet, zumal ein

Hinausrücken des Strafsenkörpers aus dem Fclfcn in

den Moldauflufs ermöglicht erfcheint. Vorlaufig durfte

jedoch keine Gefahr für diefe Mauerrcltc beliehen, da

die RealiSirung des angeregten Strafsenbaues einst-

weilen liftirt ill.

HO. AV«t- ardtäologifcht Fundorte in Höltmcn,

Bei dem zwifchen Xeuitadt an der Mettau und

BöhmiSeh-Skalic gelegenen Dorfe JeJ\mc ilt man in

jüngftcr Zeit beim Ackern auf Fundstellen gcllofscn,

welche reich an archaologifchen Gegenständen waren,

und Heiden-Gräber gewefen fein durften. Es fanden

fich beim Oeffncn dcrfelben mit Steinen bedeckte

Urnen, Bron/.e-Gegenftändc und halbverbrannte Kno-

chen mit Afche und Kuhlen vermengt. Die Urnen

wurden leider zerfchlagcn und die Bronze-Gegenftandc

verfchleppt, da augenblicklich kein Sachverständiger

zur Hand war. Ks gelang nur einen Hammer aus

Serpentin (lö Cm. lang und 7 Cm. breiti und eine

blattförmige 1,1» Cm. lange, 3 Cm. breite) Lanzenfpitze

aus Eifcn zu aequiriren, welche aus diefen Grabern

Hammen follen.

In Nahofan, 4 Km. weltlich von Xeuitadt a. d M.

kam man beim Bau einer Scheuer auf dem Grunde des

Herrn Cvikys auf ein Stein Grab, welches neben halb-

verbrannten menfehlichen und thicrifchen Knochen

\ind vielen Bronze-GcgcnSt.inden auch einen aus Ser-

pentin fehr fchon gearbeiteten herzförmigen, 22 Cm.

langen und 8 Cm. breiten Hammer enthielt, welcher

ebenfalls acquirirl werden konnte. Die Bronze-Gcgen-

(lande waren leider bereits früher verfchleppt wurden.

Auf dem W'cnse/s-Berge, der hiltorifch berühmten

Anhöhe, auf welcher 1064 Konig Vratislav bei feinem

Feldzuge nach Polen fein Lager hatte und einen Land-

tag unter freiem Himmel hielt, fticfs man auf ein Grab,

in welchem fich eine aus Graphit gearbeitete Urne

und ein 21 Cm. langes befchadigtes Helfer befanden.

Die Urne war zerfchlagcn worden, das Melier wurde

angekauft.

Auf einem Felde bei TranUnau wurde eine aus

Flint [Feucrftein) verfertigte Lanzenfpitze gefunden,

welche 10 "5 Cm. lang und 4 4 Cm. breit, zu den

fchönften derartigen, in der Umgebung von Xeuitadt

a. d. M. gefundenen Objeeleu gebort. Auch diefe

Lanzenfpitze ift in meinen Belitz gelangt und wird

ncblt den übrigen, hier erwähnten Gegenftanden dem
bohmifchen Mufeum ubergeben werden.

Bei Ilocli-Oujezd, nicht weit von Hohen-Brtuk,

befinden fich auf der füdoftlichen Seite der wegen

ihrer Ausficht berühmten Anhöhe einige (1 M. hohc
T

20 M. im Umfange mcffcnde< Graber neben dem
chriltlichcn Friedhofe. Bei dem Oeffncn eines dcr-

felben ftiefs man auf eine Menge halbvcrbranntcr (':)

menfehlicher Knochen, auf Afche und Kohle und auf

ein Armband aus Bronze, das fich auf einem Knochen

befand.

Aufscrhalb des Dorfes LioUlwlt, nicht weit von

Opoc'no, fanden fich in dem zur Ortsgemeinde ge-

hörigen Walde 12 gröfscre Grabhügel, deren Eröffnung

einer Spateren Durchlorfchung vorbehalten ift.

Endlich ift zu berichten, clafs bei Krivic, 4 Km.
von Tyni*t beim Ackern Urnen und verschiedene

andere Gegenstände aus Bronze und Eifert gefunden
wurden.

Johann Uralt.

111. Ueber den Bauzuftand der Kirche in Maria-
Satjiift in Steiermark berichtet Prof. Petfchmg:

Die Lage diefer Kirche auf hohem Bergrucken ift

eine fehr exponirtc, die Sturme wuthen hier fürchter-

lich, es irt daher zu wundern, dafs fich diefe Kirche, an
welcher feil Menschengedenken keine nennenswerthe
Ketlaurirung vorgenommen worden ill, baulich nicht

in einem Schlechteren Zuftande befindet, obwohl der
Bclland des Chores geradezu troStlos erfcheint.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderls haben die

Jefuitcn eine Renailiance-Capclle ohne künftlcrifchen

Werth angebaut, auch Statt der alten gothifchen

Altare zopfige hincingeftcllt, die gemalten FcnStcr

befeitigt, und den gothifchen Thurm mit einem Soge-

nannten Zwiebel -Dache geSchmückt. Spatere noth-

dürftige AusbclTciungcn befchrankten fich kaum auf

die Dachdeckung. Am Dache des Hauptfchiffcs wurde
nach und nach der alte Schuppenl'chiefcr durch Dach-
ziegel erfetzt.

Am Sockel lind hie und da Ausbelierungen theils

mit Ziegel gemacht worden; auch hat man es für gut

befunden, die Kirche unter dem Kaff-Gefimfc weifs zu

übertünchen, was gegenüber dem alten dunklen Ge-

ltein der obern l'artic einen üblen Eindruck macht.

Die Strebepfeiler, von den fteinernen Deckplatten
entblofst. erhielten zum Schutze Brcttcrüberlagen.

theilweife mit altem Sclnippcnfchicfer uberdeckt. Sehr
befchhdigt lind die an den Chorpfeilern vorgelegten,

über Eck gelleilten Fialen; die krönenden Kreuz-

blumen und Krabben find kaum noch in den Rudi-

menten vorhanden, die Laibungen abgebröckelt und
an den Ecken fchartig und ausgebrochen. Das Haupt-

Gclims, fo wie das unter den Fenltern laufende pro-

filirte Kafffims find ftellenwcife llark befchhdigt. Das
mittlere Fcnftcr des Haupt-Chores ift bis auf einen

Yierpafs zugemauert, die mittleren Fcnftcr der Seiten-

Chore ebenfalls bis zur Hälfte mit Ziegeln zugelegt.

Ebenfo wurden die (tumpfen Spitzbugen der allen

Sacrillci-Fenfter zugemauert.

Die Pforten der fchlanken Kirchenfenftcr find an

den Fenfter-Eifcn fehr gelockert ; bei den häufigen

Stürmen ill ein Herausfallen dcrfelben zu beforgen.

Am nordlichen Seiten Portale haben die flankirenden

Fialen fehr gelitten, und find in der oberen Partie

ganz verbrockelt. An diefer Seite ill ein ziemlich

bedeutender Mauerfprung vomDachlims abwärts ficht-

bar. Das Haupt-Portal, welches eine Art Vorhalle

bildet, ill durch Schlechte Malerei ganz vcrunftaltct.

Der achteckige Thurm, welcher oben mit fpitz-

bogigen Malswcrks-FcnStcrn verleben ilt, daran theil-

weife die Mittel-Pföften fehlen, il> mit einem Sogenann-

ten Zwiebel-Dach aus Blech verfehen. Die Bedachung,

fowie der Dachftuhl find ftellenwcife fehr Schadhaft

und harren einer ausgiebigen Reparatur.

Der fchonc alte ( iborien-Altar, welcher fich an

die Aufsenmauer der Sacriltci lehnt, ilt Sehr verfallen

und geht bei der delicaten Arbeit der durchbrochenen
MaSswcrks- Füllungen feinem ganzlichen Ende ent-
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gegen. Es wäre angezeigt, diefen Altar in das Innere

der Kirche zu verlegen.

Im Innern der Kirche find die reichen Baldachine

ober den Figuren ftark befchadigt und dick über-

tüncht, ebenfo das zierliche Mafswerk in den Nifchen

der Seiten-Chore. Man hat die Pfoften weggefchlagcn

und ganz gewöhnliche weiche Thüren hincingefugt, um
Karten für allerlei Tand zu gewinnen, was unmittelbar

neben dem Altar doch nicht recht flatthaft ift. Der

Orgel-Chor ift durch eine Holz-Baluftradc verunftaltet,

und das Kreuz-Gewölbe im Thurme abgebrochen, um
Platz für eine ganz roh gezimmerte Thurmlliege zu

gewinnen.

An dem füdlichen Scitenfchiffe ift eine zopfige

Capelle angebaut, welche nicht nur die Einheit des

gothifchen Baues beeinträchtigt, foiulcrn auch den

Platz bis zur Umfafuings-Maucr in unnothiger Weife

beengt. Am Sockel find hie und da Wcrkfteine ver-

wittert und nothdürftig verlegt.

Aus diefem auf den Local-Augenfchein fiefa grün-

denden Bericht ift zu erfehen, dafs eine gründliche

Reftauration fehr Noth thut, wenn man diefc fchone

Pfarr -Kirche, für die Zukunft erhalten will. Die Reftau-

rirung dürfte indefs nicht fo fchwicrig und koftfpielig

fein, als es den Anfchein hat, da lieh in der unmittel-

baren Nahe des Ortes Steinbrüche befinden, welche

Platten, Stufen, Fenfter- und Thiirftöckc liefern.

112. Ueber einen Seitens der Central-Commiffioii

geftellten Antrag wurde vom k. k. Unterrichts-Mini-

fterium, das i':ch fchon vor einigen Jahren bereit er-

klärte, auf den Ankauf der zur Erhaltung des einzigen

Keftes jener fechs achteckigen Thurme des Diocletia-

nifeiten Palafles in Sftrltito nothigen Privatgebaude

unter gewiffen Bedingungen einzugehen, diefe Ange-

legenheit zum Abfchlufs gebracht und der Ankauf
der erforderlichen Realitäten im Vereine mit der Com-
mune Spalato unter gewiffen Bedingungen geftattet.

Natürlich wurde auch angeordnet, dafs beim Abbruche
der Gebäude, wie auch bei der Blofslcgung der Reftc

des erwähnten alten Thurmes der Rath des Confcr-

vators Glavinic einzuholen und lieh genau nach deffen

Weifungen zu richten ift.

113. Sr. Excellenz der Herr Unterrichts Miniftcr

hat unterm 17. Auguft d. J. bewilligt, dafs die für die

Inftandfetzung und Erhaltung der nördlichen Umfaf-

fungs-Mauer des Diocletian- Palafles in Sfalato, welche

fich zunachft der als Paifage zwifclien der Vorftadt

Manul und dem Domplatze dienenden Ocffnung befin-

det, gemachten Auslagen aus dem entlprechendcn

Credit« des (Jnterrichts-Miniftcriums beglichen werden.

114. Die Central-Commiffioii ift nunmehr in der

Kcnntnifs des Reftaurirungs-Programmes iler gothi-

fchen Moritz- Kirche in Olmus. Das keftaurations-

Werk ift theilweife im Gange, die vier erften Pfeiler,

vom nordlichen Thurme an gezahlt, find nebft den
Ecnftem und Wandflächen und die Haupt •Sacriftei

bereits hetgeftetlt. Für die Folge find zur Ausbcfferung
heliimmt: Die fogenannte Loretto-Capelle, ein ftyl-

lofcr fpatercr Anbau , welcher in gothifche Formen
gebracht werden foll, der nordliche Eingang, die mitt-

lere Sacriftei und ein kleiner Rcnaiffanee-Anbau. eine

zierliche Loggia, deren Erhaltung im Style angertrebt

wird. Die Ccntral-Commiffion hat aus den vorgelegten

Planen erkannt, dafs der Verfaßer zweifellos ein fchr

gewiffenhafter Ingenieur ift, dem mit Beruhigung die

Leitung und Durchfuhrung des Werkes ubertragen

werden kann. Hinfichtlich des Projcclcs felbft hat die

Ccntral-Commiffion bei der Wichtigkeit des Objektes

dem Bau -Vereine auf das cindringlichftc deffen ein-

gehende Prüfung empfohlen und befonders auf die

Notwendigkeit einer gewiffen Vertrautheit mit derlei

Bau-Werken Seitens des Projektanten hingewiefen.

115. Im oflerr. Mttfeum für Kunß und Induflrte,

ift feit kurzer Zeit ein Cabinct zur Ausftellung

von Gegenftanden aus dem Gebiete der Heraldik

und Siegelkunde geöffnet worden. Wir fanden da-

felbft eine Reihe hochwichtiger und vorzüglicher

Siegel in Abdrucken aus der ehemaligen Sammlung
Sava's, die feit deffen Tode in das Eigenthum des

öftcrrcichifchcn Mufeums übergegangen ift und wel-

cher Sammlung die meiften der in den Mittheilungen

gebrachten Siegclabbildungcn auf Grund der Seitens

der Direktion bereitwilligft ertheilten Genehmigung
entnommen fmd.

116. Herr Gotthilf Dahlke hatte die Ccntral-Com-
miffion auf eine Verkundigungsgruppe an der St. Ka-
tharinen- Kirche bei Matrei aufmerkfam gemacht. Sie

befindet fich leider nicht vollftandig aufgeftellt, indem
nur die Marienfigur an der Epiftel-Seite der im 15, Jahr-

hundert erbauten Capelle einen Standplatz erhielt,

wahrend der verkündende Engel auf dem Dachboden
geeigneter Verwendung harrt. Beide bemalte Sculp-

turen dürften aus der alten Schlofs-Capclle flammen,
die fo wie das Schlofs felbft. der Stammfitz der Aufcn-
fteine, gegen Ende des 14. Jahrhunderts verfchwand.
Maria n jO Meter hohe Rundfigur fammt Sockel, aus
einem Stamme gefchnitztl fleht nach vorn gewen-
det, die rechte I land auf die Bruft gelegt, in der linken

ein Buch haltend. Das Kleid von weifser Farbe mit

Blumen, das Kopftuch ebentalls weifs, der Mantel
blau, innen roth. Die Hände roh und ungegliedert.

Der Engel fteht gegen Maria gewendet mit vorgeftreck-

tcr Rechten und erhobener Linken. Unter dem glatt-

anliegenden Mantel von grüner Farbe ein weifs-

geblümtes Untergewand; die Flügel brettartig, blau-

lichgrau und fchmutziggclb bemalt, roh gearbeitet.

Beide Figuren, frei von byzantinifcher Rcgelm.ifsig-

keit, aber auch von feinerer Durchbildung, dürfen als

ErzcugnilYc des tyrolifchen Handwerkes und auch
dcrfelbcn Wcrkftattc gelten. Ihre rohen Züge und
ihre gezwungene Haltung, ohne Starrheit der Gewan-
dung, deuten auf die Spatzeit des romanifchen Stylcs.

Sie find Arbeiten eines Handwerkers, der in keiner

Schule gezogen, durch keine Reife gebildet, der An-
fchauung kunftleriichcr Vorbilder entrückt, mit fchwa-

chem Stylgefuhl und ungenügender Technik, vielleicht

in mangelhafter Nachahmung eines Gemäldes fchuf,

doch von unbewufster Regung einer feineren Empfin-
dung und gewilTer NaturauffalTung.

117. Wir haben im III. Jahrgange der neuen Folge
der Mittheilungen Notiz 8;, pag CLII Nachricht

gebracht von einem Grabfteine in der Kirche zu Traut-

mannsdorf, deffen Aufftcllung als wunfehenswerth

bezeichnet wurde Ueber Verwendung der Central-

IV. N. F. 1
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Commiffion wurde Anfang Juni 1878 der fragliche

Stein auf Kotten des Grafen Maximilian von Traut-

mannsdorf gehoben und in eine Nifchc der nordlichen

Kirchenwand quer eingeladen.

Ks ift ein machtiger, mehrere Centner fchwerer

grauer Sandftcin (2 M. hoch und 80 Cm. breite, im
Mittelfelde ein mit einer fechsblättrigen Rofe belegter

linksgekchrter Dreicckfchild, über deffen rechter Ober-

ecke der linksgeftelltc Kiibcl-Hclm mit der fechsblät-

trigen Rofc als Zimier, aus welcher fich ein Doppel-

kreuz erhebt, das bis an den Rand des Feldes reicht.

Die im Schriftrahmen umlaufende Infchrift ift bis

auf die Worte: Mar randi de Travtm . . zerftort.

Hauptmann Bcckh-Widmannftctter, deflen An-
regung die Aufteilung des Monuments in erfter Linie

zu danken ift, befpricht dasfclbe in Nr. 196 der Grazer

Zeitung d. J. und fetzt es feines Charaftcrs nach, wie

es icheint ganz richtig, in das Jahrhundert, ohne
dafs es ihm gelungen wnre, einen Marrand von Traut-

mannsdorf aus diefer Zeit urkundlich fcftzuftcllen.

118. Der Central-Commiffion ift ein ausführlicher

Bericht des k. k. Archivars der Landesregierung in

Salzburg Friedrich Pirktnayer zugekommen über die

Ergebniffe einer von ihm im Amtsauftragc in den
Jahren 1871 bis 1875 vorgenommenen Unterfuchung
der bei den k. k. Aemtern im Kronlande vorhandenen
Archive und alteren Regißraturen. Diefe Unterfuchung

hatte den Zweck, die Kignung der genannten Archive

oder einzelner Hcftandtheilc dcrfclbcn zur Vereinigung

mit der bei der k. k. Landesregierung zu Salzburg

beftchenden Ccntral-Kegiftratur zu prüfen. Unterfucht

wurden die k. k. Archive zu Werfen, Mittcrfill, Hallcin,

Tamsweg. St. Michael, Radftatt, Abtenau, St. Gilgen,

Thalgau, Golling, I.end, Taxenbach, Zell a. See, Saal-

felden, Hofgeftein und aufserdem das graflich Uibcr-

ackcr'fche Archiv zu Sieghartftein. Von diefem find

bisher die erftcren zehn nach Salzburg gebracht worden.

119. Die Arbeiten zur Aufllellung des Salm-Monu-
vienls find im vollen Gange. Die Tumbe, für welche
nun in der erften rechten Seiten-Capelle der Votiv-

Kirche definitiv der Platz angewiefen ilt, kommt auf

einer Sockclplatte zu ftchen. auf welcher auch die

Widmungs - Infchrift angebracht fein wird. F.ben ift

man befchäftigt, die Schaden an den Reliefs und Or-

namenten in pietätvoller Weife auszubeffern ; von der

Aufftellung der Deckplatte an der Wand ift man defi-

nitiv abgegangen. Die Aufftellungs-Arbeitcn dürften

in nächftcr Zeit vollendet sein.

120. S. k. u. k. Apoftolifchc Majeftät haben mit
Allcrhochfter Kntfchliefsung vom 2Ä. Oftober d. J.

dem Capitular des regiftrirten Chorherren-Stiftes in

St. Florian und Confcrvator für Ober- Oeftcrrcich
Albin Cscrnr in Anerkennung feines vcrdicnftvollcn

Wirkens das goldene Verdicnftkreuz mit der Krone
allcrgnadigft zu verleihen geruht.

121. Der fchr thatige Confcrvator für Angelegen-
heiten der L Seftion Georg Peso// in Salzburg ift am
2Ä. Oftober d. J. im 68. Lebensjahre geftorben. Pezolt
war mit dem Ehrenamte eines k. k. Confervators feit

dem Jahre 1854 betraut. Seit der Reorganifirung der
Central-Commiffion im Jahre 1874 war feine Funftion

als Confervator nur auf die Angelegenheiten der
L Sektion befchrankt. Pezolt waltete feines Amtes mit
vieler Aufmerkfamkeit und Rührigkeit. So manche
zweckrnäfsige Anregungen zur Confervirung und Rc-
ftaurirung von Kunftdenkmalen im I lerzogthume Salz-

burg gingen von ihm aus. Es dürfte kaum irgend ein

archaeologifch wichtiges Unternehmen in feinem
Bezirke durchgeführt worden fein, ohne dafs er fich

daran in gewifs erfolgrcichftcr Weife betheiligt hatte.

Gleich wie ftets im Intereffe der Aufgaben der Cen-
tral-Commiffion wirkend, gab es für ihn leicht genug
Gelegenheiten, um auch für die Zwecke des Landes-
Mufeums und anderer Landcs-Inftitutc und Vereine
erfolgreich zu wirken.

122. Der verdienftvollc Correfpondcnt Bertrand

Schiff, Franciscaner-Ordenspriefter und emeritirter

Gymnafial-Profcffor, ilt am 23. Oftober in Hall geftor-

ben. Die Mittheilungen enthalten manche lehrreiche

Auffatze feiner Feder. In Ala ftarb der Correfpondcnt
Franz Fdlcr von Pizzini-Hohenbrunn.

123. Der k. k. Central-Commiffion wurde feitens

der Jury der internationalen Ausftellung in Paris für

ihre Lciftungcn die Jilberne Medaille zuerkannt.

124. Die Central-Commiffion hat den Schriftftcller

Gotthilf Dahlke in Gries zumCorrespondcntcn erwählt.

125. Aus einem Berichte des k. k. Confervators

Freiherrn von Sacken :

l Das Fresko-Gemälde an der Kirche zu Offen-

baeh. Es verlautbarte , dafs bei einer neuerlichen

Renovation und Tünchung der Kirche auch ein Titeil

der Fresken theils übertüncht, thcils durch Mörtel-

bewurf entftellt worden fei. Allein der Augenfchein

lehrt, dafs von den vor in Jahren fichtbaren Fresken

nichts fehlt oder übertüncht worden ift. Das Bild hatte

fchon feit langer Zeit einen Rifs ; diefer wurde bei der

neueften baulichen Reftaurirung mit Mörtel ausge-

trieben, wobei allerdings nicht ganz, mit der wünfehens-

werthen Sorgfalt zu Werke gegangen wurde, indem

auch über die Rander des Riffes, in einer Breite von

ungefähr 2 Zoll hinaus, der zum Verreiben angewen-

dete Mörtel liehen blieb. Da der Mörtel fehr fandig

ift. liifst fich dies aber leicht befeitigen Durch Vcr-

reibung des Riffes ift nunmehr das Bild belicr vor Zer-

ftorung gefchutzt , als früher, Von einem zweiten

Fresco, einem gro/sen ( hrijloph. ift neuefter Zeit ein

Stück blosgelcgt worden, das früher nicht fo gut

fichtbar war, nämlich die im Waffer flehenden Fülle

fammt den fchwimmenden Fifchen und einer Sirene.

2. Die Denkfaule, fogenanntc Spinnerin am Kreuz

bei Wr. Neu/ladt. Auch von diefer wurde behauptet,

dafs fich die Steine losbrockeln und das Denkmal

feinem rafchen Verfalle entgegengehe. Eine genaue

Unterfuchung lehrte, dafs dies nicht der Fall ift. Die

im Jahre 1858 auf Anregung und mit Untcrftützung der

Central-Commiffion vorgenommene Reftaurirung hat

fich ganz gut bewährt : der Steinkitt ift nirgends aus

den Fugen herausgefallen und hat fich mit dem
Mauerwerk, auch in der Farbe, formlich verwachfen;

die Eifcnftangen und Schlicfscn halten gut, find nicht

verrollet und haben die Steine nicht gefprengt, da

fic gut in Kalk gelegt wurden. Der wichtigfte neuere
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Schaden befteht in der Zcrfprcngung der Kreuzblume
auf der Spitze durch das in derfelben fleckende eiferne

Kreuz. Die Kreuzblume ift jedoch nicht die urfpriing-

lichc. fondern gehört einer Reftauration in der erflcn

Hälfte diefes Jahrhunderts an. Hlos um ihretwillen das

ganze Denkmal einzurüften wurde fich wohl kaum
lohnen und es konnte mit der Erneuerung der Kreuz-

blume gewartet werden, bis überhaupt eine neuerliche

Keftaurirung nothwendig wird. Denn diefes Denk-
mal, an dem durch die Einwirkung der Atmofpharilieu

eine fortwahrende allmaligc Zerftnrung unvermeidlich

und unaufhaltlam ftatt findet, wird immer von Zeit zu

Zeit reftaurirender Klickarbeiten bedurfen, wenn man
nicht eine durchgreifende Renovation, bei der aber

der grofste Theil des Monumentes neu gemacht wer-

den mül'stc, vornehmen will.

3 Der fogenannU Dreihundelthurm auf dem
Friedhofe zu Moosbrunn. Der Thurm war fchon feit

undenklicher Zeit aufserordentlich fehadhaft und hatte

faft der ganzen Lange nach einen klaffenden Rifs. Im
vorigen Friihlingc wurde nun der Thurm durch den
Sturmwind in der Nacht umgeworfen. Die Bruchftcinc

wurden zum Theil von den Einwohnern Moosbrunn 's

weggeführt, die vier einzigen Steine aber, welche
architcktonifche Formen oder Bildwerk zeigen, näm-
lich: eine lehr befchadigte kleine Säule, welche das
Schallloch untertheiltc. zwei an den Kanten des Helmes
angebrachte Thiergeftalten. deren je zwei fich in einen

Kopf vereinigen das dem Thurm den Xamen gab),

endlich ein Stein mit einem Pferd in Relief, fehr roh

gearbeitet, — wurden aufbewahrt und follcn, nach
Verficherung des hochwurdigen Herrn Pfarrers, an der

dcmnachll auf dem Friedhofe zu erbauenden Capelle

an fichtbarer Stelle eingemauert werden.

4. Die Kire/ie zu IJehtemvorth. 1 Der Chor der-

felben ill vollendet und zeigt fehr fchone, reine Bau-
formen mit intereffanten fymbolifchen Bildwerken an
den Gewulbsanlaufen. Ein Theil des Schiffes i(l aber
unvollendet geblieben und ftcht dermalen als Ruine
da, Es liehen die Umfangsmaucrn mit den Fcnllern
und den auf Confolen ruhenden Rippenanlaufen, fowic

die Fundamente der Pfeiler. Jedem, der diefes fchone
Baudenkmal ficht , mufs fich der Wunfch nach dem
Ausbaue des Schiffes mit moglichfter Benützung der
erhaltenen Bauthcilc aufdrangen. Der hiefur begeillerte

Herr Pfarrer hat in der That einen Fond gegründet,
der im Laufe weniger Jahre betrachtlich angewachfen
ill. Aus demfelben konnte auch der Ankauf des dicht

an die Kirche, in Hörender Weife angebauten alten

Schulgebaudes bertritten werden, das abgebrochen
wurde, fo dafs jetzt ein freier, mit einer Mauer umfrie-

deter Kaum um die Kirche hergellellt erfcheint.

Nach Mittheilung des Herrn l'farrers konnte mit

Benutzung des Baufonds und mit Heranziehung ande-
rer verfügbarer Geldbetrage an die Ausfuhrung d. i.

Vollendung des Kirchenbaues gefchritten werden. Die
Central-Commiffion hat fich nicht nur bereit erklart,

dem Pfarrer einen zur Baufuhrung geeigneten Archi-

tekten zu bezeichnen, fondern in Würdigung der
ungewöhnlichen Bedeutung diefes Bauwerkes mit
Bezug auf die Kirchengebaude in Nieder-Ocftcrrcich
auch befchlofsen, den Reftaurirungs-Plan auf ihre

Korten anfertigen zu laflTen.

• Ver»l. Klub. <J«r C.»(r.^o«.m. XVII. pag CXL1\

126. Im Gcmeindcrathc der lc k. Haupt- und
Refidenzrtadt Wien wurde von dem Mitgliedc des-

felbcn Herrn Vath ein Antrag auf Entfernung oder
Transferirung des Brunnens vor der Paulancr-Kirche
(Schutzengel-Brunnen) eingebracht.

Der in diefer Angelegenheit am 8. October über
Einberufung des Magiftrates abgehaltenen Local-
Commiffion wohnte der Confervator Prof. Hau/er bei

und auf>crte fich in Form eines Protertcs gegen die

Abtragung des Brunnens.

Der Confervator motivirtc feinen Proteft in

folgender Weife:
Der Brunnen vor der Paulaner-Kirche auf der

Wieden wurde von den Architekten van der Null

und Siccardsburg und dem Bildhauer Preleuthrur im
Jahre 1846 ausgeführt.

Das Monument hat einen zweifachen Werth; es

verdient Beachtung als Archilekturwerk und aufserdem
in Bezug auf die Baugcfchichte Wiens. Zur Beurthci-

lung des Objeelcs mufs man fich vor Augen halten,

dafs der Erbauung diefes Brunnens eine Periode ziem-

lich trolUofer Zuftande auf dem Gebiete des Bau-
wefens in Wien vorherging. Die Antike verflachte feit

Nobile, dem Erbauer des Burgthores, immer mehr,
jede kunrtlerifche Regung, jedes Stylgefuhl ging ver-

loren, die Architektur war unter der Zwangsjacke
eines ertodtenden bureaukratifchen Syftcms um ihre

hochrten Ziele gebracht. Die Werke diefer Zeit zeigen

die grofste Einförmigkeit und Nüchternheit und kom-
men kaum in Frage, wenn von der Baugcfchichte
Wiens die Rede ift.

Damals (1845) trat van der Null als ProfefTor an
die Akademie der Kiinfte und mit ihm datirt eine

völlige Umänderung im Geilte des Bauwefens. Als
ausgezeichneter Kunltler uberzeugt von der Unhalt-

barkeit des Syrtcms, durchdrungen von feinen eigenen
hochft anregenden Ideen bringt er auch fofort neues
Leben in die Architektur. Es darf hierbei nicht Wun-
der nehmen, dafs van der Null feiner eigenften Ge-
fchmacks - Richtung vorerft uneingefchränkt folgte,

ohne fich an irgend eine Tradition zu binden. Aber
es bedurfte gerade jetzt eines folchen Mannes und
fein Erfeheinen bezeichnet den Anfang des neuen
Tages für die Architektur in Wien. Was dcrfclbc

Künftler bei fteter Entwicklung gcleiftet, und welchen
Eintlufs er auch fonrt zu nehmen berufen war, zei-

gen unter Anderem feine Bauten: Carlthcatcr 1847,

Arfcnal 1849- 55, endlich Operntheater, Bauten, welche
für ihn und feine Zeit gleich charaktcriftifch wurden.

All diefem vorausgeht aber unfer im Jahre 1846

errichteter Brunnen, er bezeichnet den Wendepunkt,
den Beginn neuen Lebens, neuer Thatigkeit in der

Architektur und ift dcfshalb für die Baugcfchichte

Wiens von grofser Bedeutung. Seine Formen tragen

den Stempel einer gewiffen Originalität und muffen

die Bcftrebungcn eines bedeutenden Künftlcrs in einer

an Monumenten armen Zeit illuftrircn.

Die Bedeutung des Monumentes als folches und
für die Gcfchichtc der Architektur mufstc allein fchon

hinreichen, um für die Erhaltung desfclbcn einzutreten;

es kommt aber noch hinzu, dafs die entgegengefetzte

Abficht einer Zcrftorung oder Vcrfctzung auf unpaf-

fendem Platze der Pietät des gebildeten Wieners für

feine Monumente und deren grofse Meifter gewifs
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wenig cntfprcchcn wurde. Van <lcr Null aber, der an

der Wiege, unferer grofsen Bau-Periode ftand und
keine geringen Vcrdicnfte um diefelbe hat, hat auch
ein Anrecht von uns und unferen Nachkommen, durch

Erhaltung feiner Werke gewürdigt zu werden.

127. Der k. k. Confervator Stipperger hat an die

Ccntral-Commiffjon über die Keftaurations-Arbeitcn

am Portale der Kirche und im Kreuzgange zu .)//'//-

ßatt. welche im September d. J. abgcfchloflen wurden,

eingehend berichtet.

Die Arbeiten wurden unter der Leitung des

Confervator* zu Anfang Auguft begonnen Bei der

Rcftaurirung des Portals hatte man Gelegenheit, eine

intereffante Sculptur blofszulcgcn. Ucbcr dem Sturze

der Portal -Thure befand fich nämlich im halbkreis-

förmigen Felde auf dem Mortclvcrputze das zopfig

ausgeführte Monogramm Chrilli I • II • S. in Stucco
angebracht, doch liefs die unebene Mortelflache er-

warten, dafs darunter fich ein Relief befände. Nach
Befeitigung der Mortelfchichte bewahrte fich die

Erwartung. Im halbkreisförmigen Bogen findet fich

im Relief die Darftcllung Chrifti, vor demfclben ein

knieender Mönch, der eine Kirche emporhalt, Chriftus

halt in der linken Hand ein offenes Buch. Zu deffen

Haupte rechts die Sonne, links der Halbmond. Die

Bruchflucke der Umfchrift lauten: Heinricus Abbas
Rudgcr. me fecit. Wahrfchcinlich jener Abt, unter

dem der Kirchcnvcigrofscrungsbaii 1,13101 erfolgte.

Im Kreuzgange wurden die ausgebrochenen
Maucrtheilc durch Steine erfetzt, die Sitze an den Hof-

Fcnftcrn wieder hcrgertellt, die Capitata und Sättlen-

bufen gereinigt, die Wände und Gewölbe ausgebclTert

und der Mörtelverputz nach Bedarf erneuert , der

Fufsboden geebnet, mit Sand beftreut, der Waffer-

ausgufs vom crllen Stockwerk in den Hof befeitigt

und ein Ablaufcanal angelegt. Die Köllen wurden
thcils von dem Unterrichts-Minifterium, theis von der

Ccntral-Commiffion getragen.

128. In der Pfarrkirche zu Matrci fteht einem
Picrichte des Correfpondenten (i. Dahlkc zufolge auf

dem Hoch-Altar eine Statue, benannt „Unftr Herr im
Elend", die als gefeiertes Gnadenbild feit Jahrhun-

derten das Ziel der Wallfahrer ift und der Sage nach

aus Palallina '1210; flammen foll. Heinrich von AuflVn-

ftein foll fie als Nachahmung eines hölzernen Bildes

in Jerufakm von dorther mitgebracht haben. Nach
manchen Schickfalen fand das Schnitzwerk auf Korten

Erzherzog Ferdinands einen ruhigen Standplatz in

einem vergoldeten Karten auf einem Altar, um end-

lich l"?4 auf den Hoch Altar 11bertragen zu wei den.

Die Statue, wenig über 1 .ehinsgrofse, I • 9? M. hoch,

ein eigenartiges Bild, das vorgebeugte Haupt etwas

gegen die rechte Seite geneigt, erfcheint die Hellende

Figur durch die blut- und n.igellofen Wundenmal« als

Auferrtandener charakterifirt, mit niederhangenden
Armen und flach übereinander gelegten Händen. parallel

gertellten Füfsen, die Haltung eines Betenden, fkelett-

artige Glieder, ftarrcs, von eingetrockneten Muskel-

bandern gehaltenes Knochengeruli, feharfgefchnittene

Nafe. hohe, rinnenartig vertiefte Stirn, abgezehrte Wan-
gen, ein ziellofer Blick aus den tiefliegenden Augen,
gramvolle Miene, diefs alles gibt ein Bild des Jammers.

ein Bild des heil. Mannes im Klcnd. Kine feltene Auf-

fafsung für eine Darrteilung Chrirti nach dem erfüllten

Erlöfungswerk.

Um die Lenden ein glattes oben handbreit um-
gefchlagenes Tuch, das bis zu den Knieen reicht, keine

kunftvoll gebrochenen Falten, faft glatt aufliegend mit

einem fchmalen, aus dunklen und hellen Streifen be-

malten Saum. Dem dürren Angefleht ift durch das

beiderfeitig an den Schlafen und hinter den Ohren
aufgebaufchte Haar, wie durch die fymmetrifch geseil-

ten Ringeln des Vollbartes ein gefälliger Umrifs ver-

liehen, mit dem fich die Dornen der Krone ungezwun-
gen vermengen.

Die Aushöhlung des Rumpfes hat die Zersplitte-

rung der Statue, ein günftiges Gefchick die Schädigung
der Färbung hinangehalten. Hie und da befonders

auf dem Bartgcringel glaubt man Spuren verwitterter

Goldbemalung wahrzunehmen, allein es ift nur der

blofsgclegte und nachgedunkelte Kreidegrund, der

mit dem eintönig graubraunen faft erzfarbig fchim-

mernden Ueberzuge die Echtheit des errten Anrtrichcs

und das hohe Alter des Mirakel-Bildes bezeugt, dem
ein hervorragender Rang unter den Kunllwcrkcn
Tyrols lieber würde, wenn es nicht als blofse Nach-
ahmung eines morgenl.mdifchen Kunltcrzeugnifses aus

der Reihe der tyrolifch-vaterlandifchcn Kunrtfchopfun-

gen gertrichen werden mufste. Es dürfte das Werk
eines Kunltlcrs fein, der aus der Reihe der Kreuzfahrer

zurückgeblieben, feine Thatigkeit unter geänderten

Verh.iltnifscn fortfetzte, fo dafs die Copie des Holz-

fchnitzbildcs aus der Grabcskirche. ob man fie aus

dem Beginne oder aus der Milte des 13, Jahrhundcrtes

datire, nicht ohne W'ahrfcheinlichkeit auf die Werk-
ftatte eines fränkifchen Schnitzers in Jcrufalcm zurück-

geluhrt werden kann.

129. Die feit einigen Jahren herausgetretenen

wefentlichen Schaden und Gebrechen an der Kai/er-

bürg tu Egtr, insbefonders der Einflurz eines Gewölb-
Hogens mit zwei Fenfterfaulen im Palas, verlangten

eine urauffchiebbare Keftaurirung, die auch im laufen-

den Jahre auf Staatskoftcn in vollkommen befrie

digender Weife durchgeführt wurde. Defsgleichen

mufste die hölzerne, über den Wallgraben zum Ein-

gangsthorc der Burg fuhrende Brücke und die Para-

pettcn-Mauer des fchwarzen Thurmes entfprechenden

Ausbcfferungen unterzogen werden.

130 An der Sudortfcite der Pfarrkirche in Tatßtn

Tyroli ift eine dem heil. Erasmus geweihte Capelle

angebaut, ein Werk von 1471, die als Begr.ibnifsftattc

der graflichen Familie Welsberg dient. Nach einem

Berichte des Correfpondenten Prof Kalteneeker befin-

det fich an der Aufseilfeite derfelben ein Fresco-

Gcntalde 2 M hoch i' , M. breit), vorllellend ein

Vesperbild aus 8 Figuren. In der Mitte Maria mit der

Leiche ihres Sohnes im Schoofse, rechts kniet Johannes,

links Magdalena, rückwärts das Kreuz mit noch ange-

lehnten Leitern, im Hintergrunde rechts zwei Frauen,

links Jofeph von Arimathaea und Nikodemus. Das
Ganze umfchlicfst eine gemalte Umrahmung; die vor-

dere und niedere Gruppe ift beffer erhalten, jedoch in

der Farbe ziemlich durchkluftet, die anderen Figuren

find nur mehr in ihren Umrifscn erkennbar. Die Malerei

durfte dem Ende des 15, Jahrhundcrtes angehören.
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