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(2. Fortsetzung) Bettraqe 
zur Geschichte des Landgerichtes Sillian von unqefshr 1750 his 1850 

Die Zahl der Priester im Jahre 1836 
vgl, in der Liste der Berufe und 
Stande 1836! 

1m alten Landgericht Heimfels, bzw. 
der alten Hofmark Innichen. gab und 
gibt es Iolgende Wa l l f a h r ten: 
Hollbruck: Kirche Mariahilf. Innichen: 
Wundertatiger Kruzifixus in der Stifts
kirche. Kalkstein: Kirche Maria Schnee. 
Winnebach: Im Silvestertal bel Tob
lach gab es die Kirche und das Bild 
des hl. Silvester. Die Kirche wurde um 
1785/86 gesperrt, Das Bild wurde in die 
Seelsorgskirche von Winnebach tiber
tragen. Seither galt diese Kirche, wo 
das Silvesterbild . weiterhin verehrt 
vurde, als Wallfahrtskirche. 
Im 18. Jahrhundert sowie in der 1. 

Half'te des 19. Jahrhunderts ziemlich 
e g e Bautatigkeit. 
Abfaltersbach: Kirche urn 1775 groJ.1

tenteils auf Kosten der dortlgen Fa
milie v. Aigner erbaut. 1783 geweiht. 

Abfaltern bei Abfaltersbach: Kirche 
urn 1765 barockislert. 

Arnbach: Kapelle bei Kolbenthal1838 
erbaut. 

Auuervtllgraten: Alte Kirche urn 1795 
abgebrochen, die neu erbaute 1810 ge
weiht. Kapellen bei den Fraktionen 
Bachlehen, Unterwalden. Winkelthal 
und Wurzen. 

Hollbruck: Seit 1786 Lokalkaplan. 
Innervillgraten: Alte Kirche 1710 ge

weiht, neuer Turm 1799. 1893-95 voll
kommener Neubau der Kirche. Johan
nes-Kapelle 1733 erbaut. Kapellen bai 
den Fraktionen Kafte und Senfter. 

Innichen: Der letzte Propst des K01
legiatsstiftes, Karl Graf Wolkenstein. 
vor der Aufhebung 1782 gest, Das Stift 
wurde mit Dekret vom 16. April 1785 
aufgehoben. Aktivvermogen 201.116 fl. 
Passiva 1915 fI. Die Mitglieder des Stif
tes erhalten Ruhegehalter. Der nachste 
Dekan (nicht Propst) war Johann Nep. 

Von Hans Kramer 

Andreas v. Kripp (gest, 1810). Die Wl~
dererrichtung des alten Kollegiatstif
tes wurde schon 1792 bewilligt und 1798 
vollzogen. Von 1808 bis 1816 neuerliche 
.Suspension des Kollegiatstiftes. Die 
Wiedererrichtung wurde 1816 geneh
migt und 1818 vollzogen, Der Personal
stand des Stiftes war gegenuber der 
Zeit vor 1785 verkleinert; es hatte den 
Propst, der Sitz und Stimme auf dem 
Tiroler Landtag hatte. und 4 Kanoni
ker. Die Prabenden war relativ sehr 
gut dotiert. Die Platze der 4 Kanoniker 
waren Iur alte verdiente Priester be
stimmt. die in Innichen einen ruhigen 
Lebensabend geniefsen konnten. Das 
Prasentationsrecht Iur diese Innichner 
Stellen hatte der osterretchische Kai
ser. Im Jahre 1821 Stiftung einer neuen 
Priesterstelle. Von den Innichner Prop
sten ragt Franz Josef Rudigier (in In
nichen 1848-1850) hervor, der spater 
ein sehr bekannter Bischof von Linz 
wurde. Im Jahre 1837, bzw. endgiiltig 
1844, wurde ein Institut errichtet, in 
dem jeweils acht Chorknaben Musik
unterricht geniefsen konnten. Die 
Stiftskirche wurde 1846-1848 in unge
schickter Weise "restauriert", was erst 
urn die Wende des 19. und 20. Jahr
hunderts durch den fahigen Propst Dr. 
Josef Walter wieder gutgemacht wer
den konnte. 

Die Stiftskirche wurde also 1785 ge
spent und 1798 wieder erortnet. Die 
Pfarrkirche (St. Michael), 1735 abge
brannt, urn 1760 wiedererrichtet, 1761 
geweiht. Die St. Mauritius-Kirche unter 
Joseph II. vor 1786 geschlossen. Die 
Altottinger- oder Grabeskirche vor 1768 
geschlossen, in der Mitte des 19. Jahr
hunderts wieder ercffriet.. Die St. Ka
tharina-Kirche mit kleinem Kloster 
(Filiale der Dominikanerinnen in 
Lienz) vor 1786 geschlossen. 1832 von 
der Gemeinde angekauft und in ein 

Gemeindespital umgewandelt. Das 
Franziskanerkloster in Innichen (das 
einzige Kloster des Landgerichtes Sil
lian) spielte eine ziemlich grolse Rolle. 
Es hatte im Jahre 1751 22 Patres und 
5 Laienbruder, spater 15 Patres. 5 No
vizen und 4 Laienbruder. Die Franzis
kaner waren Lehrer in der Volksschul ~ 

von Innichen. 
Kalkstein: Seit 1800 dort 1 Priester. 

der auch Lehrer in der Schule ist. 
Kartitsch: Kirche St. Leonhard 

(Hauptort) zu Beginn des 19. Jahrhun
derts restauriert. Kirche St. Oswald 
1759 vergrotsert, 

Moos bei Sexten: Kirche 1717 gebaut. 
1720 geweiht. Kapelle im Bad Moos 
1828 errichtet. 

Obertilliach: Pfarrkirche 1762 -1764 
vom beriihmten Archiiekten Franz de 
Paula Penz- gebaut, Die Kapellen St. 
Helena und St. Nikolaus vor 1786 ge
sperrt. Eigene Kapellen in den Frak
tionen Flatsch, Leiten, Rals und Ro
darm. 

Panzendorf: Kapelle im Schlofs Heirn
fels vor 1786 gesperrt, urn 1809 ent
weiht. Kapelle bei Gschwend. 

Sexten: Alte Pfarrkirche St. Veit 1761 
erweitert. Neubau der Kirche 1825/26 
vom Architekten Alois Mutschlechner 
aus Tristach. 1827 geweiht. Friedhofka
pelle 1826 erbaut. Die Pfarrkirche im 
Mai 1915 von den Italienern zusam
mengeschossen, Nach 1918 bald wiedar
errichtet. 

Sillian: Kirche 1759/60 barockisiert. 
Friedhofkapelle urn 1727 erbaut, vor 
1786 gesperrt. Kapelle zu Ehren des 
leidenden Heilands urn 1800 erbaut. 
Pfarrhof 1755 erbaut. In der Umgebung 
verschiedene kleine Kapellen. 

Strassen: Kirche zur hl, Dreifaltig
keit 1760-1768 erbaut, 1783 geweiht. 
Kirche St. Jakob 1826 erweitert. Eine 
Kuratie 1718, bzw. 1722 errichtet. 



Osttiroler HeimatblllUer Nummer 10 - 32 Jahrgang 

Tassenbach: Kapelle 1730 erbaut, vor
 
1786 gesperrt.
 

Tessenberg: Eine Expositurstelle 1786
 
errichtet.
 

Untertilliaeh: Kirche St. Florian urn 
1780 erbaut, 1783 geweiht. Kirche St. 
Ingenuin urn 1784 erweitert, 1310 neu 
geweiht. Kapelle in Eggen HI:::!, ein = 
Kapelle zur hI. Helena 1850 erbaut. 
Eine Kapelle in Erlach. 

Vierschach: Eine Expositurstelle 1786
 
errichtet.
 

Wahlen: Seit 1755 ein Benefiziat neu
 
eingesetzt, Kirche SL Nikolaus 1865
 
renoviert. Kapella bei Stadlen.
 

Winnebach ·(vgl. auch unter WaH
fahrten): Loretokapelle bei Kletten
heim 1760 durch eine Mure sehr be
schadigt, 1761 neu erbaut. Passionska
pellen urn 1700 gebaut, 

S c h u len: (Die 1. Jahreszahl besagt 
nicht. daIl die Schule erst in diesem 
Jahre gegrundet worden ist. Schuler 
= Sch., unter Schuler verstehe ich 
Schuler und Schulerinnen), 

Abfaltersbach, 1802 39 Sch., 1836 77
 
Sch., 2 Lehrer.
 

Aulservtllgraten, 1802 80 Sch., 1836 116
 
Sch., 3 Lehrer.
 

Hollbruck, 1802 14 Sch., 1836 22 Sch.,
 
1 Lehrer.
 

Innervillgraten, 1802 70 Sch., 1836 102
 
Sch., 2 Lehrer.
 

Innichen. Die Schule wurde von 1775
 
bis 1894 von Franziskanem gefiihrt.
 
Hier bestand auch eine Madchenschula.
 
Neben der gewohnlichen Volksschule
 
gab es eine schola industrialis. 1836 156
 
Sch., 4 Lehrer.
 

Kalkstein, 1836 8 Sch., 1 Lehrer.
 
Kartitsch, 1802 68 Sch., 1836 90 Sch.,
 

1 Lehrer. -

Obertilliach, 1836 71 Seh., 1 Lehrer,
 

Weiler Hueben 32 Sch., 1 Lehrer, Wei

ler Leiten 17 Sch., 1 Lehrer. Urn 1831/38
 
gab es auch im Weiler Flatsch eine
 
Schule.
 

Panzendorf, das seit mindestens 1804
 
eine Schule hat, 1836 46 Scha 1 Lehrer.
 

Sexten, 1802 120 Sch., 1836 151 Sch.,
 
2 Lehrer. Sexten hatte seit mindestens
 
1831 2 Schulen, eine Iur Knaben und
 
eine fUr Madchen,
 

Sillian. Seine Schule nacb neuem Sy
stem wurde im Jahre 1776 eroffnet, 
Sie sei sofort sehr gut gewesen, was 
das Verdienst der Schulaufseher, des 
Landrichters Spielmann und des De
kans Perathoner gewesen sei. Die Kin
der von Ambach und Sillianberg ka
men nach Sillian. 1802 150 Sch., 1836 
122 Sch., 3 Lehrer. Sillianer Lehrer: 
Franz Thuelinger 1730 -1739. Jakob 
Christoph Sandbichler 1739-1775. Kas
par Sandbichler 1775-1785. Josef v. 
Anreiter (Aushilfe) 1775-1781. JOSef 
Gampper (Aushilfe) 1781-1785. Anton 
Sandbichler, Sohn des Jakob Christoph 
S.. 1785-1831. Alois Sandbichler, Sohn 
des Anton S., 1831-1864. Johann Sand
bichler, Sohn des Alois S., 1864-1892. 
In Sillian waltete also die Lehrerdyna
stie Sandbichler. 

Strassen, 1802 60 Seh., 1836 94 Sch..
 
1 Lehrer.
 

Tassenbach hatte seit mindestens 1837
 
eine Schule.
 

Tessenberg, 1802 18 Sch., 1836 31 Sch.,
 
1 Lehrer.
 

Untertilliach, 1836 in St. Florian 67
 
Sch., 1 Lehrer, in Eggen 25 Sch., 1 Leh

rer. Die Schulen bestanden aber schon
 
vie] friiher, seit mindestens 1815.
 

Vierschach, 1802 36 Sch., 1836 49 Seh.,
 
2 Lehrer.
 

Wahlen, 1802 30 Seh., 1836 66 Sch.. 1
 
Lehrer. Urn 1824 wurde dort ein neues
 
Schulhaus erbaut.
 

Winnebach, 1802 42 Sch., 1836 50 Seh.,
 
3 Lehrer.
 

In einer Gerichtsbeschreibung von 
1802 steht, dal1 die Trivialschulen flei 
Big besucht werden und fast alle "Un
tertanen", besonders q:e jiingeren. des 
Lesens und Schreibens kundig seien. 
Urn 1826 wurde geklagt, dal1 der Unter
richt besser, die Schulgebaude grolser 
und heller sein konnten. Vor allem 
fehle es an der landwirtschaftlichen 
Schulung. Die Bauernkinder konntsn 
in der Schule moderne Erkenntnisse 
in Ackerbau und Viehzucht lernen, was 
aber bisher fehle. Der jeweilige Dekan, 
also vor allern der von Innichen, war 
der Schuldistriktsaufseher. Die Volks
schullehrer in den kleinen Gemeinden 
und Weilem waren meistens die dor
tigen Seelsorgspriester. Im Jahre 1855 
wurden im gesamten Landgericht 702 
Schuler gezahlt, 

S tip end i urn: Michael Peintnsr, 
Postwagenexpeditor in Laibach, ver-. 
machte im Jahre 1772 fUr einen Stu
denten aus Innichen ein Stipendium 
von jeweils 80 fl. 

Theaterauffiihrungen: Urn 
1827 gab es in Sillian Theaterauffuh
rungen (wohl Laienspieler), deren 
Beinertragnis armen Schulkindern zu
gute kommen sonte. 

Berufe und Stande: Handwer

ker nach Statistiken von 1790 und 1807
 
(die Zahl der Handwerker ist nicht
 
genannt) :
 

Heimfels (wohl das ganze Gericht 
gerneint): Bletglelser, Etsenprannen
schmiede, Hutmacher, Lederer, Lein
weber, Sensenschmiede. 

Innichen (wohl der Bezirk der alten 
Hofmark gemeint): Handschuhmaeher, 
Kupferschmiede, Lederer, Leinweber, 
Pergamentmacher. 

Verschiedene Berufe und 
Stande 1836: 

Abkiirzungen: Abfaltersbach = Abf., 
Ambach = Arnb., Aulservillgraten = 
AV., Innervillgraten = IV., Innichen = 
Inn., Innichberg = Innb., Kartitsch = 
Kart., Qbertilliach = QT., Panzendorf 
= Panz., Sexten = Sext., Sillian = 
Sill., Sillianberg = Sillb., Strassen = 
Str., Tessenberg = Tess., Untertilliach 
= UT., Vierschach = Viersch., Wahlen 
= Wahl., Winnebach = Winnb. 

Adelige: 4 Inn., 1 Panz. Zus. 5. 
Apotheker: 1 Inn. 
Backer: 3 Inn." 3. Sext, 3 sui, zus, 9. 
Bauern: 34 Abf., 53 Arnb., 107 AV..
 

136 IV., 67 Inn" 27 Innb., 95 Kart., 114
 
QT., 44 Panz., 128 Sext., 49 sui, 31
 
5illb.. 92 Str., 26 Tess., 54 lJT.. 40
 
Viersch., 31 Wahl., 36 Winnb. (damit
 
sind wohl nur Hofbesitzer gemeint).
 
Zus. 1164.
 

Beamte: 9 Inn., 1 Kart., 1 Panz., 1
 
Sext., 13 Sill. Zus. 25.
 

Binder: 1 Abf., 1 Arnb., 1 Inn., 1 sm, 
1 UT. Zus. 5. 

Bortenwirker: 1 Sill. 
Bote: 1 Abf. 

Branntweinbrenner: 1 Abf., 1 IV., 1
 
QT., 1 UT. (fUr den eigenen Bedarf
 
diirfte es weit mehr Branntweinbren

ner gegeben haben). Zus. 4.
 

Brotwager: 1 Sill. 
Buchbinder: 1 Sext. 
Bacbsenmacher: 1 Inn. 
Dienstboten: 87 Abf., 69 Arnb., 136
 

AV., 155 IV., 166 Inn., 59 Innb., 134
 
Kart., 118 OT., 68 Panz., 158 Sext., 95
 
Sill., 35 Sillb., 144 Str., 37 Tess., 86 UT.,
 
53 Yiersch., :3"4 Wahl., 89 Winnb. (diese
 
Dienstboten diirften z. T. Sohne und
 
Tochter der auf dem Hof lebenden
 
Bauemfamilie gewesen sein). Zus. 1723.
 

Drechsler: 2 Arnb. 
Farber: 1 Inn., 1 Sill. Zus. 2. 
Gerber: 1 Arnb., 4 Inn., 1 Kart.. 1
 

Panz., 1 Sext., 2 Sill., 1 Str. Zus. 11.
 
Gewerbsleute im allgemeinen: 20
 

Abf., 14 Arnb., 23 AV., 9 IV., 72 Inn.,
 
22 Kart., 10 QT., 13 Panz., 61 Sext., 46
 
sui, 4 Sillb., 29 Str., 2 Tess., 15 UT.,
 
10 Viersch., 9 Wahl., 14 Winnb. Zus. 373.
 

Glaser: 1 AV., 1 Inn., 1 Kart., 1 -sm,
 
1 Str. Zus. 5.
 

Handschuhmacher: 7 Inn.. 1 Sil.;
 
Zus.8.
 

Hausierer: 1 Abf., 3 AV., 2 IV., 2 Inn.,
 
1 Sexlt.,. 2 sin., 1 Str. Zus. 15.
 

Huter: 1 Inn., 9 Sext., 1 Sill. Zus. 11. 
Klampferer und Korbmacher: 1 Sill., 
2 UT.. 2 Viersch. Zus. 5. 

Kramer: 2 Abf., 1 Arnb., 1 AV., 7
 
Inn., 2 Kart., 2 Panz., 3 Sext., 3 Sill.
 
Zus. 21.
 

Kurschner: 1 Inn. 
Kupferschmied: 1 Inn., 1 Sill. Zus. 2. 
Lodenwalker: 1 Abf., 1 Winnb. Zus. 2. 
Maurer und Steinmetzen: 1 AV., 1
 

Kart., 1 Panz., 1 Sext., 1 Sill., 1 Wahl.
 
Zus. 6.
 

Metzger: 2 Inn., 1 Panz., 3 Sill. Zus. 6. 
Naherin: 1 Inn. 
Obsthandler: 1 Sext., 3 Str. Zus. 4
 

olstampter: 1 Str.
 
Priester: 2 Abf., 2 AV., 3 IV., 14 Inn.,
 

3 Kart., 2 QT., 1 Panz., 2 Sext., 3 Sill.,
 
2 Str., 1 Tess., 1 UT., 1 Viersch., J
 
Wahl., 2 Winnb. Zus. 40.
 

Rechenmacher: 1 Abf., 1 AV., 2 Inn.. 
2 Kart., 1 QT., 1 sui, 1 Str., 1 UT. 
Zus. 10. 

Bingelmacher: 1 Str. 
SagmUller: 2 Arnb., 4 Inn., 1 QT., 1
 

Panz., 3 Sext., 2 Str., 2 Viersch., 2
 
WahL, 1 Winnb. Zus. 18.
 

Sattler: 1 Inn., 2 Sill., 1 Str. Zus. 4.
 
Schlosser: 3 Abf., 2 Inn., 1 sui, 1
 

UT, Zus. 7.
 
Schmiede (meistens Huf- und Na


gelschmiede, vgl, auch oben Kupfer

schmiede): 2 Abf., 3 AV., 1 IV., 3 Inn.,
 
1 Kart., 1 Panz., 2 SeXlt., 2 Sill., 3 Str.,
 
1 UT., 1 Viersch.. 2 Winnb. Zus. 22.
 

Schneider: 1 Arnb., 3 AV., 1 IV., 6
 
Inn., 1 Kart., 1 QT., 1 Panz., 2 Sext.,
 
2 sm, 3 se., 2 UT., 1 Viersch., 1 WahL,
 
1 Winnb. Zus. 26.
 

Schuster: 2 Abf., 1 Arnb., 4 AV., 1
 
IV., 5 Inn., 4 Kart., 2 QT., 1 Panz., 5
 
Sext., 7 Sill., 2 Str., 2 UT., 1 Viersch.,
 
1 Wahl., 1 Winnb. Zus. 39.
 

Seifensieder: 1 Inn. 
Seiler: 1 Kart. 
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Taglohner: 35 Abf., 9 Arnb., 48 AV., 
14 IV',. 5 Inn., 1 Innb., 5 Kart., 50 QT.. 
23 Panz., 93 Sext., 25 Sill.. 2 Sillb., 13 
Str.. 6 Tess.. :25 UT., 4 Viersch.. 12 
Wahl., 15 Winnb. Zus. 385. 

Tischler: 2 Abf., 1 Arnb.. 2 AV.. 2 
Inn.. 1 Kart., 1 Panz., 3 Sext. 2 Sill.. 
2 Str., 1 Vierscr.. 1 Winnb. Zus. 18. 

Uhrrnacher: I ]nn, 
Vicn- und Lec.erhandler: 12 Sext., 1 

Sillb.. 1 Tess. (d,e Bauern durtten ihr 
Vieh meistens selbst auf den Jahr
markten verkauft haben). Zus. 14. 

Weber: 4 Arnb., 2 AV., 1 IV., 4 Inn.. 
4 Kart.; 1 QT .. 2 Panz., 9 Sext.. 1 Sill., 
3 Str.. 2 UT.;, 3 Wahl'. , 4 Winnb. Zus.40. 

Wirte: 1 Abf., 1 AV.; 1 IV., 6 Inn., 2 
Kart., 2 QT., 1 Panz., 4 Sext.. 4 sm, 
2 Str., 1 Tess., 1 UT., 2 Viersch., 1 
Wahl., 1 Winnb. Zus. 30. 

Zimmerleute: 1 Abf., 1 AV., 1 IV., 2 
Inn., 1 Kart., 1 QT., 1 Sext., 1 Sill., 2 
Str. Zus. 11. 

Zahlung del' Berufe im Landgericht 
Sillian nach einer Statistik von 1857: 

52 Beamte, 60 Priester. 25 Militiirs, 9 
Literaten und Kunstler {?).22 Mann 
Sanitatspersonal (wohl Arzte inbegrif
fen). 1199 Grundbesitzer, 33 Haus- und 
Rentenbesitzer (wohl nichtbtiuerllch'. 
218 Fabrikanten und Gewerbsleute. 2~ 

Handelsleute, 3667 Hilfsarbeiter in del' 
Landwirtschaft. 43!l Hilfsarbeiter in den 
Gewerben. 39 Hilfsarbeiter im Handel 
374 Diener, 431 'I'aglohner. 

Art del' Lan d w i r t s c h aft: Die 
staatlichen Beh6rden haben immer an
erkannt (z. B. 1802), daE die Acker und 
Wiesen in gutem Stand gehalten wer
den und durch viel bauerlichen FleiE 
aus Ihnen herausgeholt wird. was nul' 
moglich ist. Die Ackergerate wurden 
1802 als einfach, abet' befriedigend be
zeichnet. Die Acker und Wiesen an 
del' grofsen Landstrafse sowie an den 
Gemeindewegen waren umzaunt (urn 
1802). Die Bauern bewirtschafteten. 
auch Acker und Wiesen in sehr- hohen 
Lagen und in sehr steilem Oelande (z. 
B. in Villgraten).. (Forts. Iolgt.) 

Ktrchenbuben in alter Zeit
 
Im hinteren Teil del' St. Mi

chaelskirche in Lienz ist noch ein alter 
Pranger zu sehen, Dafs er gerade .im 
Gotteshaus seine Unterkunft gefun
den, hangt wohl damit zusammen, well 
in vergangenen Zeiten die Strafen zum 
Teil oder auch zur Ganze von del' 
Kirche diktiert worden sind. Davon 
gibt Zeugnis ein Brief im Stiftsarchiv 
von Innichen. Er wurde im Jahre 1598 
von Pfarrer Hieronymus Schussler .an 
den Generalvikar in Brixen gerichtet, 
Es wird darin berichtet, daLl ein Jerg 
Schranzhofer, Schuechmacher zu Inni
chen, im Rausche seinen leiblichen 
Vetter. den Hannsen Maurer, erstochen 
und darum zur Iolgenden Bulle ver
urteilt wurde: 

"Er'muLl am WeiLlsonntag am Pfarr
freithof so man das dritte Zeichen zum 
Gottesdienst wirt leitten, paarfuefs, 
oben urn die Prust mit entblefstem leib. 
In- seiner gerechten handt am brinendt 
liecht. in del' gelinken abel' ein blofses 
Schwert oder Ruetten habendt, seln 
milshandlung del' entleibung bekhenne 
undo umb gnad und Verzeichung kniend 
bitten. volgendts den urnbgang umb die 
kitchen zue nagst auf den Priester ver
richten und unter dem Gottsdienst del' 
heiligen MeLl hinter dem Priester bis 
zum ende verharr, nach diesem auf 
des entleibten Grab kreuzweis ligendt 
fur sein arben seel bette, biLl del' Prie
ster ein Plazebo wird lesen. Solicher 
BneLl verwidert sich Schranzhofer mit 

vermelden es wurde mit kheiner Iruch 
und weniger andacht verricht werder, 
er muEe sich deE sein leblang scha
men. lch sollee Ime ain andre Buei 
au.Iegen und er wolle sich solliche: 
beim H. Generalvikar beschweren. Icr; 
wLf.; kain ringere BueLl. Es ist woh 
broichig. daLl solche Strafe nit nul' ein
mal. sondern zue dreimal uni:erschid
lich auf festlich Tag geschicht. so er
rondert die Not ein ernstlich exernpl. 
das ein ansehen hat vor del' Gemain. 
ob hinfiran soliche ubeltatten vermit
tern bUben; man drot doch allzait mit 
erstechen und umbpringen, wie dann 
neulicher zeit ein Burger allhie biE aui 
den Tot wundt geschlagen ist worden 
end ain anderer sein aignen Weib erst 
in diesel' wochen das haupt hat wellen 
nemmen, abel' durch das geschrey seiner 
aignen khinder verhindert ist worden. 
Gett welle, daLl es nit noch geschehe. 
Soliches habe ich auf Schranzhofers 
begern zuschreiben wellen und er
warte E. G. gegenbevelch, Damit mich 
meinem H. Prelaten rnich gehorsamst 
empfelchend, Caplan Hiero. Schussler. 
Inichingen, den 22. Aprilis 1596." 

In del' .Antwort, die von Brixen er
folgte, wurde die Strafe dahin gernil
dert. daLl -Schranzhofer, da er sich reu
miitig erzeigt, ,.daLI er gleichwol nit 
blofses leibs, auch khein schwerd tra
gen. abel' sonst mit den Ruetten knien 
vorn Altar· in werenden Gottsdienst 
und kreuzwens ligender abbit bei des 
entleibten Grab allerdlngs wie Eur 
Herrns schreiben inhalten unfelbarlich 
verrichten und erstatten solle", 

In Anbetracht des Verbrechens war 
also die Strafe- nicht allzuschwer. Sie 
wurde noch gernildert, da del' Tater 
slch reumiitig zeigte. Die Straf'gewalt 
lag in diesem FaIle in den Handen der 
Kirche. Saxl 

Aus den Briefen Albert Muchars an seinen Freund Benno Kreil
 
Bruno Karl Kriegelstein-Sternfeld 

nennt in seiner Grazer Dissertatioq" 
"Der beruhmte Historiker Albert von 
Muchar" (1949) Benno Kreil als desseI).. 
besten Freund und bedauert, daLl del' 
BriefwechseI zwischen beiden Admon..:,. 
tel' Qrdensbrudern noch nieht ver6f
fentlicht sei. Abel' just im gleichl';ll. 
Jahr hat ein dritter Admonter Bene
diktiner, DDr. Adalbert Krause in d~ 

"Beitragen zur Erforschung steirischer 
Geschichtsquellen" diese Lucke ausg2
fUIlt. ...

Indem wir im folgenden einiges aus 
diesel' Sammlu..'1.g. die die schicksaJ
schweren Jahre 1811 bis 1849 umfaLIt, 
erzahlen, geben wir zunachst eini~ 
Lebensdaten bekannt. Benno Kreil 
wurde am 1. 11. 1779 zu Admont ge.;.. 
boren und trat 1798 in das dortige 
Stift ein. Er empfing vier Jahre spa:., 
tel' die Priesterweihe, wirkte dann als 
Lehrer an der theologischen Haus
lehranstalt und als Pfarrer und er: 
warb 1809 die theologische Doktor; 
:wurde in Salzburg. Nach mehrjiihriger 

Tatigketi als Professor des Bibelstu
diums am Grazer Lyzeum wurde er 
1823 Stiftsadministrator in Admont. 
1839 zum Abt geweiht, hat er hier am 
7. 3. 1863 sein arbeitsreiches Leben be
schlossen. 

Die beiden Manner haben zwar den 
GroLlteil ihres Lebens in Graz und 
Admont verbracht, doch £allt del' Auf
enthalt durch Jahre hindurch nicht 
in die gleiche Zeit. Daraus ergab sieh 
die Notwendigkeit des Briefwechsels. 
lVIuchar wurde 1823 aus Admont an die 
Grazer Universitat berufen. 

Muchars Korrespondenz umfaEt die 
verschiedensten Gebiete und zeigt die 
Vielseitigkeit. urn nieht zu sagen die 
Universalitat des Verfassers. Selbst
verstiindlich stehen wissenschaftliche 
Arbeiten im Vordergrund. doch erfah
ren wir daneben von politischen Ge
schehnissen ebenso wie von Alltagser
eignissen. Wir lesen ferner, welche 
Bucher Muchar benutzte und zu be
nutzen vorhatte. Einmal bittet er den 
Freund sogar, ihm eine gedruckte Vio
linschule in Gr~ zu, kaufen. 

Gleich einer del' ersten Briefe ent
stand unter dem Eindruck des kaiser
lichen Patentes von 1811, das den Wert 
del' Bankozettel uberNacht urn das 
Funffache herabsetzte. da die Fran
zosenkriege die Staatskassen geleert 
hatten. 

Es folgen Berichte uber den Tod de> 
Kaisers Franz (1855), uber den bevor
stehenden Bau del' Eisenbahn Wien-
Triest (1841 und 1843)'; uber das Wuten 
del' Cholera (1831. 1937) und die Re
volution (1848 unq 1849). Del' stillE" 
Klostermann und Gelehrte gewinnt ihr 
wegen del' vorgefallenen Ausschr~i

tungen begreiflicherweise keinen Ge
schmack ab und erzllrnt sich tiber jen.
..HeIden del' Pseudofreiheit". die sid
freuen, wenn Csterreich in Ungarn au' 
Schwierigkeiten _stoLlt. (Mit dieserr. 
Satze schlieLlt del' Briefwechsel. Noel' 
ins gleiche J ahre(J 849) faIlt ?lluchar:, 
Tod.) 

Es kennzekhnet Muchars Bildungf>
drang, daLI ·er sich im Jahre 1814 so
wohl mit einer H~meI:-Ubersetzungals 
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mit einem Vergleich der hebraischen, 
griechischen und persischen Sprache 
und mit der Reimchronik des Stei
rers Ottokar von Horneck befalst. 

Auch andere kultur- und liturarge
schichtliche Notizen fehlen nicht. Mu
char korrespondiert u. a. mit dem Hi
storiker H 0 r may r , liefert der be
kannten Schriftstellerin Karoline 
Pic hIe r fur ihre .Denkwurdigkeiten" 
geschichtliche Daten und wird durch 
den Selbstmord des Dichters Ferdi
nand R.ai. m u n d erschiittert (1836). 
durch die Vorarbeiten zur Griindung 
des Historischen. Vereines fUr Inner
osterreich wieder erfreut ~1841). 

In einer Zeit. da der Nachrichten
dienst unserer Zeitungen noch diirftig 
war, diirfen auch briefliche Berichte 
iiber Ortsereignisse nicht fehlen. So 
gabs 182~, einen grolsen Brand ~uf dem 
Hauptplatz in Graz, hervorgerufen 
durch Explosion eines mit Vitriol
Schwefelsaure gefUllten Kruges in 
einem Magazin. 

Einen Monat spater wird der Markt 
Leibnitz ein Raub der Flammen, als 
ein getauschter Liebhaber im Hause 
der treulosen Braut Feuer gelegt 
hatte. "Selbst wirtschaftliche Erelg
nisse erregen Muchars Aufmerksam
keit; er berichtet, dall 1813 nicht weni
ger als 12 Wiener Handelshauser in 
Konkurs gingen und dall die Marktlage 
1836 besonders flau war. Sogar Morde. 
Hochwasser und Faschingsunterhaltun
gen werden erwahnt, all dies Anlasse. 
die des Schreibers Arbeitsfreude beein
trachtigten, 

In wohltuendem Gegensatz zu ande
ren Briefschreibern stellt Muchar seine 
Personlichkeit n i c h t in den Vorder
grund und schildert nur gelegentlich 
personltche Erlebnisse. so 1820, als der 
schwedische Gesandte Baron Pal m
styer n a und bald darauf der Linzer 
Bischof Graf H 0 hen war t das Stift 
besuchten. 1821 wird Muchar Ehrenmit
glied des Frankfurter Vereines zur 
Herausgabe der Quellenschriften fUr 
Deutschlands Geschichte. 1831 wird er 
auf Ersuchen des Grazer Biirgerkorps 
dessen Feldkaplan. 1828 gedenkt er. 
sich urn eine Kustos-Stelle am Ambra
ser Kabinet zu bewerben, wozu ihn 
dessen Direktor aufgefordert hatte, 
da ein frliherer Gesuchsteller, eben
falls ein Tiroler, minder geeig
net schien. Muchar hat aber diesen 
Gedanken nicht weiter verfolgt und 
die Grazer Professur nicht autgegeben. 
1834 wurde er rector magnificus der 
Universitat, was ihm den Stolsseufzer 
entlockte: .Bo komme ich immer zu 
solchen' (Dingen), die ich nicht suche." 

Die Schrecken der Zensur haben auch 
unseren Landsmann nicht geschont. 
1827 verfalst er eine Geschichte del' 
Universitat Graz. Dabei vermeidet er 
alles, was dem Zensor'millfallen konne. 
Sie sei darum auch das Schlechteste, 
,.was ich bisher geschrieben habe". 
Dennoch erhielt er sie erst nach sechs 
Jahren (!) mit 15 Beanstandungen zu
riick .... 

Gerne berichtet Muchal' dagegen von 
seinen Gasteiner Aufenthalten. Diesem 
schonen }d"denfleck hat er, 1834 sogar 
ein Biichlein gewidmet. 1828 besuchte 

er von dort seine Mutter in Tirol und 
unternahm im November desselben 
Jahres aus Gastein eine historische Ex
kursion nach Lienz. .Diese Gegend 
habe ich durch Ausgrabung romischer 
Gebaude .bei D61sach merkwiirdig ge
macht. Ieh veranlafste die Aufsuchung 
und fUhrte die Leitung der Arbeiter. 
Ich habe eine Anzeige dariiber dern 
..Tiroler Boten" gesendet. 

Tirol wird noch einigemale erwahnt. 
1817 bittet Muchar seinen Freund, ihm 
die Tiroler Almanache von 1802-1805 
zu verschaffen, 1822 berichtet er iiber 
eine von ihm verfafste, nicht ganz 
milde Rezension der Hormayrschen 
Geschichte von Tirol. 

Einen schonen Abschluls dieser Zei
len bilde del' Poliz.eiberitohlt aus dem 

Jahre 1833, den der groBe Sohn unse
rer Stadt gewil1 mit berechtigter 
Freude seinem treuen Freunde mitge
teilt hat. Hier heillt es: 

..Als gelehrter Altertumsforscher hat 
er (Muchar) Bedeutung und ist hier 
allgemein beliebt. In seiner Haltung als 
Professor .und in der Richtung, die er 
seinen Schiilern zu geben bemiiht Ist, 
fand man bisher nichts zu beanstan
den. Er Ist von letzteren geliebt, er
mangelt auch in deren Behandlung 
nicht der Festigkeit und diirfte nach 
meiner unmalsgeblichen Meinung In 
seiner gegenwartigen Stellung als Pro
fessor we it besser am Platze sein, als 
wenn er in seinem Kloster oder auf 
einer Pfarre sein wiirde." 

Dr. Oskar Meister, Graz 

Theater in Lienz . llturqtsche und profane Spiele 
Aus der Stadtchronik von Dr. Franz Kollreider 

Neben den geistlich-liturgischen Spie
len der Kirche, wie "Herbergsuchen", 
.Klndlwiegen'', •.Palmeselprozession", 
.Auterstehungs- und Himmelfahrts
schausplele" etc., die vor allem in del' 
Pfarrkirche St. Andrae und im Kon
vent des Dominikanerinnenklosters 
stattfanden, erfolgten die ersten aus
gesprochenen Theaterauffiihrungen in 
Lienz seitens der Schule. (In den Rats
protokollen v. 12. Janner 1582 ist von 
einem .Passionsspiel" die Rede und 
am 6. Mari 1671 wird die "Tragodie des 
Karfreitags" erwahnt; 1725 ianden wir 
dafiir den Ausdruck "Karfreitagspro
zession" gebraucht und die Bestirn
mung, daB das ,.Leiden Christi" wie 
von alters gehalten werden kann. 1m 
Jahre 1731 wiinscht der Stadtpfarrer, 
daB bei der Karfreitagsprozession die 
Judenunziemlichkeiten unterbleib sn 
und 1755 wurden von Kaiserin Maria 
Theresia die Karfreitagsprozessionen 
mit theatralischer Auffiihrung ganz ab
geschafft, nachdem die Fasnachtsmum
mereien schon 1607 verboten worden 
waren.) Im Jahre 1758 ersuchen nun 
einige Studenten zu Lienz urn die 
tl'berlassung des grofsen Saales der 
Liebburg zur Auffiihrung eines tragi
schen Schauspieles - wird abgelehnt 
wegen Gefahr "dall Gernauer und Bo
den beschadigt werden durften" 
(Hall, Adm. Prot.). 1781 abel' fiihrte 
das fUnfklassige Gymnasium von Lienz 
tatsacblich in der Liebburg eine Schul
komodie auf, nachdem uns schon v. 
J. 1780 bereits zwei andere Schuler
schauspiele mit Namen genannt wer
den, namlich .Der Herr von Schatz
hold" und .Der Deserteur aus Kindes
liebe", die in Lienz aufgefUhrt werden 
souten. Bei dem Schauspiel der "Bru
derschaft der Muttergottes vom Gu
ten Rat" an del' Lienzer Pfarrkirche 
(1767 in der Spitalskirche aufgefUhrt) 
handelte es sich urn ein neues, barok
kes Mysterienspiel. Fiir das Jahr 1811 
wird im R. P. berichtet, dall Johann 
Reisinger, Direktol' der hier in Lienz 
spielenden Schauspielergesellschaft. 
dem Sternwirt die Saalmiete und Zeh

rung schuldig blieb. Wie diese Wan
derbiihne bewarben sich von da ab 
bis zum 1. Weltkrieg standig auswar
tige Komodiantenbuhnen aus del' Ge
gend zwischen Meran und Tarvis und 
von Bregenz bis Bruneck urn eine 
4-8-wochige Schauspiellizenz in un
serer Stadt. So konnen wlr fiir das 
Jahr 1849 neun Theaterauffuhrungen 
des Eduard - Gasteiger - Theaters im 
Gasthaus "Sonne" nachweisen (Holzl 
Archiv) wie z. B. .Der Gutsherr in 
1000 A.ngsten" oder "Die Zerstreuten" 
u. a. m. Lediglich urn 1850 existierte : 
einrnal eine eigene Lienzer Dilletan
ten-Theatergesellschaft und es wurden 
daher vom Stadtrat keine Auffiih
rungslimite an Rosalia Schramm aus 
Bozen und Eugen Engelbert aus Brun
eck erteilt. 1886 fUhrte man in Lienz 
das .Leisacher Hirtenspiel" auf und 
vom Produzenten verlangte man pro 
Vorstellung 1 Il Armentaxe. Desglei
chen wird uns 1896 von einer Auf
Iuhrung des Ritterschauspieles "Die 
Beatushohle" im Gesellenhause be
richtet, wo man Ende der Zwanziger
jahre d. Jhdts. einen eigenen grolleren i 

Theatersaal einrichtete (1929/30), in dem . 
seither laufend, etwa [ahrlich 2 bis 3 
Stiicke von der zustandigen Kolping
biihne aufgefUhrt werden. Nebenher 
zeigen jedoch dort auch GastbUhnen 
wie das Tiroler Landestheater, die Lan
derbiihne aus Wien u. a. rn, ihre dar
stellende Kunst. Zwischen 1930/60' 
stand fUr diese Zwecke auiser dem Kol
pingsaal noch der Theatersaal "Alp en
raute" mit einer kleinen Notbiihne so
wie der Pfarrplatz fUr Freilichtauf
fUhrungen geistlicher Spiele zur Ver
fUgung. 

Zu Lienz diirfen wir wohl auch noch 
die Gemeinde Thurn rechnen, wo im 
ersten Drittel des 19. Jhsts. das volks
tiimliehe "Genovevaspiel (S. OH. 1963. 
Nr. 10-12!) und zu Beginn des 20. 
Jhdts. ein "Nikolausspiel" heimisch wa
ren; in jiingster Zeit ist wieder eine' 
Volksbiihne unter OL. Kurzthaler im, 
neuen Schulhaus tlitig. 
Lit era t u r: Llenzer Ratsprotokolle = R.P. 

in J. Oberforchers Regeslenwerk. 


