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Gilgenbichl
Vom Werden und Vergehen einer Grundherrschaft  

im mittleren Kainachtal

Von Walter P l a s c h z u g

die geschichte von gilgenbichl (ortschaft und katastralgemeinde [kg] 
stögersdorf in der marktgemeinde mooskirchen) ist untrennbar mit der be-
nachbarten herrschaft (hft.) und dem schloss Winterhof verbunden. so 
nahm das gut gilgenbichl im 16. Jahrhundert aus anfänglich enger Verflech-
tung mit Winterhof seinen ausgang und entwickelte sich zu einer unabhängi-
gen herrschaft. etwas mehr als ein Jahrhundert später fand gilgenbichl jedoch 
wieder zurück und ging in der hft. Winterhof vollständig auf. 

um den vollen kontext zu erfassen, muss man zurück bis zu jenem herrn 
Prantner gehen, der in der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts auf dem Winter-
hof lebte und umfangreiche gülten innehatte. hans schrampf schätzte 1542 
anstelle der Witwe und erben des inzwischen verstorbenen christof Prantner 
das gut Winterhof mit all seiner Zugehörung und gült und ermöglichte so 
einen detaillierten ausgangspunkt für die vorliegende arbeit.1 

Gedruckte Literatur

nach wie vor hat das vielfach zitierte Werk robert baravalles über die 
burgen und schlösser der steiermark große relevanz. Zwar ist die dort ge-
brachte lokalisation von gilgenbichl nicht ganz korrekt, aber die herrschafts-
besitzer sind zutreffend und lückenlos von 1580 bis 1680 genannt. der  abbruch 
der letzten herrschaftlichen bauwerke wird mit dem ausgehenden 18. Jahr-
hundert gesehen. leider bleibt baravalle, wie so oft, die Quellen schuldig.2 im 

 1 stla, gültschätzung (gs) 1542 nr. 29/417 (die erben nach christoph Prantner vom Winter-
hof ).

 2 robert baravalle, burgen und schlösser der steiermark, graz 1961, 546.
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aufsatz von hans Pirchegger über die besitz- und rechtsgeschichte des mitt-
leren kainachbodens wird der Wissensstand des Jahre 1963 kompakt wiederge-
geben. leider wird weder über gilgenbichl noch Winterhof Wesentliches, über 
robert baravalle hinausgehendes, berichtet.3 

hermine losch publizierte in ihrem beitrag zum 60. geburtstag herwig 
ebners einen aufsatz über höfe und edelhöfe im raum mooskirchen. darin 
behandelt sie gilgenbichl nur kurz und geht dabei kaum über robert baraval-
le hinaus. über den Winterhof weiß sie allerdings zu berichten, dass er angeb-
lich von heinrich und georg Prantner zu beginn des 14. Jahrhunderts er-
richtet bzw. ausgebaut worden sein solle – eine aussage, die im angegebenen 
Zitat aber leider nicht verifziert werden kann!4 

Weitergehende kenntnisse über den adeligen sitz gilgenbichl sind in der 
festschrift „850 Jahre mooskirchen“ zusammengefasst. darin werden nicht nur 
der ursprüngliche standort des schlosses korrekt vermutet, sondern auch ein-
blicke in die Persönlichkeit des besitzers hans gilgenberger gegeben.5 

Zwischen 1967 und 1985 publizierte franz Pichler seine reihe über die 
urbare und urbarialen aufzeichnungen der steiermark und kompilierte die 
herrschaftsgeschichte des gutes gilgenbichl anhand der im steiermärkischen 
landesarchiv erhaltenen unterlagen.6 ausgehend von dieser Publikation wird 
im folgenden auf verschiedene aspekte (besitzer-, gülten- und gütergeschich-
te) eingegangen und eine integrierte geschichte der grundherrschaft gilgen-
bichl erarbeitet. 

die bezirkstopographie Voitsberg ist das jüngste Werk und fasst den bishe-
rigen Wissenstand über das schloss gilgenbichl übersichtlich zusammen.7

 3 hans Pirchegger, beiträge zur besitz- und rechtsgeschichte des mittleren kainachbodens, 
in: ZhVst 54 (1963), 345ff.

 4 hermine losch, höfe und edelhöfe im raum mooskirchen. in: ut populus ad historiam 
trahatur. festgabe für herwig ebner zum 60. geburtstag, graz 1988, 151–157.

 5 hermine und heinrich bsteh (red.), 850 Jahre mooskirchen, 1986, 88–89.
 6 franz Pichler, die urbare, urbarialen aufzeichnungen und grundbücher der steiermark, 

bd. 1 (= Vstla 3/i), graz 1967, nr. 287 gilgenbichl und bd. 3 (= Vstla 3/iii), graz 1985, 
nr. 1322 Winterhof.

 7 Walter brunner (hg.), geschichte und topographie des bezirkes Voitsberg, bd. 2, graz 2011, 
62.
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I. Die Anfänge

Genealogie der Familie Prantner

die familie Prantner hatte im raum hausmannstätten/fernitz gut doku-
mentierten besitz. dies zeigen sowohl die mittelalterlichen lehenbücher als 
auch das marchfutterurbar von 1414.8 über den gütererwerb in der Pfarre 
mooskirchen ist hingegen kaum etwas bekannt. obwohl erst gegen ende des 
15. Jahrhunderst explizit nachweisbar, dürfte der Winterhof schon wesentlich 
früher zum stammsitz der familie geworden sein. 

die gesicherte durchgängige familiengenealogie beginnt mit einem erbtei-
lungsdokument aus dem Jahr 1397, das leider – wie die meisten anderen mittel-
alterlichen dokumente mit bezug zur familie Prantner – nur im regest erhal-
ten geblieben ist. demnach teilten die brüder heinrich und georg Prantner 
ihr väterliches erbgut. Während über heinrich Prantner nichts weiter bekannt 
ist, übernahm georg Prantner im Jahr 1411 die landesfürstlichen lehen zu 
hausmannstätten anstatt seiner frau Paladista.9 Zwischen 1419 und 1431 be-
kam er außerdem ein erstes seckauer lehen, ebenfalls in hausmannstätten.10

1443 übernahm Philipp Prantner für sich und seinen bruder hans die 
 väterlichen landesfürstlichen lehen. im Jahr darauf regelten die beiden brüder 
ihr väterliches erbe.11 

Philipp Prantner heiratete um 1445 margarethe gilgenhayder.12 obwohl 
Philipp nur bis 1474 explizit nachgewiesen werden kann, dürfte er erst um 
1496 gestorben sein, da in diesem Jahr sein sohn albrecht an den landesfürst-
lichen lehen folgte. außerdem hatte er zumindest noch einen weiteren sohn 
Jakob und die tochter barbara (verehelicht mit stefan amtmann).13

hans Prantner war mit einer barbara verheiratet und dürfte bürger der 
stadt graz gewesen sein. neben dem besitz in der steiermark verfügten die 
beiden auch über ein stadthaus in Wien. nach dem tod von hans heiratete 

 8 matthias P. Perstling, multimediale dokumentation und edition mehrschichtiger texte: das 
steirisch-landesfürstliche marchfutterurbar von 1414/26, phil. diss. graz 2012, 323.

 9 stla, landrecht (lr) sch 907 h 3 (Prantner) – inventar nach steffan balthasar Prantner, 
regest n 13/2 teilbrief (1397) und n 19/2 lehenbrief (1411).

 10 alois lang, die lehen des bistums seckau, graz 1931, nr. 42/1.
 11 albert starzer, die landesfürstlichen lehen in steiermark, graz 1903, nr. 34/1, und stla, 

lr sch 907 h 3 (Prantner) – dokumentenregesten n 14/2 teilbrief (1444).
 12 stla, allgemeinde urkundenreihe (aur) 5990c, 1445-X-22,-.
 13 starzer, landesfürstliche lehen, nr. 34/3-4, und stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regesten 

#17/2 Wechselbrief (1474), n 15/2 Verzicht (1516), n 9/2 Verzicht (1501).
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die Witwe den grazer bürger Peter awer. der gemeinsame sohn von hans & 
barbara Prantner war christof Prantner, der aber um 1497 verstarb.14 

albrecht Prantner dürfte schon 1472 vogtbar gewesen sein, da er in dem-
selben Jahr und erneut 1506 mit stubenberger lehen in mureck belehnt wor-
den war. 1489 erhielt er dazu auch mehrere gekaufte seckauer lehen (in haus-
mannstätten und erstmals nachweisbar auch in der Pfarre mooskirchen).15 
nachdem seine ehefrau barbara (die tochter des Wolfgang lemsitzer) zwi-
schen 1491 und 1496 verstorben war, übernahm albrecht auch die landesfürst-
lichen lehen für seine noch unverehelichte tochter margarethe.16 es war auch 
albrecht Prantner, der seine beiden geschwister zwischen 1501 und 1516 zu 
einem erbverzicht bewegen konnte und bis 1507 den zwischenzeitig an hans 
Purchnitzer versetzten Winterhof und andere familiengüter zurücklösen 
konnte. schließlich vertauschte er mit Wolfgang saurau noch im Jahr 1518 eine 
Wiese bei stögersdorf.17 

christof Prantner scheint rechtsnachfolger und neffe albrechts gewesen 
zu sein.18 er wurde noch unter kaiser maximilian i. (also vor 1519) mit den 
landesfürstlichen lehen, die zuvor albrecht gehabt hatte, belehnt. christof 
hinterließ bei seinem frühen tod (vor 1534) den besitz und die gült 
(135 Pfund) seiner Witwe (einer tochter dietmar rindscheits) und den drei 
söhnen albrecht, georg und hans.19 den erben war in der Zeit ihrer min-
derjährigkeit hans schrampf als Vormund vorgesetzt.20 

 14 http://www.monasterium.net: Wiener stadt- und landesarchiv, hauptarchiv nr. 5590 (regest: 
Quellen zur geschichte der stadt Wien, bd. ii/4, nr. 5590, 1497-i-19, graz).

 15 lang, lehen seckau, nr. 42/2–3 und die fußnote!
 16 starzer, landesfürstliche lehen, nr. 202/4–5. aber auch stla, aur 9534, 1496-X-15,- und 

alois lang, die salzburger lehen in steiermark bis 1520, graz 1937, nr. 328/6.
 17 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regesten n 10/2 Wechselbrief (1518).
 18 baravalle, burgen und schlösser (wie anm. 2), 571: die aussage, dass christof der sohn 

albrechts sei, erfolgt, wie bei baravalle üblich, ohne Quellenangabe. dem entgegen steht, dass 
albrecht Prantner dem sohn seines bruders einen hof zu hautzendorf übergeben habe (Walter 
brunner, unterpremstätten im Wandel der Zeit, 1995, 348). demnach wäre christof eventu-
ell der sohn von Jakob Prantner und somit der neffe albrechts gewesen. mit sicherheit war er 
aber das älteste männliche familienmitglied.

 19 starzer, landesfürstliche lehen, nr. 34/6: die belehnung ist nicht direkt eingetragen, wird 
aber in der belehnung von 1546 indirekt referenziert. im Jahr 1534 wurde den christof Prant-
nerischen erben aufgrund eines türkenschadens von 1532 eine 3-jährige steuerreduktion bewil-
ligt: stla, adalbert sikora, die gülten der steiermark, bd. 4, 61 (1534/183). Zur ehefrau 
von christof Prantner siehe auch stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regesten n 34/2 schuld-
brief (1521).

 20 stla, gs 1542 nr. 29/417, aber auch aur 1540-Xii-21,-.
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1546 übernahm albrecht für sich und seine jüngeren brüder die familiären 
landesfürstlichen lehen. darunter auch lehen, die über seinen großvater von 
den lemsitzern hergekommen waren.21 albrecht scheint allerdings früh ver-
storben zu sein, denn schon 1551 folgte sein bruder hans Prantner.22

1558 teilten die verbliebenen brüder hans und georg ihr väterliches erbe.23 
in der folge übernahm hans Prantner für sich und den jüngeren georg auch 
die seckauer lehen.24 hans führte zumindest zwischen 1561 und 1576 das 
Prädikat „vom Winterhof “, was als hinweis auf seinen Wohn- bzw. stammsitz 

 21 starzer, landesfürstliche lehen, nr. 34/7.
 22 ebd., nr. 34/8.
 23 stla, lr sch 907 h3 (Prantner) – regest n 8/2 teilbrief (1558).
 24 lang, lehen seckau, nr. 42/4.

Abb. 1: Genealogie der Famile Prantner von ca. 1400 bis 1600 

Familie Prantner
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gewertet werden kann.25 in dieser Zeit übernahm er auch weitere seckauer 
lehen, die seine frau barbara als tochter des tiburtz von Zintzendorf (sonst 
meist sinzendorf ) mitbekommen hatte.26 trotz des Vertrags von 1558 gab es 
Zwist um landschaftliche steuerausstände, die sich in einem rechtsstreit mit 
seinem bruder georg zwischen 1578 und 1582 äußerten.27

hans Prantner verstarb um 1582. er und seine frau hinterließen die beiden 
söhne stefan balthasar und Zacharias sowie vier töchter namens regina, 
 Julianna, rosina und elena.28 eine weitere tochter christina war schon 1556 
in jungen Jahren verstorben (ihr grabstein ist in der Pfarrkirche zu straßgang 
erhalten).29

auch georg Prantner als jüngster der drei brüder nannte sich zumindest 
zwischen 1561 und 1583 nach seinem ansitz am Winterhof.30 offensichtlich 
teilte und wohnte er auf dem gut Winterhof zusammen mit seinem älteren 
bruder hans. nach dessen tod übernahm er 1583 auch eines seiner seckauer 
lehen.31 georg Prantner, der um 1589 verstarb, hinterließ seine Witwe lucia 
geb. Zintzendorf und den gemeinsamen sohn andre.32

stefan balthasar Prantner nannte sich auch nach dem ansitz Winterhof 
und übernahm 1583 für sich und seinen bruder Zacharias jene seckauer lehen, 
die schon sein Vetter hans Prantner gehabt hatte.33 um 1586 heiratete er bar-
bara, die tochter christof Praunfalks. er verstarb offensichtlich, ohne kinder 
hinterlassen zu haben, bereits im Jahr 1587.34 

Vom bruder Zacharias Prantner ist kaum etwas bekannt. als offensichtlich 
noch nicht selbst lehensfähig trat er nach dem tode seines Vaters hans nur 
indirekt im schatten des älteren bruders stefan balthasar auf. dabei dürfte er 

 25 f.P. lehen i k52 (Prantner) – 1561 und 1576.
 26 lang, lehen seckau, nr. 42/5-6. 
 27 stla, laa.a. antiquum Vi sch 1456 (neu: sch 377g).
 28 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) und laa.a. antiquum Vi sch 1456 (neu: sch 377g).
 29 stla, a. Prantner zum Winterhof k 1/h 1 – die söhne werden dort nicht explizit genannt, 

siehe dazu f.P. lehen i k 16 h 1 – schreiben hannß gülgenperger 1588-i-22.
 30 stla, aur 1567,-a und 1574-iii-4,-, aber auch f.P. lehen i k 52 (Prantner) – 1561, und stla, 

laa.a. antiquum Vi sch 1456 (neu: sch 377g).
 31 lang, lehen seckau, nr. 42/9.
 32 stla, gültaufsandung 65/1301 fol. 7, 14. die ehefrau lucia geb. Zintzendorf war eine schwe-

ster der barbara, somit haben die beiden brüder hans und georg Prantner zwei schwestern 
Zintzendorf geheiratet (stla, lr sch 907 h (Prantner) – regest n 1/2 kaufbrief (1567) und 
n 2/2 Verzicht (1567)). 

 33 lang, lehen, nr. 42/8-9.
 34 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner).
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diesen nur wenige Jahre überlebt haben, da er nach 1589 nicht mehr in er-
scheinung tritt.35 

andre Prantner übernahm als ältestes männliches familienoberhaupt nach 
dem tod seines Vaters georg 1589 die seckauer lehen.36 er nannte sich eben-
falls nach dem ansitz Winterhof und heiratete um 1590 benigna, tochter des 
Jakob falbenhaupt.37 andre Prantner verstarb 1603 – er hinterließ zumindest 
zwei minderjährige kinder: die tochter eva Juliana und den sohn georg 
christoph.38 der Vormund caspar adam schrampf bestätigte noch 1622  einen 
geschwisterlichen Verkauf von georg christoph Prantner an seine inzwischen 
verheiratete schwester eva Juliana hagen. kurz danach dürfte auch georg 
christoph Prantner mündig geworden sein.39 

obwohl er seinen anteil am Winterhof verkauft hatte, nannte sich georg 
christoph Prantner weitherhin nach dem alten familiären ansitz.40 nach und 
nach verkaufte er fast sein gesamtes herrschaftliches erbe. bei seinem tod um 
1642 hinterließ er der Witwe sophia elisabeth geb. Prankh nur mehr eine land-
schaftliche gülteinlage von 5 Pfund 6 ß 9 d.41 Zusätzlich hatte georg christoph 
noch zu seinen lebzeiten das kaufrecht an dem zur hft. rohrbach dienstbaren 
ungerhof erworben, den seine Witwe 1650 an ferdinand Pirker veräußerte.42 

Winterhof

die eigengründe der grundherren und des adels sind in der steiermark 
nur mangelhaft dokumentiert, waren diese doch über lange Zeit frei – d. h. 
nicht steuerpflichtig. da sich weder für das schloss Winterhof noch die zu-
gehörigen meiergründe hinweise auf lehensgut finden, kann man davon aus-
gehen, dass es sich tatsächlich um eigengut handelte. allerdings war, wie an 

 35 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) und lang, lehen seckau, nr. 42/8-10.
 36 lang, lehen seckau, nr. 42/10.
 37 stla, aur 1590-ii-4,-. 
 38 stla, aur 1608-Xi-11,-. Zum todesjahr siehe lr sch 341 h6 (hagen) – in den dokumen-

tenregesten ist ein inventar und urbar nach andreas Prandtner aus dem Jahr 1603 verzeichnet 
(stla, inventar nach Wolf andre hagen, 1679, dokumentenregest nr. 8).

 39 stla, aur 1622-V-1,-.
 40 stla, aur 1634-iii-7, graz.
 41 stla, laa.a. antiquum Vi sch 1456 (neu: sch 377g): haubtextract unter hr. georg christo-

pen Prandtner namen: die lage um die gült war so verworren, dass im Jahr 1700 der genann-
te haubtextract ausgefertigt werden musste.

 42 stla, a. stainz k 1/h 1 attestation über ferdinand Pürckhers ungerhof in kainachpoden, 
1688.
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späterer stelle noch ausführlich erörtert wird, der Winterhof mit den zugehö-
rigen gründen zumindest einer teilweisen Zehentpflicht unterworfen. diese 
tatsache erleichtert die forschungsarbeit, da sich aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert etliche Zehentlisten aus der betroffenen gegend erhalten haben.

in der eingangs erwähnten gültschätzung wird der „Winderhoff ob 
moßkhirchen“ selbst mit 250 Pfund bewertet. hinzu kommt noch der meier-
hof mit all seinen Zugehörungen, der ebenfalls mit 250 Pfund veranschlagt 
wurde. gilgenbichl bzw. sein Vorgängerbau wurde überhaupt nicht erwähnt, 
da es entweder noch nicht existierte oder nicht im besitz des christof Prantner 
gestanden hatte. 

aus der genealogie der famile Prantner ergibt sich die 1558 erfolgte teilung 
des Winterhofes. die brüder hans und georg Prantner führten fortan beide 
das Prädikat „vom Winterhof “. als folge der heirat des hans gilgenberger mit 
rosina, einer tochter des hans Prantner, konnte der gilgenberger 1580, noch 
vor dem tod seines schwiegervaters, den halben Winterhof in bestand neh-
men.43 an georg Prantners anteil folgte ab 1589 dessen sohn andre. 

die teilung, mehrfache besitzerveränderungen und steuerschulden führ-
ten offensichtlich auch in damaliger Zeit zu unübersichtlichen besitzverhält-
nissen. so erklärt sich auch, dass um 1590 der Winterhof als „im besitz der 
erben nach georg und hans Prantner“ genannt wurde.44 

hans gilgenberger scheint um 1621/23 verstorben zu sein, wobei sein sohn 
Wolf sigmund den anteil am schloss Winterhof erbte.45 auf der anderen seite 
verkaufte im Jahr 1622 der noch minderjährige georg christoph Prantner als 
sohn des verstorbenen andre seinen anteil am gut Winterhof mit aller Zugehö-
rung und rechten an seine schwester eva Juliana bzw. deren ehemann christof 
hagen.46 im getreidezehentregister von 1623 werden sowohl der gilgenberger 
als auch christof hagen unter dem ortsnamen Winterhof angeführt.47

schließlich gelang es christof hagen 1627, das schloss wieder in einer 
hand zu vereinen, indem er den anteil Wolf sigmund gilgenbergers erwerben 

 43 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regest n 15/1 revers (1580).
 44 stla, a. lankowitz k 1/h 4 (urbar 1590 – traidzehent, Winterhoff ).
 45 stla, lr sch 272 h 1 (gilgenberger) – 1623, notl des ersten tages, und 1621, schrannenan-

schlag no. 6.: hans gilgenberger prozessierte noch 1621, während 1623 seine tochter magda-
lena kockerin mit ihrem bruder Wolf sigmund gilgenberger um eine größere summe geldes 
stritt.

 46 stla, aur 1622-V-1,-.
 47 da, bistumsarchiv, Patronatsakten, mooskirchen, 146-d-4/1, Zechentregister in moßkhürcher 

Pfarr vom 1623 Jahr (traidtzechent zu Winterhoff ).
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konnte. dieser kauf beinhaltete das halbe eigentümliche Haus Winterhof samt 
Garten, Weingarten, Äckern und Hölzel so wie alles mit einem Zaun umfangen 
war, nicht aber die gült, die längst unter dem namen gilgenbichl ihre eigen-
ständigkeit gefunden hatte.48 

Gilgenbichl

in den 1560er Jahren saß ein gewisser herr sebastian mürzer auf seinem 
hof zu stögersdorf.49 ein bislang undatiertes register des seckauer bischofs 
verzeichnet 1560/63 zu stögersdorf einen Zehent von 3 Viertel hirse für eben 
jenen sebastian mürzer.50 Wie man durch Vergleich mit dem hirsezehent-
register von 1623 vermuten darf, war dieser hof der unmittelbare Vorgänger 
unseres gilgenbichl.51

nachdem die gült des sebastian mürzer um 1573 aufgelöst worden war, 
dürfte hans Prantner oder sein schwiegersohn den freieigenen mürzerischen 
hof zu stögersdorf erworben haben.52 ein expliziter beleg für dieses rechts-
geschäft hat sich leider nicht erhalten, aber 1590 war hans gilgenberger als 
erbe des hans Prantner auf dem sogenannten mürzhof zu stögersdorf zehent-
pflichtig.53 der verwendete begriff Mürzhof zu Stögersdorf bestätigt die aus 
dem hirsezehent formulierte Vermutung über eine kontinuität zwischen dem 
hof des sebastian mürzer zu stögersdorf und dem schloss des hans bzw. Wolf 
sigmund gilgenberger.

die namensbezeichnung gilgenbichl wird erstmals fassbar, nachdem hans 
gilgenberger 1599 die Zehentbefreiung auf seinen eigenen gütern erlangen 
konnte – darunter auch der Hof zu Stegerstorf, Gülgenbüchl genannt.54

 48 stla, aur 1627-iii-5,-.
 49 stla, aur 1562-Vi-6,-.
 50 da, Pfarrakten mooskirchen, Pfründe i, 96-b-10/1: das dokument ist nicht datiert, aber auf-

grund der Vermerke handelt es sich um die Jahre 60 bis 63. das Jahrhundert ergibt sich mit dem 
in schadendorf nachweisbaren Wolfgang Paur als 16. Jahrhundert, also 1560–1563.

 51 da, bistumsarchiv, Patronatsakten, mooskirchen, 146-d-4/1, Zechentregister in moßkhürcher 
Pfarr vom 1623 Jahr (haar- und hierschzechent zu stögerstorff, traidtzechent zu Winterhoff ): 
demnach entrichtet Wolf sigmund gilgenberger 3 Viertel hirsezehent von seinem hof zu 
stögersdorf, was im erwähnten Zehentregister von 1560–63 nur dem hof des sebastian mürzer 
entsprechen kann.

 52 sikora, gülten (wie anm. 19), bd. 1, 296 und bd. 4, 424: sebastian mürzers nachfolger an 
der gült ist Wilhelm von eibiswald, aber der freieigene hof fehlt natürlich im gültbuch.

 53 stla, a. lankowitz k 1/h 4 (urbar 1590 – traidzehent, stegerstorff ).
 54 stla, a. saurau k 113/h 1319 (urbar 1616) f. 34f.
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II. Die Besitzer der Gült und Herrschaft Gilgenbichl 

Wie im folgenden gezeigt, enthält die bereits genannte gültschätzung nach 
christof Prantner den kern der späteren hft. gilgenbichl. obwohl die brüder 
hans und georg Prantner ihr väterliches erbe bereits 1558 geteilt hatten, er-
folgte die entsprechende umschreibung im gültbuch erst 1577. demnach 
verkaufte hans Prantner aus seinem erbteil 24 Pfund 3 ß 18 d an Pangraz 
Windischgrätzer, während er sich selbst weitere 39 Pfund 27 d als erbteil aus 
der gült seines Vaters zuschreiben ließ.55 

nach zwei Verkäufen an hans friedrich hofman und michael steinheusl 
verblieben nach dem tod des hans Prantner 33 Pfund 5 ß 2 d gülten für 
seine erben.56 diese gültsumme entsprach der gründungsausstattung der zu-
künftigen hft. gilgenbichl.

Hans Gilgenberger (1580–ca. 1624)

hans gilgenberger war ein aufsteiger, der es in seinem leben zu Wohlstand 
und geld brachte, sodass er rosina, die tochter von hans Prantner, heiraten 
konnte.57 Wahrscheinlich hatten hans gilgenberger und seine frau anfangs 
jenen edelhof zu stögersdorf erworben, der später den namen gilgenbichl 
tragen sollte.58

außerdem erhielt hans gilgenberger von hans Prantner noch zu dessen 
lebzeiten im Jahr 1580 den halben Winterhof zur Pacht. nach dem tod seines 
schwiegervaters (um 1582) scheint er finanziell immerhin so gut ausgestattet 
gewesen zu sein, dass er das erbe hans Prantners antreten und die geschwister 
seiner frau nach und nach auszahlen konnte. erleichtert wurde dies nicht zu-
letzt durch den frühen und erbenlosen tod seiner beiden schwäger stefan 
balthasar Prantner und Zacharias Prantner. Zwar ließ sich hans gilgenberger 
die gewonnene gült (33 Pfund 5 ß 2 d) nach hans Prantner formal nicht auf 

 55 sikora, gülten, bd . 4, 61 (1576/224 und 1577/221).
 56 lang, lehen seckau, nr. 425/, aber auch sikora, gülten, bd. 1, 38 (hans Prantner und seine 

frau barbara).
 57 850 Jahre mooskirchen (wie anm. 5), 88f.: hans gilgenberger hatte 1618 mit dem mooskirch-

ner Vikar Jakob Zirgler einen streit, der sich darauf beim bischof über den emporkömmling und 
schreiberbuben hans gilgenberger beschwerte.

 58 für den eigenständigen erwerb spricht einerseits, dass der gilgenberger sicher einen besitz 
vorweisen musste, um standesgemäß die tochter von hans Prantner zu ehelichen. andererseits 
ist in den umfangreichen dokumentenregesten des hans Prantner keine referenz auf den hof 
zu stögersdorf zu finden (stla, lr sch 907 h 3 Prantner). 
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seinen namen schreiben, aber sehr wohl tat dies sein sohn und nachfolger 
Wolf sigmund.59 dennoch wurde hans gilgenberger für die neu gegründete 
herrschaft der namensgeber. die bezeichnung gilgenbichl hielt sich bis weit 
nach dem ende der eigenständigkeit des gutes.

hans gilgenberger spielte in der Zeit der gegenreformation unter kaiser 
ferdinand ii. eine rolle.60 der Edle und Vheste Hans Gilgenperger zum Prandt-
hoff wurde 1594 auf dem reichstag in regensburg als einer der steiermärkischen 
hauptleute genannt.61 Wahrscheinlich handelt es sich beim Prandthof aber 
nicht um unser gilgenbichl, sondern um den hof zu bubendorf, der ebenfalls 
im familienbesitz stand.62 nachdem hans gilgenberger nun entsprechend be-
gütert war, genügte er auch den formalen anforderungen, um 1596 als mitglied 
in die steiermärkische landmannschaft aufgenommen zu werden.63 

im Jahr 1599 befreite siegmund friedrich herberstein als eigentümer der 
hft. lankowitz/krems den hans gilgenberger und seine erben von allen ihm 
zustehenden getreidezehentpflichten. diese befreiung betraf explizit den an-
teil des hans gilgenberger am Winterhof, den hof zu stögersdorf, gilgenbichl 
genannt, und alle zugehörigen Äcker.64 

im seckauer Zehentregister von 1623 wurde Wolf sigmund gilgenberger 
für seinen hof gilgenbichl eine Zehentpflicht sowohl an getreide als auch an 
haar und hirse zugerechnet. die abgabenlast des gilgenbergers war mit 
3 Viertel hirse und einer mittelgroßen menge korn beschränkt. Weizenzehent 
hatte er von seinen beiden Äckern am Winterhof zu entrichten.65 die Zehent-
befreiung von 1599 galt somit definitiv nur für den zur hft. krems/lankowitz 
dienstbaren teil des getreidezehents.

als der bischof von seckau im Jahr 1637 seinen getreide-, Wein- und 
hirsezehent verpachtete, gab er eine aufzählung der betroffenen orte und 

 59 sikora, gülten, bd. 1, 38: die aus der gült der erben nach hanns Prantner und seiner frau 
barbara dem Wolf sigmund gilgenberger zugeschriebenen güter repräsentierten einen gült-
wert von 33 Pfund 5ß 2d.

 60 J. loserth, akten und korrespondenzen zur geschichte der gegenreformation in inneröster-
reich unter ferdinand ii., erster teil 1590–1600, Wien 1906, lV, 312, 330.

 61 kurze und aigentliche beschreibung des zu regenspurg in disem 94. Jar gehaltenen reichstag. 
gedruckt zu regenspurg durch andream burger, anno 1594. 

 62 Walter Plaschzug, bubendorf und die gößlermühle, in: ZhVst 102 (2011), 43–45. 
 63 carl schmutz, historisch topographisches lexicon von steyermark, band 1, graz 1822, 

491. 
 64 stla, a. saurau k 113/h 1319 (urbar 1616) f. 34f.
 65 da, bistumsarchiv, Patronatsakten, mooskirchen, 146-d-4/1: Zehentregister, moßkhürchner 

Zehentregister von 1623 Jahr; dritlzehent in traidt, most und hirsch sambt den klainrech-
ten.



56

gegenden. gilgenbichl wurde in dieser umfangreichen aufzählung nicht ge-
nannt, dafür aber der Winterhof und der schon aus 1594 bekannte Prandt-
hoff.66

Wolf Sigmund Gilgenberger (ca. 1624–ca. 1629)

Wolf sigmund gilgenberger verheiratete sich 1622 mit eva leonora geb. 
mürzerin.67 im gültbuch wurde ihm nach dem tod seines Vaters 1624 die gült 
der erben des hans Prantner mit 33 Pfund 5 ß 2 d zugeschrieben. und eben 
diese gült beschreibt die hft. gilgenbichl in ihrem damaligen umfang – sie 
war dem hans gilgenberger offensichtlich niemals formal im gültbuch zuge-
schrieben worden, obwohl er über dieselbe zweifellos verfügte. 

die Periode von Wolf sigmund gilgenberger und der übergang zu seinem 
nachfolger hans friedrich Prankh sind von mehreren, leider nur dürftig über-
lieferten, güterveränderungen geprägt. diese sind schwer nachvollziehbar, da 
das erste erhaltene urbar von gilgenbichl erst 1630 abgefasst wurde und den 
stand nach den besitzveränderungen dokumentiert:

(1) noch 1621 war die hube des caspar herzog bzw. seines nachfolgers 
balthasar Zobel in unterpremstätten teil der hft. gilgenbichl.68 im urbar von 
1630 fehlt sie bereits.69 da sich dieser abgang nicht im gültbuch auswirkte, 
erfolgte er wohl im rahmen eines der folgenden rechtsgeschäfte.

(2) ende 1624 ertauschte der gilgenberger mit carl saurau (hft. ligist) 
einen untertanen zu stögersdorf.70 der gültwert blieb dabei unverändert.

(3) 1626 wurden nicht benannte güter mit georg christoph Prantner 
gewechselt.71 dieses rechtsgeschäft dürfte sich in einer gültumschreibung von 
3 Pfund im Jahr 1629 widerspiegeln.72 

(4) Wolf sigmund gilgenberger verkaufte 1627 seinen anteil am schloss 
Winterhof seinem schwager christof hagen. im Verkaufsgut waren neben 

 66 da, Pfarrakten mooskirchen, Pfründe i, 96-b-10/1: bestandbrief von Johann marx, bischoff zu 
seggau an herrn christoph, freiherrn von haagen und hageneckh und hannß adam ober-
wiser, haubtman zu moßkirchen.

 67 stla, lr sch 272 h 1 (gilgenberger) – regest des heiratsbriefes zwischen Wolf sigmund 
gilgenperger und seiner frau, 18.2.1622.

 68 stla, aur 1621-iX-22,-.
 69 stla, a. lodron k 1/h 2 – urbar 1630.
 70 stla, lr sch 272 h 1 (gilgenberger) – regest eines Wexelbriefes vom 6.11.1624.
 71 stla, lr sch 272 h 1 (gilgenberger) – regest eines Wexelbriefes vom 16.3.1626.
 72 sikora, gülten, bd. 1, 38. 
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dem halben schloss auch die zugehörigen, mit einem Zaun umfangenen grün-
de enthalten.73 dieser Verkauf betraf eigengut und fand wohl deshalb im gült-
buch keinen niederschlag.

Zwischen 1627 und 1629 ist auch der komplettverkauf des gutes gilgen-
bichl anzusetzen. im gültbuch wurden 1629 der hauptteil mit 30 Pfund an 
hans friedrich Prankh und die schon genannten 3 Pfund an georg christoph 
Prantner abgeschrieben.74 der verbleibende rest von 5 ß 2 d konnte nicht 
weiter verfolgt werden und muss für die folgende gültgeschichte außen vor 
gelassen werden.

die letzten Jahre seines lebens verbrachte Wolf sigmund gilgenberger mit 
seiner frau eva leonora in Judenburg, wo sie seit 1642 ein haus besaßen und 
dieses bis zu ihrem tod 1648/49 behielten.75 

Hans Friedrich Prankh (ca. 1629–1630)

im gültbuch erfolgte die Zuschreibung von 30 Pfund gülten an hans 
friedrich Pranckh aus dem besitz des Wolf sigmund gilgenberger im Jahr 
1629.76 obwohl sich der erwerber hinkünftig nach seinem besitz Freiherr auf 
Pux und Gilgenbichl nannte, hatte er nur eine kurze beziehung zu gilgenbichl. 
Von seiner gült gilgenbichl verkaufte er noch im selben Jahr den zugehörigen 
Zweidrittelzehent (getreide, hühner und käse) in Radmanstorf, Rauchenegkh, 
Lareith, am Pfersichbaum, am Pichl, bei Franz Hanß Sohn, an der Strassen, item 
am Fränzl am Stain, alleß in Moßkhirchner Pfarr. die mit diesem seckauer 
lehen verbundenen 2 Pfund herrengült wurden beim Prankh ab- und dem 
käufer carl saurau auf ligist zugeschrieben.77 

neben dem abverkauf des Zehents konnte der Prankher aber auch einige 
erwerbungen tätigen. es war dies vor allem das von Wolf sigmund gilgen-

 73 stla, aur 1627-iii-5,-. 
 74 sikora, gülten, bd. 1, 160.
 75 stla, lr sch 272 h 1 (gilgenberger) – inventar nach Wolf sigmund gilgenberger (1648) und 

eva leonora gülgenpergerin, geb. mürzerin (1649).
  Zur weiteren lebensgeschichte: Wolf sigmund gilgenberger war beistand bei der 1638 in graz 

erfolgten trauung von ferdinand Pirker und eva Julia schrampf. nach dem tod von eva Julia 
schrampf fand ein Prozess zwischen dem Witwer ferdinand Pirker und seiner schwiegermutter 
margarethe falbenhauptin um das heiratsgut statt. in diesem Prozess trat Wolf sigmund gil-
genberger 1644 als Zeuge auf: heinrich ritter von srbik, die freiherren Pürcker von Wei-
ßenthurn, in: ZhVst 39 (1948), 83ff.

 76 sikora, gülten, bd. 4, 64.
 77 stla, aur 1629-Vii-29,-. 
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berger separat erkaufte rathaferholz, das von achaz hagen erkaufte hayholz 
und ein von christof hagen ertauschter acker in der altach.78 all diese er-
werbungen veränderten den gültwert gilgenbichls aber nicht, schließlich 
handelte es sich um freieigenen herrschaftsgrund.

im darauf folgenden Jahr erfolgte ein weiterer Verkauf. hans friedrich 
Prankh gab seinen freieigenen grund, Teucht und Leiten genannt, den er mit 
gilgenbichl erworben hatte, dem christof hagen.79 dieser Verkauf fand im 
gültbuch naturgemäß ebenfalls keinen niederschlag. nach einer lücke im 
gültbuch lässt sich bei hans friedrich Pranckh ein abgang von 28 Pfund fest-
stellen, der, wie im folgenden ersichtlich, der gült gilgenbichl entsprochen 
haben muss.80 

Familie Kugelmann (1630–1658)

anlässlich des erwerbs von gut und gült gilgenbichl durch sigmund 
kugelmann wurde im Jahr 1630 ein urbar (als älteste detaillierte herrschafts-
beschreibung) erstellt. neben einer aufzählung der einzelnen untertanengüter 
enthält das urbar auch die herrschaftlichen Äcker und Wiesen. diese liegen 
ebenso wie die meisten untertanengüter verstreut, aber in der mehrheit relativ 
nahe am sitz gilgenbichl.81 

der älteste sohn Wolf sigmund kugelmann erklärte für sich und seine mit-
erben an der gült des kurz zuvor verstorbenen Vaters sigmund im Jahr 1632 
die leibsteuer. diese enthält leider keine detaillierten angaben und bringt nur 
die summen der bewohnten untertanengüter zusammen mit der hft. koprei-
nigg.82

als besonderheit ist zu vermerken, dass laut nachtrag im urbar die bis 
dahin dem achaz hagen zinspflichtige kreuzwiese in stögersdorf 1632 abge-
löst wurde und somit das herrschaftliche eigengut vergrößerte. 

 78 stla, a. lodron, k 1 h. 2 (urbar 1630); vgl. dazu jeweils die anmerkungen bei der güterbe-
schreibung.

 79 stla, aur 1630-Vi-24,- f: der verkaufte grund grenzte an 1. des Verkäufers eigene leiten, 
2. herrn hagens roßhaltwiese, 3. herrn hagens öd-acker, 4. hagens baumgarten, 5. hagens 
bergweg.

 80 sikora, gülten, bd. 4, 64: über den verbleibenden gültwert von 28 Pfund verfügte tatsächlich 
die familie kugelmann als nachfolger.

 81 stla, a. lodron k 1/h 2 (urbar 1630).
 82 stla, leibsteuer 1632 V 79 (Wolf sigmund von kugelmann für die güter kopreinigg und 

gilgenbichl).
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schließlich wurde 1635 der Witwe maria (geb. fröhlichin) das gut 
 gilgenbichl mit 28 Pfund im gültbuch zugeschrieben.83 konsequenterweise 
lieferte maria kugelmannin auch den im Jahr 1640 geforderten rauchfang-
anschlag an die landschaft. dabei meldete sie 6 feuerstätten im eigengut 
gilgenbichl, einen untertänigen hof, 10 ganze huben und 20 hofstätter, 
keuschler und Weinzerl.84

maria kugelmannin verstarb um 1656. im Zuge der güteraufteilung ver-
kaufte der sohn georg sebastian kugelmann das gut gilgenbichl unmittelbar 
an Wolf rudolf saurau weiter.85 dieser 1658 erfolgte transfer wurde im gült-
buch lange nicht aktualisiert. die meldung erfolgte erst 1669, als die beiden 
brüder Wolf sigmund und georg sebastian kugelmann das gut gilgenbichl 
mit 28 Pfund herrengült formal an die Witwe isabella des inzwischen eben-
falls verstorbenen Wolf rudolf saurau überschrieben.86

Familie Saurau (1658–1670)

anlässlich des erwerbs von gilgenbichl durch Wolf rudolf saurau wurde 
ein bis heute erhaltenes urbar angelegt.87 Zusätzlich sind von den saurau’schen 
herrschaften die steuerregister von 1657 bis 1667 erhalten und dokumentie-
ren die untertanengüter von gilgenbichl hervorragend.88

der erwerb der familie saurau wurde nicht nachgetragen, sodass im gült-
buch bis 1669 weiterhin die familie kugelmann geführt wurde. erst 1669 er-
folgte die längst fällige umschreibung und anpassung an die realität. isabella 
als Witwe des rudolf saurau erhielt die 28 Pfund zugeschrieben, gab aber un-
mittelbar darauf die Ämter lamperstätten (4 untertanen) und Pöls (3 unter-
tanen) mit einem gültwert von 5 Pfund 6 ß 17 d an carl gottfried breuner 
weiter.89 durch diesen rechtsakt, der in randnotizen auch im urbar von 
ca.1658 vermerkt ist, verringerte sich der gültwert auf 22 Pfund 1 ß 13 d. 
nachdem Johann carl saurau als erbe seines Vaters die gesamte gült gilgen-

 83 sikora, gülten, bd. 3, 168 und 326.
 84 stla, rauchfanganschlag 1640/48 Viertel Vorau nr. 52.
 85 stla, lr sch 577 h 1 (kugelmann) – ratification 1658 nr. 4 und inventar nach georg 

 christoph kuglman, 12.3.1672 (dokumentenregest in lade 6 nr. 5: kaufscontract zwischen 
Wolf rudolf graf saurau und georg sebastian wegen gut gilgenbichl, graz, 21.3.1658).

 86 sikora, gülten, bd. 4, 337. 
 87 stla, a. lodron k 1/h 3 – urbar ca. 1658.
 88 stla, a. saurau k 102/h 1245–k 103/h 1248.
 89 sikora, gülten, bd. 4, 192 und bd. 3, 54f.
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bichl mit 22 Pfund 1 ß 13 d an Johann caspar kellersberg verkauft hatte, er-
folgte 1678 auch die entsprechende aufsandung im gültbuch.90

Johann Caspar Kellersberg (1670–1676)

aus einer nachträglichen notiz im urbar von 1630 erschließt sich, dass 
Johann caspar kellersberg das gut gilgenbichl im Jahr 1670 übernahm.91 die 
gute gelegenheit nutzend, verschob er einige güter und rechte zwischen sei-
nen hft. gilgenbichl und großsöding, um den besitz zu entflechten: 
(1) Von den kaufrechtsgütern wurden auf diese Weise die Ämter söding und 

hitzendorf ausgezogen und der hft. großsöding zugeschlagen. der gült-
wert der beiden Ämter betrug zusammen 4 Pfund 20 d, wobei nur 7 ß 20 d 
auf hitzendorf entfielen. im amt söding sind im urbar von ca. 1658 noch 
vier untertanen genannt, die bis 1676 auf zwei einheiten (bei gleichblei-
bendem gesamtzins) reduziert worden waren. im amt hitzendorf waren 
aus ursprünglich drei untertanen ebenfalls zwei geworden.

(2) anstelle der ausgezogenen beiden Ämter wurden der ranftlhof (gültwert 
3 Pfund 4 ß) und ein Weingarten am Pichlberg (4 ß gültwert) inkorpo-
riert.

(3) die kleine au diesseits der kainach sowie die halbe Zulehensgrießwiese des 
martin schwerer und der berghold michl Jakob vom keplerberg (6 achtel 
bergrecht) wurden im tauschweg nach großsöding übertragen.

(4) dafür kamen das unmittelbar neben gilgenbichl gelegene gefang des 
georg restl und der berghold Jakob Weber (3 achtel most) nach gilgen-
bichl. Weitere 3 achtel bergrecht wurden durch eine geldsumme von 
45 gulden kompensiert. 

(5) das Jagdrecht (reißgejaid) wurde so geteilt, dass die hft. gilgenbichl und 
Winterhof südlich der kainach jagdberechtigt waren, während im norden 
die hft. rollau und großsöding das Jagdrecht behielten. 

insgesamt wurde die hft. gilgenbichl vor dem Weiterverkauf also ent-
scheidend und nachhaltig, wohl nicht zu ihrem Vorteil, verändert. der gült-
wert war aber formal nur um 20 Pfennige auf 22 Pfund 23 d verringert wor-
den.92 

 90 ebd., bd. 4, 192.
 91 stla, a. lodron k 1/h 2 (urbar 1630) f. 61.
 92 stla, a. lodron k 1/h 5 (kaufbrief über gut gilgenpichl mit ranftlhof und Pichlerberg 

Weingarten, 1676).
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Niclas Lodron (1676–1700)

1676 wurde anlässlich des erwerbs durch niclas lodron ein urbar erstellt.93 
laut Vertrag sollten dem käufer im gültbuch 22 Pfund 23 d zugeschrieben 
werden, was 1678 auch erfolgte. aus dem Jahr 1681 datiert ein kupferstich von 
georg mathias Vischer, der das gut Gilgenpihel von seiner schönsten seite 
zeigt. in den darauf folgenden Jahren tätigte niclas lodron weitere Zukäufe. 
so ließ er sich 1685 die Wenzlmühle an der kainach und 1686 den ganzen 
markt mooskirchen sowie zwei untertanen in fladersbach zuschreiben. 
schließlich folgte 1688 noch der hof rollau, sodass sein sohn Joseph anton 
lodron im Jahr 1700 insgesamt 117 Pfund 7 ß 13½ d an gülten übernehmen 
konnte. Joseph anton lodron fasste diese güter mit dem von seiner mutter 
maria cäcilia ererbten Winterhof (gültwert 27 Pfund 2 ß 1 d) in einer ein-
zigen hft. Winterhof zusammen. damit endete die formale eigenständigkeit 
von gilgenbichl im Jahr 1700.94 

III. Anfangsausstattung und Gütergeschichte

um die ursprüngliche ausstattung und den umfang der hft. gilgenbichl 
zu ermitteln, muss auf spätere Quellen und ein rekonstruktionsverfahren zu-
rückgegriffen werden, da weder ein gründungsurbar noch eine entsprechende 
urkunde erhalten geblieben sind. 

eingespannt zwischen dem anfänglichen fixpunkt der gültschätzung nach 
christof Prantner und dem maria-theresianischen kataster (mtk) bzw. sei-
ner Verbindung zum franziszeischen kataster (fk), lässt sich zwar nicht die 
lückenlose herrschaftsausstattung, aber doch deren rahmen bestimmen.95

die kontinuierlich weiterentwickelten urbare des 17. Jahrhunderts (1630, 
ca.1658 und 1676) bilden einen hervorragenden ausgangspunkt für die be-
schreibung des gutes gilgenbichl.96 ergänzungen aus den saurau’schen herr-
schaftsanschlägen und stiftregistern (1657–1667) können zur weiteren 
 klärung herangezogen werden, allerdings irritieren manchmal die im Vergleich 
zu den urbaren abweichenden abgabenhöhen.97

 93 stla, a. lodron k 1/h 4 (urbar 1676).
 94 sikora, gülten, bd. 4, 389.
 95 stla, gs 1542 nr. 29/417, mtk gh 357 und fk 427 Prot.
 96 stla, a. lodron k 1/h 2 (urbar 1630), k 1/ h 3 (urbar c. 1658), k 1/h 4 urbar (1676).
 97 stla, a. saurau k 102/h 245–k 103/h 1248 (landschaftsanschläge und steuerregister 1657–

1667, gilgenpichl).
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mit dem ende der eigenständigkeit gilgenbichls und dem aufgehen des 
gutes in der hft. Winterhof endet naturgemäß auch die kontinuität der über-
lieferung. insofern ist es als ein glücksfall zu betrachten, dass das Winterhofer 
urbar von 1725 und die im mtk enthaltenen subrepartitionstabellen die 
ehemaligen gilgenbichler untertanengüter als separates amt überliefern.98 
dennoch stellt die überbrückung der relativ großen Zeitspanne zwischen dem 
gilgenbichler urbar von 1676 und den herrschaftlichen Winterhofer unter-
lagen des 18. Jahrhundert in manchen fällen eine echte herausforderung dar. 
dass dies letztendlich ausreichend möglich war, ist auch der Verfügbarkeit 
anderer zeitgenössischer Quellen (altmatriken99 und grundbüchern100) ge-
schuldet. 

Rustikalgüter

das rustikalamt gilgenbichl der hft. Winterhof umfasste laut mtk die 
urbarnummern 114–152, also immerhin 39 Posten, die unter rückgriff auf 
die früheren urbare folgendermaßen strukturiert werden können: 1. Zirknitz 
(urb. 114–124), 2. rauchegg (urb. 125–127), 3. stögersdorf (urb. 128–133, 
135), 4. köppling (urb. 134, 136–137), 5. moosing (urb. 138), 6. gersdorf 
(urb. 139-141) und schließlich noch 7. sonstige, später entstandene rustikal-
objekte (urb. 142–152). hinzu kommen noch jene güter, die aus dem gut 
gilgenbichl ausgegliedert und verkauft bzw. vertauscht worden waren (8. sö-
ding, 9. hitzendorf, 10. Pöls, 11. lamperstätten, 12. hölzler bei Pöls) und 
13. früher verkaufte rustikalgüter. 

Vor der einzeluntersuchung ist es noch sinnvoll, auf die typologie der zu 
leistenden abgaben einzugehen, da erst mit diesen die gesicherte Verbindung 
der einzelgüter über die verschiedenen urbare und stiftregister möglich ist. 
alle güter hatten neben einem individuellen rustikalzins (= grundzins) noch 
weitere abgaben zu dienen. die sogenannten kucheldienste in form von 
 faschingshühnern, Zinshühnern und eiern waren allgemein gebräuchlich und 
bieten aufgrund ihrer Varianzen und zeitlichen kontinuität ein zusätzliches 
unterscheidungsmerkmal der einzelobjekte. die zweite klasse von abgaben 
ist über einen großteil der gilgenbichler rustikalobjekte gleich, erlaubt aber 
aufgrund ihrer charakteristik häufig eine identifikation im falle eines herr-

 98 stla, a. galler k 14/h 258 (urbarium 1725) und mtk gh 357 stiftregisterextract 1747, 
subrepartitionstabelle 1754. siehe auch lr sch 255 h 2 (galler) – extrakt stiftregister 1750.

 99 da, altmatriken der Pfarren st. Johann, ligist, st. stefan und mooskirchen.
 100 stla, gb ii Voitsberg nr. 420, 433 und gb ii stainz nr. 91–93, 102, 103.
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schaftswechsels. an erster stelle ist hier der Schlüttn Gaill (ein schlitten stall-
mist) zu erwähnen, aber auch der Zinskreuzer und die sogenannten ehrungs-
kopaune zeichnen gruppen von abgabeobjekten aus. getreideabgaben finden 
sich in den gilgenbichler Ämtern Zirknitz und Pöls, während in lamperstät-
ten ein dreschgeld eingehoben wurde.

1. Zirknitz101

die huben und bauern von oberzirknitz standen zumindest bis 1426 im 
besitz des stiftes bzw. Propstes von stainz.102 ein besitzübergang auf die familie 
lemsitzer ist zwar nicht dokumentiert, aber evident, da erhart lemsitzer und 
sein gleichnamiger sohn zwischen 1444 und 1470 vom landesfürsten mehrfach 
mit dem richterrecht zu Zirknitz belehnt worden waren.103 sowohl das rich-
terrecht als auch die huben gelangten bis zur mitte des 16. Jahrhunderts, wohl 
über barbara geb. lemsitzer, an ihren ehemann albrecht Prantner.

in der gültschätzung der erben nach christof Prantner finden sich insge-
samt neun untertanen zu Zierkhnitz. das marchfutterurbar von 1555 ver-
zeichnet sieben huben in oberzirknitz, die den Prantnerischen erben dienst-
bar waren. durch die teilweise namensgleichheit der holden ergibt sich, dass 
zwei weitere huben in Winthag und eine bey den Puechen am Hart in der gült-
schätzung von 1542 mitenthalten waren.104

nur die hälfte der Zirknitzer bauern von 1555 gelangte in das ausstat-
tungsgut von gilgenbichl, die anderen verblieben bei der hft. Winterhof. das 
mit den huben verbundene richterrecht von jeweils 4 mäßl korn und 4 mäßl 
hafer wurde noch vor der gründung von gilgenbichl in das rustikalurbar 
gerechnet und direkt als Zinsgetreide auf die huben geschlagen. somit erhielt 
gilgenbichl zwar kein explizites richterrecht zu Zirknitz, aber die abgabe war 
implizit – zumindest für die herrschaftseigenen huben – gesichert.105 

 101 die untertanen des amtes liegen allesamt in oberzirknitz (kg Zirknitz). 
 102 Perstling, multimediale dokumentation (wie anm. 8), 506. 
 103 starzer, landesfürstliche lehen, nr. 202/2–3.
 104 stla, stockurbar 28/69 (1555) f. 198–203: Jörg hurnaß und steffan heller zu Winthag sind 

ebenso in der gültschätzung unter Zierkhnitz eingeordnet wie Wolfgang Volckher (bey den 
Puechen am hart).

 105 stla, a. galler k 14/h 28 (urbarium ca. 1725): das ursprüngliche richterrecht der hft. 
Winterhof ist um 1725 auf drei bauern aufgeteilt (urbarnummern 71, 81, 84), entspricht aber 
in der höhe den ursprünglichen 5 huben. das richterrecht der hft. gilgenbichl ist auch noch 
1725 unverändert in 5 Posten als Zinsgetreide erhalten (urbarnummern 114/115, 116, 118, 120, 
122).
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die fünf Zirknitzer untertanen des ersten urbars von 1630 lassen sich auf-
grund der abgabencharakteristik und der gleichbleibenden anordnung im 
urbar von ca. 1658 sicher identifizieren. das urbar von 1676 wiederholt die 
namen der holden von 1658, ebenso wie die saurau’schen landschaftsan-
schläge und steuerregister der 1660er Jahre: 
	aus der hofstatt des caspar aichhoffer entstand um 1700 einerseits die 

halbhube vlg. liedl und andererseits die keusche vlg. hörmannweber.106 
	aus der hofstatt des colman Puecher entstand ebenfalls durch teilung um 

1715 die halbhube vlg. langman und die keusche vlg. holzstephl.107 
	die hube des Webers simon Pflänzl blieb als einziges rustikalobjekt im 

amt ungeteilt und bekam den hausnamen Jörglbauer.108

	Von der hube des sebastian lickhl wurde in den frühen 1700er Jahren ein 
stück (= greith) abverkauft, auf dem die sogenannte starchlkeusche ent-
stand. der hauptgrund selbst wurde als Wagnerhube bezeichnet.109 

	die letzte hube war jene des Peter rathschedl. sie wurde etwa um dieselbe 
Zeit wie die anderen güter geteilt. aus dem hauptgrund wurde die soge-
nannte lukashube, aus einem abgetrenntes ackerstück samt Wald am Zir-
knitzberg wurde ein Zulehen, und letztendlich entstand auch noch die vlg. 
trübl genannte keusche auf ehemaligem hubengrund.110 
Von der erstmals in der subrepartitionstabelle von 1754 auftretenden keu-

sche vlg. bartlbauer war kein rustikalzins zu entrichten.111 die abgabenstruk-
tur scheint vielmehr auf eine früher unsteigerliche Zinsvereinbarung oder Zins-
freiheit hinzudeuten. der erste dokumentierte besitzerwechsel der keusche 
erfolgte 1733 von hans Vrbenz an Jacob Widner – allerdings fehlt sie im stift-
registerextrakt von 1747 ebenso wie im urbar von ca. 1725, was ihre entste-
hung als gemeindekeusche wahrscheinlich macht. 

2. Rauchegg112

schon in der gült des christof Prantner findet sich 1542 mit der hofstatt 
des Valtein frantzl der Vorläufer der gilgenbichler besitzungen in rauchegg. 
die Quellen des 17. Jahrhunderts ordnen die hofstatt zwischen 1630 und 

 106 gb ii Voitsberg nr. 420, urb. 114 bzw. 115.
 107 ebd., urb .116 bzw. 117.
 108 ebd., urb. 118.
 109 ebd., urb. 120 bzw. 121.
 110 ebd., urb. 122–124.
 111 ebd., urb. 119.
 112 die güter befinden sich allesamt in der gegend rauchegg (kg stögersdorf ).
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1676 durchwegs einem bauern namens gregor stockher zu. der grundzins 
bleibt dabei konstant, was auf eine konstante hofstattgröße schließen lässt. 

es war wohl eine bäuerliche erbteilung, die gegen ende des 17. Jahrhun-
derts zur aufspaltung der sogenannten stocker-hofstatt und zur entstehung 
der beiden hofstätten vlg. bachler und vlg. mayrjodl führte.113 der ursprüng-
liche grundzins der stocker-hofstatt wurde gleichmäßig aufgeteilt.114 

um 1721 wurde die bachler-hofstatt weiter geteilt. so erwarb thoman 
lankhmann zwei Äcker und ein stück Wald am kogl. diese gründe bildeten 
den ausgangspunkt für die entstehung eines weiteren Zinsgutes, der koch-
jackl-keusche.115 Zwar fehlt die keusche noch im urbar von 1725 und im 
stiftregister von 1747, aber seit der subrepartition von 1754 ist sie explizit 
dokumentiert.116 

die alten grundbücher weisen noch eine weitere abspaltung von der bach-
ler-hofstatt nach. die sogenannte tischlerkeusche bekam zwar keine eigene 
haupturbarnummer, sie war um 1754 aber schon bewohnt.117 ihre topographi-
sche lage weist auf ehemaligen gemeindegrund hin, was auch die schlechte 
Quellenlage der keusche hinreichend erklärt.118

3. Stögersdorf 119

einer der frühesten bekannten grundherren im dorf stögersdorf war kas-
par saurau mit seiner hft. ligist, deren besitzumfang im Wesentlichen zwi-
schen 1432 und 1580 unverändert geblieben ist.120 ansonsten ist für stögers-
dorf die Quellenlage im mittelalter eher dürftig und fragmentarisch. immerhin 
kann die familie mürzer als grundherr festgestellt werden.121 so verkaufte 

 113 für die bachler-hofstatt siehe stla, a. lodron k 2/h 30 f. 7, f. 35 sowie da, altmatriken 
mooskirchen trm iii/209, trm ii/229, stla, a. lodron k 2/h 30 f. 36 und für die mayrjodl-
hofstatt stla, a. lodron k 2/h 30 f. 9 bzw. f. 14 und da, altmatriken mooskirchen 
trm iii/229. 

 114 stla, gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 125 bzw. 126.
 115 stla, gb i Voitsberg nr. 1291, f. 59; gb i nr. 1294 f. 113; a. lodron k 2/h 29 f. 41 (der 

inhaber muss dem hans Pachler bei der hasenjagd helfen).
 116 stla, gb ii Voitsberg nr. 420, urb. 127.
 117 stla, laa.a. antiquum i k 17/h 66 rauchegg – georg blöderer, siehe dazu auch gb i 

nr. 1293 f. 291.
 118 stla, gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 126a.
 119 die gründe befinden sich allesamt in stögersdorf (kg stögersdorf ). lediglich der fötschlische 

acker wird der benachbarten kg hallersdorf zugerechnet.
 120 stla, aur 5323c (1432) und a. saurau k 100/h 1234 f. 9.
 121 baravalle, burgen und schlösser (wie anm. 2), 558–560.
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christof mürzer um 1551 eine gült von 10 Pfund 3 ß 8 d an maximilian 
leisser, den besitzer der südsteirischen hft. Weinburg.122 das herrschaftsurbar 
von 1576 legt nahe, dass die 1551 transferierten güter im raum mooskirchen-
stögersdorf gelegen waren, und tatsächlich hatte die hft. Weinburg im 17. Jahr-
hundert untertanen im dorf.123 

neben christof mürzer dürfte auch sein bruder sebastian untertanen in 
stögersdorf gehabt haben, insbesondere weil er im dorf selbst seinen Wohnsitz 
hatte.124 

auch die erben nach christof Prantner meldeten 13 Zinsobjekte als rus-
tikalbesitz in stögersdorf anlässlich der landschaftlichen gültschätzung von 
1542. um 1570 wurden dem hans Prantner als grundherrn sogar 14 güter 
zugerechnet.125 

Zumindest sieben güter kamen in das ausstattungsgut von gilgenbichl. 
bereits 1630 war ein unbewohnter acker mit Wiese von der herrschaft einge-
zogen und so zu dominikalgrund geworden. die verbleibenden sechs güter 
blieben bis ins urbar von 1676 unverändert, wobei aber die namen der holden 
aktualisiert wurden: 
	die hofstatt des lamprecht khrembser (1630) blieb sogar bis ins urbar 

von ca. 1725 unverändert. erst nach 1750 bilden sich zahlreiche abspaltun-
gen, wobei der vlg. schafferjackl das hauptanwesen der alten gilgenbichler 
hofstatt darstellt.126 

	die zweite hofstatt (1630: andrä mäscher) war 1676 noch eine einheit, 
aber um die Jahrhundertwende bereits in drei objekte geteilt. so erklärt sich 
die herkunft der beiden keuschen vlg. schmied und bachbauer, aber auch 
der sogenannte langacker im kainacher feld. ursprüngliches hauptanwe-
sen dürfte wohl der vlg. schmied gewesen sein.127 

	die hube des sebastian khüsold (1630) wurde nicht geteilt. mehr oder 
weniger unverändert zeigt der vlg. kutterer seine ursprüngliche größe bis 
in den fk herauf.128 

	Ähnlich war es mit dem haus und gereut des georg khläpitsch (1630), 
dessen grundzins stets unverändert blieb. den vlg. großmichl zeichnet 

 122 sikora, gülten, bd. 4, 424.
 123 Pichler, urbare (wie anm. 6), bd. 3, nr. 1278 Weinburg, und stla, aur 1601-i-2,-.
 124 stla, aur 1562-Vi-6,-.
 125 stla, i.ö. hksa k 96 u 2/10 (Piberlehen 1570) stegersdorff.
 126 stla, gb ii Voitsberg nr. 420, urb. 128–128e.
 127 ebd., urb. 129–131.
 128 ebd., urb. 133.
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seine spezielle lage aus, die sich so nur in enger Verflechtung mit dem herr-
schaftlichen hof gilgenbichl gebildet haben kann.129 

	andre sieher hatte von seiner taverne 1630 einen geldzins von 4 ß 19 d 
zu leisten, der später auf 6 ß erhöht wurde. bei der Wiedervereinigung der 
herrschaften gilgenbichl und Winterhof war die taverne abgekommen 
und zur hofstatt vlg. gfangweber geworden.130 

	Zuletzt bleiben noch die hube des ruep schwaiger (1630) und ein alther 
damit verbundener acker. in den Quellen des 17. Jahrhunderts schwankt 
der gelddienst – insbesondere das urbar von ca. 1658 bringt einen signifi-
kant reduzierten Zins, der sich aber nicht durchsetzen konnte. die hube 
fehlt im gilgenbichler urbar von ca. 1725, da sie nach der Vereinigung der 
hft. Winterhof und gilgenbichl als teil eines gültenverkaufs im Jahr 1708 
in den besitz von Wolf raimund kellersberg gelangte.131 dort bekamen die 
sogenannte lackmayr-hofstatt und der seit langem damit verbundene 
fötschlische acker einen Platz im amt rollau.132

4. Köppling133

die gültschätzung nach christof Prantner spezifizierte für 1542 zu Kepp-
lärn fünf huben und vier hofstätten. die gilgenbichler urbare des 17. Jahr-
hunderts kennen eine hube und zwei hofstätten in der ortschaft Kheplern, 
die zwischen 1630 und 1676 eindeutig identifizierbar sind. sowohl der grund-
zins als auch die kleinrechtsabgaben bleiben im Wesentlichen unverändert:134 
	Von diesen drei gütern verblieb nur eines dauerhaft bei gilgenbichl. dabei 

handelt es sich um die sogenannte raudner-hofstatt, die ihren grundzins 
im 18. Jahrhundert unverändert beibehielt.135 

	die zweite hube gelangte zusammen mit dem gütl rollau um 1708 in den 
besitz von Wolf raimund kellersberg, der sie in der folge in seine hft. 

 129 ebd., urb. 132.
 130 ebd., urb. 135.
 131 nach dem Verkauf des gütls rollau von anton lodron an Wolff raymund kellersperg (siko-

ra, gülten, bd. 3, 289) sind die hofstatt und die Wiese im hft. großsödinger stiftregister von 
1729 nachweisbar (stla, a. großsöding k 6/h 20 stiftregister 1729 f. 82).

 132 stla, gb ii Voitsberg nr. 120 urb. 124 und urb. 133
 133 die anwesen befinden sich großteils in der kg köppling. lediglich die lackner-keusche wird 

der kg hallersdorf zugerechnet.
 134 lediglich der grundzins der hofstatt des mörth stueller erfährt um 1665 eine erhöhung auf 

4ß 20d und jener des gregor ilg um 1660 auf 4ß 15d, wobei jedoch die kleinrechte unverändert 
bleiben.

 135 stla, gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 136.
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großsöding integrierte.136 erstmals im stiftregister des Jahres 1729 (amt 
rollau) nachweisbar, war die hube in zwei etwa gleichwertige hofstätten 
unterteilt, deren abgabenlast sich zu den ursprünglichen kleinrechts-
abgaben und dem geldzins addierte.137 die beiden teile entsprechen den 
bauernanwesen vlg. lindenjaggl und fackerl.138

	die dritte gilgenbichler hofstatt in köppling hat eine kuriose geschichte. 
sie wurde noch vor 1708 in zwei keuschen geteilt (zwar erhöhte sich dabei 
der summierte geldzins unwesentlich, aber die kleinrechtsabgaben passen 
perfekt zusammen). die erste, auch krennpeter genannte keusche blieb im 
18. Jahrhundert im amt gilgenbichl der hft. Winterhof, während die zwei-
te (vlg. leitnerkeusche) um 1708 an das gut rollau angeschlossen und an 
die hft. großsöding verkauft wurde.139 
damit sind zwar die ursprünglichen gilgenbichler untertanen von köpp-

ling identifiziert, allerdings bleibt noch ein objekt in köppling, das erst ab 1747 
nachweisbar ist. es handelt sich um die sogenannte stiendlbauernkeusche, die 
schon im Zusammenhang mit dem ranftlhof beschrieben wurde.140 es zeigt 
sich, dass die keusche aus ursprünglichem dominikalgrund des ranftlhofes 
stammt, der selbst erst 1676 zur hft. gilgenbichl gekommen war.141

5. Moosing142

spannend erscheint die frage nach der herkunft des gutes, da die ansons-
ten sehr detaillierte gültschätzung nach christof Prantner keinen hinweis auf 
besitzungen in moosing enthält. allerdings gab erzherzog karl von (inner-)

 136 über den erwerb des amtes rollau ist keine urkunde erhalten, aber laut gültbuch kauft Wolf 
raimund kellersperg von Joseph anton lodron um 1708 das gütl rollau mit einem gültwert 
von 7 Pfund 4ß und 3d (sikora, gülten, bd. 4, 304).

 137 stla, a. großsöding k 6/h 20 stiftregister 1729 f. 82 rollau und zum Vergleich k 5/h 19 
stiftregister 1709, wo das amt rollau noch fehlt. 

 138 stla, mtk gh 349 subrepartition 1730, 1747 und 1757, gb ii Voitsberg nr. 120 urb. 125, 
126.

 139 die teilung erschließt sich nur indirekt aus den herrschaftsunterlagen (stla, a. großsöding k 
6/h 20 stiftregister 1729 f. 82 und a. galler k 14/h 258 urbar 1725). die weitere besitzge-
schichte erschließt sich aus stla, mtk gh 349 subrepartition 1730–1757 nr. 127, mtk gh 
357 subrepartition 1754 nr. 127 und den grundbüchern gb ii Voitsberg nr. 120 urb. 127 
bzw. gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 137.

 140 stla, gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 134.
 141 Walter Plaschzug, der sighart- oder ranftlhof am mittleren kainachboden, in: ZhVst 100 

(2009), 113: dort als stiegbauer bezeichnet.
 142 der bauernhof befindet sich in der kg moosing.
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österreich als besitzer der hft. thal 1578 dem steffan hierzman und seiner 
frau einen kaufbrief über eine hube zu moosing.143 nur ein Jahr später wurde 
diese hube dem hans Prantner ausgewechselt und war somit für die nächsten 
Jahrhunderte teil des gutes gilgenbichl geworden.144 

Zuvor war die hube im besitz der brüder sebastian und Jakob Windisch-
grätzer als teil des Sigharts Ambt an der Khuenach gewesen. die besitzge-
schichte verlief wohl ähnlich wie jene des späteren ranftl- bzw. sigharthofes 
und geht im mittelalter auf alten gradener besitz zurück.145 

die hube des hanß schrötner zu Moßern war im urbar des Jahres 1630 
der einzige besitz der hft. gilgenbichl in moosing und ist somit in den ur-
baren bis 1676 leicht identifizierbar. Zudem blieben die kleinrechtsabgaben 
der hube unverändert, lediglich der geldzins erfuhr um 1660 eine unwesent-
liche erhöhung. 

die inhaber Jacob & susanna knopper kauften um 1715 noch einen klei-
nen acker hinzu.146 dieser dominikalgrund war an der grenze zwischen moo-
sing und furth gelegen und ist nicht mit dem eigentlichen hubengrund zu 
verwechseln. Ähnliches gilt für einen Zulehensacker im moosinger feld (Eiß-
man Acker), der zwar rustikalgrund war, aber nicht auf die hft. gilgenbichl 
zurückgeht.147 die sogenannte trattenschneider-hube blieb im Wesentlichen 
ungeteilt148 – lediglich ein kleiner, aus gemeindebesitz stammender acker in 
der kg kleinsöding wurde 1799 vom trattenschneider abgetrennt.149 

die identität dieser hube mit dem vlg. trattenschneider bestätigt sich auch 
in den hirsezehentregistern der hft. ligist: demnach diente der genannte 
steffan hierzman schon um 1580 ein Viertel hirse und entspricht damit im 
mtk dem hirsezehentpflichtigen Jacob knopper.150

 143 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regest n 3/1 kaufbrief (1578).
 144 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regest n 19/2 Wechselbrief (1579), aber auch stockurbar 

76/180 hft. thal (1569) f. 30.
 145 Plaschzug, sighart- oder ranftlhof (wie anm. 141), 122–127.
 146 stla, a. lodron k 2/h 30 f. 29, f. 155 und gb i nr. 1291 f. 370.
 147 stla, a. galler k 14/ h 258 urbarium 1725 markt und bischöfliche untertanen, sowie gb i 

Voitsberg nr. 1293 f. 170, gb i nr. 1291 f. 370 und mtk gh 357 urb. 50.
 148 stla, mtk gh 357 und gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 138.
 149 stla, gb i nr.1291 f. 411.
 150 stla, a. saurau k 100/h 1234 hierschzehent und mtk gh 321.
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6. Gersdorf bzw. Rosenberg151

unter der ortschaft gersdorf waren in den mittelalterlichen landesfürst-
lichen marchfutterurbaren ursprünglich vier separate halbhuben verzeichnet, 
die alle dem Propst des stiftes stainz untertänig waren. durch Zusammenle-
gung entstanden gegen ende des 15. Jahrhunderts zwei doppelhalbhuben.152 
christof Prantner hatte die beiden güter wohl über seine Verwandtschaft mit 
dem lemsitzern in seine herrschaft gebracht. 1555 wurde hans schrampf, der 
Vormund der christof Prantnerischen kinder, als grundherr angegeben.153 
die beiden bauerngüter verblieben bei der gründung gilgenbichls als teil der 
hft. Winterhof.154 nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die bei-
den anwesen vlg. krampl und hackltoni bis herauf in die modernen grund-
bücher durchgängig bei der hft. Winterhof nachzuweisen sind.155 

neben den beiden eben beschriebenen bauernhöfen ist im getreidezehent-
register von 1590 für gersdorf ein dritter hold namens lamprecht Weber 
überliefert.156 denselben namen findet man bereits 1580 in einem hirsezehen-
tregister, allerdings dort unter dem ortsnamen Permanstorf. neben dem ge-
nannten holden lamprecht Weber findet sich noch thoman schuster. die 
„krumme“ Verteilung des hirsezehents auf die beiden untertanennamen, lässt 
darauf schließen, dass es sich ursprünglich wohl um eine einheit handelte, die 
(noch vor 1580) geteilt worden war. der größte teil des hirsezehents zu Per-
manstorf kam aber von georg Prantner. offensichtlich hatte er ein größeres 
gut in eigenbewirtschaftung.157 über die hirsezehentregister des 17. Jahr-
hunderts lassen sich lamprecht Weber mit dem gilgenbichler bauern vlg. 
holzbauer und thoman schuster mit dem vlg. Walch gleichsetzen.158

 151 die Zinsobjekte befinden sich nicht im eigentlichen gersdorf, sondern im benachbarten rosen-
berg. dessen identität mit dem historischen Permansdorf lässt sich ebenfalls zeigen. alle ge-
gend- bzw. ortsnamen liegen jedenfalls in der kg stögersdorf.

 152 stla, stockurbare 25/64, 25/65, 26/67, 27/68, 28/69, 29/70 gerstorf in mooskirchner Pfarr. 
 153 stla, stockurbar 28/69 f. 213. 
 154 die im stla, stockurbar 29/70 (1609) f. 74 überlieferten untertanennamen (ruep hackhl und 

lorenz khrembser) lassen sich eindeutig als untertanen der Winterhofischen herrschaftsinha-
berin benigna Prantner identifizieren. dies ist im alten landrecht am einfachsten nachvollzieh-
bar (stla, lr sch 272 h 1 – gegenweißartikel auf Wolf saurau wegen reißgejaid im raucheg-
ger hart und schrannenweisung 1619 nr. 5). 

 155 stla, gb ii Voitsberg nr. 417 urb. 69 u. 70.
 156 stla, a. lankowitz k 1/h 4 (urbar 1590), traidzehent gerstorf.
 157 stla, a. saurau k100/h 1234 (urbar ligist ca. 1580) hierschzehent wie von alters her einge-

nommen worden, Permanstorf: georg Prantner gibt 2 Viertel, lamprecht Weber 5 mäßl und 
thoman schuster 3 mäßl.

 158 stla, a. saurau k 100/h 1238 hirse- und haarzehent 1648 und 1634/42 f. 17.
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derselbe Zusammenhang bestätigt sich in den urbaren der hft. gilgen-
bichl. seit dem ersten urbar finden sich dort die hube des caspar hölzl und 
die hofstatt des urban bärtl (1630). aufgrund der zeitlich unveränderten 
abgabenpflichten können diese beiden Zinsobjekte ebenfalls mit den vlg. 
holzbauer und Walch identifiziert werden.159 in Zusammenschau mit dem 
stabilen kataster zeigt sich, dass sowohl der vlg. holzbauer als auch der Walch 
nicht in gersdorf, sondern vielmehr in der benachbarten gegend rosenberg 
zu lokalisieren sind.160 

außer diesen beiden gütern ist noch auf das gfank des georg restl zu ver-
weisen, das 1676 im Zuge eines ausgleiches mit der hft. großsöding nach 
gilgenbichl kam.161 aus dieser einheit entwickelte sich (bei gleichbleibendem 
Zins) eine keusche mit dem hausnamen vlg. rafler.162 

 159 stla, a. lodron k 1/h 3 urbar c. 1658, k 1/h 4 urbarium 1676, aber auch a. galler k 
14/h 258 urbarium 1725 und mtk gh 357 subrepartition 1747/1754 nr. 139, 140.

 160 gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 139 und 140.
 161 stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief über das gut gilgenpichl, 1676, und k 1/h 4 urbarium 

1676.
 162 stla, a. galler k 14/h 258 urbarium 1725 und mtk gh 357 subrepartition 1747/1754 nr. 

141 sowie gb i nr. 1310 f. 139, 211, gb i nr. 1291 f. 11, 177 und gb ii Voitsberg urb. 141.

Abb. 2: 
Das Ried Rosen-
berg im FK bzw. 
Ausdehnung von 
„Permansdorf “
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neben den gilgenbichler untertanen vlg. holzbauer, Walch und rafler 
zeigt der fk im ried rosenberg noch zwei untertanen der hft. ligist. bereits 
im ligister urbar von ca. 1580 findet sich mit dem stefl am rosenpühel ein 
erster hold.163 im 17. Jahrhundert folgte zuerst collman noter, dann andree 
natter und schließlich sebastian fränzl.164 sein sohn und nachfolger Peter 
fränzl vererbte 1723 seine hofstatt an andre & eva lankhmann.165 1757 
wurde die hofstatt geteilt: hans lankhman bekam mit dem sogenannten vlg. 
kleinhansel (auch donnerl genannt) den halben grund, während 1759 Joseph 
höller den vlg. thomabauer übernahm.166 

der kasparbauer nimmt insofern eine sonderrolle ein, als er aus drei ver-
schiedenen Weingärten entstanden ist. die drei kleinen Weingärten waren bis 
herauf ins 17. Jahrhundert den hft. ligist167, großsöding168 und rohrbach 
(st. Josef )169 dienstbar und wurden von den benachbarten bauern als Zulehen 
bewirtschaftet. erst um die mitte des 17. Jahrhunderts dürfte der vlg. kaspar-
bauer aus dem Weingartenhaus der hft. rohrbach (st. Josef ) entstanden und 
selbständig geworden sein.

7. Sonstige, später entstandene Rustikalobjekte

unter diese gruppe fallen jene elf objekte, die relativ spät entstanden und 
an das rustikalurbar der vereinigten herrschaften Winterhof und gilgenbichl 
angehängt wurden.170 ihre herkunft ist verschiedenster natur. nur einige ob-

 163 stla, a. saurau k 100/h 1234 f. 9, stögerstorff. 
 164 stla, a. ligist k 1/h 4 steuerregisterextract 1623 f. 10, a. saurau k 101/h 1242 anschlag 

1651 f. 24 und a. saurau k 102/h 1244 landschaftsanschlag 1653–1656 f. 23. 
 165 stla, a. saurau k 105/h 1253 stiftbuch 1714–1715 f. 17 und gb i nr. 1269 f. 14.
 166 stla, gb i nr. 1269 f. 143 und f. 175 sowie gb i nr. 1270 f. 2.
 167 stla, a. saurau k 100/h 1239 (Perkrecht 1632–40) f. 13, mtk gh 322/1 subrepartition 

1755, berholden, amt „am gaißfeldtberg, Pirchaberg, roßenbichl u. gruebberg“, bzw. mtk 
gh 322/2, extract aus dem Pergrechtsregister 1749 nr. 62, gb i nr. 1270 f. 2.

 168 Zur geschichte dieses Weingartens vgl. das kapitel über die bergrechte in diesem aufsatz (ins-
besondere das von der hft. großsöding 1676 ertauschte bergrecht am rosenberg).

 169 stla, a. stainz k 4/h 64 (urbar 1627) f. 125f. und a. st. Joseph k 1/h 1 (urbar 1602) f. 33, 
a. stainz k 7/h 72 (stiftregister 1656) f. 49 leibsteuer im Perkrecht hözlstorf und a. stainz 
k7/h 74 (stiftregister 1658) f. 23 leibsteuer im Perckhrecht hözlstorff, a. hornegg k 27/h 56 
(stiftregister 1687/1694) f. 2, a. hornegg k 2/h 4 (urbarium 1717/22) f. 42ff., a. hornegg 
k 2/h 6 (urbarium 1729/40) f. 34, mtk gh 321/2 bu 62, gh 322 u 269, 357 u 27: Zum 
erwerb vgl. gb i nr. 1310 f. 55 und für die besitznachfolge gb i nr. 1270 f. 2 und gb i nr. 1293 
f. 53.

 170 stla, gb ii Voitsberg nr. 420 urbarnummern 142–152.
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jekte stammen aus vormaligem gilgenbichler Zubehör und waren im 17. Jahr-
hundert noch dominikalland.171172173

urbar name entstehungsgeschichte
142 schönwiese die Wiese war im 17. Jahrhundert dominikalgrund von 

gilgenbichl. 
143 vlg. knopper die keusche stammt aus ehemaligem gemeindegrund 

von stögersdorf und bestand schon 1714.171 
144 vlg. taubenhöller aufgrund der lage in der flur kann man davon 

ausgehen, dass der keuschengrund entweder vom 
herrschaftlich Winterhofner Weingarten abgetrennt oder 
aber als rodung des ebenfalls herrschaftlichen Waldes 
angelegt worden war. Jedenfalls ist eine geschichtliche 
Verknüpfung mit gilgenbichl nicht gegeben.172

145 vlg. fuchsbauer im 
Wolfswinkel

um 1676 war der als Wolfswinkel bezeichnete acker 
noch dominikal grund. andre fux heiratete 1679, 
erwarb den acker und errichte wohl die keusche.173

146 vlg. Wagnerhans aus einem ursprünglich herrschaftlichen greith am 
gilgenbichl entwickelte sich die sogenannte 
Wagnerhans-keusche.

147 vlg. schmeer die keusche entstand um 1700 neben dem hft. 
Winterhofer Ziegelstadel im ehemaligen gilgenbichler 
leitenacker, der im 17. Jahrhundert noch dominikalland 
war.

148 vlg. mörthbauer Wie urb. 147 schmeer.
149 markt mooskirchen mit dieser urbarnummer war kein grund und boden 

verbunden. ihre herkunft hat nichts mit der geschichte 
gilgenbichls zu tun.

 171 1714 verstarb martin knopper und hinterließ seine keusche und Äckerl (stla, a. lodron 
k 2/h 30 f. 25). ab 1719 ist michael knopper nachweisbar. nach seinem tod 1746 verblieb 
die Witwe anna (stla, gb i nr. 1294 f. 187 und gb i nr. 1299 f. 136). die keusche wurde 
1759 von anna knopper an georg knopper vererbt. nach dem tod von georg knopper folgten 
1783 simon & barbara kager (stla, gb i nr. 1291 f. 10, gb i nr. 1293 f. 423, f. 365 und gb i 
nr. 1310 f. 129 sowie f. 85).

 172 im Jahr 1720 erwarben georg & katharina höller die keusche neben dem herrschaftlichen 
Weingarten (stla, a. lodron k 2/h 30, f. 40). nach dem tod von georg höller um 1759 
blieb seine zweite frau maria als Witwe (stla, gb i nr. 1310 f. 165). Peter knopper übernahm 
1783, doch schon 1785 folgte sigmund gottscheber (stla, gb i nr. 1291 f. 9 u. f. 49).

 173 stla, a. lodron k 1/h 4 Paufelder und da, altmatriken mooskirchen trm i/364. danach 
erwarb Jacob kurz 1729. nach seinem tod 1768 erheiratete Jacob fabian die keusche (stla, 
gb i nr 1293 f. 141, f. 155). 1798 folgte Josef hammer (stla, gb i nr. 1291 f. 399).
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urbar name entstehungsgeschichte
150 vlg. Panter der ursprüngliche standort der keusche war nördlich 

der straße. es handelt sich dabei wohl ebenso wie bei 
den östlichen nachbarn um ehemaligen dominikalgrund 
der hft. Winterhof, der in das rustikalurbar 
umgeschrieben worden war.174 

151 vlg. schlossweber die keusche lag entlang des gemeindeweges und ist 
topographisch als ausbruch des alten hft. Winterhofer 
riedes edenberg zu sehen. somit war die keusche wohl 
nie teil des gutes gilgenbichl, sondern eher der hft. 
Winterhof.175

152 vlg. Voglnickel am 
Voglbüchl

die keusche geht auf das alte gilgenbichler finkenhaus 
(Voglbichl) zurück und war im 17. Jahrhundert 
dominikalland. 

174175

8. Söding176

in Söding an der Knappenzeil hatten die erben nach christof Prantner um 
1555 die grundherrschaft an mindestens sieben huben.177 nach der erbtei-
lung zwischen den brüdern hans und georg Prantner waren im Jahr 1572 dem 
hans Prantner vier huben und dem georg Prantner drei bauerngüter zugeord-
net. Zusätzlich kam noch eine weitere hube, die hans Prantner erst um 1570 
erworben hatte.178 da offensichtlich ein teil der güter von hans Prantner 
zwecks eigenbewirtschaftung zwischenzeitlich eingezogen war, lassen sich im 
lankowitzer getreidezehentregister von 1590 nur drei bauern aus dem hans 
Prantnerischen besitz identifizieren.179 Während die drei dem georg Prantner 

 174 Peter rieder übernahm 1732 keusche und grund von simon Pader (stla, a. lodron k 2/h 30 
f. 92, 97). 1734 folgten martin & barbara lesch und Joseph Pinter 1781 (stla, gb i nr. 1293 
f. 397, f. 432, f. 112).

 175 1735 kaufte Johann rukhörman von der herrschaft einen ort grund neben dem herrschafts-
holz (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 118). 1739 wurde ein kaufbrief an hannß & anna ruck-
hörmann ausgestellt, demnach sie wohl die keusche und den acker in der eden zu kaufrecht 
erwerben konnten (stla, gb i nr. 1310 f. 108, gb i nr. 1293 f. 24 und f. 47). 1761 folgte 
andre Weixler (stla, gb i nr. 5853, f. 51).

 176 die objekte befinden sich zum großteil in der kg kleinsöding, nur der vlg. Jagerbauer liegt in 
der kg großsöding.

 177 stla, stockurbar 28/69 (1555) f. 221 seding an der khnappenzeil: nur 11 marchfutterpflich-
tige objekte werden insgesamt verzeichnet.

 178 stla, i.ö. hksa k 96 u 2/1a (Piberlehen zur hft. gösting gehörend, 1572): im Piberlehen 
werden 20 abgabenpflichtige Position in der ortschaft seding an der knappenzeil verzeichnet.

 179 stla, a. lankowitz k 1/h 4 (urbar 1590) traidzehent f. 123ff. (zu seding). 
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gehörenden bauerngüter zuerst bei der hft. Winterhof verblieben und dann 
auf umwegen letztendlich in das amt rollau der hft. großsöding gelangten, 
kamen vier bauern aus dem erbe hans Prantners in das ausstattungsgut von 
gilgenbichl.180 

unter der ortsbezeichnung söding wurden 1630 zwei hofstätten und zwei 
huben zum gut gerechnet. die unbewohnte „Kleine Auwiese“ war als fünfte 
einheit von der herrschaft eingezogen und wurde fortan als dominikalgrund 
genutzt. im urbar von ca. 1658 wurden bei den vier verbliebenen rustikal-
gütern die um 1676 erfolgte übertragung in die hft. großsöding angemerkt. 
die steuerregister von 1660/65 bestätigen die geldzinse und bringen aktuali-
sierte untertanennamen.181 

die eigentliche Verkaufsurkunde von 1676 fasst die vier rustikalobjekte in 
zwei einheiten (doppelhofstatt des ambroßy schaup und doppelhube des 
andre Pirkher) zusammen, wobei die summen der einzelzinse mit den zusam-
mengefassten objekten übereinstimmen. die kleine au, die inzwischen domi-
nikalgut geworden war, gelangte auf demselben Weg zur hft. groß söding.182 

eingegliedert im amt kleinsöding der hft. großsöding lassen sich die ur-
sprünglichen gilgenbichlerischen rustikalgüter nicht zuletzt aufgrund der 
gleichgebliebenen abgabenbeschreibung identifizieren: 
	so folgte an den beiden zusammengefassten hofstätten des ambroßy 

schaup im södinger stiftregister von 1709 sein nachfolger georg schaup.183 
in den folgejahren wurde der sogenannte schaupische grund zerstückelt 
und in teilen verkauft. so entstanden neben dem vlg. Jagerbauern noch 
etliche keuschen und Zulehensgründe.184 

	Von der doppelhube des andre Pirkher hatte die größere hube (= strasser- 
oder hainzel-hube) 1709 die selbständigkeit in ihrer ursprünglichen form 
wiedererlangt und auch 1729 beibehalten. die ursprünglich kleinere hube 

 180 die identifizierung der ehemals Prantnerischen huben zu söding wird durch die abgabencha-
rakteristik ermöglicht. so zinsen 3 objekte im amt rollau der hft. großsöding im mtk (stla, 
mtk gh 349 stiftregisterextract urbarnummern 124, 125, 127) jeweils einen schlitten gail. 
gleiches gilt für 4 objekte im amt kleinsöding (stla, a. großsöding k 5/h 18 stiftregister 
1709).

 181 stla, a. saurau k 102/h 1246 f. 89ff.-, k 103/h 1247–h 1248 f. 68ff.: das register von 
1666/67 zeigt für die hube des stephan nicaß eine nicht weiter begründete Zinserhöhung von 
4ß 21d auf 5ß 28d.

 182 stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief 1676 an niclas graf lodron von Johann caspar kellers-
berg.

 183 stla, a. großsöding k 5/h 18 stiftregister 1709 f. 26.
 184 stla, a. großsöding k 6/h 20 stiftregister 1729 f. 40–43, mtk gh 349 subrepartition 1757 

nr. 57–63 und gb ii Voitsberg nr. 121 urb. 57–63.
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wurde geteilt – aus ihr entstand das anwesen des Jacob reitter (vlg. Zöhrer) 
und die beiden Äcker des georg trummer. dabei stieg der summierte geld-
zins um unwesentliche 2 d.185 
die kleine au wurde als dominikalgut an bauern zur bewirtschaftung 

verpachtet.186 die ehemalige gilgenbichlerische auenwiese kann zumindest 
teilweise im dominikalmt der hft. großsöding identifiziert werden.187 

9. Hitzendorf188

schon christof Prantner verfügte über umfangreiche besitzungen in und 
um hitzendorf. allerdings kam nur ein kleiner teil in die ausstattung des guts 
gilgenbichl. das urbar von 1630 kennt nur mehr drei hofstätten. im gegen-
satz zu den anderen ortschaften, in denen gilgenbichl über besitzungen ver-
fügte, hatten diese hofstätten sehr inhomogene grundzinse zu tragen (einmal 
3 ß 25 d, dann 1 fl und die letzte nur 12 d). in späteren Quellen wurden zwar 
die namen der holden aktualisiert, aber erst das steuerregister von 1666/67 
zeigt eine signifikante Änderung an.

demnach gab es zwei gleichbewertete hofstätten mit einem gesamtzins 
von 7 ß 20 d und eine dritte mit 1 ß 12 d.189 in derselben tradition ist der 
kaufbrief von 1676 zu sehen, mit dem Johann caspar kellersberg die hitzen-
dorfer hofstätter und keuschler in seine grundherrschaft großsöding über-
führte. obwohl der kaufbrief die dritte, dem Zins nach kleinste hofstatt nicht 
eigens erwähnte, dürfte sie teil des Verkaufsgutes gewesen sein, da das gut 
gilgenbichl nach 1676 keine untertanen mehr in hitzendorf hatte.190 

bemerkenswerterweise finden sich bei der hft. großsöding aber keine pas-
senden güter in hitzendorf, sehr wohl aber bei der hft. altenburg, die zu jener 
Zeit ebenfalls im besitz der familie kellersberg stand.191 

 185 stla, a. großsöding k 5/h 18 stiftregister 1709 f. 24f., k 6/h 20 urbar 1729 f. 37f., mtk 
gh 349 subrepartition 1757 nr. 54–56 und gb ii Voitsberg nr. 121 urb. 54–56.

 186 stla, a. großsöding k 5/h 18 stiftregister 1709 f. 96: hanß Zechner und michael hözl haben 
die kleine au in bestand.

 187 stla, gb i 5832 domurb. 185–187.
 188 die untertanen des amtes konnten im rahmen dieser arbeit leider nicht lokalisiert werden, da 

sich ihre struktur zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert stark veränderte.
 189 stla, a. saurau k 103/h 1248 steuerregister 1665, 1666/67 f. 68ff.
 190 stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief über das gut gilgenbichl, 1676: es werden nur die beiden 

untertanen georg spechtler und ambrosi lackner genannt. ihr gesamtzins betrug 7 ß 20 d.
 191 stla, a. großsöding k 6/h 19 stiftregister 1698 f. 4–8 und k 6/h 21 stiftregister 1725 f. 

10ff.
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	so verzeichnet das altenburger stiftregister zwischen 1698 und 1725 im 
amt altenberg und hitzendorf die sogenannte Peitlerische Wiese des 
 andre lackner. der Zins dieser Wiese betrug 12 d, entspricht also dem der 
kleinsten gilgenbichlerischen hofstatt. 

	die ebenfalls im gleichen amt liegende hofstatt des andre hochstrasser 
bzw. seines Vorgängers Paul spechtler weist mit 3 ß 25 d denselben grund-
zins auf wie jene im gilgenbichlerischen urbar von ca. 1658. 

	auch der schon 1676 genannte georg spechtler findet sich noch in den 
stiftregistern der hft. altenburg. 
alles in allem sind das ausreichende indizien, um das aufgehen des gilgen-

bichlerischen amtes hitzendorf in der hft. altenburg plausibel zu machen, 
wenngleich eine eindeutige identifikation der güter im rahmen dieser arbeit 
nicht möglich war.

10. Pöls192

die zum gut gilgenbichl gehörigen güter in Pöls sind in ihrem ursprung 
salzburger lehen. Während bei alex gradner (1429–1441) schon einige Pöl-
ser güter nachweisbar sind, konnte sein nachfolger georg gradner (1468) 
zusätzlichen besitz in Pöls als lehen erwerben.193 Von den gradnern scheint 
zumindest ein teil der Pölser lehensgüter an tiburtz von Zintzendorf gelangt 
zu sein.194 dies bestätigt sich auch in der hinterlassenschaftsteilung nach dem 
letzten gradner ludwig. tiburtz von Zintzendorf kam 1509 wegen seiner frau 
lucia an ehemalige gradner güter, darunter auch welche in Pöls.195 seine 
tochter barbara brachte die salzburger lehensgüter in Pöls schließlich 1568 
in ihre ehe mit hans Prantner ein. das lehen umfasste unter anderem drei 
benannte güter (huben des lex Pesserl, hans scheiflinger und georg neu-
paur) samt hölzern und anderer Zugehörung.196 

 192 alle drei bauerngüter liegen in der ortschaft Pöls an der Wieserbahn (kg Pöls).
 193 lang, salzburger lehen, nr. 184/1 und 184/5.
 194 Zwar ist von tiburtz von Zintzendorf keine entsprechende belehnung bekannt, aber ein nach-

trag aus den Zeiten erzbischof leonhards (1495–1519) nennt ihn als lehensnachfolger der 
gradner (lang, salzburger lehen, nr. 184/3).

 195 stla, aur 1509-Xi-17,-. 
 196 stla, aur 1568-Viii-08, salzburg (die urkunde ist nur fragmentarisch erhalten): obwohl 

zusammenfassend von 4 huben gesprochen wird, nennt der urkundentext nur 3 güter in der 
detailbeschreibung. allerdings weicht der in der urkunde genannte grundzins wesentlich von 
den späteren gilgenbichler Zinsen ab – ein umstand, der zwar festgehalten werden soll, aber auf 
den hier nicht weiter eingegangen werden kann.
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die drei huben kamen in das ausstattungsgut von gilgenbichl und bilde-
ten den kern der Pölser besitzungen.197 dies bestätigt sich auch im ersten 
gilgenbichler urbar von 1630, wo zwei huben und eine hofstatt genannt 
werden. neben dem geldzins, dem stiftkreuzer und ehrungskopaunen war 
noch ein dreschgeld zu leisten. als besonderheit kommt eine getreideabgabe 
(korn und hafer) hinzu, die vom ursprünglichen richterrecht herrührt und 
auf die güter geschlagen wurde.198 

bemerkenswert ist die existenz einer salzburger lehensabschrift aus dem 
Jahre 1645. demnach wurde das lehen über die huben in Pöls an Wolf sig-
mund gilgenberger bestätigt.199 das datum des originalen lehensbriefes ist 
nicht erhalten, dürfte aber unmittelbar nach dem tod des hans gilgenberger 
erfolgt sein, da Wolf sigmund gilgenberger bereits um 1629 das gut gilgen-
bichl samt den untertanen zu Pöls verkauft hatte. 

nachdem die drei untertanen von karl gottfried breuner 1665 aus gil-
genbichl herausgekauft und in seine hft. Waldschach (amt Pöls) integriert 
worden waren, kam es wegen des richterrechts zu streitigkeiten, da die hft. 
gilgenbichl nach wie vor auf der entrichtung des aus ihrer sicht nicht mitver-
kauften richterrechtes bestehen wollte, obwohl die abgabe zuvor schon auf 
den grundzins geschlagen worden war.200 

Wenngleich zumindest eine hube vorübergehend unbewohnt war, blieben 
die güter als vlg. großjörgl und mörtlbauer bis zum mtk im wesentlichen 
unverändert.201 bei der dritten hofstatt erhöhte sich der grundzins beträcht-
lich, dennoch kann die sogenannte mayrhansl-hofstatt im kern als ehemals 
gilgenbichlerische hofstatt identifziert werden.202 

 197 stla, f.P. lehen i k 16 h 4 – belehnung des hanß gilgenperger mit den lehen nach hans 
bzw. steffan balthasar Prandtner 1595-Viii-21.

 198 der getreidezins enthält jeweils 4 mäßl korn und 4 mäßl hafer – eine typische richterrechts-
abgabe. 

 199 stla, f.P. lehen i k 16 h 8 – lehensabschrift 1645-Vii-15.
 200 stla, a. lodron k 1/h 4 (urbar 1676) f. 32 und 37 bestätigen den strittigen status der rich-

terrechtsabgabe.
 201 stla, mtk mh 221 subrepartitionstabelle 1730–1747 und 1754 sowie gb ii deutschlands-

berg nr. 233 urb. 164, 165: die identifikation der güter ist durch den gleichbleibenden grund-
zins mit großer sicherheit möglich.

 202 stla, gb ii Wildon nr. 406 urb. 163.
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11. Lamperstätten203

in der heutigen gemeinde st. nikolai im sausal liegt die ortschaft und 
gleichnamige katastralgemeinde lamperstätten. die zum ausstattungsgut 
gilgenbichls gehörigen besitzungen in lamperstätten gehen, ähnlich den vor-
genannten gütern zu Pöls, auf salzburger lehen zurück. die schon genannten 
alex und georg gradner sowie schließlich hans gradner (1477, 1492) sind 
in diesem Zusammenhang als lehensträger von einem hof und zwei weiteren 
huben zu nennen. diese drei objekte waren inwärtseigen.204 der weitere be-
sitzgang ist ungesichert, da die bei den Pölser gütern so hilfreiche teilungs-
urkunde von 1509 die güter in lamperstätten nicht eigens erwähnt. dennoch 
scheinen sie auf analogem Wege an hans Prantners frau barbara und dann in 
das ausstattungsgut gilgenbichls gelangt zu sein. 

das erste gilgenbichler urbar von 1630 weist für Landtperstetten jedenfalls 
drei untertanengüter (hof, hube und hofstatt) und einen gesonderten acker 
aus. bis auf den acker, der wohl von einem der anderen güter abgetrennt 
worden war, war von allen objekten neben dem geldzins, dem stiftkreuzer 
und ehrungskopaunen noch ein dreschgeld zu leisten. die abgabenstruktur 
entsprach damit dem der des amtes Pöls. 

das amt lamperstätten wurde zusammen mit dem amt Pöls im Jahr 1665 
an karl gottfried breuner verkauft, der beide in seine hft. Waldschach inte-
grierte. Zu Waldschach hatten schon zuvor andere untertanen in lamper-
stätten gehört. deshalb ist die identifikation der von gilgenbichl kommenden 
anwesen nicht ganz einfach. die abgabenstruktur bringt letztendlich doch 
eine sichere bestimmungsmöglichkeit: alle vier ehemaligen gilgenbichler ob-
jekte hatten unter anderem jeweils einen stiftkreuzer zu zinsen, und die ab ca. 
1710 erhaltenen stiftregister der hft. Waldschach (amt lamperstätten) ent-
halten genau vier Zinsobjekte mit derselben abgabenart: 
	die hube des hans Wuelz (1664) entspricht in allen details dem Wald-

schacher Zinsobjekt des mathiaß holl. Zwar waren um 1710 schon einige 
gründe weiterverpachtet, aber das objekt ist in seiner gesamtheit mit der 
hube aus dem gilgenbichlerischen urbar gleichzusetzen.205 dies gilt auch 
noch für die subrepartitionstabelle im mtk.206 bemerkenswerterweise 

 203 die güter liegen zum großteil in der kg lamperstätten, lediglich der acker ist in der kg 
Waldschach und die hofstatt vlg. kratzpartl in der benachbarten kg mallitsch zu finden.

 204 lang, salzburger lehen, nr. 184/1, 184/5 und 184/6.
 205 stla, a. saurau k 103/h 1247 landtschaftssanschlag gilgenpüchl f. 50ff. und a. gleinstätten 

k 136 stiftregister 1710 f. 12ff.
 206 stla, mtk mh 221 subrepartionstabellen 1730/47 und 1754 nr. 50. 
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überliefert das grundbuch auch den hausnamen vlg. Wulz und bestätigt 
somit auf anderem Weg den gilgenbichlerischen bauernnamen.207 

	für den acker des michl Pruner (1664) gilt Ähnliches wie für die hube 
zuvor. die hft. Waldschach weist dem michael lipp (1710) den acker und 
das holz in braitenegg mit gleichgebliebenem grundzins zu.208 

	bei der hofstatt des hannß lämpauer (1664) variiert der geldzins schon 
beim gut gilgenbichl zwischen 2 ß 20 d, 3 ß und 3 ß 20 d.209 dennoch lässt 
sich die Zuordnung zur hft. Waldschach aufgrund der anderen abgaben 
plausibel bewerkstelligen und führt zur hofstatt vlg. kratzpartl in lichte-
negg.210 

	als letztes der vier objekte gilt es, den hof des Jacob Pichler (1664) zu unter-
suchen. Von diesem waren im 17. Jahrhundert 2 fl geldzins zu reichen.211 bei 
der hft. Waldschach findet sich um 1710 mit dem holden Philip lambauer 
(7 ß 18 d) aber nur mehr ein bruchteil der ursprünglichen Zinspflicht des 
hofes.212 aufgrund der anderen abgaben (ehrungskopaune und stiftkreuzer) 
kann die hube (urbarnummer 44) dennoch auf ihre gilgenbichlerische 
herkunft zurückgeführt werden. und tatsächlich ergänzt sich die Zinslast der 
folgeurbarnummern 45–49 auf die ursprünglichen 2 fl. außerdem entspricht 
die abgabenlast der urbarnummer 43 dem gilgenbichlerischen dreschgeld, 
womit man derart die hft. Waldschacher urbarnummern 43–49 als nach-
folger des ursprünglichen hofes identifizieren kann.213

12. Hölzler bei Pöls214

im Zusammenhang mit der salzburger lehensverleihung an hans Prantner 
werden neben untertanenhuben auch noch explizit hölzer bei Pöls an der 

 207 stla, gb ii deutschlandsberg nr. 233 urb. 50.
 208 Wie anm. 205, dazu mtk mh 221 subrepartition nr. 52 und gb ii deutschlandsberg nr. 233 

urb. 52.
 209 stla, a. lodron k 1/h 3 urbar c. 1658 f. 14 und a. saurau k 102/h 1244–h 1246 und 

k 103/h 1247–1250 anschläge und steuerregister (1657–1664) gilgenbichl.
 210 stla, a. gleinstätten k 136 stiftregister 1710 f. 12ff., mtk mh 221 subrepartionstabellen 

1730/47 und 1754 nr. 51 und gb ii deutschlandsberg nr. 233 urb. 51.
 211 stla, a. lodron k 1/h 3 urbar c. 1658 f. 14.
 212 stla, a. gleinstätten k 136 stiftregister 1710 f. 12ff.
 213 stla, mtk mh 221 subrepartionstabellen 1730/47 und 1754 nr. 44–49 und gb ii deutsch-

landsberg nr. 233 urb. 44–49.
 214 die hölzler werden großteils in der kg Wuschan lokalisiert. nur die vlg. hanselkrist-keusche 

liegt in der kg Pöls a. d. W.
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kainach genannt.215 dieses ursprünglich von den gradnern herrührende le-
hen dürfte damit auch jenen Wald enthalten haben, aus dem die hölzler bei 
Pöls hervorgegangen sind.216 

in den urbaren des 17. Jahrhunderts haben die Hölzler, so um Pölz herum-
gelegen sind, durchwegs jeweils ein holz – also ein stück Wald – in bewirt-
schaftung. ursprünglich wohl Zulehen, waren mitte des 17. Jahrhunderts be-
reits drei keuschen entstanden. Wenngleich auch die abgabenleistungen in 
den urbaren leicht variieren, so lassen sich die 10 hölzler relativ gut verfolgen. 
alle hatten neben dem geldzins (jeweils zwischen 10 und 20 Pfennigen) auch 
noch vier hühner als naturalabgabe zu leisten, nur einer gab anstelle der hüh-
ner 20 eier.217 

ferdinand hannibal herberstein kaufte für seine hft. Pöls 1705 die umb 
Pölß umbliegenden Keuschen und Zulehen aus dem vereinigten gut Winterhof 
und gilgenbichl heraus. im gegenzug wurde der herrschaftsanschlag im land-
schaftlichen steuerbuch um 5 ß 16 d, also genau dem geldzins der verkauften 
güter entsprechend, korrigiert.218 

das amt höll enthält auch die ursprünglichen gilgenbichler Zinsobjekte. 
Wenngleich die hft. Pöls vergleichsweise schlecht dokumentiert ist, ist die 
identifikation der zehn objekte aufgrund ihrer charakteristischen abgaben-
höhe leicht möglich. so belief sich die summierte grundzinshöhe der objekte 
im Jahr 1732 auf 5 ß 20 d und weicht nur beim ersten objekt um 4 d von der 
ursprünglichen Zinshöhe ab. die kleinrechte waren in geld abgelöst und sind 
nur summiert für das gesamte amt erhalten – ein individueller rückschluss auf 
die ehemaligen hölzler ist damit nicht mehr möglich. immerhin deckt sich die 
ungewöhnlich hohe Zahl an jungen Zinshühnern des amtes höll im großen 

 215 stla, aur 1568-Viii-08, salzburg, aber auch f.P. lehen i k 16 h 4 – lehensbriefabschrift 
1595-Viii-21,-.

 216 ein sicherer nachweis war ohne detaillierte fluranalyse aber leider nicht zu erbringen. die ge-
sonderte nennung der hölzer spricht aber für sich. Vgl. dazu auch lang, salzburger lehen, 
nr. 184/5.

 217 besonders bemerkenswert ist das hölzl des simon scheicklinger. hatte der laut urbar von 1630, 
so wie sein nachfolger lorenz gäch in den saurau’schen anschlägen und steuerregistern (1657–
1667), jedes Jahr 17 Pfennige zu dienen, so überliefern die urbare von ca. 1658 und 1676 jeweils 
einen Zins von 20 Pfennigen. die ursache dieser differenz ist unklar, könnte aber in einem 
zeitweilig gewährten nachlass zu suchen sein. Jedenfalls brachten die hölzler in summe 166 
Pfennige Zins sowie 36 hühner und 20 eier ein.

 218 stla, a. lodron k 1/h 10 kaufschluß ferdinand hanibal graf herberstain und Joseph anton 
graf lodron, 12.9.1705. 
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und ganzen mit der summe der aus dem 17. Jahrhundert stammenden detail-
angaben.219 

gegen ende des 18. Jahrhunderts waren bereits vier bewohnte anwesen 
(vlg. ulz, taundl, dorner, hanselkrist) entstanden, während zwei objekte zu 
Wiesen geworden und nur mehr vier als Wälder genutzt wurden.220

13. Früher verkaufte Rustikalgüter (vor 1630)

in dem halben Jahrhundert zwischen der entstehung der hft. gilgenbichl 
und der abfassung des ältesten überlieferten urbars dürfte es relativ wenig 
Veränderung gegeben haben. eine ausnahme stellen die Jahre zwischen 1620 
und 1630 dar. Zumindest sind für diesen Zeitraum mehrfache tauschvorgänge 
und ein kleinerer abverkauf im gültbuch dokumentiert. eine systematische 
rekonstruktion der Veränderungen war nicht möglich – immerhin hilft ein 
Zufallsfund weiter: die untertanen von unterpremstätten stammen ähnlich 
wie jene im amt Pöls aus dem erbe nach hans bzw. dessen sohn ludwig 
gradner. in der erbteilung nach ludwig gradner von 1509 fielen die güter 
im sogenannten Macher Amt zu Premstätten an tiburtz von Zintzendorf und 
seinen miterben hans von helfenberg.221 tiburtz von Zintzendorf vererbte 
dann die güter zu unterpremstätten über seine tochter an hans Prantner.222 

in der gült von hans Prantner lassen sich 1576 tatsächlich drei huben zu 
unterpremstätten nachweisen.223 Wahrscheinlich kamen alle drei in das aus-
stattungsgut gilgenbichls. noch im Jahr 1621 bestätigte hans gilgenberger 
als herrschaftsinhaber den besitzerwechsel auf einer der huben.224 Wahr-
scheinlich war es sein sohn Wolf sigmund gilgenberger, der das herrschafts-
eigentum in unterpremstätten verkaufte oder vertauschte. das rechtsgeschäft 
selbst kann im konkreten aber nicht nachgewiesen werden.

 219 stla, mtk gh 339, stiftregisterextract 1732 und subrepartitionstabelle 1754, nr. 206–215. 
für details über die einzelnen objekte auch a. Pöls a. d. W. k 1/h 1 gfällbuch 1700–1770.

 220 stla, gb ii Wildon nr. 306 urbare 206–215.
 221 stla, aur 1509-Xi-17,-: hans von helfenberg erbt für sich und seine geschwister andre, 

Joerg, Jobst, friedrich, salome und margarethe.
 222 Vgl. dazu die ausführungen bei den rustikaluntertanen im amt Pöls.
 223 Walter brunner, unterpremstätten im Wandel der Zeit, 1995, 357 u. 363.
 224 stla, aur 1621-iX-22,-: hans gilgenberger bestätigt den Verkauf einer hube zu Premstätten 

von caspar herzog und balthasar Zobl.
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Bergrechte

das bergrecht stellt eine für die untergebenen holden besonders günstige 
rechtsform dar und hängt eng mit der blüte des Weinbaus im spätmittelalter 
zusammen. für die überlassung des Weingartens waren gewöhnlich eine fest-
gelegte menge an Wein oder most und kleinere geldabgaben (schreib-, Ver-
lege- und stiftpfennige) an den bergherrn zu leisten.225 als eine auf alter 
 tradition beruhende besonderheit ist die je nach Verwandtschaftsgrad der 
erben variierende laudemiumsgebühr zu erwähnen. so wurden in der Ver-
mögensschätzung nach dem ableben eines holden für den erbanteil des hin-
terbliebenen ehepartners die sterbegebühren mit 10 Prozent des schätzwertes 
in anschlag gebracht, während beim anteil der kinder nur 5 Prozent zu 
zahlen waren. diese rechtslage wurde vom besitzer der hft. Winterhof als 
nachfolger des gutes gilgenbichl im Jahr 1737 schriftlich bestätigt und an-
erkannt.226

Das Bergrecht der Familie Prantner und  
die Gründungsausstattung Gilgenbichls

schon zur mitte des 16. Jahrhunderts verfügten die Prantner über umfang-
reiche Weingärten in den „bergen“ zwischen mooskirchen und st. stefan. 
diese bergrechte lagen zum größten teil in der heutigen gemeinde st. stefan 
ob stainz (kg Zirknitz). die beiden riede am Zirknitz- und freisingberg sind 
weder als salzburger noch seckauer oder landesfürstliche lehen nachzuwei-
sen.227 allerdings verfügte der bischof von lavant über seine hft. groß st. 
florian schon seit dem mittelalter (vor 1384) über bergrechte in Zirknitz.228 
und dies führt doch wieder zum salzburger erzbischof, da das bistum lavant 
aus salzburger besitzungen heraus gegründet wurde. 

die topographische lage und besitzrechtliche Verschränkung der bischöf-
lich lavanter Weingärten am Zirknitzberg mit denen der Prantner spricht 
dafür, dass das bergrecht wohl ursprünglich in ungeteilter hand war. das 

 225 erich Zöllner, geschichte österreichs. Von den anfängen bis zur gegenwart, Wien/mün-
chen 1990, 170.

 226 stla, gbi Voitsberg nr. 1294 f. 5.
 227 bei alois lang kommen bergrechte am Zirknitzberg weder in den seckauer noch in den salz-

burger lehen vor. gleiches gilt für albert starzer in seinen landesfürstlichen lehen.
 228 Pichler, urbare (wie anm. 6), bd. 1, nr. 405 groß sankt florian, bistum lavanter gült.
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spätere Prantnerische bergrecht dürfte im mittelalter als freies eigen an erz-
bischöfliche ministeriale ausgegeben worden sein. an dieser stelle ist besonders 
die familie mürzer zu nennen, die schon um 1400 über entsprechende berg-
rechte am Zirknitzberg verfügte.229 

die gültschätzung nach christof Prantner aus dem Jahr 1542 zählt insge-
samt 16 bergrechtsobjekte am Zirknitz- und freisingberg auf. ein teil davon 
wurde in eigenwirtschaft als herrschaftlicher hofweingarten bewirtschaftet. 
generell scheinen die einheiten noch wesentlich größer als im folgenden 
17. Jahrhundert gewesen zu sein.230 

hans Prantner erwarb um 1570–1572 mehrere Weingärten, die in das aus-
stattungsgut von gilgenbichl eingang fanden. neben kaufrechtsweingärten am 
Pirkaberg (kg Pirkhof ) handelte es sich um offensichtlich zwei freieigene Wein-
gärten am freising- und Zirknitzberg, die die dortigen besitzungen ergänzten 
bzw. komplettierten.231 Jedenfalls scheint das Prantnerische bergrecht am Zir-
knitz- und am freisingberg in seiner gesamtheit in die anfangsausstattung von 
gilgenbichl gekommen zu sein. dafür sind die Prantnerischen bergrechte östlich 
der mur (hausmannstätten-fernitz) bei der hft. Winterhof verblieben.232

Das Bergrecht im 17. Jahrhundert

das urbar von 1630 ermöglicht einen systematischen überblick über die 
bergrechte des gutes gilgenbichl. demnach bestand das sogenannte bergrecht 
am Zirknitzberg aus acht zinspflichtigen holden. Weitere drei untertanen sind 
im bergrecht am freisingberg verzeichnet. dann folgt ohne eigene überschrift 
ein bergrechtsweingarten in der Warth (Wartberg, kg grabenwarth), welchen 
georg christoph Prantner, der vormalige herr auf Winterhof, wohl noch als 
verbliebenen rest seines erbes zu kaufrecht hatte. dann folgt ein bergrecht, 
von dem most zu geben war, der noch nicht in geld abgelöst worden war. 
 allerdings wurden zusätzlich zum most noch Verleggeld und schreibpfennig 
als kleinabgaben eingehoben. dieses bergrecht bestand aus 10 etwa gleich-

 229 stla, aur nr. 4028 (1400).
 230 dafür spricht nicht nur die steigende anzahl der holden, sondern auch die 1542 vermehrt 

vorkommenden angaben wie „2 Viertel Weingarten“.
 231 stla, lr sch 907 h 3 (Prantner) – regesten n 13/1 kaufbrief (1567), n 4/1 kaufbrief (1572): 

beginnend mit 1567 (Weingarten in der „schubluckhen“) hatte hans Prantner zahlreiche Wein-
gärten erworben.

 232 stla, a. lodron k 1/h 23 anschlag Winterhof und fernitzer gülten ca. 1666: die Weingär-
ten in fernitz sind ebenso wie der 1567 erworbene in der „schublucken“ (bei söding) im gut 
der herrschaft Winterhof enthalten.
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wertigen Weingärten und einem weiteren von hervorragender größe (2 Viertel 
des gilg Jell). 

außerdem wird ein weiteres bergrecht am Zirknitzberg genannt, das zwar 
im freien eigen der gilgenbichler gutsbesitzer stand, aber dem Propst von 
stainz zehentpflichtig war. dieser hofweingarten wurde in eigenregie bewirt-
schaftet. ein bezahlter Weinzierl verrichtete die hauptarbeit und wurde von 
den gilgenbichler untertanen in form von robot unterstützt. ein kleinerer 
Weingarten, genannt das gfankh (kg köppling), stand ebenfalls im freien 
eigen, der Zehent war an den Zehentbestandsinhaber, einen herrn rambschüs-
sel, zu liefern. als letzter ist der Weingarten (6½ Viertel) am Pirkaberg (kg 
Pirkhof ) zu nennen, der im gegensatz zu den beiden anderen nicht freies 
 eigen, sondern den herrschaften stainz, hornegg und ligist dienstbar war. 

in den fast 30 Jahren bis zur abfassung des nächsten urbars waren die 
Weingärten wesentlichen Veränderungen unterworfen. Zwar blieben die berg-
rechte am Zirknitz- und freisingberg und in der Warth bis auf unwesentliche 
abgabenveränderungen (im Pfennigbereich) unverändert, dafür wurde aber 
den insgesamt 11 untertanen auf den mostweingärten die naturalabgabe in 
geld abgelöst (je eimer mit 47 kreuzern). 

abgesehen davon scheint sich die bewirtschaftungsstrategie des gutes gil-
genbichl generell geändert zu haben: die drei hofweingärten gibt es um 1658 
nicht mehr. so wurde der hofweingarten am Zirknitzberg in sechs teilen an 
einzelne untertanen abverkauft. die abgaben waren anfänglich in most zu 
leisten und wurden dann analog den vorhin beschriebenen mostweingärten in 
geld abgelöst (je achtelmaß most ebenfalls mit 47 kreuzern). der kleinere 
gfankh-Weingarten wurde nicht weiter zerteilt, sondern in seiner gesamtheit 
dem holden michael Jacob gegeben. der letzte der drei ursprünglichen hof-
gärten war jener am Pirkaberg. da dieser nicht freies eigen war, wurde er of-
fensichtlich den entsprechenden bergherrschaften zurückverkauft. Jedenfalls 
fehlt im urbar von ca.1658 und später jeglicher Verweis. 

die bergrechtsbeschreibung im urbar von 1676 ist in der kontinuität des 
urbars von ca. 1658 verfasst. insoferne und ergänzt durch die saurau’schen 
stiftregister sind die einzelobjekte individuell identifizierbar. im Vergleich 
zeigt sich aber auch, dass aus dem bergrecht am Zirknitzberg ein bis 1665 ge-
nannter Weingarten (ruepp Weiß) ab dem Jahr 1666 plötzlich fehlt. Zwar 
vermerkt ein nachtrag im urbar von ca.1658, dass der Weingarten mit dem 
herrn von kellersberg vertauscht wurde, doch passt dies nicht zu dem bild von 
dem tauschgeschäft mit der hft. großsöding.233

 233 der Weingarten ist weder im Vertrag von 1676 noch in anderen Quellen mit dem herrn von 
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Tauschgeschäft mit der Hft. Großsöding

im schon mehrfach genannten kaufskontrakt von 1676 wurde der gfankh-
Weingarten des michael Jacob aus dem gut gilgenbichl herausgenommen und 
der hft. großsöding zugeschrieben. der abgang wurde teilweise durch geld 
und teilweise durch einen von großsöding kommenden, aber kleineren Wein-
garten des Jacob Weber ersetzt. dieser tausch machte durchaus sinn, war doch 
der gfankh-Weingarten am köpplingberg (kg köppling) gelegen, während 
der neu hinzugekommene Weingarten am rosenberg (kg stögersdorf ) ganz 
in der nähe des gutes gilgenbichl lag.234 

das ertauschte bergrecht des Jacob Weger, das übrigens schon vor dem 
tausch im Jahr 1673 bei der hft. großsöding235 nachweisbar ist, wurde anfäng-
lich vom benachbarten vlg. holzbauer als Weingarten bewirtschaftet.236 auch 
die herrschaften ligist237 und rohrbach (st. Josef )238 verfügten über angren-
zende Weingärten am rosenberg, die zum teil seit dem beginn des 17. Jahr-
hunderts nachweisbar sind.239 

das zweite in der Verkaufsurkunde von 1676 genannte objekt ist das gfank 
des georg restl, das aber nicht ins bergurbar, sondern zum rustikalurbar ge-
rechnet wurde. das objekt wurde deshalb bei der beschreibung der rustikal-
güter (gerstorf/rosenberg) bereits behandelt (vlg. raffler).

kellersberg bzw. seinem gut söding in Verbindung zu bringen. Wie man in weiterer folge lesen 
wird, scheint es sich um die spätere bergurbarnummer 28 zu handeln, die aus unbekanntem 
grund zwischen 1666 und 1676 dem gut gilgenbichl entfremdet gewesen war.

 234 Zum erwerb: stla, a. lodron k 2/h 29 f. 16 und gb i nr. 1294 f. 55, später dann mtk 
gh 357 Winterhof subreparition 1754, bergrecht in geld nr. 27 und gb ii Voitsberg nr. 421 
bergurbar nr. 27, sowie fk 427 stögersdorf Prot. 

 235 stla, a. großsöding k 5/h 18 stiftregister 1673 f. 67: Jacob Weber bzw. sein Vorgänger adam 
sträl am rosenberg gab für 1 emper und ½ schaff in geld 2fl 2ß und 8d Verleggeld.

 236 stla, a. lodron k 1/h 4 (urbarium 1676) diejenigen, so vorher das Perkhrecht in most ab-
gereicht, aniezo aber den emper most 6ß 8d bezahlen, und a. lodron k 1/h 5 (khaufscontract 
1676).

 237 stla, mtk gh 322/1 subrepartition 1755, berholden, amt „am gaißfeldtberg, Pirchaberg, 
roßenbichl u. gruebberg“ bzw. mtk gh 322/2, extract aus dem Pergrechtsregister 1749: 
bergurbar nr. 62 des Jacob Plienegger.

 238 stla, gb i nr. 5789 urb. 269: lorenz & elisabeth Plienegger. 
 239 stla, a. stainz k 4/h 64 (urbar 1627) f. 125f. und a. st. Joseph k 1/h 1 (urbar 1602) f. 33: 

nicl hölzl.
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Die weitere Entwicklung bis über das Ende der Selbständigkeit  
von Gilgenbichl hinaus

da die folgende zeitliche überlieferungslücke240 zwischen dem letzten gil-
genbichler urbar von 1676 und dem stiftregister von 1750 bzw. dem mtk von 
1754 groß ist, konnten die meisten einzelobjekte der bergholden nicht durch-
gängig identifiziert werden. immerhin war es aber möglich, verschiedene grup-
pen zu verbinden und allfällige Veränderungen systematisch festzustellen: 

Bergholden, die früher Most dienten und nun in Geld abgelöst sind  
(= Mostweingarten):
es handelt sich um die insgesamt 11 Zinsweingärten, die, abgesehen vom Wein-
garten des gregor klämpfl (6 eimer), alle jeweils zwei eimer most zu reichen 
hatten. im Vergleich des urbars von 1676 und des stiftregisters von 1750 lässt sich 
diese gruppe geschlossen den bergurbarnummern bu18 bis 26 zuordnen.241 

Bergrecht in der Warth:
das bergrecht in der Warth ist ein einzelposten und als solcher unter die über-
schrift freisingberg geraten. im strukturvergleich mit dem stiftregister von 
1750 und den späteren grundbüchern lässt sich der Weingarten eindeutig der 
bergurbarnummer bu 11 zuordnen. 

Bergrecht am Freisingberg:
die gilgenbichler urbare des 17. Jahrhunderts überliefern drei objekte, die 
die Wechsel der holdennamen nachvollziehbar machen. im strukturvergleich 

 240 die ebenfalls erhaltene Weinfechsung (stla, Weinfechsungseinlage 1700 md nr. 24) nach 
Joseph graf lodron vom gut Winterhof ist wenig hilfreich, da diese liste in ihrer Qualität und 
struktur nicht zu den urbaren und zur subrepartition des mtk passt.

 241 Vom herausragenden Weingarten des gregor klämpfl waren ursprünglich 6 eimer most zu 
zinsen. mit dem im urbar angegebenen umrechnungsschlüssel von 6ß 8d je eimer ergibt sich 
somit ein Zins von 4fl 5ß 18d. außerdem waren noch zwei schreibpfennige zu bezahlen. dem-
gegenüber steht im stiftregister das Zinsobjekt des georg offenbacher mit seinen 4fl 6ß 8d. die 
differenz von 18d lässt sich leicht erklären, da für das einzige in der größe vergleichbare objekt 
im stiftregister ein fleischpfennig von 18d überliefert ist. nimmt man diesen fleischpfennig 
auch für das zu untersuchende objekt an, ergibt sich eine völlige abgabengleichheit! nun wäre 
dieser einzelschluss noch ein wenig gewagt, doch beim weiteren Vergleich der beiden listen 
ergibt sich auch für die 10 Zinsobjekte mit jeweils 2 eimern most ein abgelöster geldzins von 
1fl 4ß 16d und einigen weiteren Pfennigen (schreibpfennige). und tatsächlich bringt das stift-
register auch 10 Zinsobjekte mit Zinsen zwischen 1fl 4ß 20d und 1fl 4ß 25d. diese überein-
stimmung lässt zwar einige unsicherheiten bei den individuellen objekten zu, aber im ganzen 
gesehen konnten die 11 objekte dieser gruppe im stiftregister von 1750 als geschlossene liste 
ausgemacht werden.
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des urbars von 1676 und dem stiftregister von 1750 würde man auf Vermutung 
dem bergrecht am freisingberg die bergurbarnummern bu 8 bis 10 zuordnen, 
eine annahme, die durch die individuellen geldzinse unterstützt wird.242

Bergrecht am Zirknitzberg, das ehemals ein Hofweingarten gewesen ist  
(=Hofweingarten):
der hofweingarten samt dem ursprünglich angeschlossenen Pflanzbeet war in 
fünf kleine achtel-Weingärten und ein vielfach größeres objekt (simon Pflänzl) 
verteilt und abverkauft worden. das bergrecht mit seinen sechs einzelobjekten 
kann mit den bergurbarnummern bu 3, 4, 6, 12, 16 und 17 gleichgesetzt 
werden.243 

Bergrecht am Zirknitzberg:
das bergrecht am Zirknitzberg umfasst laut urbar von 1676 insgesamt sieben 
holden. deren güter entsprechen den bergurbarnummern bu 1, 2, 5, 7, 13, 
14 und 15.244 

Bergrecht am Rosenberg:
Wie vorhin erläutert, wurde der Weingarten 1676 aus großsöding ausgeglie-
dert. aufgrund seiner lage lässt sich der Weingarten eindeutig dem bergurbar 
bu 27 zuordnen. 

die subrepartitionstabelle des mtk überliefert mit bu 28 noch eine wei-
tere bergurbarnummer. der Weingarten des Peter thoman war mit dem nicht 

 242 Zwar sind die geldabgaben im stiftregister durchwegs leicht höher als der 4-fach-Zins von 1676, 
aber dennoch ergibt sich für den kleinsten Weingarten von 1676 (michael Wuelz) und 1750 
(Peter niely) eine eindeutige Zuordnung. derselben logik folgend, würden auch die anderen 
drei Weingärten in freisingberg den stiftregistereinträgen von 1750 entsprechen.

 243 Vom großen Weingarten des simon Pflänzl war mit 6 achtel most viermal soviel wie von den 
anderen zu geben. dementsprechend kann, wie schon zuvor argumentiert, der Weingarten des 
simon Pflänzl mit dem ebenfalls in der größe hervorragenden bergurbar bu 6 gleichgesetzt 
werden. diese gleichsetzung zerstört aber die für die bisher zugeordneten bergrechte so hilf-
reiche und richtige strukturelle übereinstimmung für die verbleibenden Weingärten am Zirk-
nitzberg. die berücksichtigung der abgabenhöhe hilft aber weiter. da diese (aufgrund der 
vier fachen steuer) zur mitte des 18. Jahrhunderts selbst beim kleinsten Zirknitzberger bergrecht 
über 1fl 4ß 24d liegen muss und genau fünf der verbliebenen Weingärten mit ihrem Zins darun-
ter liegen, kann es sich bei den betroffenen bergurbaren bu 3, 4, 12, 16 und 17 nur um die fünf 
ehemaligen hofweingärten handeln. ihre Zinshöhe ist laut stiftregister in etwa mit einem Vier-
tel des großen hofweingartens von bu 6 angesetzt.

 244 die vorangegangenen überlegungen voraussetzend, bleiben nur mehr die genannten bergurbar-
nummern übrig. und tatsächlich hält diese Zuordnung auch einem Plausibilitätsvergleich der 
abgabenhöhe zwischen 1676 und 1750 stand. das nachgereihte bu 27 ( Jacob Planeker) ent-
spricht in seiner abgabenhöhe ja genau dem letzten objekt von 1676 ( Jacob Weber). außerdem 
lässt sich die erbfolge von Jacob Weber zu Jacob Planeker zweifelsfrei nachvollziehen.
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unerheblichen Zins von 3 fl belastet und hat im urbar von 1676 keine ent-
sprechung. die Positionierung als letztes objekt der liste macht eine beson-
dere herkunft wahrscheinlich. es bieten sich zwei möglichkeiten an: 

(1) Aus dem Gut Winterhof bzw. nach dem Ende der Eigenständigkeit 
 Gilgenbichls: 

 obwohl kein entsprechendes dokument vorliegt, erscheint diese Variante 
vordergründig am plausibelsten. dagegen spricht aber ein blick auf die 
topographie. der Weingarten liegt inmitten der gilgenbichlerischen 
Weingärten am Zirknitzberg. es wäre verwunderlich, wenn er vollständig 
anderer herkunft wäre, vor allem auch deshalb, weil in den umfangreich 
überlieferten begrenzungsangaben des 18. Jahrhunderts kein hinweis er-
halten geblieben ist. 

(2) Aus dem Gut Gilgenbichl:
 ein erwerb in Zeiten der eigenständigkeit gilgenbichls nach 1676 ist sehr 

unwahrscheinlich, da gilgenbichl in dieser Zeit keine aktiv betriebene

Abb. 3: Die Gilgenbichlerischen Bergrechte am Zirknitz- und Freisingberg in der  
KG Zirknitz. Man sieht den Verband mit den bischöflich Lavanter Bergrechten ebenso wie 
die Verzahnung der Weingartengruppen (Hofweingarten, Mostweingarten etc.)
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 herrschaft mehr war und weder urkunden noch die landesanlage (gült-
buch) entsprechende hinweise tragen. es bietet sich aber an, den Weingar-
ten bu 28 mit jenem bereits erwähnten Weingarten gleichzusetzen, der seit 
dem Jahr 1666 aus den stiftregistern und urbaren von gilgenbichl ver-
schwunden war. dies würde gleichzeitig das scheinbare Verschwinden von 
1666 erklären und hat sowohl aufgrund der abgabenhöhe als auch der 
 topographischen lage die mit abstand höchste Wahrscheinlichkeit. 
um als letzten schritt die bergrechtsobjekte auch richtig zu lokalisieren, 

muss die weitere entwicklung bis zur anlage des franziszeischen katasters 
untersucht werden. dies sollte leicht möglich sein, da die alten grundbücher 
und Veränderungsprotokolle ab 1750 sehr umfangreich erhalten sind. aller-
dings haben sich in der grundherrschaftlichen Verwaltung fehler eingeschli-
chen, die zu Widersprüchen führen. besonders dann, wenn ein und derselbe 
hold über mehrere Weingartenobjekte verfügte, kam es zu gelegentlichen 
(paarweisen) Vertauschungen der urbarnummern, wie sie insbesondere bei den 
bergurbarnummern bu 2 und 8 nachweisbar sind. somit entspricht bu 2 aus 
dem mtk der bu 8 aus dem grundbuch und umgekehrt! analoges kann für 
bu 10 und 25 gezeigt werden.245 auch nach bereinigung der vertauschten ur-
barnummern verbleiben ungereimtheiten in den berainungsangaben der 
grundbücher, die dazu führen, dass gleich sechs Weingärten am freisingberg 
lokalisiert werden. nach auflösung der Widersprüche und Verbindung mit 
dem franziszeischen kataster verbleiben fünf bergrechte (bu 2, 9, 10, 22 und 
25) am freisingberg, die sich aber aus zwei gruppen zusammensetzen (Berg-
recht am Freisingberg und Bergholden, die früher Most dienten und nun in Geld 
abgelöst sind).246 

Zusammengefasst befinden sich von den 28 bergurbarnummern 25 in der 
kg Zirknitz. ein weiteres objekt (bu 7) grenzt direkt an, liegt aber schon in 
der kg stögersdorf.247 der Weingarten am rosenberg (bu 27) liegt ebenfalls 

 245 die bergurbarnummern 10 und 25 wurden ebenso wie 2 und 8 zwischen den grundbüchern 
und dem mtk (stla, gb ii Voitsberg nr. 421 und mtk gh 357) vertauscht. dies war ohne 
unmittelbare konsequenzen möglich, da die urbarnummern 10 und 25 ebenso wie 2 und 8 an 
jeweils gleiche holden ausgegeben waren. der nachvollzug der Vertauschung ergibt sich anhand 
der besitzveränderungsprotokolle (inventare, kaufbriefe) und berainungsangaben zwischen 
1750 und 1810. 

 246 grundbuch gb ii Voitsberg nr. 421 bringt die berainungsangaben für die bergurbarnummern 
9, 22 und 24 falsch. alle drei Weingärten werden in freisingberg lokalisiert. die kontinuierliche 
rückschreibung (über die alten grundbuchsprotokolle) ergibt aber zweifelsfrei, dass bergurbar-
nummer 24 in Zirknitzberg lokalisiert werden muss. auch dieser fehler erklärt sich durch die 
gleichheit des inhabers (vlg. stumpfjogl). 

 247 stla, gb ii Voitsberg nr. 421 urb. 7 – eZ 134 kg stögersdorf. 
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in der kg stögersdorf,248 während der Weingarten in der Warth (bu 11) der 
kg grabenwarth zugerechnet wird.249

Dominikalland

unter dominikal- bzw. herrenland werden jene gründe verstanden, die 
vom herrschaftlichen meierhof bewirtschaftet wurden und deren erträge 
 direkt an die herrschaft flossen. solches land war von der landschaftlichen 
steuer befreit, weshalb dominikalgrund in der regel schlecht dokumentiert 
und oft nur schwer fassbar ist. 

für gilgenbichl gibt es glücklicherweise mit den urbaren (1630, ca. 1658 
und 1676) brauchbare aufzeichnungen, die noch durch ein steuerregister von 
1666/67 ergänzt werden. das besondere an den im urbar von 1630 genannten 
dominikalgründen ist eine teilweise nachvollziehbare grenzbeschreibung, 
während spätere aufstellungen meist nur die gründe bzw. deren Pachtzins 
nennen. 

aus den dominikalgründen lässt sich auch ergänzendes zur herrschafts-
geschichte und insbesondere zur wirtschaftlichen entwicklung gilgenbichls 
herauslesen, die in drei Phasen gegliedert werden kann: 
1. noch vor der eigentlichen entstehung gilgenbichls, in der Zeit des Prant-

nerischen besitzes (also um 1570), ist der beginn der ersten Phase anzuset-
zen. in dieser versuchten die grundherren, alte, an bauern ausgegebene 
gründe und ganze bauernhöfe zurückzukaufen und diese in den herrschaft-
lichen meierhof einzugliedern. dieser trend ist auch bei gilgenbichl bis 
kurz vor dem urbar von 1630 festzustellen.250 der höhepunkt der gilgen-
bichlerischen eigenwirtschaft kann unter dem besitzer hans gilgenberger 
vermutet werden. 

 248 stla, gb ii Voitsberg nr. 421 urb. 27: das grundbuch bringt keinen urbarabschluss, und in 
eZ141 kg stögersdorf finden sich nur hinweise auf die ebenfalls zum gleichen vlg. kasparbau-
ern gehörigen urbarnummern der herrschaften ligist und hornegg-st. Josef. den begrenzung-
sangaben nach handelt es sich aber zweifelsfrei um einen teil des Parzellenverbandes gp. 1101–
1105, der die eZ 141 kg stögersdorf bildet.

 249 bereits 1707 ertauscht andre tschank von Jacob Pinter ein berggut in der Warth (stla, a. 
lodron k 2/h 30 f. 6); weitere exemplarische besitzveränderung: 1761 stirbt georg freyding 
als berghold in der Warth (stla, gb i Voitsberg nr. 1293 f. 26) und schließlich gb ii Voitsberg 
nr. 421 urb. 11 und gb ii stainz nr. 247 urb. 11 bis zur gb-reihe iii eZ 31 kg graben-
warth.

 250 im urbar von 1630 sind einige eingezogene güter vermerkt. unter anderem ein acker mit 
Wiese bei der kainach im amt stögersdorf (stla, a. lodron k 1/h 2 f. 9).
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2. schon im urbar von 1630 werden erste Verpachtungen von gründen do-
kumentiert. solche gründe (vorrangig jene, die aus sicht des meierhofes 
schwer zu bewirtschaften waren) wurden gegen Zahlung eines festen geld-
zinses dem Pächter „in bestand“ gelassen. die dauer von bestandsverträgen 
war unterschiedlich und dürfte zwischen einem und zehn Jahren anzusetzen 
sein. nachdem die familie kugelmann die herrschaft übernommen hatte, 
wurde die meierhofwirtschaft überhaupt eingestellt. die Verpachtung des 
dominikallandes war die überwiegende Wirtschaftsform geworden. im 
urbar von ca. 1658 sind keine meiergründe mehr überliefert, selbst das 
ehemalige meierhaus war inzwischen verpachtet. nur der Wald scheint 
noch in herrschaftlicher eigenwirtschaft geblieben zu sein. die jährlichen 
einkünfte aus der Verpachtung waren beträchtlich – so sind im urbar 223 
fl 4 ß dokumentiert, wobei noch weitere 65 fl von der sogenannten „großen 
au“ mit der hft. Premstätten umstritten waren. kurzfristig stiegen die ein-
künfte aus Verpachtung sogar noch weiter an: für 1666/67 sind einschließ-
lich der großen au sogar 306 fl vermerkt. 

3. gegen ende des 17. Jahrhunderts gingen die Verpachtungseinkünfte zu-
rück. mehr und mehr gilgenbichler dominikalland wurde verkauft. ein 
kleinerer teil der verkauften gründe kam in das kaufrecht und den festen 
besitz von untertanen (= rustikalland), während der großteil nach der 
rechtsform des sogenannten leihkaufes als dominikalland verwaltet wur-
de. diese Phase ist relativ schlecht dokumentiert, da sie erst nach den letzten 
erhaltenen urbaren einsetzte. darüber hinaus erschwert die Wiedervereini-
gung gilgenbichls mit der hft. Winterhof die erforschung dieses Zeitrau-
mes. als unterlagen stehen die anfänglich lückenhaften grundbuchsproto-
kolle (ab 1705) und eine übergabsspezifikation von maria cäcilia lodron 
an ihren sohn Joseph anton (ca. 1697) sowie der mtk zur Verfügung. 
Wenn überhaupt, lässt sich die vollständige lokalisierung und eingrenzung 

der dominikalgründe nur mit einer tiefgehenden fluranalyse bewerkstelligen. 
da diese den rahmen des vorliegenden aufsatzes sprengen würde, können nur 
einige wenige objekte genau lokalisiert werden.

Stock, Meierhof und unmittelbare Hofgründe

obwohl in verschiedenen Quellen unterschiedlich benannt, zeichnet sich 
doch ein geschlossenes gebiet um das herrschaftshaus (stock) ab, das in seiner 
herkunft auf den ehemaligen hof zu stögersdorf (= mürzerhof ) zurückgehen 
dürfte.
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Der Stock Gilgenbichl251 
der stock war ein gemauertes herrschaftsgebäude und entsprach sicher nicht 
den heutigen Vorstellungen eines schlosses. die sehr kurz gefasste beschrei-
bung im urbar von 1630 ist schwer verständlich und nennt drei Zimmer, 
wobei aber arbeitsräume (küche etc.) nicht mitgezählt wurden. gilgenbichl 
war wohl nur für sehr kurze Zeit bewohnt. schon nach hans gilgenberger 
dürften ihn die herrschaftsbesitzer – wenn überhaupt – nur für jeweils kurze 
Zeit als Zweitwohnsitz genutzt haben. 

um 1680 bestand das schloss als festes gemauertes gebäude, wie g.m. Vi-
scher in seinem kupferstich überliefert. diese darstellung scheint zwar idealisiert, 
da der zum stock gehörige meierhof um diese Zeit schon nicht mehr bewirt-
schaftet wurde, aber es ist die einzig bekannte bildliche darstellung von gilgen-
bichl. das schlossgebäude bildete zusammen mit dem umgebenden gartengrund 
eine einheit. der Zeitpunkt des abverkaufes des herrschaftlichen kernstücks ist 
unsicher (wahrscheinlich einige Jahre nach dem abverkauf des meierhofes). fest 
steht, dass der mooskirchner schulmeister Valentin Vell den stock samt garten 

 251 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 78 geführt, ist das objekt auf 
gp. 763–765 und bp. 20–21 der kg stögersdorf lokalisiert.

Abb.4: Gilgenbichl im Kupferstich G. M. Vischer (1680)



94

bis zu seinem tode im Jahr 1734 inne hatte.252 der stock selbst hat noch viele 
Jahre bestanden – er bildete den kern des bauerngutes vlg. schlossvastl. erst ge-
gen ende des 18. Jahrhunderts scheint das ursprüngliche schlossgebäude (wohl 
wegen baufälligkeit) abgetragen worden zu sein.253 nachdem das schloss abge-
kommen war, setzte sich der hausname vlg. schlosswastl durch, der an den Vor-
namen des bauern sebastian gößler und das ehemalige schloss erinnert.254

Das Meierhaus255 
das meierhaus samt stadel und kleinem garten wurde schon im ersten urbar von 
1630 explizit erwähnt. mit dem ende des eigenen Wirtschaftshofes verlor das 
meierhaus seine funktion (bereits um 1658 war es verpachtet) und wurde so rasch 
baufällig. um die Jahrhundertwende wurde das holz des gebäudekomplexes als 
baumaterial verwertet.256 1712 kaufte der bauer Jacob rindner das alte meierhaus 
(bzw. das grundstück, auf dem das inzwischen demolierte gebäude einst gestan-
den war) und errichtete darauf eine keusche.257 die vlg. rumpfhans genannte 
keusche kam gegen ende des 18. Jahrhunderts ab, und das nunmehr garten ge-
nannte grundstück verschmolz besitzmäßig mit dem anwesen vlg. großbartl.258

Wurz- und Baumgarten259 
der Wurz- und baumgarten lag gegenüber dem meierhaus und ist seit 1630 
genannt. der grund, der auch teilweise als Weide für die ochsen genutzt 

 252 stla, a. lodron k 2/h 30 f. 101.
 253 noch im Jahr 1789 wurde der gemauerte stock samt garten und zwei kleinen gemeinhölzern 

auf 450 fl geschätzt (stla, gb i nr. 1291 f. 83 und 108).
 254 Jacob gößler kaufte gschlössl und gärtl in gilgenbichl 1739 (stla, gb i nr. 1294 f. 56), um 

1756 heiratete seine Witwe eva den mathias moises, 1789 folgte sebastian gößler (stla, gb i 
nr. 1291 f. 83 und 108) und schließlich Joseph gößler (stla, gb ii Voitsberg nr. 419 urb. 78).

 255 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 69 geführt, ist das objekt auf 
gp. 739-ost der kg stögersdorf lokalisiert.

 256 Vgl. Wurz- und baumgarten. 
 257 beim kauf im Jahre 1712 (stla, gb i 1299 f. 80) wurde ein sehr niedriger Wert von 15 fl an-

gesetzt, während beim Weiterverkauf 1732 (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 89) der Wert der 
keusche bereits 74 fl betrug.

 258 das alte meierhaus (stla, mtk gh 357, befund über die mayrgründt nr. 69) kam 1732 als 
keusche von Jacob rindner an Veith höller (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 89, gb i nr. 1310 
f. 233) und 1761 weiter an hans höller (stla, gb i nr. 1293 f. 38). die im kaufbrief genann-
te grenzbeschreibung zusammen mit jener in gb ii Voitsberg nr. 419 urb. 69 ermöglicht die 
lokalisation, auch nach dem Verschwinden der gebäude.

 259 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 8 geführt, ist das objekt auf gp. 732–
736 und bp. 23–24 der kg stögersdorf lokalisiert. fraglich ist, ob die arrondierten Parzellen in 
ihrer gesamtheit den Wurz- und baumgarten ausmachten oder, was logischer wäre, nur der östliche 
teil. diese Vermutung wird durch eine grenzangabe von 1753 bestärkt, die darauf hinweist, dass 
zumindest gp. 732 und 735 ehemals gemeindegrund waren (stla, gb i nr. 1306 f. 106–107).
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wurde, war schon um 1658 an einen bauern verpachtet. das auch brunngarten 
genannte grundstück wurde wohl kurz vor 1697 an sebastian hörman abver-
kauft. für das bauholz seiner neu zu errichtenden keusche bekam er die aus-
drückliche genehmigung, den alten gilgenbichlerischen stadel und das höl-
zerne flachs-haus zu demolieren und das holz für den neubau zu verwen-
den.260 die kontinuierliche besitzerfolge führt zur vlg. rollkeusche.261 

Fischteich, Teichwiese und Hofacker262

der fischteich wurde kurz vor 1630 neu angelegt, da der zuvor genutzte teich 
an die hft. Winterhof verkauft worden war.263 er bot Platz für 500 karpfen. 
Zwar lässt sich die dabei liegende teichwiese im 18. Jahrhundert nicht mehr 
explizit nachweisen, aber die grenzangaben im urbar von 1630 reichen aus, um 
sie zusammen mit dem benachbarten hofacker als spätere „gilgenbichlwiese“ zu 
bestimmen. dies passt auch topographisch zum nahegelegenen knopperbach, 
direkt an der grenze zu bubendorf. die gilgenbichlwiese wurde von der herr-
schaft im Jahr 1721 in drei teilen abverkauft.264 auf einem teil entstand die so-
genannte großbartl-keusche, während der zweite teil an den vlg. schafferjackl 
ging. Von diesem teil spaltete sich dann die sogenannte  simibauernkeusche ab.265 

 260 obwohl der Verkauf im Jahr 1709 vermerkt wurde (stla, gb i nr. 1299 f. 143: neben 3 fl 
jährlichem bestandsgeld hatte er noch robot bei der hasenjagd zu leisten), fand er tatsächlich 
schon viel früher statt (stla, a. lodron k 1/h 24 übergabe der maria cecillia lodron an 
ihren sohn, 8.5.1697). dies ist auch bei etlichen anderen objekten so und hat wohl mit der 
Wiedereingliederung des gutes gilgenbichl in die Verwaltung von Winterhof zu tun. 

 261 auf sebastian hörmann folgte 1733 seine Witwe catharina (stla, gb i nr. 1306 f. 107), 
1752/53 dann die tochter maria resp. der schwiegersohn mathias lienhart (stla, gb i 
nr. 5853 f. 38) und schließlich Josef & elisabeth Weber (stla, gb i nr. 5853 f. 66). 

 262 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 81 geführt, ist die großbartl-keu-
sche auf gp. 739–744 und bp. 18–19 der kg stögersdorf lokalisiert. das zweite teilstrück ist 
im Wesentlichen unter dominikalurbarnummer 82 geführt, etwas ist aber auch ins rustikalur-
bar 128a und 128e gelangt. das zweite teilstrück entspricht gp. 745–753 und bp. 12–13, 
wobei teile davon (bsp.: gp. 748–750) aus altem gemeindegrund stammen dürften. bei der 
Zuordnung des dritten teilstückes sind die dominikalurbarnummern nicht eindeutig. offen-
sichtlich handelt es sich aber um teile der nummern 50 und 29. die lokalisation auf gp. 737–
738 und bp. 22 beinhaltet auch wieder ehemaligen gemeindegrund.

 263 stla, aur 1630-Vi-24,-f. 
 264 stla, gb i nr.1299 f. 152: die drei käufer waren: 1. Philipp & maria natter, 2. Jacob & anna 

moises (vlg. schafferjackl), 3. Veit & maria moises (vlg. schaffer).
 265 die teilungen sind nicht explizit nachweisbar, sondern ergeben sich nur indirekt aus den alten 

grundbüchern. 1731 verkauft Jacob moises bereits einen ort gilgenbichl-acker um 60 fl an 
ursula spättin (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 74), 1754 hinterlässt Jacob moises u. a. die gil-
genbichlwiese und den edl-acker (stla, gb i nr. 1310 f. 13), 1757 folgte michael moises 
(stla, gb i nr. 1310 f. 74), der 1776 verstarb (gbi nr. 1293 f. 317). 1781 erheirateten Johann 
& anna höller die simerlbauernkeusche in gilgenbichl (stla, gb i nr. 1293 f. 399). für die 
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das dritte teilstück war ein kleines ertl samt hofstatt und ging an den besitzer 
des vlg. schaffer als Zulehen.266

Greith am Gilgenbichl267

obwohl das greith am gilgenbichl in den urbaren des 17. Jahrhunderts nicht 
als selbständige einheit identifizierbar ist, kann man aufgrund der topographi-
schen lage von altem dominikalgut ausgehen. dies bestätigt sich sowohl in 
der Zehentbefreiung der darauf entstandenen keusche vlg. Wagnerhans als 
auch in den grundbüchern des 18. Jahrhunderts. 268

Egart am Gilgenbichl269 
die egart am gilgenbichl lässt sich als ursprüngliches dominikalgut seit 1743 
nachweisen. damals übernahm michael natter nach thoman kollbach (auch 
finz genannt) die egart am gilgenbichl, die bereits mit dem anwesen des vlg. 
großmichl verbunden war.270

Voglbichl271 
bereits im ersten urbar gilgenbichls wird ein finken-haus genannt. dieses 
herrschaftliche Vogelhaus wurde mitsamt einem kleinen garten im Jahr 1749 

urbarnummern und Verbindung mit dem kataster siehe auch stla, mtk gh 357 (mayer-
gründ und subrepartionen nr. 82) und gb ii Voitsberg nr. 419 urb. 82 bzw. nr. 420 nr. 128, 
128a, 128e.

 266 Jacob rindner übernahm 1724 einen ort Wiese (20 fl) im tausch (stla, a. lodron k 2/h 30 
f .58). georg seidler kaufte 1731 einen ort Wiesen-ertl um nur 4 fl von Veith moyses (stla, 
a. lodron k 2/h 30 f. 74). die dominikalurbarnummer 50 gehörte um 1749/54 dem georg 
seidler, während die nummer 29 auch den stadel in gilgenbichl beinhaltete und nach wie vor 
dem Veith moyses gehörte (stla, mtk gh 357 mayergründ und subrepartionen). die 
grundbücher belegen, dass die teilurbare domu 29b und 29c besitzrechtlich mit domu 50 
vereint wurden (stla, gb ii Voitsberg nr. 418).

 267 im rustikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 146 geführt, ist das objekt auf 
gp. 785–788 und bp. 28–29 der kg stögersdorf lokalisiert.

 268 beginnend mit der gut dokumentierten übergabe von hans an georg Wagner (stla, gb i 
nr. 1300 f. 107, 119) folgte ab 1771 mathias haas (stla, gb i nr. 1293 f. 201) und schließlich 
ab 1800 sein sohn Johann (stla, gb i nr. 5853 f. 58, 60). für die lokalisation im kataster vgl. 
auch gb ii Voitsberg nr. 420 urb. 146.

 269 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 40 geführt, ist das objekt auf dem 
östlichen teil des vlg.großmichl (gp. 760–761) der kg stögersdorf lokalisiert.

 270 der ersten sicheren erwähnung der egart (stla, a. lodron k 2/h 29 f. 33) im kaufbrief von 
1743 folgen der mtk (gh 357 befund über mayrgründt nr. 40) und schließlich die grund-
bücher (stla, gb i nr. 5853 f. 109, gb ii Voitsberg nr. 418 domu 40) mit den berainungs-
angaben. die besitzer sind, soweit nachweisbar, immer ident mit denen des vlg. großmichl.

 271 im rustikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 152 geführt, ist das objekt auf 
gp. 782–784 und bp. 30–31 der kg stögersdorf lokalisiert. die ebenfalls dem Voglnickl zuge-
rechneten gp. 684–685 sind aus ehemaligem gemeindegrund gekommen.
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an mathias lankman verkauft, der darauf die sogenannte Vogelnickl-keusche 
errichten sollte.272 

Leitenacker273

der acker, der relativ früh als Wiese und Viehweide genutzt wurde, war 
vom arrondierten gilgenbichlerischen hofgrund durch gemeindegründe ge-
trennt. anfänglich gehörte zum arrondierten Parzellenblock auch der östlich 
angrenzende fischteich, der aber 1630 von dem besitzer der hft. Winterhof 
zurückgekauft wurde.274 Wohl noch vor 1700 wurde der ehemalige leitenacker 
geteilt und als rustikalgrund von der herrschaft verkauft. so entstanden die 
zwei keuschen vlg. schmeer und vlg. mörthbauer. 275

Das Stögersdorfer Feld

der großteil der herrschaftlichen gründe befindet sich nördlich des haupt-
weges von stögersdorf in der ebene bis zur kainach hin. bemerkenswert ist, 
dass nur ein (kleiner) teil der Äcker unter die Zehentbefreiung von 1599 fiel. 
da sich Äcker und Wiesen nicht immer zuverlässig unterscheiden lassen, wer-
den diese im folgenden auch gemeinsam betrachtet: 

Die Schrötten276 
dieser aus drei bereichen (kleiner schröttenacker, großer schröttenacker, 
schröttenwiese) bestehende Parzellenverband war ursprünglich teil einer noch 
größeren einheit. er stammt aus dem Prantnerischen erbe des Winterhofes 

 272 stla, gb i nr. 1306 f. 38
 273 im rustikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 147 und 148 geführt, ist das objekt 

auf gp. 686–689, 693–696 und bp. 32–35 der kg stögersdorf lokalisiert.
 274 stla, aur 1630-Vi-24,-f. 
 275 Vlg. schmeer: michael Zäch heiratete 1701 die Witwe nach mathias schmeer, den namensgeber 

der keusche (stla, gb i nr. 1310 f. 35, und da, almatriken mooskirchen trm iii/378, 
iii/335). 1756 folgte michael Pichler und 1760 simon lötsch (stla, gb i nr. 1310 f. 215, und 
a. lodron k 2/h 29 f. 84); vlg. mörthbauer: mörth töscher verkaufte 1721 seinem schwie-
gersohn lorenz Weber (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 44). lorenz & eva Wöber folgten 1760 
(stla, gb i nr. 1310 f. 221), bevor 1804 Johann & katharina Weiß übernahmen (stla, gb i 
nr. 5853 f. 183 und f. 172).

 276 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 51 (kleiner schröttenacker), 3, 55 
und 58 (großer schröttenacker) sowie 63 (schröttenwiese) geführt, ist das objekt auf gp. 293-
294 (kleiner schröttenacker), gp. 261–266 (großer schröttenacker) und gp. 411 – nord, 
413–414, 417–422, 504–505 (schröttenwiese) der kg stögersdorf lokalisiert.
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und war zehentfrei. bei der entstehung von gilgenbichl wurde der nördliche 
teil der schrötten dem gut gilgenbichl zugeteilt, während der südliche teil 
beim Winterhof verblieb. nach der Wiedervereinigung gilgenbichls mit der 
hft. Winterhof wurden der kleine schröttenacker und die schröttenwiese 
jeweils an einen untertanen verkauft und der große schröttenacker auf drei 
untertanen aufgeteilt.277

Kleine Altach278

der zehentfreie acker wurde um 1629 von christof hagen ertauscht. der 
acker grenzte an die kainach und den großen altachacker. er wurde wohl 
unmittelbar nach dem erwerb an untertanen verpachtet. der erste nachweis-
bare bäuerliche besitzer thoman moyses vererbte den acker 1718 seinem 
sohn Veith moyses.279

Großer Altachacker280 
das große ackerstück in der altach wurde mit dem ende der meierhofwirt-
schaft an sechs untertanen verpachtet. der abverkauf als dominikalland er-
folgte anfang des 18. Jahrhunderts. der erste bäuerliche besitzer war wahr-
scheinlich august langmann.281 die lokalisation des großen altachackers ist 
durch die kontinuität des namens zwischen den urbaren des 17. Jahrhunderts 
und den grundbüchern des 18. Jahrhunderts gewährleistet.

Edla-Acker282 
beim edla-acker fehlt im urbar von 1630 die begrenzungsangabe. außerdem 
fehlt der acker in den folgeurbaren, was seine tatsächliche Zugehörigkeit zum 

 277 der große schröttenacker war zumindest seit 1710 in der hand des mooskirchner bürgers 
gabriel oberländer (stla, gb i nr. 1306 f. 41), ein zweites teilstück ist seit 1732 bei Peter 
testalis bezeugt (stla, gb i nr. 1300 f. 98). die schröttenwiese wurde 1718 von Joseph mörth 
an Joseph rusterholzer verkauft (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 34). Zum weiteren abverkauf 
und Verteilung der schröttenwiese siehe auch gb i nr. 1291 f. 385 und 387.

 278 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 29a geführt, ist das objekt auf 
gp. 331–332 der kg stögersdorf lokalisiert.

 279 gb i nr. 1306 f. 126.
 280 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 45–48 und 32b geführt, ist das 

objekt auf gp. 304–323 und 326–328 der kg stögersdorf lokalisiert.
 281 augustin lankhman verkaufte 1719 den fünften teil der großen altach an seinen burder georg 

lankhman (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 36) und 1723 zwei teile an Peter Perschler sowie ein 
stück an martin urban (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 48 u. 49). 1738 wird die aufteilung in 
die dominikalurbarnummern 32 und 45–48 durch die begrenzungsangaben bestätigt (stla, 
gb i nr. 1294 f. 38).

 282 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 35–36 und teilweise auch im 
rustikalurbar unter der nummer 128 geführt, ist der eindel-acker zumindest auf gp. 162–167 
der kg stögersdorf lokalisiert.
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gut gilgenbichl in frage stellt. Wegen der mangelnden kontinuität ist auch 
die lokalisation schwierig – offensichtlich gibt es aber einen Zusammenhang 
mit dem riednamen eindel.283 Jedenfalls treten nach der Wiedervereinigung 
gilgenbichls mit Winterhof in den grundbüchern des 18. Jahrhunderts drei 
teilstücke in erscheinung, die einen geschlossenen Parzellenverband im ein-
mündungsgebiet des knopperbaches in die kainach ergeben.284

Langfeld285

das langfeld bildet einen geschlossenen Parzellenverband inmitten des stö-
gersdorfer feldes. bereits um 1658 war es an zwei untertanen verpachtet. um 
1696 wurde das langfeld abverkauft, um kurz darauf in sechs teilstücken an 
bauern weiterverkauft zu werden. 286

Zelligacker287 
der acker bildet einen länglichen streifen entlang des feldweges (trift). auf-
grund seiner charakteristischen lage und der beschreibung im urbar von 1630 
lässt sich der acker zuverlässig in allen Zeiten identifizieren.288

Khusaltischer Acker289

der acker war zwar ursprüngliches herrschaftsgut, aber schon um 1630 wur-
de er vom untertanen sebastian khusalt (vlg. kutterer) bewirtschaftet. nach 

 283 inwieweit der acker mit dem im 18. Jahrhundert genannten eindel-acker ident ist, muss letzt-
endlich unsicher bleiben. Zwar spricht vieles für eine gleichsetzung, aber widersprüchliche 
angaben ob der Zehentfreiheit des ackers (vgl. stla, gb i nr. 1293 f. 149 vs. urbar 1630) und 
das fehlen in den späteren urbaren lassen restzweifel bestehen.

 284 ein stück des eindel-ackers ist seit 1734 nachweisbar (stla, gb i nr. 1293 f. 115), ein zweites 
(odlacker) wurde von Jacob moises 1736 erkauft (stla, gb i nr. 1310 f. 13).

 285 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 7–12 geführt, ist das objekt auf 
gp. 139–144, 176 und 180–188 der kg stögersdorf lokalisiert.

 286 a. lodron k 1/h 3 spezifikation übergabe extractus 1697 und gb i nr. 1299 f. 41. am ersten 
teilstück ist hans gogg seit 1697 nachweisbar, 1740 folgt sein sohn simon (stla, gb i nr. 1294 
f. 17, 91). am zweiten ist sebastian hörmann seit 1697, 1752/53 folgt mathias lienhardt (stla, 
gb i nr. 5853 f. 38 und gb i nr. 1306 f. 107). das dritte hat mathias fux seit 1607, 1738 folgt si-
mon höller (stla, gb i nr. 1294 f. 40), dann stephan rappel (stla, gb i nr. 5853 f. 66, f. 74). 
das vierte hat hans knopper, 1738 gefolgt von simon höller (stla, gb i nr. 1294 f. 40), dann 
stephan rappel (stla, gb i nr. 5853 f. 66, f. 74). michl lienhart ist seit 1697 auf dem fünften 
teilstück, von seinem nachfolger andre frähman (stla, gb i nr. 1306 f. 113) kam der acker 
1751 an Veith seidler (stla, gb i nr. 1310 f. 194), bevor er in 3  kleinere teile zerstückelt wurde. 

 287 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 43 geführt, ist das objekt auf 
gp. 241–244 der kg stögersdorf lokalisiert.

 288 bereits 1721 hinterließ georg Präll den Zeller-acker (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 42), 1738 
folgte simon bernhard auf florian Weber (stla, gb i nr. 1294 f. 40 u. 131) und 1742 leonhard 
& maria gueß (stla, gb i nr. 1294 f. 139).

 289 das objekt ist auf gp. 234–240 der kg stögersdorf lokalisiert.
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mehr als 100 Jahren ertauschte andre frayman (vlg. schwager und untertan 
der hft. ligist) 1747 den acker, der infolgedessen nicht mehr bei der hft. 
Winterhof aufscheint.290

Schneideranger bzw. Schmittenanger291

die große angerwiese war schon um 1658 an mehrere untertanen verpachtet. 
anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Wiese als dominikalland in mindes-
tens drei teilstücken verkauft. darauf entstanden dann unter anderem die 
keuschen vlg. schneider und vlg. Pabst.292

Bachwiese und Bachacker293

die bachwiese lag im grenzbereich der ortschaften stögersdorf und buben-
dorf. die topographische lage ist grob durch den vlg. bachbauern bestimmt. 
der nördliche teil der bachwiese wurde sowohl im 16. als auch im 17. Jahr-
hundert vom vlg. höller in bubendorf bewirtschaftet.294

Kreuzwiese bzw. Prantnerische Wiese295

die Wiese stand anfänglich unter der grundherrschaft von achaz hagen und 
war dem gut gilgenbichl nur zur nutzung verkauft. erst 1632 wurden die 
rechte von achatz hagen abgelöst und die Wiese gelangte in das eigentum 
gilgenbichls. der name Prantnerische Wiese belegt aber die herkunft aus 
Prantnerischem eigentum. die lokalisation der Wiese wird erschwert, weil die 
namensbezeichnung nach 1630 weder bei der hft. gilgenbichl noch bei der 
hft. Winterhof vorkommt. es ist leicht möglich, dass die Wiese in bubendorf 
gesucht werden muss, wo beim untertanen vlg. kettl eine kreuzwiese im 

 290 stla, gb i nr. 1306 f. 21 tausch vom 2.9.1747. 
 291 im dominikalurbar der hft. Winterhof sind die nummernangaben teilweise widersprüchlich. 

Jedenfalls gehören die nummern 10, 42 und 67 sicher dazu, ebenso 66 bzw. 41. das objekt auf 
ist auf gp. 462–468, 482–483 und bp. 50–53 der kg stögersdorf lokalisiert.

 292 im Jahr 1712 kaufte hans knopper das stück, auf dem die schneiderkeusche entstand (stla, 
gb i nr. 1294 f. 40), jenes des vlg. Pabst übernahm 1714 Peter leonhart vom schwager mathi-
as leonhart (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 26), gefolgt von andre Pabst (stla, a. lodron k 
2/h 30 f. 27) und hans Weber (stla, a.lodron k 2/h 30 f. 56).

 293 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 56 und 65 geführt, ist das objekt 
auf gp. 38 und 160–161 der kg stögersdorf lokalisiert.

 294 der erste Pächter mathias seidler war 1654/55 gleichzeitig besitzer des vlg. höller in bubendorf 
(Walter Plaschzug, bubendorf und die gößlermühle, in: ZhVst 102, 2011, 33), ebenso wie 
der um 1722 verstorbene hans seidler, der seinen kleineren teil der bachwiese dem andre sti-
boller hinterließ (stla, gb i nr. 1299 f. 163 und a. lodron k 2/h 30 f. 104). der zweite 
größere teil ging 1732 von michael an georg schreiner und dann 1735 an anton seidler (stla, 
a. lodron k 2/h 30 f. 90, gb i nr. 1293 f. 198).

 295 das objekt befindet sich mit sicherheit in der kg stögersdorf, genauer gesagt wohl in der 
ortschaft bubendorf.
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18. Jahrhundert genannt wird. diese oder die benachbarte Wiese des vlg. geydl 
könnten durchaus mit der gilgenbichler Wiese gleichgesetzt werden. dies ist 
insbesondere deshalb nicht unwahrscheinlich, da das anwesen vlg. kettl 
als rest des ehemaligen hofes zu bubendorf ab 1634 bei der hft. ligist 
 nachweisbar ist und der vlg. geydl um 1630 von achaz hagen erworben 
wurde.296

Holzwiese297

die holzwiese war, wie schon der name nahelegt, am Waldrand gelegen. die 
kleine herrschaftswiese ist aufgrund ihrer topographischen lage wohl als 
 rodung aus dem sogenannten hayholz entstanden. noch in den urbaren des 
17. Jahrhunderts war die Wiese verpachtet, gelangte jedoch später in das rus-
tikalurbar und wurde teil des bauernhofes vlg. kutterer. 1719 wurde sie abver-
kauft und bildete zusammen mit einer auf gemeindegrund stehenden keusche 
das anwesen vlg. knopper.298

Herrschaftsgründe außerhalb der KG Stögersdorf

Wenngleich der großteil des gilgenbichlerischen dominikallandes in der 
kg stögersdorf zu finden ist, so gibt es auch einige objekte, die außerhalb 
gelegen sind:

Schönwiese299 
die in der kg fluttendorf gelegene schönwiese wurde im urbar von 1630 als 
dominikalland gesehen. noch vor 1658 wurde die Wiese in das rustikalurbar 
umgeschrieben und an die gemeinde fluttendorf verkauft. seit 1706 wurde 
die Wiese auch dauerhaft von der herrschaftlichen besitzerwechselabgabe 
(laudemium) befreit.300 ein seit 1707 dauernder streit um die einfriedung der 
Wiese wurde mit den beiden untertanen von fladersbach erst 1734 beige-
legt.301

 296 Plaschzug, bubendorf 45.
 297 im rustikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 133b geführt, ist das objekt auf 

gp. 811–813 der kg stögersdorf lokalisiert.
 298 im mtk wird zwar noch der vlg. kutterer michael Pentscher genannt, aber an der schon 1719 

abgetrennten holzwiese (stla, a. lodron k 2/h 30 f. 37) folgte 1758 georg knopper (stla, 
gb i nr. 1310 f. 85). 

 299 im rustikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 142 geführt, ist die Wiese auf gp. 602–
604 der kg fluttendorf lokalisiert.

 300 stla, a. lodron k 1/h 3 f. 15 und gb ii Voitsberg nr. 420, urb.142. 
 301 stla, gb i nr. 1300 f. 132.



102

Kleine Au302 
die au war ursprünglich als rustikalgut verkauft und wurde um 1630 in 
dominikalland zurückgelöst, um dann verpachtet zu werden. die jenseits der 
kainach liegende auenwiese wurde 1676 aus dem gut gilgenbichl ausgezogen 
und der hft. großsöding zugeschrieben.303 im 18. Jahrhundert war sie als herr-
schaftsgut an mehrere untertanen verpachtet.304

Große Au bzw. Khuglmansche Au305

die au fehlt im urbar von 1630, um 1658 war sie mit der hft. Premstätten 
umstritten.306 der 1706 erfolgte Verkauf als dominikalgrund an den moos-
kirchner bäckermeister gabriel oberländer macht jedoch deutlich, dass die 
auenwiese letztendlich dem gut gilgenbichl zuzurechnen war.307 die alterna-
tive namensbezeichnung wäre ein indiz, die herkunft der Wiese auf die zeit-
weilige herrschaftsbesitzerfamilie kugelmann zurückzuführen. demnach wäre 
die große au nicht im anfänglichen ausstattungsgut gilgenbichls gewesen, 
sondern erst nach 1630 hinzugekommen.

Wolfswinkel308

der sogenannte Wolfwinkel war ein acker, der nur 1676 als dominikalgrund 
fassbar ist. kurz darauf entstand auf dem gundstück die sogenannte fuchs-
bauernkeusche.309 die lage der keusche gibt anlass zu vermuten, dass die 
besitzgeschichte ähnlich wie jene des rustikalamtes Zirknitz verlaufen ist.

 302 im dominikalurbar der hft. großsöding unter den nummern 185, 186 und 187 geführt, ist die 
Wiese auf den gp. 532–536 und 619–621 der kg kleinsöding lokalisiert.

 303 nach dem Verkauf (stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief 1676-ii-6) findet sich die kleine au 
als bestandswiese beim gut söding (stla, a. großsöding k 5/h 18 stiftregister 1709 f. 96).

 304 Zumindest 3 einheiten können laut objektbeschreibung bei der hft. großsöding der kleinen 
au zugeordnet werden (stla, gb i 5832 domurb. 185–187), während der mtk für die 
objekte keinen namen überliefert (stla, mtk gh 349 subrepartition 1730, 1747 und 
1757).

 305 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 1 geführt, ist die au auf gp. 222 
und bp. 60 der kg mooskirchen lokalisiert.

 306 um 1658 gingen die erträgnisse eben zur hft. Premstätten, während diese um 1665 zu gilgen-
bichl kamen.

 307 stla, aur 1706-Vi-19, Winterhof. 
 308 im rustikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 145 geführt, ist das objekt in der kg 

Zirknitz lokalisiert.
 309 da, altmatriken mooskirchen trm i/364. Zur besitzgeschichte: 1729 erwarb Jacob kurz die 

keusche im Wolfswinkel. nach dem tod seiner frau catharina (1764) heiratete er eine anna, 
die nach seinem tod 1768 als Witwe hinterblieb (stla, gb i nr. 1293 f. 141). 1768 erwarb 
Jacob fabian durch heirat mit der Witwe anna die keusche im Wolfswinkel (stla, gb i 
nr. 1293 f. 155). 1798 kam Joseph hammer durch ehelichung der Witwe anna fabian an die 
fuchsbauernkeusche am oberen Zirknitzberg (stla, gb i nr. 1291 f. 399).
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Nicht lokalisierte Herrschaftsgründe

Grießwiese
in den urbaren des 17. Jahrhunderts wurde die grießwiese nur bis 1666/67 
geführt.310 die überlieferte notiz, dass die Wiese als Zinsgut im rustikalurbar 
verkauft worden sei, lässt sich im 18. Jahrhundert nicht bestätigen, da kein ent-
sprechendes objekt im rustikalurbar identifizierbar ist. dafür findet sich im 
dominikalurbar eine grießwiese, die aber schon im 17. Jahrhundert zum gut 
Winterhof gehörte und deshalb nicht mit der gilgenbichlerischen grießwiese 
bzw. mittergrieß gleichgesetzt werden darf.311 obwohl die grenzangaben im 
urbar von 1630 ausgesprochen detailreich sind, ist eine sichere lokalisation 
der grießwiese ohne kleinräumige fluranalyse daher nicht möglich. 

Zeiner-Anger bzw. Hofanger 
die angerwiese findet sich in allen gilgenbichler urbaren des 17. Jahrhun-
derts. die identifikation im dominikalurbar nach der auflösung der hft. 
gilgenbichl ist aber ohne kleinräumige fluranalyse nicht möglich. abgesehen 
von den derart spezifizierten herrschaftlichen Äckern und Wiesen gab es noch 
kleinere unbedeutende einheiten im stögersdorfer feld, die zwar vereinzelt 
genannt werden, deren nennung aber kein homogenes bild über die Zeit 
 erlaubt. Wahrscheinlich sind diese meist unbedeutenden einheiten zu den 
größeren und benachbarten objekten hinzugerechnet worden. 

Wald und Forst

die früheste übersichtliche aufzählung der herrschaftliche hölzer und 
Wälder findet sich im urbar von 1630. im urbar von ca. 1658 sind die herr-
schaftlichen Wälder ebenso wenig angeführt wie in den saurau’schen steuer-
registern. erst das urbar von 1676 nennt die Wälder wieder, gibt aber kaum 
details. Wie schon bei den anderen herrschaftlichen gründen erschwert die 
Wiedervereinigung gilgenbichls mit der hft. Winterhof die kontinuierlich-
chronologische Verfolgung der einzelobjekte über die grenze des 17./18. Jahr-
hunderts.

 310 im urbar von 1676 fehlt die Wiese überhaupt, ist also weder im dominikal- noch im rustikalur-
bar zu identifizieren.

 311 die Wiese mit der dominikalurbarnummer 62 wird auch im „anschlag yber das guett Wund-
terhoff und der gult zu fernitz“ (stla, a. lodron k 1/h 23) genannt.
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Hayholz312 
der Wald (zumeist fichten und buchen) an der grenze zwischen stögersdorf 
und rubmansberg war nicht teil der gilgenbichler grundausstattung. er wur-
de vielmehr erst um 1629 von achaz hagen (dem bruder des besitzers der hft. 
Winterhof ) verkauft und dem gut gilgenbichl eingegliedert.313 das hayholz 
ist bis zum urbar von 1676 als herrschaftswald nachweisbar. nach dem ende 
der eigenständigkeit gilgenbichls fehlt jeder weitere explizite Verweis auf den 
Wald. dafür findet sich zumindest seit 1739 ein sogenannter buchwald,314 der 
bis zu beginn des 19. Jahrhunderts herrschaftlich blieb und 1785 bzw. 1802 in 
sieben teilen abverkauft wurde.315 

Zum ursprünglichen hayholz gehörten auch zwei besondere Parzellen: 
eine einzelparzelle direkt am rand des hayholzes ist zur hft. ranftlhof ge-
hörig.316 dieser scheinbare anachronismus erklärt sich dadurch, dass die hft. 
ranftlhof erst 1713 durch abtrennung vom gut gilgenbichl entstand.317 die 
zweite Parzelle entspricht der bereits behandelten holzwiese. aufgrund ihrer 
topographischen lage ist es höchst plausibel, die Wiese als ursprünglichen teil 
des hayholzes anzusehen.
Summerau318

anders als der gleichnamige benachbarte acker kam das holz in der summerau 
bei der entstehung gilgenbichls zur neu entstandenen herrschaft. die sum-
merau verblieb auch nach der Wiedervereinigung gilgenbichls mit der hft. 
Winterhof in herrschaftlichem besitz. aus dem geschlossenen sommerauwald 
wurden erstmals 1784 zwei isolierte teilstücke abverkauft.319 1802/1803 folg-
te dann der rest.320

 312 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 133–139 geführt, ist der Wald auf 
den gp. 806, 808–810 und gp. 1117 – nord der kg srögersdorf lokalisiert.

 313 Wie achatz hagen an diesen Wald gekommen ist, steht nicht sicher fest – wohl über seinen 
bruder christoph (stla, lr sch 341 h3 hagen). 

 314 der namensübergang von hayholz zu buchwald resp. buchawald war schon 1739 vollzogen 
(stla, gb i nr. 1294 f. 91). die identität von buchwald und hayholz bestätigt sich auch in 
den begrenzungsangaben des urbars von 1630.

 315 stla, gb i Voitsberg nr. 419 domu 133–139. für die einzelnen abverkäufe vgl. auch: gb i 
nr. 1291 f. 63 bzw. gb i nr. 5853 f. 104, 117, 135, 173. 

 316 es handelt sich dabei um gp. 807 in der kg stögersdorf, die unter der dominikalurbarnummer 
28 bei der hft. ranftlhof geführt wurde.

 317 Plaschzug, sighart- oder ranftlhof (wie anm. 145), 105–128.
 318 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 91, 97 und 122–127 geführt, ist 

der Wald auf den gp. 662–669 und 619 der kg stögersdorf lokalisiert.
 319 stla, gbi nr. 1291 f. 45 kaufbrief vom 1.10.1784 und f. 78 kaufbrief vom 10.9.1788 sowie 

f. 141 kaufbrief vom 30.7.1784. 
 320 stla, gb i nr. 5853 f. 158, 116, 128, 133 und 110.
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Rathafnerholz321 
dieser Wald wurde gesondert von hans gilgenberger erkauft – war somit ur-
sprünglich nicht teil des gutes gilgenbichl –, erst um 1629 erfolgte die ein-
gliederung. in den urbaren des 17. Jahrhunderts ist der Wald stets als herr-
schaftsholz beschrieben. im 18. Jahrhunderts ist der Wald besonders gut doku-
mentiert, da er schon sehr früh an bauern abverkauft wurde.322 obwohl die 
größe der einzelstücke recht stark variierte, wurde von jedem der gleiche 
 dominikalzins (2 fl 5 ß 10 d) verlangt. 

Stögersdorfer Hart bzw. Franzelpeter Holz

es gibt noch eine reihe weiterer herrschaftswaldstücke, deren lage im 
rahmen dieses aufsatzes nicht genau festgestellt werden konnte. diese sind in 
der kg stögersdorf, wahrscheinlich im sogenannten stögersdorfer hart bzw. 
franzelpeter holz gelegen.

Langholz
der Wald lässt sich in den urbaren von 1630 und 1676 nachweisen, kann aber 
in den grundbüchern des 18. Jahrhunderts nicht einfach lokalisiert werden.

Strich Holz im Stögersdorfer Hart
das kleine Waldstück war wohl ursprünglich teil einer bauernhube, die noch 
von den Prantnern oder gilgenbergern eingezogen worden war.

Strich Holz im Langholz
das kleine Waldstück war wohl ursprünglich teil einer bauernhube, die noch 
von den Prantnern oder gilgenbergern eingezogen worden war.

Freisingerholz

das freisingerholz liegt zwischen dem stögersdorfer hart und den Wein-
rieden in Zirknitz- bzw. freisingberg. Zwei teilstücke gehörten zu gilgen-
bichl.

 321 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter den nummern 3, 5 und 13 geführt, ist der Wald 
auf den gp. 828–831 der kg srögersdorf lokalisiert.

 322 stla, a. lodron k 1/h 24 spezifikation der lodronschen übergabe, 1697 und gb i nr. 1306 
(inventar gabriel oberländer, 11.12.1748) sowie a. lodron k 2/h 30 f. 51. 
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Freisingerholz
die begrenzungsangaben reichen nicht aus, den relativ bedeutenden Wald 
zweifelsfrei zu lokalisieren. eventuell handelt es sich um jenes stück, das der 
Pfarrer von mooskirchen schon 1712 zur bewirtschaftung hatte.323

Strich Holz im Freisinger Hart324

dank der grenzangaben im urbar von 1630 lässt sich der Wald eindeutig lo-
kalisieren.325 die anordnung und struktur des Waldstückes macht die her-
kunft aus einer alten bauernhube wahrscheinlich. dies ist insbesondere dann 
plausibel, wenn man bedenkt, wie intensiv die familie Prantner im 16. Jahr-
hundert alte bauernhuben eingezogen und die herrschaftlichen meiergründe 
ausgebaut hat.

Nicht lokalisierte Herrschaftswälder

Lakhenholz
der Wald sollte seitlich an den vlg. schafferjackl und an den bach grenzen. in 
der länge sollte er bis an die stegersdorfer gmain reichen.

Strich Holz neben des Herrn Hagen Steckenzaun
der Wald sollte mit der oberen seite an den herrschaftlich Winterhofer acker 
und unten an den Paul mayer (1630) aus fladersbach grenzen.

Anteil am Pueches-Holz im Pölsgraben
Von diesem relikt der ehemaligen besitzungen bei und in Pöls hatte das gut gil-
genbichl nur einen drittel-anteil, der entsprechend alle drei Jahre das schlagrecht 
für 10 klafter holz bedingte. der Wald dürfte wohl spätestens mit dem Verkauf 
der hölzler bei Pöls im Jahr 1705 ganz an die hft. Pöls gekommen sein.326

Ranftlhof

mit dem 1676 zu gilgenbichl hinzugekommenen ranftlhof wurden neben 
den bereits behandelten rustikalgründen auch einige dominikal- und berg-

 323 gb ii Voitsberg nr. 419 domurb. 77. die lokalisation von domurb. 77 führt zu gp. 1264 in 
der kg stögersdorf.

 324 im dominikalurbar der hft. Winterhof unter der nummer 41 geführt, ist der Wald auf gp. 1268 
der kg stögersdorf lokalisiert.

 325 das urbar von 1630 nennt andrä mäscher als beidseitigen nachbarn, und im fk ist der Wald 
zwischen den Parzellen des vlg. mäscher eingebettet.

 326 Vgl. dazu die rustikalgüter „hölzler bei Pöls“ in diesem aufsatz.
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rechtsgründe eingegliedert. insbesondere sind die drei dominikalkeuschen des 
vlg. Ploderer, seifermichl und bachweber sowie der acker des Paulihiesl zu 
nennen, deren herkunft aus dem ranftlhof in einem früheren artikel gezeigt 
wurde.327 die beiden im bergrecht gelegenen güter des vlg. großhans328 und 
der sogenannte Putterische Weingarten im dorngraben329 liegen nebeneinan-
der und grenzen direkt nördlich an das hofholz des ranftlhofes an. die kom-
pakte lage aller genannten dominikalgüter lässt diese augenscheinlich als 
ehemaliges Zugehör des 1676 mit dem gut gilgenbichl verschmolzenen 
ranftlhofes erscheinen. 

IV. Richterrecht

das richterrecht ist eine alte getreideabgabe zur anerkennung der ge-
richtsbarkeit. gilgenbichl bekam wohl schon in seiner gründungsausstattung 
einkünfte aus richterrechten zugeteilt, obwohl sich der direkte nachweis erst 
im urbar von 1630 bringen lässt.

Pöls und in der Höll330

das richterrecht zu Pöls stammt aus dem erbe hans gradners bzw. seines 
sohnes ludwig. in der erbteilung von 1509 fiel das nicht näher spezifizierte 
richterrecht zu Pöls an tiburtz von Zintzendorf und seinen miterben hans 
von helfenberg.331 aufgrund der großen kinderzahl im hause helfenberg ge-

 327 Plaschzug, sighart- oder ranftlhof (wie anm. 145), 111–113: alle objekte liegen in der kg 
moosing.

 328 die keusche in neudorfberg ist explizit seit 1742 nachweisbar. sie dürfte entweder eine abspal-
tung des Putterischen Weingartens gewesen sein oder aber unmittelbarer teil des 1676 eingeglie-
derten ranflhofes (Plaschzug, sighart- oder ranftlhof, 114). im dominikalurbar (stla, gb 
ii Voitsberg nr. 418 domu 34) geführt, ist der Weingarten in der kg moosing lokalisierbar.

 329 Johann kaspar kellersperg hatte 4 Viertel Weingarten am Pichlerberg von anna regina Putterin 
gekauft und diesen im gültentausch von 1676 der hft. Winterhof übergeben (stla, a. lodron 
k 1/h 5). der Weingarten kam nach seiner herauslösung aus der hft. Pichling in das domini-
kalurbar (stla, gb ii Voitsberg nr. 418 domu 4) von gilgenbichl und liegt in der kg moo-
sing.

 330 die lokalisierung der bauernstellen ist für die drei herrschaftseigenen rustikaluntertanen be-
reits bei den rustikaluntertanen im amt Pöls erfolgt. die acht herrschaftsfremden bauerngüter 
werden wohl ebenfalls in der kg Pöls a. d. W., allenfalls in der benachbarten kg Wuschan, zu 
suchen sein.

 331 stla, aur 1509-Xi-17,-: hans von helfenberg erbt für sich und seine geschwister andre, 
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lang es tiburtz von Zintzendorf wohl, das richterrecht ganz an sich zu ziehen 
und über seine tochter an hans Prantner zu vererben.332 

das derart in die ausstattung von gilgenbichl gebrachte richterrecht wird 
im urbar von 1630 erstmalig detailliert beschrieben. sechs bauernobjekte in 
Pöls und zwei weitere in der höll – alle waren fremden grundherren untertan 
– hatten in unterschiedlichen mengen korn und hafer nach grazer maß zu 
geben. bei den drei herrschaftseigenen untertanen im amt Pöls war das rich-
terrecht schon zu früherer Zeit unter dem titel „Zinsgetreide“ der rustikal-
abgabe zugeschlagen worden. nachdem die Pölser untertanen um 1665 an 
carl gottfried breuner (hft. Waldschach) verkauft wurden, verweigerten die 
bauern andre böheimb und hans Walter die gabe des richterrechts – zu 
recht, da sie ja Zinsgetreide zu geben hatten und dieselbe abgabe in form des 
richterrechtes kein zweites mal leisten wollten! der dritte betroffene bauer 
konnte sich nicht wehren, da der grund zu jener Zeit unbewirtschaftet war. so 
kommt es, dass von diesem bauerngrund später sowohl Zinsgetreide als auch 
richterrecht zu geben war.333

Wenngleich die besitzer von gilgenbichl davon ausgingen, das richterrecht 
in Pöls und in der höll alleine zu besitzen, entstand hierüber mit der hft. Pöls 
ein streit. dieser wurde erst im Jahr 1705 beigelegt, als ferdinand hannibal 
herberstein für sein gut Pöls unter anderem das richterrechtsgetreide aus der 
hft. Winterhof bzw. dem mit ihr vereinigten gut gilgenbichl ablöste.334 

bei der hft. Pöls wird über das richterrecht kaum berichtet. lediglich ein 
undatierter herrschaftsanschlag (wohl vom beginn des 18. Jahrhunderts) be-
stätigt, dass das um „Pölß herum liegende richterrecht“ inzwischen zur herr-
schaft gehörte.335 die fechsung betrug mit 3 Viertel 5 mäßl (gehäuftes gräzer 
maß) genau dem letzten von gilgenbichl bekannten erträgnis. 

Joerg, Jobst, friedrich, salome und margarethe.
 332 Vgl. dazu die ausführungen bei den rustikaluntertanen im amt Pöls.
 333 in den gilgenbichler urbaren von 1630 und ca. 1658 hatten 8 herrschaftsfremde holden das 

richterrecht zu leisten und 3 weitere rustikaluntertanen das Zinsgetreide. im urbar von 1676 
bestand die liste aus 9 holden und einem Vermerk auf die zwei sich verweigernden bauern.

 334 stla, a. lodron k 1/h 10 kaufschluss vom 12.9.1705, und laa.a. antiquum Vi, bücher 300, 
f. 149ff. aufsandung an ferdinand hannibal herberstein, 1.1.1709.

 335 stla, a. Pöls a. d. W. k 1/h 3 beyläufiger anschlag über die güldt zu Pölß: das dokument 
ist mit bleistift auf die 2. hälfte des 17. Jahrhunderts datiert. diese datierung kann aber kaum 
stimmen, da das richterrecht erst 1705 an die hft. Pöls gekommen ist. 



109

Mönichgleinz, Nassau und Guglitz336

das richterrecht zu „guglitz, mairhofen, nassau und munichgleinz“ war 
ein lehen des landesfürsten. mit augustin Zusch, der zwischen 1443 und 
1452 belehnt worden war, steht der erste bekannte lehensinhaber fest.337 das 
gleiche richterrecht war dann offensichtlich an otto von stubenberg gelangt, 
der es 1494 an das stift stainz verkaufte.338 

Wann die teilung des richterrechtes erfolgte, ist nicht festzustellen. Jeden-
falls wissen die urbare des gutes gilgenbichl seit 1630, dass die abgabe in 
geraden Jahren von der hft. dornegg zu nehmen war und in ungeraden dem 
gut gilgenbichl zustand. die urbarialen aufzeichnungen des gutes gilgen-
bichl nennen das richterrecht in der reihenfolge mönichgleinz, nassau und 
guglitz – die ortschaft mairhofen wird nicht eigens erwähnt. die abgaben-
höhe (Weizen, korn und hafer in einem schaff genannten hohlmaß) bleibt 
zwischen 1630 und 1754 konstant, obwohl sich die Zahl der holden (durch 
teilung) in mönichgleinz um einen erhöhte. der ebenfalls zu leistende ofen-
kreuzer wurde durch die güterteilung (irrtümlicherweise?) unwesentlich um 
einen kreuzer erhöht. 

auf der anderen seite bleiben die urbarialen aufzeichnungen der hft. 
dorn egg jeglichen hinweis auf das genannte richterrecht schuldig. dafür 
finden sich hinweise in der gült des stiftes stainz. demnach nahm die stifts-
herrschaft nachweislich zumindest seit 1701 das richterrecht zu mönich gleinz, 
nassau und guglitz – also in derselben reihenfolge wie bei gilgenbichl. auch 
hier ist die nennung von mairhofen abgekommen. 339 

bei den einzelnen holden ergeben sich zwischen stainz und gilgenbichl 
keine unterschiede – abgesehen davon, dass grundteilungen in nassau bei der 
hft. stainz offensichtlich korrekt abgebildet wurden. die festgestellte abga-
benhöhe variiert zwischen den beiden herrschaften, da einerseits teilweise in 
verschiedenen hohlmaßen gerechnet wurde und sich andererseits umrech-
nungsfehler aufgrund der teilungen bzw. Verwechslungen zwischen kreuzer 

 336 die lokalisierung der siedlungen führt zu den kg mönichgleinz und nassau, in der auch die 
siedlung guglitz liegt. in mönichgleinz waren dies vlg. schmidbauer, hainy, lenzbauer, sched-
ler und Pauly, in nassau vlg. stoiser, eliesch, albrecher und godner, in guglitz vlg. lernpeis und 
scher. Zusätzlich hatte noch die hft. deutschlandsberg für den ihr gehörenden schernhof bei 
gleintz das richterrecht zu geben.

 337 starzer, landesfürstliche lehen, nr. 362. 
 338 albert von muchar, geschichte des herzogthumes steiermark, bd. 8, graz 1874, 185 (ex 

salbuch des stiftes stainz). 
 339 stla, a. stainz-stift k 8/h 77 und k 8/h 79, richterrecht 1701–1720, f. 141ff., k 9/h 82 

richterrecht 1749–1754 f. 136ff. und gb ii stainz nr. 82 urb. 542–553.
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und Pfennig in die herrschaftliche Verwaltung einschlichen. letztendlich kön-
nen aber die abgabenpflichtigen güter sicher identifiziert werden.340

V. Zehent

Getreidezehent in der Pfarre Mooskirchen341

elbel der gugl bzw. albel grigl hatte ursprünglich einen Zweidrittel-ge-
treidezehent in Lenrewt, Rauchenek und Kunesperg in der Pfarre mooskirchen. 
Zwischen 1381 und 1419 wurde anderl retzer wiederholt mit demselben 
Zehent belehnt, der präzisiert als zu Lenrawt, Rudmansperg, Raghehnek und 
under Stain bezeichnet wurde. 1454 erhielt Jorg retzer die seckauer lehen 
auch anstelle seiner neffen caspar und andre. schließlich verkaufte caspar 
retzer den Zehent an mert himmelfeind, der 1479 die lehen empfing.342

1489 kaufte albrecht Prantner den Zehent, der fortan als zway thayl traidt, 
hiener und khäsß zehendt zu Rudmanstorff, am Reichenegg, am Larreitt, am 
Pfersichpaumb, am Pühel, bey Frantzen Laus Suhn, an der Strassen, item am 
Frantzl am Stain, alles in Moßkircher pharr gelegen bezeichnet wurde. unter 
den brüdern hans und georg Prantner wurde der ererbte Zehent 1558 eben-
so geteilt wie die hft. Winterhof.343 bei der entstehung gilgenbichls kam der 
halbe Zehent an das neue gut, während die zweite hälfte bei der hft. Win-
terhof bzw. dem mannesstamm der familie Prantner blieb. diese teilung fand 
erst 1629 ein ende, als carl saurau den besitzern der hft. gilgenbichl und 
Winterhof jeweils den halben Zehent abkaufte und diesen in seine hft. ligist 
einbrachte.344 die entsprechenden umschreibungen im gültbuch wurden un-
mittelbar darauf durchgeführt.345 

mit dem niedergang des lehenswesens verschwand die über Jahrhunderte 
überlieferte charakteristische Zehentbezeichnung. so sehr der Zehent für die 
hft. ligist eine gute ergänzung gewesen sein mag, so erschwert dessen integra-
tion in die Zehentrechte ligists doch die weitere identifikation. immerhin 

 340 stla, gb ii stainz nr. 82 urb. 542–553.
 341 der genannte Zehent kann nur pauschal in den ortschaften loreith, rubmannsberg und rauch-

egg – alle in der kg stögersdorf – lokalisiert werden. 
 342 333 lang, lehen seckau, nr. 275/6-18 und 159/7-9.
 343 ebd., nr. 42/2–11.
 344 stla, aur 1629-Vii-29,- und stla, aur 1629-iV-3, grätz. 
 345 sikora, gülten, bd. 4, 494: Während vom Pranckher (hft. gilgenbichl) 1629 die 2 Pfund 

explizit für den getreidezehent in der Pfarre mooskirchen sind, sind die 2 Pfund von georg 
christoph Prantner (hft. Winterhof ) nicht spezifiziert.
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hatte ligist 1714 unter anderem einen getreidezehent in der ortschaft lo-
reith, der an zwei untertanen verpachtet war.346 auch im mtk der hft. ligist 
lassen sich entsprechende Zehentrechte zumindest noch in loreith finden.347

Hirsezehent348

die hirsezehentrechte gilgenbichls führen zu einer siedlung oder wohl 
besser gegend namens Lewtmos, Leitmes oder Leutmansberg. die frühesten 
nennungen gehen auf die landesfürstlichen marchfutterurbare (Leutmos ad 
Sanctum Floryanum, 1268/69)349 und die salzburger lehensbücher (Wein-
zehent dacz Leutmoser Perg, 1365)350 zurück. 

der aktuelle stand der ortsnamenforschung erkennt in leutmos einen aus 
der hochmittelalterlichen rodungsperiode stammenden genetivischen orts-
namen.351 allerdings ging man bei dieser interpretation noch von der irriger-
weise vorgenommenen gleichsetzung von leutmos mit dem heutigen leiters-
dorf (bei Preding) aus.352 richtigerweise hatte schon hans Pirchegger gezeigt, 
dass es sich bei leutmos nicht um das bei Preding gelegene leitersdorf handeln 
kann, sondern vielmehr in der umgebung von herbersdorf (bei stainz) zu ver-
muten ist.353 

der hirsezehent in herbersdorf und leutmos gehörte dem bischof von 
seckau, der diesen zumindest seit 1373 als lehen weitergegeben hatte. hans 
hollenegger ist zwischen 1381 und 1414 als lehensnehmer genannt. Parallel 
dazu wurde auch leo lemsitzer mit dem hirsezehent belehnt. dieser schein-
bare Widerspruch löst sich auf, da 1419 in der belehnung des fridreich hollen-
egger explizit nur ein teil des hirsezehents zu leutmos enthalten war – den 
anderen teil bekam wohl die Witwe des leo lemsitzer.354 

 346 stla, a. saurau k 105/h 1253 (stiftbuch 1714), f. 76.
 347 stla, mtk gh 322/1, bestandcontracte an Zehent und fischwasser, 1749.
 348 der hirsezehent befindet sich in der alten gegend leutmes, welche in der heutigen ortschaft 

oberherbersdorfegg (kg herbersdorf ) liegt.
 349 alfons dopsch, die landesfürstlichen gesamturbare der steiermark aus dem mittelalter, Wien/

leipzig 1910, 149ff. (marschallamt c. 1268/69, sanctum floryanum).
 350 lang, salzburger lehen, nr. 245/2, 30/8, 30/9, 30/13 und 357/2.
 351 fritz freiherr lochner von hüttenbach, Zum namengut des frühmittelalters in der steier-

mark, in: ZhVst 99 (2008), 52.
 352 Joseph von Zahn, ortsnamenbuch der steiermark im mittelalter, graz 1893, 302 (leiters-

dorf ). 
 353 hans Pirchegger, leitersdorf, in: blhk 22 (1948), 120–126.
 354 lang, lehen seckau, nr. 303/1, 161/1-5 und 214/11-18.
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die Zweiteilung des hirsezehents stellt sich in den seckauer lehenbüchern 
wie folgt dar: hans saurau konnte mit seiner frau sigune 1484 den teilzehent 
nach reinprecht hollenegger übernehmen. helena saurau war mit sigmund 
herberstein verheiratet und hatte den Zehent wohl in die ehe mitgebracht. 
Jedenfalls wurde sigmund herberstein 1543 und 1558 mit dem halben Hiersch-
zehent zu Herberstarf und Lemdmanstorf under Stannz belehnt. mit einer 
letzten belehnung von 1583 endet vorerst die direkte Verfolgbarkeit des teil-
zehents.355 der zweite teil stand im besitz der familie lemsitzer, verliert sich 
aber rasch in den lehensbüchern. grund dafür könnte die Vergabe als freies 
eigen oder eine entfremdung gewesen sein. Jedenfalls ist dieses teillehen ab 
1430 nicht mehr nachweisbar. 

die neuzeitlichen herrschaftsunterlagen verweisen mehrfach auf einen 
hirsezehent zu leutmes. sowohl das gut dornegg (vormals racknitz) als auch 
die hft. herbersdorf bei stainz sind da zu nennen. auf der anderen seite 
kennen die urbare von gilgenbichl einen nicht näher spezifizierten hirseze-
hent bei stallhof und am retzerhof. diese mehrfachen überlieferungsstränge 
erlauben in der Zusammenschau eine ausnehmend gute dokumentation, ob-
wohl sie nicht ganz frei von widersprüchlichen angaben ist. insofern kann dies 
auch exemplarisch zur Veranschaulichung der aussagequalität einzelner Quel-
len dienen und wird aus diesem grund im folgenden ausführlicher behandelt, 
als es an sich notwendig wäre. 

die Quellen der hft. dornegg nennen den hirsezehent zu leutmesberg 
explizit seit 1642.356 der 18 schäffel umfassende hirsezehent wurde nach 
 einem lokalmaß bemessen, wobei man zwischen gestrichenem und gehäuftem 
schäffel unterschied. die 10 gehäuften und 8 gestrichen schäffel werden jähr-
lich abwechselnd von den hft. dornegg und Winterhof (gilgenbichl wird hier 
nicht erwähnt!) genommen. erst gegen ende des 18. Jahrhunderts wurde die 
liste der abgabenpflichtigen aktualisiert und ein zusätzlicher ertrag von einem 
gestrichenen schäffel festgestellt.357 

ein zweiter überlieferungsstrang ist bei der hft. herbersdorf (bzw. stift 
stainz) beheimatet. demnach waren etliche huben zu leutmes in den maier-
hof des gutes herbersdorf eingezogen worden. Von den darauf lastenden ab-
gaben waren in den 1630er Jahren 19 schäffel hirse (teils gestrichen, teils ge-
häuft) jährlich abwechselnd an die herrschaften dornegg und Winterhof zu 

 355 ebd., nr. 290/17 und 155/11-17.
 356 stla, laa.a. antiquum V, bücher 32 buchhaltereiextracte 1711, f. 261ff.
 357 stla, a. arnfels k 5/h 12 urbar 1693 f. 26f, mtk mh 17 subrepartitions tabella 1753 

leitmeßberg und register über richterrecht und sackzehent 1788/1836 leitmesberg oder her-
bersdorf nr. 116–132.
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entrichten. Vom gesamtzehent waren 9 gehäufte und 7 gestrichene schäffel 
direkt auf untertanengründe zu leutmes geschrieben, während die hft. her-
bersdorf selbst die differenz auf die 19 schäffel zu leisten hatte. das lokalmaß 
war ein eigenes kleines gefäß – eben das schäffel –, das der jeweilige amtmann 
in Verwahrung hatte.358 im 18. Jahrhundert wurde abweichend festgestellt, dass 
die hft. herbersdorf ein gestrichenes und ein gehäuftes schäffel zu geben 
hatte – und zwar zwei Jahre nach dornegg und erst im dritten Jahr zum Win-
terhof !359 

im gut gilgenbichl ist seit dem ersten urbar von 1630 ein 19 schäffel 
umfassender hirsezehent von insgesamt 17 holden festgestellt. Während die 
summierte abgabe im 17. Jahrhundert durchwegs 12 gehäufte und 7 gestriche-
ne schäffel ausmachte, wurden im 18. Jahrhundert (richtigerweise) 10 gehäuf-
te und 9 gestrichene schäffel verzeichnet. außerdem ist erst im 18. Jahrhundert 
erwähnt, dass die Zehenterträge mit der hft. dornegg jährlich abwechselnd zu 
teilen sind – vorher fehlt eine entsprechende klarstellung. die umrechnung in 
das grazer kastenmaß ergibt für den Zehent insgesamt 6 Viertel und 3 mäßl 
hirse, wobei dies nur jedes zweite Jahr dem gut gilgenbichl zustand. 

Von der hft. Winterhof existiert aus dem 17. Jahrhundert keine urbariale 
überlieferung. 

trotz der kleinen unterschiede kristalliert sich ein plausibles szenario he-
raus: 

obwohl zwei überlieferungsstränge annehmen, dass der hirsezehent im 
17. Jahrhundert teilweise in das gut Winterhof zu dienen war, beanspruchte 
gilgenbichl (offensichtlich mit erfolg) den teilzehent. Wahrscheinlich war bei 
den außenstehenden herrschaften die aufgrund enger verwandtschaftlicher 
Verhältnisse erfolgte trennung von Winterhof und gilgenbichl nicht nachvoll-
zogen worden. 

die aus dem hochmittelalter stammende Zweiteilung des hirsezehents 
setzte sich in der neuzeit kontinuierlich fort. der bei der familie herberstein 
liegende teil war stets seckauer lehen und dürfte (auf nicht nachvollzogenem 
Wege) zum gut dornegg gekommen sein. dafür spricht neben der kontinu-
ierlichen beschreibung als teilzehent und der Verwendung des topographi-
schen namens leutmes auch die tatsache, dass der gilgenbichler teilzehent 
schon 1580 im ausstattungsgut gewesen ist – eine Zeit, zu der die herber-

 358 stla, a. stainz stift k 4/h 62 urbar herbersdorf 1648 f. 28ff.
 359 stla, a. stainz stift k 8/h 77 register 1701/10 f. 147. die mehr-rechte von dornegg gegen-

über Winterhof sind auch teilweise im alten grundbuch stla, gb ii stainz nr. 84 urb. 633, 
637, 637½ u. 639 überliefert.
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steiner noch mit dem anderen teil belehnt waren. somit wäre die familie 
lemsitzer als besitzvorgänger der Prantner festgestellt – der übergang lässt 
sich aber faktisch nicht datieren (zwischen 1430 und 1580). 

ausgangsbasis für die lokalisierung der 17 abgabenpflichtigen objekte 
bildet ein register der hft. dornegg aus dem Jahr 1788.360 Zusammen mit den 
katastern können 16 untertänige bauerngüter (vlg. taschner, steinbauer, 
rohrhüttl, Wirthwagner, krobath, stöckl, grabenbauer, Posch, Pötleitner, 
simipeter, stiendl, kroissimi, teuchtbauer, meßner, alter amtmann, binder), 
die allesamt untertanen der hft. herbersdorf (bzw. stainz-stift) waren, iden-
tifiziert werden.361 der maschwanderhof führt uns zum schloss herbersdorf 
bei stainz, das zwischen 1602 und 1648 im eigentum der gleichnamigen fa-
milie war und dann an das stift stainz verkauft wurde. im urbar von gilgen-
bichl wird der hof auch als retzhof bezeichnet, eine bezeichnung, die an die 
eigentümerfamilie des 16. Jahrhunderts erinnert.362

abschließend stellt sich noch die frage nach der gegend leutmes. da alle 
zehentpflichtigen güter in der kg herbersdorf liegen, ist auch leutmes inner-
halb dieser kg zu vermuten. exemplarisch zeigen kann man dies mit dem vlg. 
Posch. dieses untertanengut gab zwei schäffel hirsezehent und ist deshalb in 
den registern leicht identifizierbar. da es in der Vergangenheit zu leutmes 
gelegen war und sich heute in oberherbersdorfegg befindet, ist die lage von 
leutmes innerhalb der kg herbersdorf bestimmt.363

VI. Lasten und Pflichten

Wenngleich in einer freien grundherrschaft grundsätzlich die aktiva über-
wiegen, so gibt es auch oft belastungen, die einer völligen freiheit entgegen-
stehen und oftmals lang weitertradierte ursachen haben. dies war im gut 
gilgenbichl nicht anders, und so sind im sinne einer Vollständigkeit diese 
lasten und Pflichten ebenso wie zuvor die rechte zu untersuchen.

 360 stla, mtk mh 17 (dornegg) register über richterrecht u. sackzehent, 1788 nr. 116–132.
 361 stla, Jk stainz 9, herbersdorf k 1362 und fk 1328 herbersdorf Prot. 673.
 362 baravalle, burgen und schlösser (wie anm. 2), 69.
 363 das anwesen vlg. Posch bestand ursprünglich aus zwei hofstätten zu leutmes (stla, a. stainz 

k 4/h 62 f. 29), deshalb wohl auch die doppelte Zehenthöhe, und fand seinen Platz im urbar 
der hft. herbersdorf resp. stainz (stla, gb ii stainz nr. 84 urb. 622).
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Ranftlhof

als der sogenannte ranftlhof 1676 in die hft. gilgenbichl integriert wurde, 
kamen neben den gülten und positiven Vermögenswerten auch einige lasten 
und Pflichten mit:364 

an haar- und hirsezehent waren 4 Viertel 2 mäßl und 4 haarzechlinge 
zur hft. ligist zu geben. diese abgabe galt für den jeweiligen inhaber des 
ranftlhofes selbst und ist in den ligister registern zwischen 1580 und 1755 
explizit nachweisbar.365 

Von einem überlandacker hatte schon christof ränftl 1651/52 ins ligister 
rustikalurbar 2 ß 15 d gedient.366 der Posten lässt sich aufgrund seiner an-
ordnung und des gleichbleibenden Zinses bis in die grundbücher weiterver-
folgen.367 die lokalisation des grundstückes ist schwierig, da das grundbuch 
mit dieser urbarnummer nicht abgeschlossen wurde. insofern helfen nur eine 
überlieferte grenzbeschreibung von 1755 und der letzte bekannte Pächter na-
mens simon hueber weiter.368 mit diesen angaben lässt sich das grundstück 
als östlicher teil des bauerngutes vlg. Ploderer (kg köppling) identifizieren, 
das der ursprünglichen hft. ligist längst entfremdet worden war.369 

der sogenannte Puterische Weingarten war mit 2 achtel bergrecht der hft. 
Pichling unterworfen. dieser Weingarten lag am Pichlerberg und war zuvor 
von anna regina Puterer an Johann caspar kellersberg verkauft worden, ehe 
er parallel mit dem ranftlhof 1676 in das gut gilgenbichl eingegliedert wur-
de.370 offensichtlich konnte der Weingarten von der hft. Pichling entfremdet 
oder freigekauft werden. Jedenfalls scheint er ohne jeden weiteren belastungs-
vermerk eingang in das dominikalurbar von gilgenbichl gefunden zu haben. 
die ermöglicht auch eine lagebestimmung, die zum sogenannten dorngraben 
in der kg moosing führt.371

 364 stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief 1676.
 365 stla, a. saurau k 100/h 1234 urbar c. 1580 hierschzehent zu khlain neudorf f. 35, mtk 

gh 321/1 sackzehent 1749 no. 10 klain neudorf und mtk gh 321/1 subrepartition ligist 
1755 nr. 102-103.

 366 stla, a. saurau k 101/h 1241-1242, anschlag 1651, 1652 f. 28ff.
 367 stla, gb i nr. 1268 urb. 117.
 368 stla, gb i nr. 1269, f. 166, vgl. auch gb ii nr. 230 Voitsberg urb. 117.
 369 Zur gültgeschichte des ranftlhofes im allgemeinen und des bauernhofes vlg. Ploderer siehe 

Plaschzug, sighart- oder ranftlhof, 111.
 370 stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief an niclas graf lodron von Johann caspar kellersperg, 

1676-ii-6.
 371 bereits 1697 war der Weingarten am Pichlberg samt einem strich holz vom ränftlhof an michl 

främon verpachtet (stla, a. lodron k 1/h 24 spezifikation bei übergabe). später wird er 
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Hirsezehent

in den Jahren 1560/63 hatte sebastian mürzer für seinen hof zu stögers-
dorf 3 Viertel hirse und einen Puschen haar als Zehent nach seckau zu rei-
chen.372 sein nachfolger Wolf sigmund gilgenberger gab 1623 den Zehent in 
derselben höhe an den bischof von seckau (in seiner funktion als Pfarrer der 
mensalpfarre mooskirchen).373 

im gegensatz dazu zeigen die aufzeichnungen der hft. gilgenbichl eine 
last von 5 Viertel hirsezehent an das bistum seckau. Wo die Verpflichtung 
zur lieferung der zwei zusätzlichen Viertel hirse herkommt, konnte leider 
nicht geklärt werden (eventuell die restschuld von einem eingezogenen rus-
tikalgut?).374 

1686 verkaufte der seckauer bischof seinen gesamten hirsezehent in der 
Pfarre mooskirchen an niclas lodron, der diesen seiner hft. Winterhof zu-
schreiben ließ.375 somit war die Zehentverpflichtung von gilgenbichl in ein 
und derselben hand wie das Zehentrecht. die auf diesem Weg indirekt erlang-
te hirsezehentbefreiung von gilgenbichl wurde auch im 18. Jahrhundert bei-
behalten, nachdem der hirsezehent (mit entsprechender minderung) an den 
mooskirchner bäckermeister und herrschaftsinhaber (gut mühlau) verkauft 
worden war.376

Marchfutter

bemerkenswerterweise kommt stögersdorf in den landesfürstlichen march-
futterurbaren zwischen 1414 und 1609 kaum vor, während das viel kleinere 
und benachbarte bubendorf in seiner gänze der marchfutterpflicht unterlag. 

dann im dominikalurbar im dorngraben lokalisiert (stla, gb ii Voitsberg nr. 418 
domu 4).

 372 da, Pfarrakten mooskirchen, Pfründe i, 96-b-10/1, hirsch register der Phar in moßkirchen 
gehörig, no. 30/7, stegerstorff: das dokument ist nicht datiert, aber aufgrund der Vermerke 
handelt es sich um die Jahre 60 bis 63. das Jahrhundert ergibt sich mit dem in schadendorf 
nachweisbaren Wolfgang Paur, also 1560–1563; vgl. dazu Walter Plaschzug, liebocher 
geschichte(n), koblenz 2013, 400.

 373 da, bistumsarchiv, Patronatsakten, mooskirchen, 146-d-4/1, har- und hirschzechent 1623, 
stögerstorf.

 374 stla, a. lodron k 1/h 5 kaufbrief, 1676. 
 375 stla, a. mooskirchen k 1/h 2, urbar des marktes u. amtes söding, 1686, und a. lodron 

k 1/h 9 Wechselcontract des bischoffs von seggau mit nicolaus graf lodron, 7.5.1686.
 376 stla, mtk gh 331, extract des sackzehends 1749, stögerstorf: tatsächlich macht der sackze-

hent in der ortschaft nunmehr 8 (alte) Viertel aus, während im 16./17. Jahrhundert noch 11 Vier-
tel zu nehmen waren. die differenz entspricht eben den 3 Vierteln des gilgenbichler hofes.
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Von stögersdorf ist im urbar von 1414 nur eine hube, noch dazu unter der 
überschrift Pubendorf, eingetragen. diese hube wurde von einem hof des 
gottfried bebaut, wobei das marchfutter nicht eingebracht werden konnte 
(siczt ab). dieser gottfried ist, wie man aus einem anderen Vermerk im urbar 
entnehmen kann, kein anderer als gottfried lemsitzer.377 über diesen erfährt 
man in anderen Quellen mehr. so heiratete er um 1373/80 dorothe, eine 
tochter des ulrich reisacher. er verstarb offensichtlich noch vor 1415, ohne 
söhne zu hinterlassen. als nachkommen sind nur zwei töchter namens ern-
trude und barbara bekannt.378 

die Verwandtschaft von gottfried lemsitzer mit den reisachern führt zu 
einem anderen dokument aus dem Jahr 1392. damals ertauschte hans grad-
ner in einem gültentausch mit dem stift seckau unter anderem das dorf 
 bubendorf und einen hof zu stögersdorf, den die erben des reisachers inne-
hatten.379 Wenn man außerdem bedenkt, dass der Vorläuferhof von gilgenbichl 
direkt an die ortschaft bubendorf grenzt, hat man alles in allem genug indi-
zien, um gottfried lemsitzer und den hof zu stögersdorf mit dem späteren 
gilgenbichl in Verbindung zu bringen. der hof selbst scheint 1392 noch dem 
hans gradner dienstpflichtig gewesen zu sein, hatte also nur beschränkte frei-
heiten. man kann aber davon ausgehen, dass gottfried lemsitzer und seine 
nachbesitzer den hof Zug um Zug ausbauten und jene freiheiten erreichten, 
die gilgenbichl ab dem 16. Jahrhundert auszeichneten. 

Weitere information ist aus dem marchfutter nicht zu gewinnen, da die 
späteren landesfürstlichen urbare den eintrag von 1414 zwar bis 1529/31 
tradierten, aber mangels uneinbringlichkeit nicht weiter aktualisierten. 
 allerdings vermelden die vereinigten herrschaften Winterhof und gilgenbichl 
im mtk eine marchfutterpflicht von 4 Viertel kastenmaß.380 diese Verpflich-
tung reicht ebenfalls bis 1414 zurück, bezieht sich aber auf eine hube am so-
genannten Neidegg. obwohl diese hube nicht lokalisiert werden kann, ist 
bemerkenswert, dass sie nach 1529/31 an den Prantner am Winterhof kam.381 
bei der gründung der eigenständigen gült gilgenbichl verblieb diese hube 
aber bei der stammherrschaft Winterhof, da 1609 andre Prantners erben – 
und nicht hans gilgenberger – die 4 Viertel marchfutter zu geben hatten.382

 377 Perstling, multimediale dokumentation (wie anm. 8), 747 u. 1088.
 378 lang, lehen seckau, nr. 125/5 und stla, aur nr. 4592 (1415).
 379 stla, aur nr. 3752a (1392).
 380 stla, mtk gh 357 bekanntnis tabell 1749, ausgab.
 381 Perstling, multimediale dokumentation, 521 und stla, stockurbar 27/68 f. 173 laderstorff, 

stockurbar 28/69 f. 226 laderstorff. 
 382 stla, stockurbar 29/70 f. 78 latterstorf.
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Zehentbefreiung

der Weizenzehent für einen großteil der Pfarre mooskirchen wurde von 
der hft. lankowitz, den herrn von racknitz und dem bischof von seckau 
eingehoben. im Jahr 1590 waren vom Winterhof Georg und Hanns Prantners 
seel. Erben zehentpflichtig, während in stögersdorf hans gilgenberger vom 
mürzhof den Zehent zu entrichten hatte. in einer nachträglichen notiz wurde 
jedoch festgehalten, dass hans gilgenberger im Jahr 1591 für seine gründe zu 
stögersdorf von der hft. lankowitz vom Zehent befreit worden war. diese 
befreiung schloss auch seinen anteil der baufelder am gut Winterhof ein – 
damals hatte er ja die halben gründe des Winterhofes in seinem eigentum.383 

nachdem im Jahr 1597 sigmund friedrich herberstein den Zweidrittel-
korn- und haferzehent u. a. in stögersdorf und am Winterhof vom salzburger 
erzbischof Wolf dietrich erkauft und seiner hft. krems eingegliedert hatte, 
übertrug er den vorhin genannten Weizenzehent aus der hft. lankowitz eben-
falls nach krems.384 

schließlich erreichte hans gilgenberger 1599 für seinen anteil am gut 
Winterhof und seinen stögersdorfer hof gilgenbichl die ausweitung der 
 Zehentbefreiung auf seinen feldern für den korn- und haferzehent.385 an-
sonsten blieb gilgenbichl aber zehentpflichtig, wie sich in dem bischöflich 
seckauischen getreidezehentregister von 1623 zeigt, nach welchem der gilgen-
berger von seinem hof und zwei Äckern am Winterhof korn- und Weizenze-
hent dienen musste.386 

Weiteren einblick in den seckauischen Zehent gibt ein bestandbrief aus 
dem Jahre 1637, in dem christof hagen und hans adam oberwiser von 
 bischof Johann marx den Zehent in der Pfarre mooskirchen pachteten. in 
diesem wurde als zehentpflichtiger ort neben Winterhof auch ein Prandthof 
genannt. dieser Prandthof könnte, wie bereits erörtert, dem gut gilgenbichl 
entsprechen.387 durch einen 1686 zwischen dem seckauer bischof und niclas 
lodron abgeschlossenen Wechselkontrakt kam das drittel garbenzehent zur 
hft. Winterhof.388 

 383 stla, a. lankowitz k 1/h 4 (urbar 1590), f. 123ff. traidtzechent.
 384 stla, a. saurau k 113/h 1319 (urbar 1616), f. 34.
 385 stla, a. krems k 1/h 2 (urbar 1616), f. 92f.
 386 da, bistumsarchiv, Patronatsakten, mooskirchen, 146-d-4/1, Zehentregister, moßkhürchner 

Zehentregister von 1623 Jahr, Winterhoff.
 387 da, Pfarrakten mooskirchen, Pfründe i, 96-b-10/1, bestandbrief von Johann marx, bischoff zu 

seggau an herrn christoph, freiherrn von haagen und hageneckh und hannß adam ober-
wiser, haubtman zu moßkirchen, 1637.

 388 stla, a. lodron k 1/h 9, Wechselcontact, 1686. 
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konsequenterweise nennen die gilgenbichler urbare des 17. Jahrhunderts, 
aber auch die hft. Winterhofer grundbuchs- und besitzveränderungsprotokol-
le des 18. Jahrhunderts, immer wieder zehentfreie grundstücke – fast ausschließ-
lich handelt es sich um im dominikalurbar geführte objekte. die identifizier-
baren und zehentfreien Äcker, die vormals zum hof in gilgenbichl gehörten, 
sind 1. leitenacker, 2. hofacker (= greith am gilgenbichl) und 3. schrötten-
acker. hingegen finden sich der (4.) sumerau-acker und der (5.) Winterhofer 
leitenacker unter den zehentfreien Äckern vom halben Winterhof, den der gil-
genberger 1627 an den besitzer der hft. Winterhof zurückverkaufte.

VII. Burgfried, Reißgejaid und Fischerei

im Verzeichnis der im landgericht oberwildon gelegenen burgfriede von 
1624/25 findet sich ein burgfried zum Winterhoff, den die herren gilgen-
berger und hagen gemeinsam besaßen.389 da zu der fraglichen Zeit das gut 
gilgenbichl eigenständig war, wurde offensichtlich der burgfried intern zwi-
schen den beiden herrschaften geteilt. 

dies erschließt sich auch aus dem urbar von 1676, in welchem der burg-
fried für gilgenbichl (ohne grenzbeschreibung) im umkreis von ca. einer 
halben meile angesetzt wurde. 

die gerichtsbeschreibungen von 1754 erwähnen den burgfried von Win-
terhof nur indirekt – demnach grenzte der burgfried im süden an den der hft. 
herbersdorf/stainz und im Westen an den der hft. ligist. die grenze zum 
ligister burgfried begann an der kainach bei einem burgfriedstein unterhalb 
der gösslermühle, verlief dann bis zum bachbauern und weiter zum Zirknitz-
bach.390 

ein streit zwischen Wolf saurau und hans gilgenberger aus den Jahren 
1617–1619 über das Jagdrecht im rauchegger hart (rathafner holz) legt 
nahe, dass das reißgejaid von gilgenbichl und damit wohl auch der burgfried 
bis zu jenem Wald reichten, diesen aber nicht mit einschlossen.391 

die einzelnotizen zusammennehmend kann man den gemeinschaftlichen 
burgfried Winterhof-gilgenbichl grob festlegen. besonders klar ist die nord-

 389 anton mell/hans Pirchegger, steirische gerichtsbeschreibungen (= Quellen und for-
schungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der steiermark 1), graz 1914, 233.

 390 ebd., 469f.
 391 stla, lr sch 272 h 1 (gilgenberger) – die zahlreichen Zeugenaussagen legen nahe, dass schon 

die Prantner vom Winterhof in jenem Wald zwar gelegentlich jagten, die rechte hierzu scheinen 
aber doch bei der hft. ligist gelegen zu sein.
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grenze, die mit der kainach zusammenfällt. auch die Westgrenze ist mit der 
grenze gegen die riede bubendorf und rubmansberg (entlang des sogenann-
ten knopperbaches) gut bestimmbar. die südgrenze dürfte durch den lauf des 
Zirknitzbaches relativ gut beschrieben sein. lediglich im osten verbleiben 
unsicherheiten, da unklar ist, wie weit der einflussbereich der hft. Winterhof 
tatsächlich reichte. da alle anderen grenzen durch Wasserläufe beschrieben 
werden, wird auch hier ein bach die grenze gebildet haben. für gilgenbichl 
ist diese grenze aber irrelevant, da die interne grenze zwischen den beiden 
herrensitzen Winterhof und gilgenbichl verlief. die topographie spricht für 
den graben zwischen den beiden schlössern. eine betrachtung des so rekon-
struierten burgfriedbezirks zeigt, dass nicht nur die um das schloss gilgenbichl 
liegende flur im dorf stögersdorf, sondern auch die gegend rosenberg und 
das Weinried am Zirknitzberg im burgfried eingeschlossen waren. selbst gers-
dorf, das mehrheitlich zur hft. Winterhof gehörte, war dem burgfried nach zu 
gilgenbichl gehörig. 

der Jagdbezirk war wohl an den burgfried gebunden. es handelte sich im 
Wesentlichen um niederjagd auf hasen, die in form von treibjagden durch-
geführt wurde, wobei die untertanen im rahmen ihrer robot zur treibertätig-
keit verpflichtet wurden. im mtk sind für die vereinigte hft. Winterhof und 
gilgenbichl 10 untertanen mit je 4 tagen Jagdrobot belegt (vorwiegend Zins-
objekte im dominikalurbar). eine überprüfung der einzelobjekte zeigt, dass 
nur vier davon aus vormals gilgenbichlerischen gut stammen, die anderen 
sechs waren stets teil der hft. Winterhof gewesen.392 

obwohl nahe an der kainach gelegen, scheint gilgenbichl bemerkenswer-
terweise über keine fischereirechte verfügt zu haben. die Prantnerischen 
 fischereirechte blieben ungeteilt beim stammgut Winterhof.393 

VIII. Abschluss

Zusammenfassend sind im Zuge der systematisch erarbeiteten herrschafts-
geschichte gilgenbichls doch einige bemerkenswerte ergebnisse zutage ge-
kommen. 

so zeigt sich, dass das ausstattungsgut gilgenbichls aus drei hauptlinien 
bestand. das wären 1. die alten gradner besitzungen, die über tiburtz von 
Zintzendorf an die Prantner kamen, 2. die von den lemsitzern herrührenden 

 392 stla, mtk gh 357 subrep. 1754, domu 4, 8, 41, 81.
 393 so konnte georg christoph Prantner vom Winterhof 1622 u. a. fischereirechte in der kainach 

an seine schwester eva Juliana hagen verkaufen (stla, aur 1622-V-1,-).
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güter und 3. die von den mürzern stammenden besitzungen, die aber zum 
großteil schlechter dokumentiert sind. 

außerdem konnte sowohl die gegend leutmos (in der kg herbersdorf ) 
als auch die siedlung Permansdorf (in der kg stögersdorf ) sicher lokalisiert 
werden. beides sind ortsnamen, die schon mehrere hundert Jahre nicht mehr 
im gebrauch stehen. 

einblicke in die gutsherrliche Verwaltung und behandlung von Zinsabga-
ben ermöglichte insbesondere das richterrecht von Pöls. hier wurde explizit 
gezeigt, wie aus dem titel der alten traditionsabgabe richterrecht eine Zins-
getreidepflicht entstehen konnte und wie versucht wurde, diese letztendlich 
doppelt von den untertanen einzutreiben. Wie ungenau und widersprüchlich 
tradierte abgabenpflichten sein können, dokumentiert der hirsezehent von 
leutmos. diese abgabe zeigt insbesondere, dass die kleinen privaten grund-
herren mit der Verwaltung oft überfordert waren und sich nicht einmal über 
ihre eigenen aktiva im klaren waren. sie relativiert auch die aussagekraft 
einzelner Quellen und warnt vor einer überbewertung von einzelüberlieferun-
gen. die stiftische herrschaftsverwaltung herbersdorf (stainz) scheint hier 
ungleich präziser und professioneller gewesen zu sein.

Abb. 5: 
Rekonstruierte 
Flur des Mürzhofes 
zu Stögersdorf 
(gelb) im 16. Jh.



122

als wichtigstes ergebnis und motivation ist die klärung des mittelalter-
lichen herrschaftssitzes Mürzhof bzw. Mierzhof anzusehen. diesem „auftrag“ 
fühle ich mich verpflichtet, seit ich vor etlichen Jahren hans Pircheggers „bei-
träge zur besitz- und rechtsgeschichte des mittleren kainachbodens“394 gelesen 
hatte. 

anscheinend stand der Vorläufer gilgenbichls wie das benachbarte buben-
dorf seit 1392 unter der oberherrschaft der gradner. gottfried lemsitzer 
bekam den hof (vielleicht als lehen?) nach seinen Verwandten, den reisa-
chern. er hatte offensichtlich keinen sohn, sodass auf ihn wahrscheinlich 
friedrich mürzer (um 1432) folgte. immerhin widerlegte der das heiratsgut 
seiner frau mit zwei höfen zu stögersdorf.395 gute 100 Jahre später saß dann 
nachweislich sebastian mürzer auf jenem hof in stögersdorf, aus dem ab 1580 
gilgenbichl werden sollte. 

ein letztes relikt der ehemaligen oberherrschaft der gradner findet sich 
in einer ablösungsnotiz zwischen siegmund friedrich herberstein und seinen 
brüdern. demnach hat der herbersteiner 1581 nicht nur den ehemaligen 
gradnerischen sigharthof (= ranftlhof ), sondern auch einen mürzhof in 
seine hft. lankowitz eingegliedert. allerdings kann bei der hft. lankowitz in 
folge nur der sigharthof nachgewiesen werden, der mürzhof fehlt (vielleicht 
weil diese oberherrschaft inzwischen abgekommen war und die notiz von 
1581 nur eine tradition wiedergibt?). Jedenfalls scheint es einen alten Zu-
sammenhang zu geben, da ja der sigharthof explizit auf gradnerisches erbe 
zurückgeht, warum also nicht auch der mürzhof ? 

Parallel dazu ist die geschichte des mürzerhofes im kainachfeld zu sehen, 
der unter kaiser maximilian i. anfang des 16. Jahrhunderts neu errichtet wur-
de und aus dem sich das schloss rollau entwickeln sollte. dieser mürzerhof 
war wahrscheinlich der stammsitz der seit 1318 in der Weststeiermark nach-
weisbaren familie mürzer und darf nicht mit dem mürzhof zu stögersdorf 
verwechselt werden!396

 394 Pirchegger, kainachboden (wie anm. 3): in seiner fußnote 24 stellt Pirchegger diese aufga-
be, die ich mit diesem aufsatz als erledigt ansehen will.

 395 baravalle, burgen und schlösser (wie anm. 2), 558–560.
 396 Pirchegger (wie anm. 3), 353: rollau ist entgegen vielfach abgeschriebener fehldeutung im 

20. Jahrhundert aber nicht bei der schatzlmühle, sondern in der nähe der gößlermühle in der 
kg kleinsöding zu lokalisieren. 


