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Geschichte von Schloss und Ort Weinburg  
bis 1837

Von christa s c h i l l i n g e r

das Jubiläum „800 Jahre erste urkundliche nennung von Weinburg“ 2011 
war der anlass, sich mit der geschichte von schloss und ort Weinburg von 
den anfängen bis zum Verkauf an die familie lucchesi-Palli im Jahr 1837 zu 
befassen.

die geschichte des gesamten bereiches ist von einem schlechten for-
schungsstand gekennzeichnet. es fehlt an einer systematischen darstellung, 
eines steht jedoch fest: wenn auch oft funde fehlen, die „mittlere“ steiermark 
war seit der ur- und frühgeschichte keineswegs ein menschenleeres land. als 
siedlungsgebiet waren die flusslandschaften entlang der mur für mensch und 
tier ideal. aus Weinburg sind bisher weder funde aus den stein- noch aus den 
metallzeiten bekannt. die letzten Jahrhunderte vor christi geburt waren von 
den kelten geprägt, die nach der eingliederung in das römische reich um 
christi geburt nach und nach romanisiert wurden. sie bestatteten ihre toten 
in hügelgräbern. die zahlreichen grabhügelgruppen und grabhügelfelder 
beweisen zum einen die relativ dichte besiedlung in dieser Zeit, zum anderen 
aber auch, dass es wesentlich mehr orte gegeben hat, die aufgrund der inten-
siven bodenbearbeitung der letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte heute kaum 
noch lokalisiert werden können bzw. schon verschwunden sind. Weinburg ist 
leider ein beispiel für das letztere.1 eine handgezeichnete karte aus dem Jahr 

 1 Vgl. Walter modrijan, Vor- und frühgeschichtliche funde aus dem bezirk mureck. in: fest-
schrift Julius franz schütz, graz 1954, 407f., sowie Wolfgang artner, ratschendorf: funde aus 
dem gemeindegebiet und grabungen im norisch-pannonischen hügelgräberfeld „hügelgstau-
dach“. mit einem anhang zu den hügelgräbern im bezirk radkersburg. in: fundberichte aus 
österreich 33 (1994), 31–79. Verzeichnet sind fundplätze in Weinburg/siebing, Weinburg-bu-
chenjahn und Weinburg-riebitz, Perbersdorf, korberg/siebing, siebing-unterer Jahn, siebing-
markkogel, Pichla-sugaritz/tiergarten, Pichla-sugaritz/leitenjahn. Vgl. auch otto h. urban, 
das gräberfeld von kapfenstein (steiermark) und die römischen hügelgräber in österreich. in: 
münchner beiträge zur Vor- und frühgeschichte 35 (1984). in der kg Weinburg, gegenüber dem 
schloss, auf der Weide des vulgo riebitz sind acht bis neun grabhügel; datierung ungeklärt.
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16062 verzeichnet zwischen Weinburg und brunnsee „krangete Pichl“ (= bühel) 
als anzeichen für vor- und frühgeschichtliche funde.3 der heutige ortsteil 
stangdorf wird 1382 erstmals urkundlich als „staindorf “ erwähnt, was eben-
falls auf funde verweist.4

die einzige römische stadt auf dem gebiet der heutigen steiermark war 
flavia solva, dessen territorium fast die ganze mittelsteiermark umfasste. da-
neben gab es eine reihe kleinerer orte, die als vicus (dorf ) bezeichnet wurden. 
dazwischen lagen landwirtschaftliche gutshöfe (villae rusticae), einer davon in 
dem nahe Weinburg gelegenen rannersdorf (og mettersdorf am saßbach).

mit dem niedergang des römischen reiches und der beginnenden Völker-
wanderungszeit verbessert sich die Quellenlage kaum. um 600 wanderten 
slawen in den raum, die aber außer ortsnamen kaum spuren hinterlassen 
haben. die existenz nur einiger weniger orte kann schriftlich nachgewiesen 
werden. mit dem Vordringen der magyaren aus der pannonischen tiefebene 
entstand ein unsicherer grenzbereich, in dem der Wald vielfach die oberhand 
gewann. einige frühe Verkehrsverbindungen hatten aber kontinuität bis ins 
mittelalter. otto lamprecht5 verdanken wir die erforschung der so genannten 
„ungarstraße“ im unteren murtal. es darf angenommen werden, dass diese auf 
der trasse einer römerzeitlichen Verbindung zwischen flavia solva und der 
bernsteinstraße angelegt wurde. die römerzeitliche brücke über die mur süd-
lich von leibnitz befand sich wahrscheinlich im bereich von landscha – bis 
heute ein wichtiger murübergang. die ungarstraße führte über Wagendorf, st. 
Veit am Vogau und lind nach seibersdorf am schwarzaubach, wo sich bis 1363 
auch eine mautstelle der Wildonier befand, weiter nach mureck und radkers-
burg. die einrichtung von mauten deutete stets auf eine gewisse Verkehrsfre-
quenz hin, da damit einnahmen verbunden waren. der jeweilige inhaber war 
interessiert daran, dass diese nicht umgangen wurden. die Wildonier maut 
dürfte aber auch einst die landesgrenze markiert haben. nach der schlacht am 
lechfeld 955 und dem ungarnsieg von heinrich iii. 1043 konnte die heutige 
oststeiermark in die mark an der mittleren mur (karantanische mark) mit der 
hengistburg bei Wildon als mittelpunkt eingegliedert und mit der lafnitz und 
der kutschnitza als ostgrenze wieder besiedelt werden. die marken wurden 

 2 stla hksa karton 106.
 3 Vgl. fritz lochner von hüttenbach, frühmittelalterliche namen in der steiermark, graz 

2004, 168.
 4 Vgl. otto lamprecht, grundherren im grabenlande. in: siedlung und herrschaft (= Vstla 

9), graz 1979, 229.
 5 otto lamprecht, die alte ungarstraße. Zur Verkehrs- und siedlungsgeschichte des unteren 

murtales. in: blhk 21 (1947), 40–48.
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zur sicherung des reiches gegen die ungarn angelegt und markgrafen einge-
setzt worden. die straßenverbindung nach Weinburg wurde in der Josephini-
schen kriegskarte von ca. 1780 als „ungarische landstraße“ bezeichnet.6 

die mark an der mittleren mur reichte von der koralm bis zum „mons 
Predel“, der Wasserscheide zwischen mur und raab im bereich laßnitzhöhe. 
der markgraf übertrug die Verteidigung an verdiente Vasallen und ministeria-
len und belehnte sie für ihre kriegsdienste mit land und hoheitlichen rechten 
wie gerichtsbarkeit und Jagd. 

aus dem markgrafen wurde ein landesfürst mit gefolge. die aus steyr 
stammenden otakare oder traungauer wurden 1180 zu herzögen von steier-
mark erhoben. einige familien kamen durch diese unterordnung zu sehr viel 
macht und begannen neben dem landesfürst mit kirchengründungen und 
dem bau von befestigungsanlagen. aufgrund des Vertrages von georgenberg 
1186 ging die steiermark im Jahr 1192 nach dem tod von herzog otakar iV. 
auf das haus babenberg im herzogtum österreich über.

Weinburg unter den Wildoniern und Wallseern

die anfänge von Weinburg sind, wie otto lamprecht7 schon erforscht hat, 
mit den herren von Wildon verbunden, jener ministerialienfamilie, die sich 
nach dem ersten Zentrum der mark „von Wildon“ nannte.8 

in einer urkunde herzog leopolds Vi. für das spital am semmering vom 
18. Juli 1211 ist unter den Zeugen ein schenk albero von Winberc angeführt. 
er ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit schenk albero von grimmenstein-
rabenstein gleichzusetzen. Weinburg soll er durch seine frau, eine tochter 
herrands von Wildon, erworben haben – in welchem ausmaß, überliefern die 
Quellen nicht.9 Wenn aber wenig später Weinburg unter „Winberch“ und „se-
bach“ urkundlich überliefert ist, deutet dies auf eine teilung hin. der burg-

 6 in der 7-bändigen „Josephinische(n) landesaufnahme 1763–1787 für das gebiet der republik 
slowenien“ von Vincenc rajšp (leitung/red.) und majda ficko (transliteration u. überset-
zung) ist in band 6, ljubljana 1996, auch das gebiet um Weinburg enthalten.

 7 otto lamprecht, der doppelname sebach-Winberch. Zur ältesten geschichte des schlosses 
Weinburg. in: ZhVst 36 (1943), 54–58. Vgl. auch mario schober, die besitzer und Quellen 
der Weinburg. Zur geschichte der Weinburg von den anfängen bis zum Jahr 1510. geisteswiss. 
dipl.-arb. graz 2013.

 8 Vgl. karl ferdinand kummer, das ministerialengeschlecht von Wildonie. in: aög 59 (1880), 
178–322.

 9 Vgl. hans Pirchegger, beiträge zur genealogie des steirischen uradels. 1. die schenken von 
grimmenstein-rabenstein. in: ZhVst 14 (1916), 25–43.
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name „Winberc“ verweist auf Weinbau.10 bis zur grundentlastung 1848 ge-
hörte zur herrschaft ein Weingarten am rosenberg (og st. Peter am otters-
bach).11 Zu diesem Weingarten gehörte der so genannte trennerhof, der 1406 
erstmals in den Quellen erscheint und 1839 zerstückelt und aufgeteilt wur-
de.12

der name „sebach“ steht mit einiger sicherheit für den saßbach, der zwi-
schen Weinburg und brunnsee im mittelalter einen see bildete. dieser ver-
wandelte sich durch Verlandung in ein moor, was durch die bereits erwähnte 
karte aus dem Jahr 1606 belegt ist.13

kirchlich gehörte die steiermark zu dieser Zeit zum erzbistum salzburg. 
im frühen 12. Jahrhundert entstand die erste burg am seggauer berg, die von 
den erzbischöfen an die herren von Pettau verliehen war. ab 1131/32 kam 
dazu die zweite burg, die mit salzburger burggrafen besetzt war. bis 1200 
wurden mehrere salzburger Provinzialsynoden in seggau abgehalten. die erz-
bischöfe versuchten, das eigenkirchenwesen der ministerialen zurückzudrän-
gen und sich über die Patronatsrechte der neu gegründeten kirchen mehr 
einfluss zu verschaffen. im Jahr 1211, in dem Weinburg erstmals erwähnt wird, 
einigte sich erzbischof eberhard ii. mit herzog leopold Vi. über das Patro-
natsrecht mehrerer Pfarren, darunter radkersburg (salzburgisch), straden und 
riegersburg (beide landesfürstlich). 

nur wenige Jahre später wurde das erste bistum auf steirischem boden ge-
gründet. die bischöfe von seckau erhielten durch erzbischof eberhard ii. 
1218 neben der ersten burg in seggau auch die wahrscheinlich aus der Pfarre 
leibnitz hervorgegangene Pfarre st. Veit am Vogau, der Weinburg bis heute 
angehört, als mensalpfarre, d. h. vom einkommen der Pfarre ging ein teil an 
das bistum. 1342 wurden die ansprüche der bischöfe von seckau nochmals 
schriftlich festgehalten.14

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass eine 1815 erstellte Pfarr-
karte der Pfarre st. Veit am Vogau im bereich von Weinburg an der grenze mit 
der Pfarre st. Peter am ottersbach (Wittmannsdorf ) einen grenzstein mit der 

 10 fritz lochner von hüttenbach, steirische ortsnamen. Zur herkunft und deutung von 
siedlungs-, berg-, gewässer- und flurbezeichnungen, graz 2008, 155.

 11 Josef andr. Janisch, topographisch-statistisches lexikon von steiermark. iii. band s–Z, graz 
1884, 1271, beschreibt den Weinkeller der burg als einen der schönsten Weinkeller des landes. 
der keller in dieser form entstand in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts. nach 1837 
wurde die Weinwirtschaft durch den ankauf von Weingärten in den Windischen büheln noch 
intensiviert, und alljährlich wurden öffentliche Versteigerungen abgehalten.

 12 Vgl. lamprecht, grundherren (wie anm. 4), 254.
 13 Vgl. lamprecht, doppelname (wie anm. 7).
 14 stla aur 2197c (kopie) bzw. dag Pfarrurkunden 621 (original Pergament).



13

Jahreszahl 1273 erwähnt.15 ob der grenzstein von 1273 eine Pfarrgrenze mar-
kiert hat, kann nur vermutet werden. laut der ältesten Quelle, die über Pfarr-
zugehörigkeiten hinweise bietet, gehörte Wittmannsdorf 1265 zur Pfarre st. 
Veit am Vogau. im feuerstättenverzeichnis von 1445 hingegen zählte Witt-
mannsdorf zur Pfarre straden. 

Wann der ottersbach als neue grenze zwischen den mutterpfarren straden 
und st. Veit am Vogau festgelegt wurde, kann nur indirekt erschlossen werden. 
1339/40 war auch straden bischöfliche mensalpfarre geworden. es liegt nahe, 
dass in diesem Zusammenhang die schon erwähnte Pfarrgrenzänderung von-
stattenging. 

1246 tritt Weinburg als beurkundungsort in erscheinung. nach dem tod 
des ministerialen reimberts von mureck 1244 wurde sein besitz unter seinen 
töchtern aufgeteilt. benedikta, die mit hartnid von rabenstein verehelicht 
war, verkaufte 1246 ihre burg reisberg in kärnten an den erzbischof von 
salzburg. in der Zeugenreihe finden wir Pernger, dietrich und gottfried „mi-
lites de Winberch“.16 

man weiß nicht, ob hartnid von rabenstein und seine frau benedikta auf 
Weinburg gewohnt haben. Zur Verwaltung der dazugehörenden grundherr-
schaft bedienten sie sich ihrer dienstmannen (milites). die besiedlung des 
unteren murtales war damals noch sehr dünn. der Waldbestand bot natürli-
chen schutz, noch ende des 18. Jahrhunderts beschreiben kartographen den 
Weinburger hofwald als mit hochstämmigen, dicht zusammengewachsenen 
tannen bestanden, voller schluchten, vielen gräben und jähen bergabfällen, 
„weswegen man zu Pferde hart, zu Wagen aber unmöglich fortkommen“ 
kann.17

nach und nach – der großteil erst nach 1300 – erscheinen die heutigen 
orte in den Quellen. neben der erstnennung ist in diesem Zusammenhang 
auch die Zehentorganisation zu beachten. die ablieferung des zehnten teiles 
der ernte (Zehent) an die kirche war organisatorisch um 1200 abgeschlossen 
und wurde nicht mehr verändert. Zehentfreies land ist land, das erst nach 
dieser Zeit urbar gemacht wurde. aus dem bereich von Weinburg sind wenige 
Zehente überliefert.

das feudale system der grundherrschaft bedeutete bis 1848 nicht nur die 
herrschaft über grund und boden, sondern auch über die darauf ansässigen 

 15 gottfried allmer, geschichte der marktgemeinde st. Veit am Vogau, st. Veit am Vogau 2005, 
217.

 16 hhsta aur 1246 iii 26.
 17 Josephinische landesaufnahme slowenien (wie anm. 6) – landesbeschreibung, sektion 142, 

38f.
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bauern. 1251 erlaubte ulrich von Wildon seinen lehensleuten und hörigen, 
stiftungen an die kirche der hl. katharina in stainz in der Weststeiermark zu 
dotieren. das chorherrenstift stainz war 1229 von leutold von Wildon ge-
gründet worden. als Zeuge in dieser urkunde finden wir heinricus de Win-
berch.18

insgesamt gesehen war das Verhältnis zwischen adel und kirche nicht im-
mer friktionsfrei. aus Wiedergutmachungszwecken wurden von adeligen für 
ihr seelenheil das ganze mittelalter hindurch eigenbesitzungen an die kirche 
geschenkt. dies würde den rechtsvorgang erklären, mit dem hartnid von 
Wildon 1278 dem seckauer bischof Wernhard eigengut übertrug und es von 
ihm als lehen wieder zurücknahm. darunter befand sich auch das heutige 
Weinburg, allerdings unter dem namen sebach (domum meam dictum in 
sebach). aus dem nachsatz „quam munire cepi“ und der tatsache, dass Wein-
burg schon 1211 genannt ist, ist das munire wohl als „befestigen“ und nicht 
allgemein als „erbauen“ zu deuten. otto lamprecht spricht in diesem Zusam-
menhang auch von zwei burganlagen, was letztlich aber quellenmäßig nicht zu 
belegen ist. eher wahrscheinlich ist eine teilung. seckauer Quellen des 14. Jahr-
hunderts setzen noch sebach und Weinburg gleich, mit der besitzübernahme 
durch die Wallseer 1308 verschwindet die doppelnamigkeit.19

man weiß nicht, wie die damals bestehende burg ausgesehen hat. es sind 
auch keine mittelalterlichen bauinschriften oder Jahreszahlen erhalten geblie-
ben. überreste aus der Zeit der Wildonier dürften in den grundmauern des 
nordtraktes zu finden sein. die baulichen maßnahmen hartnids von Wildon 
sind wahrscheinlich im anschluss erfolgt. die leider vor wenigen Jahren abge-
storbene ca. 700 Jahre alte eiche am schlossriegel hätte vielleicht mehr erzählen 
können.20 

Zur Zeit der ersten habsburger verloren die Wildonier an einfluss und 
mussten nach und nach ihre stammburgen belehnen bzw. veräußern. 1303 ist 
Weinburg als „haus Weinberg“ urkundlich fassbar, das – 1303 und 1305 an die 
Wallseer verschrieben – im Jahr 1308 von den Wildoniern samt mannschaft 
und gericht an die Wallseer verkauft wurde. die zu Weinburg gehörenden 
dienstmannen sind 1308 nicht näher aufgezählt. 1305 sind in der Zeugenrei-
he „ekkereich der Winperger“ bzw. „ekkereich und hainreich, Weinwerger“ 
aufgezählt. das gericht von Weinburg reichte 1308 von laubegg bis zur Wüs-

 18 stla aur 659.
 19 Vgl. lamprecht, doppelname (wie anm. 7).
 20 Vgl. curt fossel/hermann kühnet, naturkundliche besonderheiten in steirischen gemein-

den, graz/stuttgart 1994, 213.
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tung gnasbruck südlich von diepersdorf (og gosdorf ).21 Vom mittelalter bis 
ins 19. Jahrhundert ist zu unterscheiden zwischen der von den grundherren 
ausgeübten niederen gerichtsbarkeit und der hohen gerichtsbarkeit, die über 
leben und tod der untertanen richtete. die gesellschaftlichen oberschichten 
unterlagen von jeher einer eigenen rechtsprechung. leider sind für Weinburg 
wenige hinweise auf die gerichtstätigkeit erhalten. friedrich, richter zu Wein-
burg, griff 1335 in einen streit zwischen den herren von kornberg und dem 
Pfarrer von st. Veit am Vogau ein. er führte auch ein siegel, das aber leider 
nicht erhalten ist.22 auf der burg saßen weiterhin dienstmannen, die sich nach 
Weinburg nannten.23

hartnid von rabenstein ist vor 1277 verstorben. seine nachkommen ver-
kauften 1313 die gesamte mannschaft im murfeld bei Weinburg und mureck 
an die Wallseer,24 ulrich von Wallsee wurde 1318 mit den besitzungen von 
1278 belehnt. 1351 teilten die brüder ulrich und friedrich von Wallsee-graz 
ihren besitz – ulrich erhielt die feste gleichenberg mit dem landgericht im 
gnastal, friedrich dagegen riegersburg und das landgericht Weinburg.25 nach 
dem aussterben der linie Wallsee-graz ging der besitz an die linie Wallsee-
drosendorf. ulrich von Wallsee-drosendorf erwarb 1387 besitz im dorf 
Priebing, erhielt 1393 von Pfarrer Peter comann zu st. Veit am Vogau Vogtei-
rechte und stiftete 1394 eine messe in „unserer frauen capellen zu Winberg“. 
dies ist die erste nachricht über die existenz einer schlosskapelle in Weinburg, 
gleichzeitig auch der ursprung des bis heute bestehenden Weinburger benefi-
ziums.26 im Jahr darauf stiftete ulrich von Wallsee-drosendorf mit einkom-
men aus dem dorf Weinburg einen jährlichen gottesdienst bei den augusti-
ner-eremiten in radkersburg.27 

 21 otto lamprecht, der besitzstand der herren von Wildon im raume zwischen mur und raab. 
in: ZhVst 44 (1953), 47–55. stla aur 1671c, aur 1683b und aur 1714b.

 22 dag, urkunde 21. oktober 1335.
 23 stla aur 1880e und aur 3070a.
 24 stla aur 1786d. Vgl. auch max doblinger, die herren von Walsee. in: aög 95 (1906), 

235–578.
 25 stla aur 2418b.
 26 stla aur 3617c, 3617d, 3834c und 3780c. benefizium = kirchliche Pfründe; das einem 

kleriker auf grund seines ihm auf dauer verliehenen amtes zukommende einkommen. an 
altardienst geknüpft heißt es Beneficium simplex, an seelsorge und Jurisdikition Beneficium 
 duplex. Vgl. karl amon, benefizien. in: geschichte der diözese graz-seckau, bd. 3, graz 1960, 
45ff.

 27 stla aur 3839a.
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Weinburg im 15. Jahrhundert

nachdem ulrich von Wallsee-drosendorf keine männlichen nachkommen 
hatte, ging Weinburg an bernhard von Pettau. im Jahr 1423 wurde sein sohn 
friedrich von Pettau durch herzog ernst mit der feste Weinburg belehnt. 1435 
ist Jakob schernfuß, amtmann friedrichs von Pettau zu Weinburg, genannt.28 
nach dem tod des letzten Pettauers 1438 wurden die güter unter seinen 
beiden schwestern, die mit einem schaunberg bzw. stubenberg verheiratet 
waren, geteilt. Vor der erbteilung galt es allerdings noch zahlreiche Verwandte 
abzufertigen, weshalb sich diese über Jahre hinzog.29 das amt des marschalls 
hatte friedrich von Pettau seinem schwager Johann von schaunberg vererbt. 
die salzburger benefizienregister von 1450 verzeichnen die herren von 
schaunberg als inhaber des benefiziums Weinburg – „capella in Wernberg“.30

da das landesaufgebot nicht ausreichte, um für ruhe und ordnung in den 
auseinandersetzungen zwischen friedrich iii. und den ungarn zu sorgen, 
musste friedrich iii. zum allgemeinen aufgebot greifen und erließ zu diesem 
Zweck Wehrordnungen. grundlage der militärischen einteilung wurde die 
Pfarre. mehrere Pfarren ergaben einen bezirk, in dem hauptleute bestimmt 
wurden, die die Zählung der behausten güter (= feuerstätten) vorzunehmen 
hatten. nur bruchteile der erhebung von 1445 sind erhalten. hauptmänner 
für die Pfarren leibnitz, mureck, straden, Vogau und Wolfsberg waren die 
damaligen besitzer von brunnsee, ulrich Pessnitzer und sein Vetter konrad. 
Von ersterem hat sich neben dem Zählungsergebnis auch noch ein am 19. mai 
1445 während der Pfingstfeiertage zu Weinburg ausgestelltes begleitschreiben 
erhalten.31 Zu Weinburg sind 1445 16 feuerstätten, zu Priebing 10 und zu 

 28 franz krones, bericht über die ergebnisse einer archivalischen reise im herbste 1896 
(= Vhlkst 3), graz 1897, 16.

 29 Vgl. alois lang, die lehen des bistums seckau (= Vhlkst 29 = bkstgQ 42/nf 10), graz 
1931, 202 nr. 296: gräfin anna von schaunberg verkauft an agnes von stubenberg Zehente 
im Zirknitztal und um feldbach.

 30 Vgl. Joseph chmel, die salzburger diöcese im fünfzehnten Jahrhundert. in: notizenblatt. 
beilage zum archiv für kunde österreichischer geschichtsquellen 1852, 285. es handelt sich um 
ein Verzeichnis der Pfarrkirchen, kapellen und altäre der salzburger diözese mit den collatoren 
und absenzgeldern aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts. die kapelle zu „Wernberg“ ist 
angeführt im archidiakonat der unteren steiermark, unter den kaplänen unter Pettau nach 
eibiswald, arnfels und vor Vasoldsberg. Vgl. auch amon, geschichte graz-seckau (wie 
anm. 26), 83.

 31 die ältesten steirischen landtagsakten 1396–1519, teil 1: 1396–1452 (= Quellen zur Verfas-
sungs- und Verwaltungsgeschichte der steiermark, bd. 3), hg. von burkhard seuffert und 
gottfriede kogler, graz 1953, 103.
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stangdorf 3 feuerstätten verzeichnet. bei dem die aufzählung abschließenden 
„koblarn“ könnte es sich um den 1463 erwähnten hof zu „koglern“ handeln, 
der von niklas von liechtenstein an thomas rausch verkauft wurde.32 

bei den auseinandersetzungen nach dem tod des letzten Pettauers fiel 
Weinburg als Wildonier und Wallseer lehen an den landesfürsten und wurde 
von friedrich iii. 1460 an seinen rat niclas von liechtenstein zu murau 
 verlehnt, mit dem „gericht und pymerkchen als von allter herkomen ist und 
iren zugehörungen, auch all annder stukh und güter, so in seiner behabnuß, 
die er wider … Wolfgangen und reinprechten gebruder von Wallsee in unser 
lanndtschrann zu grecz erlangt hiet, begriffen“.33 der liechtensteiner erhielt 
auch die erlaubnis, das schloss Weinburg niederzureißen und dafür einen 
turm und burgstall neu zu erbauen, wozu es aber aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht gekommen ist.34 als Verwalter zur Zeit der liechensteiner sind 
1462 leonhard aspach35 und 1468 bzw. 1472 caspar Pühler36 nachweisbar. 
Weitere in der literatur erwähnte namen lassen sich quellenmäßig nicht 
 verifizieren.

Weinburg als landesfürstliches Jagdschloss

in kaiserliche hände kam Weinburg am ende des 15. Jahrhunderts. Wäh-
rend des ungarnkrieges 1480 bis 1490 hatte sich niklas von liechtenstein 
1481 auf die seite der ungarn gestellt, um sein eigentum zu schützen. er öff-
nete seinen neuen Verbündeten die burgen steinschloss bei neumarkt, selten-
heim in kärnten sowie die stadt murau und das südoststeirische schloss Wein-
burg, worauf er von kaiser friedrich iii. geächtet wurde.37 im murtal kam es 
zu kämpfen und Plünderungen. die siedlung mautschwarza wurde – nach 
Verlegung der mautstelle an die landschabrücke ohnehin schon von einem 
siedlungsrückgang betroffen – endgültig zur Wüstung. die „mühle an der 

 32 stla nachlass lamprecht, k11/191. Vgl. auch berainung des riedes kobelwiesen im Josephi-
nischen kataster Weinburg, stla, anrainend an die gemeinde oberrakitsch, den hartlteich, 
den „koblaicher“ sowie die amtwiesen und den saßbach. in der riedkarte des fk ist das ried 
kobelwiesen an falscher stelle verzeichnet.

 33 albert starzer, die landesfürstlichen lehen in steiermark von 1421–1546 (= bkstgQ 32), 
graz 1902, nr. 207/8.

 34 stla nachlass lamprecht k11/191.
 35 stia rein a X/85 – ich danke Prof. dr. ludwig freidinger für den hinweis.
 36 stla aur 7237 bzw. 7444e.
 37 stla aur 7875. Vgl. auch leopold toifl, die steiermark zwischen friedrich iii. und mat-

thias corvinus. in: ZhVst 103 (2012), 9–40.
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schwarza“ (heute seibersdorfermühle) als letzter überrest erscheint 1576 im 
Weinburger urbar, gehört aber 1585 zur herrschaft Weitersfeld.38 auch Wei-
tersfeld und oberrakitsch waren betroffen.

in dieser Zeit erhielt die schlosskapelle von Weinburg wahrscheinlich als 
Vermächtnis des 1493 verstorbenen kaisers friedrich iii. eine glocke mit der 
inschrift REX * GLORIAE * PRE * VENI * CUM * PACE + 1494 +. in der 
Pfarrchronik ist die Jahreszahl 1498 überliefert. die glocke wurde 1942 von 
der reichsstelle für metalle abgenommen und abtransportiert.39 

kaiser friedrich wird 1510 als vormaliger lehensherr und Vogt der kapla-
nei „unser lieben frauen capellen zu Weinberg“ genannt.40 der erste kaplan 
von Weinburg, dessen name bekannt ist, ist der leibsteuereinlage von 1527 zu 
entnehmen. caspar theyniger bezahlt die leibsteuer von seinem knecht und 
seiner köchin sowie von sechs untertänigen familien im ort frannach (nahe 
kirchbach in der oststeiermark).41

bei den Verhandlungen um die rückgabe von Weinburg an die liechten-
steiner spielte der dazugehörige Wildbann eine nicht unwesentliche rolle. 
unterstützt wurde kaiser maximilian dabei von andreas und ulrich von Weis-
priach.42 die hohe Jagd auf rot- und schwarzwild gehörte zu den so genannten 
regalien, das sind königliche rechte. dieses recht konnte aber verschenkt, 
verpfändet oder verkauft werden, weshalb es kein flächendeckendes Jagdrecht 
in der steiermark gab. auch wurde das recht von den einzelnen landesfürsten 
unterschiedlich intensiv in anspruch genommen. liebhaber der Jagd waren 
kaiser maximilian († 1519), ferdinand i. († 1564) und karl ii. († 1590). die 
kriegerischen ereignisse 1480–1490 gaben gelegenheit, sich solche Jagdrechte 
anzueignen. maximilian war schon im besitz des Jagdrechtes im glauningwald, 
das er 1494 von den herren von graben erworben hatte. der glauningwald 
gehörte ursprünglich zur herrschaft Weinburg und gelangte nach 1308, als die 
Wallseer in den besitz von Weinburg kamen, teilweise an deren dienstleute, 
die herren von graben auf kornberg. dazu kam 1510 der Wildbann im bis 

 38 otto lamprecht, die Wüstungen im raume spielfeld-radkersburg. eine studie zur histori-
schen landeskunde steiermarks (= Vhlkst 34), graz 1953), 5–10.

 39 grazer Volksblatt 1880, nr. 223; Pfarrchronik st. Veit am Vogau.
 40 stla, urkunde vom 9. august 1510, abschrift in hofschatzgewölbebücher, serie a, bd. 4 

(= hs. 1/17), fol. 464 ff. und serie b, bd. 4 (= hs. 1/20), fol. 422 ff.
 41 stla leibsteuer 1527, nr. 435. bei einer familie ist die ortsbezeichnung „frannach“ angeführt, 

die anderen lassen sich örtlich nicht zuordnen. 1576 erfolgte die Vereinigung der so genannten 
kaplaneigült mit der herrschaft Weinburg. der benefiziat erhielt seine besoldung aus der hof-
kammer.

 42 hhsta aur 1497 X 2,
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heute ausgedehnten Weinburger Wald. als Verwalter wurde ein burg- und 
forstknecht eingesetzt, von denen friedrich götz namentlich bekannt ist.43

im Jahr 1510 hatten die brüder rudolf und achaz von liechtenstein kaiser 
maximilian schloss Weinburg samt meierhof und gericht sowie untertanen 
zu
– Weinburg (26 halbe hofstätten samt Äckern und Wiesen), stangdorf 

(3 huben), Priebing (11 ½ huben, 3 hofstätten) und siebing (höfla) 
(2 höfe, 1 hube), alle og Weinburg am saßbach

– gabersdorf, og gabersdorf (16 ½ huben, 3 hofstätten, 1 urfahr)
– labill, og mitterlabill (17 huben, 1 hofstatt und 1 mühle)
– unterschwarza, og murfeld (8 halbe huben)
– lipsch, og st. Veit am Vogau (6 huben)
– sowie schöpfendorf/Žepovci (26 huben) und schirmdorf/Črnci (7 hu-

ben, 1 hofstatt) im heutigen slowenien
– gerechtigkeit an einem haus in leibnitz
– bergrecht am rosenberg, og st. Peter am ottersbach
– Weinzehent im grasdorfer und Jagerberger berg, og Jagerberg, unter dem 

reisachberg, im „Vörstl“, Zehensdorfer berg, gröbach, spieglberg (alle kg 
Zehendorf, og mettersdorf am saßbach) und kirchberg (og st. nikolai 
ob draßling)

verkauft.44 Weinburg diente in der folge als kaiserliches Jagdschloss, musste 
aber des öfteren mit Waffen und munition versehen werden. da die nötigen 
geldmittel nicht immer vorhanden waren, wurden Pflegschaften für kaiserli-
che burgen vergeben und teilweise in Pfandschaften umgewandelt. anstatt der 
Pfandsumme wurde ein baugeld festgesetzt, das die jeweiligen Pfandinhaber 
zur anpassung der mittelalterlichen burganlagen an die neuzeitliche kriegs-
führung mit feuerwaffen in umbauten zu investieren hatten. 

für treue dienste in den türkenkriegen zur Verteidigung der stadt Wien 
wurden zu diesem Zweck ulrich leysser und seine brüder 1521 vorerst mit 
Wildon und dann auch mit Weinburg belehnt. georg leysser wurde 1528 
aufgetragen, sich mit dem bisherigen burg- und forstknecht götz abzufin-
den.45

 43 Vgl. reinhard bachofen-echt/Wilhelm hoffer, Jagdgeschichte steiermarks, bd. 2: ge-
schichte der steirischen Jagdgebiete, graz 1928, 666f.

 44 stla, urkunde vom 9. august 1510, abschrift in hofschatzgewölbebücher, serie a, bd. 4 
(= hs. 1/17), fol. 464ff. und serie b, bd. 4 (= hs. 1/20), fol. 422ff.

 45 1564 besaß ein hans götz die zu siebing gehörende höflamühle mit vier läufern. Vgl. lam-
precht, grundherren (wie anm. 4), 227.
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das landgericht sollte er mit gleichem recht für arm und reich führen.46 
obwohl die ursprüngliche gerichtspflicht aller bewohner des landgerichtes 
durch die anwesenheit der dorfrichter ersetzt wurde, war die landgerichts-
verwaltung nicht immer einfach, da damit auch kosten verbunden waren. Zu-
sätzlich wurden neu gebaute burgen und schlösser mit einem eigenen rechts-
bezirk (= burgfried) umgeben und minderten wie die städte und märkte mit 
ihren eigenständigen gerichten das einkommen des landgerichtes, in dem sie 
gelegen waren.47 

Zur instandsetzung der burg gegen die drohende feindesgefahr wurde 1529 
auch ein baugeld von 500 gulden bewilligt. die leysser nahmen in Wildon 
wie in Weinburg um- und ausbauten vor. der heute durch überbauung äu-
ßerlich kaum mehr erkennbare achteckige turm im nordtrakt des schlosses 
Weinburg dürfte in der Zeit der leysser aufgeführt worden sein. ob für Wein-
burg ebenfalls der italienische festungsbaumeister domenico dell’allio in 
frage kommt, von dem sich ein grundrissplan der Wildoner burg erhalten hat, 
kann nur vermutet werden. Wie auf oberwildon scheint auch in Weinburg die 
kapelle erneuert worden zu sein, worauf die Jahreszahl 1529 auf der altarmen-
sa in der heutigen seitenkapelle der Pfarrkirche Weinburg hinweist.48 die Ver-
mutung, dass es sich dabei um ein Weihedatum handelt, lässt sich quellenmäßig 
nicht belegen. ob damit der Wechsel von einem marienpatrozinium auf die 
heilige katharina verbunden war, muss ebenso offen bleiben wie die unter-
bringung des kaplans. das Wappen der leysser, zwei nach außen gekehrte 
goldene halbmonde in schwarzem schild, ist im gegensatz zu Wildon in 
Weinburg nirgends vorhanden bzw. hat sich nicht erhalten. 

die leysser setzten Primus hurnas als Verwalter ein, von dem ein Petschaft 
von 1530 erhalten ist.49 ulrich leysser, oberster feldzeugmeister der nieder-
österreichischen lande und Pfleger von Wildon, wurde kurz vor seinem tod 
1533 für sich, seine brüder und den mannesstamm der leysser mit dem schloss 

 46 Vgl. hannes P. naschenweng, die leysser – burgpfleger zu Wildon im 16. Jahrhundert. in: 
hengist magazin. Zeitschrift für archäologie, geschichte und kultur der mittelsteiermark 2 
(2008), 8–11.

 47 1580 beklagt sich diesbezüglich georg leysser über die finanzielle lage des landgerichtes Wil-
don. Vgl. anton adalbert klein, der richterrechtsdienst in steiermark. in: ZhVst 26 (1931), 
122.

 48 die Jahreszahl ist in verschiedenen lesarten überliefert (1529, 1572, 1579). die deutung 1529 
erscheint in analogie mit Wildon als die plausibelste. Vgl. dazu naschenweng, leysser (wie 
anm. 46).

 49 stla leibsteuer 1530, nr. 38. eine anna hurnassin war 1544 nonne in göß. Vgl. rudolf 
höfer, die landesfürstliche Visitation der Pfarren und klöster in der steiermark in den Jahren 
1544/1545 (= Qglkst 14), graz 1992, 323.
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Weinburg samt Zubehör, dem forst glauning, Wildbann und teich, jedoch 
ohne landgericht, belehnt.50 maximilian leysser verzeichnete in der gült-
schätzung 1542 nicht nur seinen edelmannssitz zu Weinburg mit beachtlichen 
400 gulden samt meierhof, teich und Weingarten, sondern nach dem tod des 
kaplans ruprecht leb51 seine einkünfte in geld, Weinzehent, Weizen, korn, 
hafer, hirse, haar und hühnern.52

um 1550 wurde für den landgerichtssitz Weinburg eine eidtafel ange-
schafft.53

maximilian leysser verstarb 1555 und wurde in der familiengruft der Wil-
doner Pfarrkirche bestattet. der familiengrabstein befindet sich an der außen-
wand der kirche. die ausführung des grabmonumentes mit reliefdarstel-
lungen des auferstandenen und der familie – bestehend aus fünf söhnen und 
vier töchtern – verweist auf das bekenntnis der leysser zur evangelischen 
konfession, was für die söhne des maximilian schließlich in opposition zum 
katholischen landesfürsten den Verlust ihrer bisherigen besitzungen bedeute-
te. die Witwe sophia, geb. Zwickhl, verehelichte sich 1557 mit Wilhelm von 
gera auf arnfels.54 

Wie weit die leysser die bauliche befestigung von Weinburg vorantreiben 
konnten, lässt sich aus den Quellen nicht erschließen. Weinburg sollte eine 

 50 starzer, landesfürstliche lehen (wie anm. 33), nr. 200/2. sein grabstein befindet sich an 
der Pfarrkirche Wildon.

 51 ein ruprecht leb, Prediger, erscheint 1527 im leibsteuerverzeichnis des Pfarrers von straden. 
stla leibsteuer 1527 nr. 421.

 52 stla gültschätzung 1542 41/599 bzw. 22/282.
 53 hermann baltl, steirische eidtafeln. in: ZhVst 47 (1956), 16f. es handelt sich hier um eine 

lünettenförmige (halbkreisförmige) holztafel mit einer 1550 datierten darstellung des salomo-
nischen urteils auf der einen und einer gerichts- und eidszene auf der anderen seite, ebenfalls 
1550 datiert. diese abbildung zeigt einen in vollem schmuck, mit stab und kette, auf einem 
thronsessel sitzenden richter, zu seiner linken zwei männer, einer davon (über ihm ein engel-
chen) mit Zeigegestus nach rechts, wo ein mann steht, der gerade mit erhobener hand schwört, 
hinter ihm die Worte schWer, schWer und ein teufelchen, offenbar gerade dabei, sich 
seiner seele zu versichern. die unterschrift dein aidschWern sol gancZ War-
haft Vnd rain sein so dV Wilt entPflichen eWiger helischer Pein 
1550 betont nochmals den ernst des Vorganges und die folgen des meineids. die tafel dürfte 
ihrer ganzen form nach in einer gerichtsstube über dem eingang als füllung des torbogens, 
doppelseitig sichtbar, angebracht gewesen sein. die seite „salomonisches urteil“ zeigt den könig 
mit halskette, krone und szepter auf dem thronsessel, zu seiner linken zwei männer und eine 
frau, zu seiner rechten eine frau und zwei männer, eine davon ein kind haltend, ein zweites 
liegt am boden. diese eid- und gerechtigkeitstafel zählt zu den wenigen tafelbildern der re-
naissance in der steiermark. komposition und duktus des künstlerisch bemerkenswerten bildes 
weisen in den südwesten, vielleicht tirol oder schweiz.

 54 Vgl. naschenweng, leysser (wie anm. 46).
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station der kreidfeuerkette im unteren murtal werden. durch das abbrennen 
von holzstößen konnte bei feindlichen einfällen alarm gegeben werden. im 
ausführlichen kreidfeuergenerale vom 15. mai 1557 wird Weinburg als kreid-
feuerstelle nicht erwähnt.55

aus der Zeit der reformation soll nicht unerwähnt gelassen werden, dass 
der an der universität Wien lehrende theologe dr. leonhard höfler (latini-
siert Villinus) unweit des schlosses Weinburg in höfla (kg siebing) geboren 
und in der Pfarrkirche st. Veit am Vogau getauft wurde. seine schulausbildung 
scheint er schon in leibnitz absolviert zu haben, da er mit seinen eltern und 
zwei brüdern nach kaindorf bei leibnitz übersiedelt war. gegen ende seines 
lebens, am katharinentag 1557, bedachte er seine engere heimat mit einer 
hoch dotierten stiftung zum blutigen kreuz christi in leibnitz. darin ent-
halten ist auch ein stipendium für einen schüler oder studenten aus seiner 
Verwandtschaft zwischen mur, stradnerkogel und schloss Weinburg, „do ich 
zu höffla geboren“. dr. leonhard höfler starb am 11.12.1567 in Wien. die 
schlosskapelle von Weinburg, 1510 noch mit marienpatrozinium, ist seit 1617 
nachweislich der hl. katharina geweiht.56 

bei der erstmaligen einhebung einer rauchfangsteuer im Jahr 1572 sind für 
das schloss sieben rauch- und feuerstätten sowie für den meierhof zwei 
rauchstätten verzeichnet.57 als Wilhelm von gera und sein stiefsohn georg 
leysser58 1573 einen tausch der zur herrschaft Weinburg gehörenden güter 
vereinbarten, bedeutete dies das ende der Pfandschaft der leysser über Wein-
burg.59

anlässlich des darauf folgenden Pfandschaftswechsel wurde 1576 ein be-
sitzverzeichnis verfasst, das eine ausführliche beschreibung aller zur herrschaft 
gehörenden untertanen, abgaben und rechte enthält.60 Zur herrschaft ge-
hörten untertanen zu Weinburg (2 höfe, 15 hofstätten, 1 hofmark), stang-
dorf und rosenberg (5 höfe), höfla und siebing (2 höfe und 1 hube), lipsch 
(6 huben), Priebing (7 ½ huben), frannach (18 huben, 1 grund), unter-

 55 freundliche mitteilung von dr. leopold toifl, sammlungskurator landeszeughaus graz.
 56 Vgl. othmar Wonisch, leonhard höfler und seine stiftung zum blutigen kreuz in leibnitz. 

in: festschrift Julius franz schütz, Wien 1954, 343–363.
 57 stla rauchgeld 1572 nr. 47.
 58 georg leysser vermählte sich am 10.1.1569 mit sophie, tochter von andreas mettniz. Vgl. 

ludwig schiviz von schivizhoffen, der adel in den matriken der stadt graz, graz 1909, 
543 – evangelische matriken aus der reformationszeit.

 59 anton kapper, mitteilungen aus dem k.k. statthaltereiarchiv zu graz (= Vhlkst 16), graz 
1902, 125.

 60 stla stockurbar 83/196.
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schwarza (6 ½ huben, 1 hofstatt) und Jagerberg (2 höfe, 6 huben, 1 hof-
statt).61 im Vergleich zu 1510 fehlen die untertanen in gabersdorf, labill, 
schöpfendorf und schirmdorf, dazu kamen jene in frannach und Jagerberg 
sowie eine mühle am schwarzaubach.62 das richterrecht63 wurde von unter-
schwarza (og murfeld) geleistet.

Zum schloss Weinburg und dem meierhof zählten 48 tagwerke ackerflä-
che in eigenbewirtschaftung. Von den Wiesen wurden beim ersten schnitt 100 
fuhren heu und bei der zweiten grasernte 50 fuhren grummet für die herr-
schaft geerntet. die arbeit beim Pflügen mit ochsengespannen und die mahd 
wurden neben dem von der herrschaft angestellten Verwalter bzw. schaffer 
und deren gesinde mit hilfe der robot durchgeführt. diese unentgeltlichen 
leistungen an den grundherrn sind sehr detailliert aufgezählt: korn, Weizen 
und hafer wurden unter mithilfe der Weinburger, stangdorfer, lipscher und 
Priebinger untertanen angebaut. das hofgetreide, Weizen und korn, wurde 
von den frannachern geschnitten und vom herrschaftlichen Verwalter einge-
fahren, der auch das mistausführen besorgte. der anbau von hirse, rüben, 
heiden, haar, kraut und anderer sommersaat oblag dem Verwalter des mei-
erhofes. die Weinburger mussten das kraut setzen und abschlagen, beim  rüben 
ausnehmen halfen ihnen die Priebinger und lipscher. das rupfen und bre-
cheln des flachses, das „krautpekhen“ und einschaben wurde von tagelöhnern 
durchgeführt.

als Wiesen sind brunnwiesen, die roßhalt, die lange Wiese, die Wiese 
„unterm haus“, Wiesen unter au, stockwiesen und mühlfeldwiesen aufgezählt. 
die amtwiesen am saßbach hatte der besitzer des trennerhofes zu mähen, die 
weitere fechsung oblag dem Verwalter.

die Weinburger, Priebinger und stangdorfer hatten den hofweingarten am 
rosenberg zu schneiden. das aufbinden erledigte der dort ansässige besitzer 
des trennerhofes. neben der handrobot waren auch fuhrdienste zu leisten, 

 61 dieser besitzstand bleibt in etwa bis ins 18. Jahrhundert gleich. durch die unterschiedliche 
reihung der untertanen in den Quellen des 16. Jahrhunderts und die nicht vergleichbaren Zins-
leistungen ist bei der rückschreitenden Zusammenstellung der besitzerreihen der untertanen 
eine namentliche anknüpfung an das 16. Jahrhundert nicht möglich.

 62 dabei handelt sich um die seibersdorfmühle, „so der leysserer kauft guet, doch herrn franzen 
von saurau seligen erben geen ligist jährlichen wie von alter gebräuchig zinspar ist“ – ab 1585 
bei der landesfürstlichen Pfandherrschaft Weitersfeld. die umliegende flur wurde als „bestand-
wiesen in der sukheriz“ dominikalland. Vgl. lamprecht, Wüstungen (wie anm. 38), 5–10.

 63 Vgl. anton adalbert klein, richterrechtsdienst (wie anm. 47). die abgabe diente als einkunft 
für die landgerichtsherrschaft und war auf einzelne dörfer beschränkt. 1658 betrug das rich-
terrecht 6 Viertel korn, 6 Viertel hafer, 11 hühner und 11 kreuzer schreibgeld.
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vor allem für holz, aber auch für Wein und das Zehentgetreide. das hofholz 
wurde von den Jagerberger und schwarzauer untertanen gehackt. den Wein-
zehent am Jagerberg, grasdorferberg und altenberg führten die Jagerberger. 
die Weinburger, stangdorfer, Priebinger, lipscher und schwarzauer trans-
portierten Weizen und korn, die Jagerberger den hafer von grasdorf, Zehens-
dorf und landorf. beim anbau wurden die untertanen mit brot und einem 
trunk, zu mittag einem essen und zur Jause mit brot und käse verpflegt, bei 
der heuernte mit brot und käse.

das rindvieh außer den ochsen wurde mit dem dorfvieh in hart gehalten, 
wofür ein eigener halter angestellt war. die ochsenhalt befand sich im holz 
gegen den rosenberg. arbeitspferde und schweine wurden auf die dorftratten 
getrieben.

das holz für das schloss kam aus dem glauningwald, vom rosenberg und 
aus dem stangdorfer holz. der weiteren Versorgung diente ein Würzgarten am 
schlossberg. aufgezählt sind weiters „am anfang des dorfes und unter dem 
meierhof und stadl unter dem Püchel ein erdkeller,64 so oberhalb inwendig mit 
Ziegeln gewölbt ist, darin man bei 50 startin Wein legen mag“, im dorf ein 
brauhaus (prewhaus, darin ein verschlagenes kellerle und stuben von holz-
werk), ein altes häusel von holzwerk, gegenüber ein anderes häusel, ein stadl 
im dorf und ein Ziegelstadl, „welcher gleichwohl mehr als halber eingegangen, 
der überteil schlecht, aber der ofen ist zu gebrauchen“. 

drei teiche (davon einer im hart und einer beim dorf ) blieben den leys-
sern zum abfischen. fischereirechte bestanden auch im saßbach, am schwar-
zaubach und an der mur.

aus der landgerichtsbeschreibung von 1576 können, auf eine heutige kar-
te übertragen, folgende Punkte lokalisiert werden: 

der trennerhof65 lag am rosenberg bei st. Peter am ottersbach und ge-
hörte früher zur herrschaft Weinburg. heute gibt es dort noch das zur kata-
stralgemeinde Wittmannsdorf der gemeinde st. Peter am ottersbach gehörige 
anwesen vlg. trenner – sepp’s berglermühle. beim kreuz unterhalb von un-

 64 dabei könnte es sich um jenen „unterirdischen gang“ handeln, der 1840 beim neubau des 
meierhofes entdeckt wurde. Vgl. Vermischte nachrichten. brunnsee, 7. august. in: der adler. 
allgemeine Welt- und national-chronik, unterhaltungsblatt, literatur- und kunstzeitung für 
die oesterreichischen staaten nr. 197, 1840, 1571f.

 65 im rosenberg haben sich erst zu beginn des 15. Jahrhunderts die ersten ansiedler niedergelassen. 
es sind das die 1406 erstmals bezeugten zwei höfe am rosenberg, die seit dem 18. Jahrhundert 
zu Wittmannsdorf gehören: 1542: Paul graup und friedrich trenner, 1576: hans Pürcher und 
michl trenner, 1658: mört Pürcher und gregor schantl. Vgl. lamprecht, grundherren (wie 
anm. 3), 254.
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terrakitsch (heute eichfeld) handelt es sich um das so genannte „rote kreuz“ 
an der straße nach mureck. die bezeichnung „rotes kreuz“ rührt von einer 
stelle her, an der straftäter in das zuständige landgericht übergeben wurden 
– im konkreten fall zwischen den landgerichten mureck und Weinburg. die 
übergabsstelle zwischen den landgerichten mureck und „am straden“ war 
das „rote kreuz“ zwischen gosdorf und ratschendorf. 

die südliche grenze bildete die mur, die Westgrenze die linie st. Veit am 
Vogau über gabersdorf bis sajach (neudorf/mur, og gabersdorf ). im nor-
den verlief die grenze über marchtring (og Wolfsberg im schwarzautal), 
hochegg, Wetzelsdorf bei Jagerberg und Jahrbach nach Jagerberg auf dem 
höhenrücken zwischen saßbach- und ottersbachtal und von dort richtung 
süden zum trennerhof am rosenberg. das landgericht Weinburg umfasste 
damit im Wesentlichen das saßbach- und schwarzautal von der mur im süden 
bis zur linie Wolfsberg – Jagerberg im norden.

das einkommen des landgerichtes ist ebenso wenig beziffert wie jenes der 
kirchtagsbehütung. Zu den kirchtagen in st. Veit, gabersdorf und st. nikolai 
ob draßling wurde von der herrschaft bei den krämern das standgeld bzw. 
bei verschiedenen schaustellern für tanz und spiel gebühren eingehoben.

neben diesen urbarialen belastungen wurden untertanen auch für befesti-
gungsarbeiten herangezogen. erzherzog karl ii. berichtete den Verordneten 
1578, dass aus der herrschaft Pettau (Ptuj) 150, aus der stadt Pettau 24, aus 
der herrschaft fürstenfeld 30, aus der stadt fürstenfeld 12, aus der herrschaft 
Weinburg 12 Personen sich an den Verhackungen beteiligten.66 

in der literatur findet sich im Zusammenhang mit Weinburg immer wieder 
der „hof zu dresing“ – erwähnt 1460 und 1573. aller Wahrscheinlichkeit 
nach handelt es sich hierbei um eine Verwechslung mit einem gülthof in 
trössing südlich gnas. Vorerst zur nennung von 1460: 1361 nennt sich Wöl-
fel der kapfensteiner „von dresingen“. der hof bleibt im besitz der kapfen-
steiner bis zu deren aussterben in männlicher linie mit christoph kapfen-
steiner. es ist äußerst schwierig, die in den Quellen genannten kapfensteiner 
in einen familiären konnex zu bringen, weshalb es angebracht erschien, regres-
siv die besitzzusammenhänge näher zu analysieren. die gült bestand zum 
größten teil (darunter trössing an erster stelle) aus nach dem aussterben der 
familie der Pettauer 1438 an den landesfürsten gefallenen lehen. dazu erhielt 
ulrich kapfensteiner 1443 als direktes landesfürstliches lehen das dorf klap-
ping (og st. anna am aigen).67 nachdem starzer in seiner edition der landes-

 66 stla, laaa, militaria, schuber 1578 mai, nr. 201514/6199.
 67 Vgl. starzer, landesfürstliche lehen (wie anm. 33), nr. 171/3.
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fürstlichen lehen die Pettauer lehen explizit ausgeschlossen hat, kann es sich 
beim 1460 an caspar aspach auf brunnsee verliehenen „haws dresing“ nicht 
um trössing handeln, sondern wahrscheinlich – wie schon 1928 lamprecht 
vermutete – um einen kärntner ansitz. 

da christoph kapfensteiner bei seinem tod 1557 nur zwei töchter hin-
terließ, kam es zu einem längeren hin und her. nochmals muss der konnex 
zwischen trössing und klapping herangezogen werden. die herbersteiner 
hatten 1466 teile von klapping in ihren besitz gebracht. 1574 erging die bitte 
von georg von herberstein an erzherzog karl als inhaber der herrschaft Wei-
tersfeld, seine untertanen zu klapping gegen das zu Weitersfeld gehörige amt 
söchau tauschen zu dürfen, was teilweise gestattet wurde.68 ein anderer teil des 
dorfes klapping blieb bei der herrschaft Weitersfeld bis zur grundentlastung 
1848. in den akten zu diesem besitzaustausch wird das amt klapping „samt 
dem hof und den hofstätten zu trössing“ genannt.69 tatsächlich wurden 
diese güter zu trössing und auch ein teil von klapping aber 1571 bereits an 
michael holzapfel verliehen, der mit einer tochter des christoph kapfen-
steiner verheiratet war. unter ihm erfolgten der ausbau und die umbenennung 
in buchenstein (Puchenstein). um 1680 erfolgte die Vereinigung mit schloss 
und herrschaft Poppendorf. die nahe der straße richtung bierbaum gelegene 
baulichkeit, an die nur noch Vulgarnamen wie schloßschmied erinnern, wurde 
anfang des 19. Jahrhunderts abgetragen.70 

Der Ausbau des Schlosses durch Andrea Bertoletto

1576 übergab erzherzog karl das schloss Weinburg seinem kämmerer und 
oberst-falkenmeister ferdinand von colaus, genannt Wazler. colaus gab zwi-
schen 1578 und 1582 eine summe von mehr als 6000 gulden für umbauten 
aus, wofür er vorerst von der entrichtung des jährlichen bestandgeldes befreit 

 68 Vgl. kapper, mitteilungen (wie anm. 58), 128f. Zu den geographischen hinweisen sei ange-
merkt, dass der tausch von 1574 angestrebt wurde, weil das amt söchau „nicht weit vom schloss 
herberstein“ sowie klapping „nicht weit von Weitersfeld“ lagen.

 69 „seinen hof zu dresing unter Weinburg gelegen, welcher hof drei schöne eichenwälder samt 
anderen gehölzen, in denen sich das Wildbret häufig aufhalte, auch auf 100 fuder heu und 
grummet, dazu ein Weingarten und acker“.

 70 Vgl. otto lamprecht, buchenstein. die geschichte einer steirischen grundherrschaft. in: 
ZhVst 24 (1928), 5–19, sowie franz Pichler, die urbare, urbarialen aufzeichnungen und 
grundbücher der steiermark, band 1 a–J (= Vstla 3/1), graz 1967, 547 und 553. dazu kurt 
kojalek/rudolf grasmug, Puchenstein (buchenstein). ein abgekommener herrensitz im 
gnastal, bez. radkersburg – geschichte und lokalisierung. in: feldbacher beiträge zur heimat-
kunde der südoststeiermark 2/3 (feldbach 1988), 130–136.
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wurde. schließlich erhielt er schloss Weinburg auf lebenszeit und seine erben 
nach seinem tod noch fünf Jahre den genuss.

es ist eines der wenigen steirischen schlösser, von denen wir den namen 
des beauftragten baumeisters kennen, nämlich andrea bertoletto aus como in 
italien. er arbeitete zwischen 1578 und 1590 in Weinburg und schuf das 
schloss in der bis heute bestehenden unregelmäßigen, um den innenhof an-
geordneten fünfeckigen anlage mit ecktürmen. im nordtrakt war er aufgrund 
der geringen tiefe gezwungen, die arkaden auf steinkonsolen zu stellen. er 
ersetzte damit wahrscheinlich einen älteren hölzernen gang durch einen ein-
zigartigen steinbau, der von hohen architektonischen fertigkeiten zeugt. nach 
1590 arbeitete er an den arkaden auf schloss obermureck.71 

als weitere arbeiten auf Weinburg verzeichnen die hofkammerakten:
– reparatur der brücke 
– einfahrt in das schloss „ist gar eng, muss ausgebrochen werden“
– neben dem tor einrichtung einer Pflegerwohnung
– räumung von schutt im hof durch robot
– der halb eingefallene Ziegelofen wurde gerichtet
– brennen von 60.000 mauerziegeln
– kalkbrennen
– steinbrechen
– Vertiefung des brunnens72

– erhöhung der befestigungsmauer
Zwei kammern, eine stube und ein saal wurden anscheinend für den auf-

enthalt des erzherzogs hergerichtet: die stube vertäfelt, saal und kammern 
ausgemalt, doppelte böden verlegt sowie fenster neu eingesetzt und verglast. 
dieser trakt wurde 1945 vollkommen zerstört und nach dem Zweiten Welt-
krieg neu aufgebaut.73

bezahlt wurden unter anderem rechnungen für kalkbrennen, Ziegler, 
maurer, eisenwerk, holz, laden, Zimmerleute, tischler, uhrmacher, maler, 
seiler, teichbau, baurobot, reiseauslagen, Verpflegung und botenlohn.

 71 ivan stopar, burgen und schlösser in slowenien, ljubljana 1989, 32–34. 
 72 es gibt zwei brunnen auf schloss Weinburg: einer im schlosshof als läutbrunnen mit mehr als 

25 klafter tiefe, d. s. mehr als 40 meter; der zweite beim aufgang zum schloss ist weniger tief 
und als Ziehbrunnen mit einem kleinen hölzernen brunnenhaus ausgestattet, das die Jahreszahl 
1899 und als auftraggeber herzog robert von Parma in einer inschrift nennt. Vgl. auch stla, 
handschriften – sammlung meixner.

 73 im april 1945 wurde das schloss Weinburg noch vom Panzerpionier-bataillon 51 der deutschen 
23. Panzer-division vermint. aus nicht vollständig geklärter ursache kam es einige tage nach 
der Verminung zu einer explosion, wobei vor allem der südtrakt des schlosses schwer beschädigt 
wurde.
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über die baulichen umgestaltungen im bereich der von den leyssern 
1529 wahrscheinlich neu ausgestatteten kapelle im schloss können nur Ver-
mutungen angestellt werden. da der heutige kirchenraum im gegensatz zur 
seitenkapelle in die unterkellerung mit einbezogen ist und auch im nordtrakt 
eine baunaht, unterschiedliche geschosstiefe und unterschiedliche dachkon-
struktion feststellbar sind, ist die kapelle erst durch die umgestaltung unter 
bertoletto in der form bis 1949 errichtet worden. in diesem Verbindungs-
bereich befand sich auch ein zweiter Zugang zur burg. untermauert wird 
diese annahme durch die feststellung, dass die außenwand eine durchgehend 
gleiche mauerstärke aufweist. die heutige größe erhielt die kapelle durch 
einbeziehung der ehemaligen benefiziatenwohnung beim umbau 1949–
1951.74

der glockenturm, für den 1581 martin hilger aus graz eine neue glocke 
lieferte, ist als dachreiter aufgesetzt. die glocke trägt die initialen und das 
Wappen von martin hilger75 und ist bis heute mit folgender inschrift erhalten: 
sit nomen domini benedictum eX hoc VsQue in 
 saecVlVm.1.5.8.1. als Protestant fiel hilger später in ungnade und musste 
graz verlassen. er kehrte in seine heimat sachsen zurück.

in Vorbereitung auf den drohenden türkenkrieg erhielt der Pfandinhaber 
von Weinburg Waffen und munition aus dem hofzeughaus in graz: im april 
1591 20 doppelhaken und ebenso viele „handtrhor“ (= Pistolen) samt Zu-
behör, im september desselben Jahres 12 doppelhaken mit schwammschlös-
sern, 12 musketen, 50 Pistolen mit zugehörigen Pulverflaschen und spannern 
(= radschlossspanner), 100 seitenwehren, 50 tarden (= spezielle spießform), 
50 hellebarden, 2 Platten blei und 10 Pfund Zündstricke gegen Quittung. die 
50 Pistolen sollen je zur hälfte mit radschlössern bzw. schwammschlössern 
versehen sein.76

in der Zeit von 1564 bis 1619, in der graz nach einer weiteren teilung des 
habsburgerreiches unter erzherzog karl ii. residenz innerösterreichs77 war, 

 74 Walter feldbacher, kuratbenefizium Weinburg am saßbach – ein kurzer blick auf eine lange 
geschichte, Weinburg 2012, 6.

 75 martin hilger (1538–1601) entstammte einer sächsischen glocken- und geschützgießerdynas-
tie. er arbeitete in der gießhütte in dresden von 1577 bis 1587 und in graz für erzherzog karl 
ii. von innerösterreich. das familienwappen zeigt einen weißen bären in rotem feld. die be-
kannteste hilger-glocke ist die schlossbergliesl am grazer schlossberg.

 76 stla, innerösterreichisches kammer- und exemtbuch 1591, fol. 68–68v bzw. 251v.
 77 Vgl. herwig ebner, die habsburgischen residenz- und hauptstädte in den österreichischen 

erblanden im späten mittelalter und in der frühen neuzeit (ein überblick). in: geschichts-
forschung in graz. festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum des instituts für geschichte der karl-
franzens-universität graz, graz 1990, 29–41.
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war die Jagd neben körperlicher ertüchtigung für kriegerische ereignisse auch 
belustigung und Zeitvertreib. der Jagdbetrieb und die Jagdaufsicht mit Per-
sonal waren allerdings auch mit hohen kosten verbunden. 1591 sind im de-
putat für die hofjägerei auch kaspar müllperger als forstknecht in Weinburg 
und Peter Wußinakh, forstknecht unter Weinburg „am gollonegg“, mit jeweils 
52 gulden lohn enthalten.78 dazu kam auch ein tiergarten. nahe dem schloss 
soll sich ein schießstand befunden haben. mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
dort „auf der höchsten kuppe des berges“ (kreutkogel) von einem bauern in 
ca. 60 cm tiefe ein säulenartiger stein aus kalkstein mit einem eisenring ge-
funden, an dem er den stein heben konnte. der stein war an seinem standort 
mit kieselsteinen „fest gerammt“, umgeben von geschütteter erde, kiesel-
steinen und scherben.79 darauf könnten schießscheiben aufgebaut gewesen 
sein.

Weinburg wurde aber als residenznahes schloss nicht nur zur Jagd aufge-
sucht. im Jahr 1598 hielt sich erzherzog ferdinand mit seinem hof nach-
weislich in Weinburg auf.80 grund war die seuchengefahr in graz. die todes-
fälle führten zu sperren von häusern und märkten, was wiederum einen Ver-
sorgungsmangel nach sich zog. Während die religionsreformationskommis-
sionen zur Wiederdurchsetzung des katholischen glaubens schon ab 1598 in 
der steiermark unterwegs waren, setzte die gegenreformation in graz auf-
grund der seuchen erst ende Juli 1600 ein. erzherzog ferdinand soll am 1. au-
gust 1600 wieder nach Weinburg abgereist sein, ließ sich aber täglich über die 
lage in graz bericht erstatten.81

am ende des 16. Jahrhunderts scheinen im gebiet von schloss Weinburg 
und Jagerberg mindestens zwei einer reformatorischen gruppe der Wieder-
täufer angehörende Personen auf, die im schloss gefangen gesetzt wurden. der 
eine starb dort, der andere versprach, von seinem irrtum abzusehen, wurde 
entlassen und „entlief “ nach mähren.82

noch vor ende des „langen türkenkrieges“ drohte der steiermark gefahr 
von ungarischen aufständischen, den so genannten haiducken. dem hof-

 78 othmar Pickl, die ausgaben des oberst-Jägermeisteramtes in der regierungszeit erzherzog 
karls ii. von innerösterreich (1564 bis 1590). in: die steiermark im 16. Jahrhundert (= fglkst 
27), graz 1979, 251.

 79 stla handschriften – sammlung meixner.
 80 fritz Popelka, geschichte der stadt graz, bd. 1, nachdruck graz 1959, 106–109.
 81 leopold schuster, fürstbischof martin brenner. ein charakterbild aus der steirischen refor-

mations-geschichte, graz/leipzig 1898, 468.
 82 Vgl. grete mecenseffy, täufer in der steiermark. in: festschrift für balduin saria zum 70. ge-

burtstag (= buchreihe der südostdeutschen historischen kommission, bd. 11), münchen 1964, 
245.
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zeugwart blasius Zimmermann wurde im mai 1605 befohlen, eustachius von 
offenheim eine tonne mit Pulver, eine Platte blei und „dritthalbhundert“ 
(250) feuersteine zu geben, „damit dieser wegen der von den haiduken dro-
henden gefahr schloss Weinburg ausrüsten kann“.83 

ferdinand colaus scheint um 1597 verstorben zu sein, da seiner Witwe 
anna maria Wazler 1602 das bestandgeld des letzten Jahres ihrer fünfjährigen 
nutznießung nachgelassen und Weinburg an eustachius von offenheim ver-
liehen wurde.84

Weinburg im 17. Jahrhundert

Vom kartographen Johannes clobucciarich, 1585 bis 1605 Prior des au-
gustiner-eremitenklosters in fürstenfeld, stammt die erste bekannte bildliche 
darstellung von Weinburg aus dem Jahr 1603 – eher eine strichzeichnung. 
seine landesaufnahme innerösterreichs war auch von wehrtechnischen über-
legungen geprägt und verzeichnet die entfernungen zwischen den einzelnen 
märkten, burgen und schlössern. clobucciarich starb 1605 auf der flucht vor 
den haiducken, die das fürstenfelder kloster in brand steckten.85

einem streit aus dem Jahr 1606 zwischen hans Jakob von khuenburg auf 
brunnsee und der herrschaft Weitersfeld, worüber sich ein hofkammerakt 
erhalten hat, verdanken wir fast zeitgleich eine weitere, noch verfeinerte dar-
stellung. sie zeigt schloss Weinburg mit Zugang wie heute von Westen über 
eine Zugbrücke,86 das schloss mit vier ecktürmen und kapellenturm, davor 
eine gemauerte kreuzsäule (?),87 den meierhof, das dorf mit gerichtshaus und 
über dem saßbach in richtung Perbersdorf auch den galgen. Zwischen Wein-
burg und brunnsee erstreckte sich damals ein sumpf, das „moß“, gebildet 
durch rückstau des saßbaches.88 Äcker und Wiesen sind eingezäunt. Von Pich-
la kommend sind noch eine eichenbrücke, eine „kaiserwiese“, tiergarten, sulz 
und tierpark verzeichnet. interessant sind auch die straßenverläufe. die 

 83 stla, innerösterreichisches kammer- und exemtbuch 1604–1606, fol. 47v.
 84 Vgl. Josef Wastler, nachrichten über gegenstände der bildenden kunst in steiermark. in: 

mhVst 42 (1894), 173.
 85 fürstenfeld. die stadtgeschichte, hg. von gerhard Pferschy, fürstenfeld 2000, 119f.
 86 die anbringung von rad und Winde lässt sich noch heute aufgrund baulicher merkmale nach-

weisen.
 87 auf dem Vischer-stich von 1681 ist keine derartige darstellung vorhanden.
 88 lamprecht, doppelname (wie anm. 7), 57: stla sachabteilung der iö. hofkammer, jetzt 

beilage zur „relation über die bereitung der herrschaft Weitersfeld 1586“.
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„lanndtstraße auf Weinburg“ verläuft nicht wie heute über rabenhof und 
Perbersdorf, sondern aus dem murtal am dorf Pichla vorbei. 

um den zwischen Weinburg und brunnsee gelegenen sugaritzwald bzw. die 
-wiesen hatte sich bereits in den 1580er Jahren ein streit zwischen den herr-
schaften Weinburg, brunnsee und Weitersfeld entsponnen. Weinburg war 
damals direkter besitz des landesfürsten. aus dem Wiesengebiet der sugaritz 
sollte eine bestimmte menge heu an den landesfürstlichen hofstall in Wein-
burg geliefert werden.89

aus dem Jahr 1610 datiert das gesuch des eustachius von offenheim be-
treffend den bau eines kaplanshauses in Weinburg. Von der hofkammer wur-
den dagegen keine bedenken erhoben, da der bau von allerhöchster stelle an-
geordnet wurde.90 

dem schlosskaplan zu Weinburg, tobias textor, wurde am 18. Juni 1614 
die Vollmacht erteilt, mit ausdrücklicher Zustimmung der Pfarrer zu st. Veit 
am Vogau91 (mag. Johannes mortitius) und mureck (daniel schlamminger) in 
Weinburg, siebing, Priebing, höfla und stangdorf, ferner in Wittmannsdorf-
au, hainsdorf, ober- und unterrakitsch, gosdorf und misselsdorf beichte zu 
hören, zu taufen, die kommunion zu spenden und die übrigen pfarrlichen 
funktionen vorzunehmen, jedoch nur gegen die stolgebühr, ohne die kollek-
turen der Pfarrer zu beeinträchtigen.92 diese seelsorgefunktionen in zwölf 
dörfern wurden auch in der Visitation von 1617 der schlosskirche Weinburg 
erwähnt.93 dem Pfarrer von st. Veit wurde 1617 aufgrund der größe der 
Pfarre (36 dörfer) aufgetragen, einen kaplan aufzunehmen.

die Visitation94 der kirche „st. katharina im schloss Weinburg“ fand nach 
der Visitation von st. Veit am Vogau am 13. oktober 1617 statt. Visitator war 
nicht der seckauer bischof Jakob eberlein, sondern der archidiakon von un-
terkärnten Johann franz gentilotti. die kirche von Weinburg war damals mit 
einem benefizium simplex ausgestattet und nach ansicht des Visitators in 
 einem guten Zustand. die feststellung, dass der altar nicht geweiht ist, lässt 

 89 Vgl. otto lamprecht, forste im grabenlande. ein beitrag zur Waldgeschichte mittelsteier-
marks. in: ZhVst 38 (1947), 60f.

 90 stla hofkammer miszellen k. 191a, nr. 44 – 1610 Vii 29.
 91 allmer, st. Veit am Vogau (wie anm. 15), 228.
 92 dag, XiX-d-20, Visitationsprotokoll des bischofs martin brenner 1607ff.
 93 in der aufzählung von 1614 wurde anscheinend das dorf Pichla ausgelassen.
 94 Vgl. hannes P. naschenweng (bearb.), die kirchliche Visitation des bischofs Jakob eberlein 

von seckau in den salzburger Pfarren des herzogtums steiermark 1617–1619. edition der 
texte und kurzer kommentar zu den berichten über die kirchlichen Zustände. online-Publika-
tion der hlk, graz 2012.
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an der in der literatur überlieferten altarweihe durch bischof martin brenner 
im Jahr 1608 zweifeln. am altar befand sich ein bild,95 darunter bereits ein 
vorschriftsmäßiger tabernakel aus holz, nicht zu groß, außen vergoldet, innen 
mit roter seide verkleidet, was damals erst in wenigen kirchen der fall war. 
baron von offenheim scheint für diese neuanschaffung gesorgt zu haben. 
erwähnt werden auch ein altarkreuz, leuchter und kanontafeln für die mess-
gebete, aber noch keine statuen. das antependium wird „mit einem kreuz in 
der mitt“ beschrieben. dies entspricht dem heutigen seitenaltar. 

es gibt keinen hinweis auf eine kanzel, orgel und glocken. letztere waren 
aber mit sicherheit vorhanden. in der schlosskirche Weinburg befand sich ur-
sprünglich jene kleine barocke orgel, die bis heute in der dorfkapelle in glo-
jach (bau 1831) erhalten ist.96 über ein anzuschaffendes taufbecken und einen 
beichtstuhl gibt es genaue anweisungen. das ist wahrscheinlich in Zusammen-
hang mit der Vollmacht von 1614 für den schlosskaplan zu Weinburg zu sehen, 
in bestimmten orten pfarrliche funktionen vorzunehmen. 

gottesdienste fanden an sonn- und feiertagen statt, wochentags auch 
 stiftungsmessen. baron offenheim versorgte die schlosskirche Weinburg im 
namen des erzherzogs. den mesnerdienst besorgte ein diener des barons.

als Pfarrer wurde franz scholz, ein gebürtiger ungar, der seit einem Jahr 
in Weinburg war, befragt. er gab an, von ehelicher geburt und 42 Jahre alt zu 
sein. 1602 hatte er den magistergrad der theologie erworben. die Zahl der 
kommunikanten schätzte er auf 500. die examensfragen konnte er ausrei-
chend beantworten. auch sein derzeitiger lebenswandel ergab für die Visita-
toren keinen grund zum anstoß. sein einkommen belief sich auf 200 gul-
den.

mit dem aufstieg der familie der eggenberger wurde im Jahr 1622 ihrem 
besitz in straß ein eigener landgerichtssprengel zugewiesen, der aus dem 
Weinburger landgericht ausgeschieden wurde.97 die südgrenze des Weinbur-
ger landgerichtes verlief nun nicht mehr entlang der mur, sondern von mureck 
über hainsdorf, Pichla, seibersdorf, lind, st. Veit am Vogau, Wagendorf und 
gabersdorf nach sajach. in dieser ausdehnung verblieb das Weinburger ge-
richt bis zur einführung der bezirksgerichte 1850. bezüglich Weinburg sind 
wir in der glücklichen lage, das gerichtshaus lokalisieren zu können. das 

 95 dabei handelt es sich wahrscheinlich um das bis heute am hochaltar befindliche bild der be-
weinung christi.

 96 Vgl. gottfried allmer, orgelbau im bezirk radkersburg. in: Principal 12 (2009), 7.
 97 Vgl. anton mell/hans Pirchegger, steirische gerichtsbeschreibungen (= Quellen und 

forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der steiermark 1 = bkstgQ 37-40/
nf 8-10), graz 1914, 426.
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grundbuch verzeichnet unter urbarnummer 189 mit der hausnummer 37 
eine dominikalmässige behausung samt Pflanzgartl im Pfaffengarten98 im dorf 
Weinburg, „das alte gerichtshaus genannt“. dieses haus wurde am 27. feb-
ruar 1816 von der grundherrschaft Weinburg bei einer öffentlichen Versteige-
rung mit der hausnummer 37 an Josef Pock verkauft.99

die richtstätte befand sich an der alten straße von Perbersdorf nach sie-
bing (westlich der heutigen abzweigung der straße nach siebing). dort steht 
heute noch mitten im Wald das so genannte „galgenkreuz“, ein gemauerter 
bildstock mit einem kreuz. Zum strafvollzug gehörte auch der Pranger oder 
die sogenannte „schandsäule“, an der für geringere straftaten durch öffentliche 
Zurschaustellung gebüßt wurde. auch an solchen stellen wurden in späterer 
Zeit glaubenszeichen errichtet. für Weinburg ist anzunehmen, dass die ma-
riensäule vor dem ehemaligen gerichtshaus anstelle eines Prangers errichtet 
wurde. die in der ortsdurchfahrt von Weinburg gelegene säule ist im gegen-
satz zu der im nahe gelegenen Wittmannsdorf gelegenen mariensäule ohne 
Jahreszahl. nach schwerer beschädigung im Winter 1985 wurde sie vom bild-
hauer rauch aus straden restauriert und auf neuem sockel wieder aufgestellt. 
Von den zwei errichtungsperioden für mariensäulen scheint jene von Wein-
burg nicht der Zeit der türkenkriege und Pestepidemien, sondern eher dem 
19. Jahrhundert anzugehören. als stifterin der „maria mit kind“ von Wein-
burg ist die herzogin von berry († 1870) wahrscheinlich.100

eustachius freiherr von offenheim starb am 30. Juni 1629.101 sein sohn 
und besitznachfolger ferdinand heiratete am 23. april 1630 maria franziska, 
verwitwete steinbeiß, geb. stürgkh.102 

um das Jahr 1639 scheint in Weinburg eine frau als hexe hingerichtet 
worden zu sein. das urteil ließ der damalige bannrichter in steiermark voll-
strecken. 1641 wurde die landgerichtsherrschaft des ferdinand von offenheim 
aufgefordert, über die aussagen, die unter folter („in peinlicher bekhandt-
nuss“) getätigt wurden, an die innerösterreichische regierung bericht zu er-

 98 obwohl landgerichtsversammlungen aus gründen der immunität nicht auf kirchengrund statt-
finden sollten, verweist die bezeichnung „Pfaffengarten“ auf ehemaligen kirchlichen besitz.

 99 stla gbnr bg mureck nr. 264.
 100 die mit 1681 datierte mariensäule von Wittmannsdorf liegt direkt im ort, den man wegen der 

umfahrung seit Jahren nicht mehr berührt, und gehört dem typus der immaculata an. barocke 
mariensäulen befinden sich auch in mureck (1665), gnas (1678) und bad radkerburg (1681). 
mariensäulen aus dem 19. Jahrhundert stehen in st. Peter am ottersbach (1856), halbenrain 
(1862) , mettersdorf (1882) und ratschendorf (1887).

 101 seine Witwe maria katharina musste sich nach seinem tod mit dem murecker bürger gregor 
Waldner um einen offenen geldbetrag auseinandersetzen. stla landrecht sch. 801.

 102 Vgl. schiviz, adel graz (wie anm. 58), 267 bzw. 203.
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statten.103 das Verlies soll sich im kellergeschoss des schlosses befunden ha-
ben.104 

bis ins 19. Jahrhundert waren handwerk und gewerbe von Zünften ge-
prägt, die die wirtschaftlichen und sozialen interessen ihrer mitglieder ver-
traten. in Zunftordnungen wurden rechte und Pflichten festgelegt. Vergehen 
wurden sehr oft mit religiösen handlungen belegt (z. b. spende von Wachs). 
Weinburg lag zunftmäßig im einflussbereich der umliegenden städte und 
märkte. die unterschiedlichen „gezirke“ wurden in den handwerksordnun-
gen öfters in meilen angegeben, die dazwischen liegenden orte waren einge-
schlossen und nach Pfarren eingeteilt. Zünfte konnten landesweit organisiert 
sein, regionale Zusammenschlüsse wurden als Viertelladen bezeichnet. Vor 
allem zur Zeit der gegenreformation (nach 1600) wurden zahlreiche Zünfte 
gegründet bzw. neu organisiert. nur wer mitglied einer Zunft war, durfte sein 
gewerbe ausüben. bestimmte gewerbe (z. b. kürschner, hutmacher, gold-
schmiede) waren seit jeher stark an städte und märkte gebunden. andere 
wiederum wurden auch in den umliegenden herrschaften ausgeübt. daneben 
ist von einem hohen grad an selbstversorgung auszugehen. die Visitation von 
1617 vermerkte für Weinburg, dass „um und außerhalb der kirche viele hand-
werker arbeiten, die die heilige ruhe des ortes stören und an einen passende-
ren ort verlegt werden sollten“. Weinburg profitierte damals sicherlich von der 
zeitweiligen anwesenheit des kaiserlichen hofes.105 die Weinburger hafner 
clemens gundorfer und michael strallegger gehörten ab 1634 nachweislich 
zur murecker Zunft. im 18. Jahrhundert sind hans Winterleitner und hans 
georg liebmann besitzer des hauses nr. 7, der so genannten oberhafneri-
schen hofstatt mit hafnersgerechtsame und brennofen bzw. des hauses 
nr. 24.106

 103 bannrichter = von landesfürstlichen behörden für nichtprivilegierte, das heißt nicht mit einem 
kriminalrichter ausgestattete, landgerichte bestellte richter; vgl.: Von Zauberern, hexen und 
Wolfsbannern. actenstücke, Processe wider Zauberer und hexen betreffend, 1602–1701. in: 
steiermärkische geschichtsblätter 3 (1882), 138.

 104 Zwischen 1835 und 1868 wurden in Weinburg gegen miete räumlichkeiten als gefängnis zur 
Verfügung gestellt. Vgl. hildegard kremers, marie caroline, duchesse de berry. ein lebens-
bild, graz/Wien/köln 1998, 195. in den Wirtschaftsbüchern ist nicht angeführt, wer die mie-
te bezahlte. es dürfte sich aber um den Vorläufer der heutigen bezirkshauptmannschaften, das 
bezirksamt, gehandelt haben, das zeitweise Justiz und Verwaltung vollzog.

 105 in stla hofkammer miszellen, k. 179–1578 wird bemängelt, dass derzeit kein schmied an-
sässig war.

 106 Vgl. friedrich Waidacher, gefässhafnerei im bundesland steiermark vom 16. bis zum 20. 
Jahrhundert. Phil. diss. graz 1963, 140f. bzw. 221.
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Weinburg unter den Breunern

nach dem tod des ferdinand von offenheim fiel Weinburg an den landes-
fürsten zurück. das inventar verzeichnet neben brieflichen urkunden 13 sil-
berne löffel, einige Waffen, mannskleider, Wein- und getreidevorräte sowie 
Vieh.107 unter Pfleger Jakob alois heiliger wurde 1658108 an die hofkammer 
rechnung über die herrschaft gelegt: schloss und meierhof, ein großer mar-
stall und Ziegelstadl, beide baufällig,109 das einkommen von den untertanen 
und bergholden, robot- und haltgeld, richterrecht und Zehent sowie das 
landgericht. an teichen sind der große teich in hart, ein teich beim dorf 
und der koglteich genannt. 

im oktober 1658 verlieh kaiser leopold i. seinem hofkammerpräsidenten 
carl gottfried breuner schloss und herrschaft Weinburg auf lebenszeit. Zu 
dieser Zeit war marco antonio rossini kaiserlicher benefiziat in Weinburg, 
der 1666 anlässlich der durchreise der spanischen Prinzessin margerita teresa 
ein „ossequioso applauso“ komponierte.110 in einem Visitationsbericht 1666 
ist vermerkt, dass sich an der kapelle in schloss Weinburg ein benefiziat befin-
det, der sich aber beim zuständigen erzpriester „niemalen angemeldet“. er 
besuchte auch keine synoden.111 1667 verkaufte der kaiser dem grafen breu-
ner um 30.000 gulden das schloss als erbliches eigentum. eine rücklösung 
sollte nur bei barzahlung von 30.000 gulden und nur für den eigengebrauch 
des kaiserhauses möglich sein.112 das nach dem tod von carl gottfried breu-
ner 1675 aufgenommene inventar zeigt ein wohlausgestattetes schloss mit 

 107 das vom 27.–29.8.1657 aufgenommene inventar wurde von den kommissären Johann baptist 
lamilegg, Pfarrer von st. Veit am Vogau, und mathias grasegger, Verwalter der herrschaft 
mureck, aufgenommen. stla landrecht sch. 802.

 108 stla stockurbar 1658 83/197.
 109 stla landrecht sch. 801 und 802 – eustachius von offenheim war offenbar stallmeister und 

wahrscheinlich bis zur 1619 erfolgten übersiedlung des kaiserlichen hofes von graz nach Wien 
mit der betreuung eines bestimmten Pferdebestandes betraut. 1638 ist der abgekommene mar-
stall erwähnt.

 110 Vgl. alexander Weinmann, eine steirische huldigung für kaiser leopold i. in: mitteilungen 
des steirischen tonkünstlerbundes 81 (1981/82), 73–77. das auf der komposition genannte 
Weinburg wurde zuletzt in niederösterreich lokalisiert. Vgl. christine Pollerus/harald hasl-
mayr, die grätzerische Pallas. Zum musikleben in graz im 18. Jahrhundert. in: steiermark. 
Wandel einer landschaft im langen 18. Jahrhundert, hg. von harald heppner/nikolaus rei-
singer (= schriftenreihe der österreichischen gesellschaft zur erforschung des 18. Jahrhun-
derts, bd. 12), graz 2006, 349.

 111 dag dechantliche Visitationen XX d 34.
 112 stla a. lamberg, k. 219.
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schmiede und mühle und gibt auch einen hinweis auf die haltung von so 
genannten „schweizerkühen“.113

carl gottfried breuner war auch oberst-Jägermeisteramtsverwalter und 
wurde mit der einholung von gutachten für den Verkauf der landesfürstlichen 
forste betraut. nach übersiedlung des hofes nach Wien waren einzelne fors-
te bereits verkauft worden, „wenn es auch sehr traurig sei, dass ein so hohes 
landesfürstliches regal verkauft werde, zwingen doch der ernst der Zeit und 
der geldmangel zu dieser maßnahme“. nach dem bericht des forstmeisters 
mathias Pfeffer von dobl 1660 grenzte der forst Weinburg an der mur an die 
herrschaft Weitersfeld, „darneben aber sind ob des schloss zwei auen, von 
welchen man selber herrschaft jährlich 2 stuk Wültdeputat zu reichen schul-
dig ist. ist kein absonderlich guter Wildprätstand darinnen, zumallen keine 
dicken, sondern lauter schüttere ainstand sein“.

der Verkauf zog sich über Jahre. erst nach dem tod von carl gottfried 
breuner, der 1665 auch schloss und herrschaft oberrakitsch erworben hatte, 
wurde der Weinberger forst 1678 an sigmund ludwig graf von khuenburg 
auf brunnsee verkauft. der forst reichte von der saßbachmündung die mur 
aufwärts bis schwarza, dann den schwarzaubach aufwärts bis zur einmündung 
des lieberbaches und über rannersdorf, st. Peter am ottersbach und Witt-
mannsdorf wieder zur saßbachmündung.114

die regierungszeit kaiserin maria theresias bedeutete das endgültige ende 
der landesfürstlichen forste. bei der darauffolgenden aufteilung der Wälder 
wurden die bauern im gegenzug verpflichtet, Jagdrobot ((= hilfeleistung der 
untertanen bei der Jagd des grundherren) zu leisten. mit der aufhebung der 
grundherrschaften 1848 endeten auch die adeligen Jagdrechte. 

Weinburg war 1680 wie weite teile der Pfarre st. Veit am Vogau von der 
Pest betroffen. darüber berichten zahlreiche sagen, nicht zuletzt im Zusam-
menhang damit, dass man sich die entstehung der seuche damals nicht zu er-
klären wusste. die infizierten orte wurden abgesperrt und bei den absper-
rungsschranken Wächter postiert. Verschiedentlich gab es gelöbnisse, wenn 
man von der Pest verschont blieb oder das sterben vorzeitig endete. in st. Veit 
entstand die so genannte armenseelen-bruderschaft als gebetsverein aller 
dörfer der Pfarre. am mittwoch in der bittwoche (totenmittwoch) wird bis 

 113 stla lr breuner, k. 75.
 114 bachofen-echt/hoffer, Jagdgeschichte (wie anm. 43), 152f.
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heute besonders der Pesttoten gedacht. das Weinburger Pestkreuz befindet 
sich im so genannten gassl südlich des dorfes.115 

erbe des kinderlosen carl gottfried breuner wurde sein 1666 geborener 
neffe carl Weikhard, für den ob seiner minderjährigkeit 1675 franz adam 
graf von dietrichstein zum Vormund bestellt wurde. graf dietrichstein wurde 
wenige Jahre später auch zum schwiegervater, da carl Weikhard dessen toch-
ter maria cäcilia katharina nach erreichung seiner Volljährigkeit 1687 ehe-
lichte.116 bis zu diesem Zeitpunkt waren die herrschaften Weinburg und 
oberrakitsch verpachtet. im Jahr der zweiten türkenbelagerung von Wien 
willigten die Verordneten am 30. Juli 1683 in den Wunsch des karl ludwig 
von Puechbaum ein, ihm für die herrschaften oberrakitsch und Weinburg 
diverse munitionssorten zur Verfügung zu stellen. gleichzeitig fordern sie den 
landschaftlichen Zeugwart sigmund von klaffenau auf, dem bittsteller kosten-
los je einen Zentner Pulver und blei aus dem Zeughaus zu geben. die ebenfalls 
bewilligten 50 musketen dagegen solle er dem karl ludwig von Puechbaum 
aber nur leihweise überlassen.117 

1702 wurde carl Weikhard von breuner von seinen untertanen in Wein-
burg um die erlassung einer dorfordnung ersucht. schon längere Zeit scheint 
es keine Versammlung der gerichts- und dorfgemeinde gegeben zu haben. es 
gab auch schwierigkeiten in bezug auf die einhaltung der gerichtsgrenzen.118 
dies rührte nicht zuletzt daher, dass die herrschaft immer wieder verpachtet 
wurde und diese Pächter unterschiedliche Vorgangsweisen hatten.119

mit der dorfordnung von 1702, die bei jeder Versammlung vorgelesen wer-
den musste, wurde der dorfgemeinschaft schriftlich zugestanden, aus ihrer mit-
te selbstständig einen richter zu wählen. dieser musste aber anschließend von 
der grundherrschaft bestätigt werden. die richterwahl fand am faschings-
montag beim bisherigen richter statt. der richterstock musste durch den jüngs-
ten bauern im dorf vom alten auf den neuen richter übertragen werden.

 115 richard Peinlich, geschichte der Pest in steiermark. bd. 2, graz 1878, 99–105, sowie all-
mer, st. Veit am Vogau (wie anm. 15), 21.

 116 hans von Zwiedineck, das gräflich lamberg’sche familienarchiv zu schloss feistritz bei ilz. 
1. teil: urkunden, actenstücke und briefe, die freiherrliche und gräfliche familie breuner und 
ihren steirischen besitz betreffend (= Vhlkst 4), graz 1897.

 117 stla, landschaftliches expeditbuch 1682–1684, fol. 148.
 118 stla a. lamberg k. 231, h. 982: notata der gegen ende des 1695-Jahres bei der herrschaft 

Weinburg beschehenen gewalt und eingriff – bergung der leiche eines selbstmörders aus dem 
Wasser. Vgl. Zwiedineck, lamberg’sches familienarchiv (wie anm. 116).

 119 in den akten zur herrschaft Weinburg im archiv lamberg finden sich im stmk. landesarchiv 
zahlreiche namen von Pflegern. die Pflegschaftsrechnungen beinhalten noch viel information 
zur herrschaft Weinburg und harren noch einer weiteren auswertung.
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Zu den wichtigsten aufgaben des dorfrichters, der für seine tätigkeit auch 
eine entlohnung erhielt, gehörte die aufsicht über das gemeindegut, im be-
sonderen die Viehhalt, wozu ein eigener hirte angestellt wurde. seine besol-
dung erfolgte durch die in die gemeinschaftskassa eingehenden strafgelder bei 
Verstößen gegen die dorfordnung. sehr wichtig war aber auch die aufrecht-
erhaltung eines geordneten Zusammenlebens und arbeitens im dorf, darunter 
die einhaltung der feierabend- und sonntagsruhe: 
– an Philippi und Jakobitag (1. mai) hebt sich das feierabend ausrufen an 

und währt bis Johanni (29. august) darauf und welchen der dorfhüter alle 
Zeit um 3 uhr abends auszuschreien hat. nach diesem darf weder zu hau-
se noch auf den grundstücken gearbeitet werden bei strafe 15 kreuzer, 
außer es wäre die höchste not wegen des üblen Wetters, das heu oder 
grummet heimzuführen, deswegen aber allzeit um die erlaubnis beim 
herrn Pfarrer zu st. Veit soll angehalten und ein schriftliche attestation 
beigebracht werden, nicht weniger

– soll sich auch niemand an einem sonn- oder feiertag auf den grundstücken 
mit mäh- und schneidung der gräser oder anderer arbeit zu feld oder 
haus unterstehen, dieses bei obiger strafe.

– Wenn von dieser kaiserlichen benefiziatkirchen, st. catharina genannt, die 
ganze gmein allda zu Weinburg den 5. sonntag nach ostern nach mureck 
und an st. Veitstag (15. Juni) auf st. Veit mit dem kreuz prozessionsweise, 
wie schon von alters her jährlich geschehen, auszugehen pflegt, soll der 
dorfrichter bei solcher die bedürftigen leute zu denen dabei habenden 
gewöhnlichen Verrichtungen und anstalten, wie auch die ordnung der 
Prozession von abgedachter benefiziatkirchen aus anstellen. Zu welcher 
nun nicht von jedem haus wenigstens eine Person im schloss erscheint und 
der anstalt des richters nachkommen wird, derjenige soll für 15 kreuzer 
gestraft und solches geld absonderlich verrechnet und bei diesem hoch-
würdigen gotteshaus angewendet werden. item soll der dorfrichter allemal 
einen bestellen, der während und nach erfolgter kirchfahrt des herrn be-
nefiziaten chorrock und stollen nach hause tragt.
carl Weikhard graf breuner wurde 1704 zum hofkammerpräsidenten er-

nannt. neben Weinburg und dem Palais breuner in der grazer herrengasse 
(eckhaus stempfergasse) hatte er besitz im obersteirischen liesingtal und in 
Waldschach. Vorübergehend besaß er auch brunnsee, rabenhof, oberrakitsch 
und Weitersfeld in der südlichen steiermark.120 Von 1715 bis 1729 war er lan-

 120 brunnsee, rabenhof, oberrakitsch und Weitersfeld wurden nach dem tod von carl Weikhard 
breuner 1730 wieder verkauft. Vgl. Zwiedineck, lamberg’sches familienarchiv (wie anm. 116).
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deshauptmann der steiermark. sein grab befindet sich im franziskanerkloster 
zu mautern, für dessen Pfarrkirche er 1728 auch eine glocke stiftete.121

trotz des besitzübergangs an die breuner bestand weiterhin eine beziehung 
zwischen dem kaiserhaus in Wien und Weinburg. kaiser karl Vi. bestätigte 
am 26. april 1724 das einkommen des Weinburger benefiziums.122 aus dieser 
Zeit stammt auch der jetzige hochalter „beweinung christi“ im bandlwerkstil 
mit den heiligenfiguren katharina, barbara, Petrus und Paulus. das ältere bild 
„beweinung christi“ wurde in den neuen altar mit einbezogen.123 

am 6. Juli 1728 fand in graz die erbhuldigung für kaiser karl Vi. statt, der 
mit seiner gemahlin elisabeth christine und der elfjährigen tochter maria the-
resia daran teilnahm. schon im Jänner hatten die Vorbereitungen begonnen, die 
das Wohnen der kaiserlichen familie in der burg und die unterbringung des an-
geblich 976 Personen umfassenden hofstaates mit dem gefolge in der gesamten 
stadt und im schloss eggenberg nötig machten. es wird betont, dass viele aus-
besserungsarbeiten an den straßen und brücken im lande und in der hauptstadt 
zu bewerkstelligen waren.124 es wäre möglich, dass karl Vi. auch in Weinburg zu 
besuch war. auf der Josephinischen kriegskarte von ca. 1780 ist die brücke über 
den schwarzaubach nahe Perbersdorf als „fürstenbrücke“ eingezeichnet.

in dieser Zeit wurden drei neue glocken für die kirche angeschafft, sodass 
von 1725 bis zum ersten Weltkrieg fünf glocken vorhanden waren. Zu den 
beiden glocken von 1494 und 1581 (martin hilger), kam 1717 eine kleinere 
glocke mit den heiligen Petrus, katharina und franz Xaver sowie das kreuz 
mit maria und Johannes und der inschrift: gloria in eXcelsis deo 
1717. da von carl Weikhard graf breuner eine besondere Vorliebe für die 
Verehrung des hl. franz Xaver überliefert ist, könnte er als stifter der glocke 
in frage kommen.125

die größte und kleinste glocke wurden 1725 vom grazer glockengießer 
franz anton Weyer geliefert. das „Zügenglöcklein“ für die Verstorbenen zeig-

 121 hannes P. naschenweng, die landeshauptleute der steiermark 1236–2002, graz 2002, 159.
 122 dag kopie der Pfarrchronik st. Veit am Vogau. eine abschrift befindet sich auch im stla a. 

lamberg k. 231, h. 983.
 123 das in der kirche befindliche adlerwappen wird kaiser karl Vi. zugeschrieben, ist aber in die 

Zeit der lucchesi-Palli zu datieren.
 124 georg Jacob edler von deyerlsperg, erb-huldigung, Welche dem allerdurchleuchtigist-

großmächtigisten [...] carolo dem sechsten [...] als hertzogen in steyer, Von denen gesamten 
steyrischen land-ständen den sechsten Juli 1728. Vollständige originalgetreue Wiedergabe des 
kaiserlichen Prunkexemplars. aus dem besitz der steiermärkischen landesbibliothek am Joan-
neum. kommentar von theodor graff und ulrike müller. faksimile u. kommentarband in 
2 bänden. graz 1980.

 125 naschenweng, landeshauptleute (wie anm. 121), 159.
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te die mutter gottes und christus am kreuz mit der inschrift gloria in 
eXcelsis deo 1725. die zweite glocke wies darstellungen von christus 
am kreuz, der schmerzhaften mutter und dem hl. Johann nepomuk auf mit 
der inschrift franZ anton Weier in graZ goss mich 1725.126

in Weinburg gibt es heute zwei glocken: als älteste glocke der region die 
hilger-glocke von 1581 und eine 1947 gestiftete glocke der familie lucche-
si-Palli, die wiederum die inschrift der glocke von 1494 trägt.127

Vor dem schloss befindet sich bis heute eine steinfigur des hl. Johannes 
nepomuk aus dem 18. Jahrhundert. Johannes nepomuk wurde 1729 heilig-
gesprochen und ist eigentlich der bekannteste brückenheilige. er steht nahe 
der ins schloss führenden Zugbrücke.

auf carl Weikhard von breuner folgte 1729 sein sohn carl adam, der wie 
sein Vater von 1735 bis 1750 landeshauptmann der steiermark war. die von 
ihm 1737 erlassene dorfordnung von Priebing entspricht im großen und 
ganzen jener seines Vaters für Weinburg 1702. 

der maria-theresianische-kataster von 1750 nennt neben dem schloss 
folgende zur herrschaft Weinburg gehörenden realitäten:
– meierhof und fasangarten
– garten beim schloß – „oberjägerischer garten“
– obstgarten auf der leiten
– dritter kränzl- oder kuchlgärtl
– krautgarten neben dem dienerhaus
– richterwiese – ¼ stunde vom schloss
– Wiese beim dorf – Pfaffengarten
– ochsenhalt oberhalb des fasanfeldes
– kuhhalt – nach der schloßleiten – kapaunleiten genannt
– suggariz-, karberg,- hofwald gegen rosenberg, mitteregg, Wald an ka-

paunleiten
– freier Weingarten in rosenberg
– Weingarten in radkersburg unter der kapellen (h. oberradkersburg)

Verzeichnet sind auch die land- und burgfriedsstrafen, ausgaben bei der 
exekution für freimann, Wagner, schmied und Zimmerleute, die besoldung 
des landgerichtsdieners sowie die Verpflegung der arrestanten und schubhäft-
linge.

 126 Von franz anton Weyer hat sich eine aus 1729 stammende glocke in der kirche von st. Veit 
am Vogau erhalten. die glocke wurde 1942 abgenommen, zu kriegsende aber am glocken-
friedhof in hamburg gefunden und 1947 wieder aufgezogen. Vgl. allmer, st. Veit am Vogau 
(wie anm. 15), 252–255.

 127 feldbacher, kuratbenefizium (wie anm. 74), 13f.
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Zur herrschaft gehörten folgende teiche (die unterstrichenen namen be-
zeichnen die heute noch bestehenden teiche mit ihren bezeichnungen):
– ein karpfenkammerteich im unteren hart mit 2500 stück karpfen (heute 

hartteich oder Weinburger teich)
– der „khörngast-teich“ gleich unter dem dorf Weinburg mit 250 stück 

karpfen (ehemaliger grablteich, heute ackerland im besitz der familie 
feldbacher)

– das „kreuzteichtl“ auch unter dem dorf Weinburg mit 100 stück karpfen 
(beim Pestkreuz im gassl)

– erster „staindorfer teich“ in des amtmanns feld mit 250 stück karpfen 
(heute kreuzteich)

– „kroißen- oder der andere staindorfer teich“ mit 500 stück karpfen 
(= krebsenteich)

– „straßen- oder dritter staindorfer teich“ mit 300 stück karpfen (beim 
ehemaligen haus dienstler gelegen = straßenteich)

– es befinden sich zwar auch zwei kleine teiche im holz, die aber seit drei 
Jahren aufgrund des sandigen bodens nichts abwerfen (saurucken- und 
holzteich)
der Josephinische kataster von 1785 verzeichnet neben dem hart-, grabl- 

und kreuzteich auch noch den Pfaffenteich im Weinburger Wald sowie in 
stangdorf den krebsen-, straßen-, saurucken-, holz-, hühner- und bierbaum-
teich, wobei die beiden letzteren heute nicht mehr bestehen.

unter kaiserin maria theresia gab es erstmals eine seelenbeschreibung und 
häusernummerierung. daraus resultierten die so genannten Werbbezirke, aus 
denen bestimmte regimenter ihre rekruten bezogen. mit der administration 
waren die beamten der größeren herrschaften betraut, die damit Werbbezirks-
sitze wurden. die einteilung erfolgte vom grünen tisch aus, mit dem resultat, 
dass einige herrschaftssitze gar nicht im zugeteilten Werbbezirk lagen. dazu 
gehörte auch Weinburg, dem bis 1810 der großteil der Pfarre st. Peter am 
ottersbach (st. Peter, entschendorf, bierbaum, Perbersdorf, Wiersdorf und 
edla) zugeteilt war. es gab immer wieder bestrebungen, grenzveränderungen 
vorzunehmen und an die Werbbezirkssitze anzupassen. 1818 bis 1846 umfass-
te der Werbbezirk Weinburg zusätzlich zu den bisherigen die gemeinden 
Weinburg, siebing, rannersdorf, mettersdorf, landorf, Zehensdorf, rohrbach 
und Wittmannsdorf.128 Zum militärischen Zweck des Werbbezirkes kamen mit 
der Zeit weitere Verwaltungsaufgaben wie straßenbau und Polizeiwesen, wozu 

 128 manfred straka, Verwaltungsgrenzen und bevölkerungsentwicklung in der steiermark 1770–
1850 (= fglkst 31), graz 1978, 28–35.
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anscheinend auch kellerräumlichkeiten als gefängnis Verwendung fanden.129 
1761 umfasste das Weinburger gericht 24 ortschaften mit 6.414 einwoh-
nern.130

kaiserin maria theresia ließ als Vogt und Patron eine urkunde ausstellen, 
laut der wöchentlich zwei messen für die lebenden und zwei messen für die 
Verstorbenen des kaiserhauses zu lesen seien.131 Zwischen 1778 und 1780 ar-
beitete der st. Veiter bäcker und maler anton knöbl132 für den benefiziaten 
in Weinburg.

carl adam breuner starb 1777 in Wien und liegt ebenfalls in mautern be-
graben.133 erbe von Weinburg wurde der jüngste sohn sigmund ernst. aus 
seiner ehe mit Josefa von Wurmbrand gingen zwei kinder hervor. der grab-
stein von sigmund ernst breuner befindet sich beim kreuzaltar in der Pfarr-
kirche st. Veit am Vogau.134 unter seinem sohn karl maria wurde Weinburg 
bei der Pfarrregulierung unter kaiser Joseph ii. zur lokalkaplanei erhoben. die 
breuner haben sich nach dieser erhebung auch um das schulwesen zu küm-
mern und stellten dafür das dienerhaus zur Verfügung.135 Johann georg sonn-
tag, Vater des Volkskundlers Johann nepomuk Vinzenz sonntag, ist 1806 als 
lehrer in Weinburg nachweisbar.136 der jeweilige kurat hatte den religions-
unterricht zu halten. die schule von Weinburg zählte zum schuldistriktsauf-
sichtsbereich st. Veit am Vogau. Johann nepomuk Vinzenz sonntag wurde 
1811 in Weixelbaum (heutige og deutsch goritz) geboren, das damals zur 
Pfarre und zum schuldistriktsaufsichtsbereich straden gehörte. Von 1809 bis 
1820 war Johann georg sonntag lehrer an der einklassigen gemeindeschule 

 129 Vgl. kremers, berry (wie anm. 104), 195.
 130 Vgl. hans Pirchegger, erläuterungen zum historischen atlas der österreichischen alpenlän-

der, 1. abt.: die landgerichtskarte, 1. teil: steiermark, Wien 1917, 261f.
 131 dag kopie der Pfarrchronik st. Veit am Vogau.
 132 stla handschriftensammlung.
 133 naschenweng, landeshauptleute (wie anm. 121), 162–164.
 134 hie ruhet / der hoch und wohlgeborne herr herr / sigmund des h.r. reichs graf von 

breuner / kay. könig. kammerer / und durch 35 Jahre rat in steyer / welcher im 54. Jahre 
seines alters / auf dem herrschaftsschloss zu Weinburg / den 29. oktober 1783 / selig im herrn 
entschlafen. / diesen grabstein lies ihm setzen / seine betrübteste gemahlin / Josepha gräfin 
von breuner / geborene gräfin von Wurmbrand. / reQuiescat in Pace.

 135 das dienerhaus befand sich zwischen schloss und meierhof, trug die hausnummer 40 alt und 
wurde 1946 abgetragen. heute steht an dieser stelle ein geflügelstall. 1889 wurde das heutige 
schulhaus nr. 55 seiner bestimmung übergeben.

 136 Vgl. hans rohrer, schule und lehrer in den distrikten straden und st. Veit am Vogau vor 
1869, graz 1961, 32. die herzogin von berry hat die herrschaft brunnsee erst im Jahr 1837 
erworben.
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Weixelbaum bzw. von 1820 bis 1847 in haselbach (og mortantsch).137 1822 
zählte die gemeindeschule in Weinburg 55 schüler.138

mit den franzosenkriegen war die oststeiermark von durchmarschierenden 
soldaten betroffen, die Quartier und Verpflegung forderten. Von den franzo-
sen ist bekannt, dass sie auf süße getränke erpicht waren, was auch der auszug 
aus dem tagebuch eines französischen trompeters bestätigt: „25. mai 1809: 
durchmarsch durch Weinburg und andere dörfer. es fehlte uns nichts. Wir 
sind in den besten ländern österreichs.“139

durch kaiserliches Patent vom Juni 1808 wurde auf grundlage der Werb-
bezirke zur bildung der landwehr aufgerufen. dem aufruf wurde sehr unter-
schiedlich folge geleistet. im Werbbezirk Poppendorf wurde die geforderte 
Zahl der freiwilligen bei Weitem übertroffen. die gnaser kompanie bestand 
aus Zügen in gnas, trautmannsdorf und kapfenstein. aus und um Weinburg, 
wo es an einem tatkräftigen besitzer fehlte, sind keinerlei aktivitäten be-
kannt.

untertanen wurden aber zu Vorspanndiensten herangezogen, um für die 
kaiserliche armee heu, stroh, getreide und brot von ehrenhausen nach graz 
oder mureck zu liefern.140 da zu dieser Zeit der Weinburger benefiziat ver-
storben war und infolge inflation der Wert der bisherigen dotation sehr stark 
gesunken war, verpflichteten sich die Weinburger zur lieferung von brennholz 
und Wein als lebensunterhalt.

1809 bis 1811 verpachtete der Pächter Weiß mit bewilligung des besitzers 
alle zu Weinburg gehörenden Jagden an die gräfin saurau.141

da sohn karl maria kinderlos war, wurde Weinburg 1824 um 23.300 gul-
den an graf eduard von Wimpfen verkauft.142 mit dem tod von carl maria 
1827 erlosch die männliche linie des hauses breuner in der steiermark. unter 
graf Wimpfen wurden Weinburg und brunnsee vereinigt, wobei die Verwal-
tung in Weinburg untergebracht wurde. unter dem Pächter Vinzenz tschebull 
wurde in den Jahren 1825–1828 der sumpf zwischen Weinburg und brunnsee 

 137 schreibkalender im Privatbesitz list, siebing, sowie ortsgeschichten von deutsch goritz „100 
Jahre kalasantiner in deutsch goritz 1902–2002“, hg. v. P. gustav stehno, deutsch goritz 
2002, 446, und gemeinde mortantsch, hg. v. gottfried allmer, Weiz 2003, 215.

 138 Vgl. carl schmutz, historisch topographisches lexicon von steyermark, bd. 4, graz 1822, 
323.

 139 leo mell, das tagebuch eines trompeters der großen armee. ein beitrag zur geschichte 
steiermarks im franzosenzeitalter. in: ZhVst 5 (1907), 188.

 140 christa schillinger, streiflichter aus der franzosenzeit in der oststeiermark. in: mitteilungen 
der korrespondentinnen und korrespondenten der hlk, heft 10, graz 2011, 110–112. 

 141 Vgl. bachofen-echt/hoffer, Jagdgeschichte (wie anm. 43), 667.
 142 stla a. lamberg k. 219.
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trockengelegt.143 1837 wurden Weinburg und brunnsee von der herzogin von 
berry, verehelichte lucchesi Palli, erworben. die heutige katastralgemeinde 
Weinburg umfasste damals 425 einwohner in 51 häusern.144 Von ihren nach-
fahren lucchesi-Palli wurden 1946 Weinburg und brunnsee wieder in zwei 
voneinander unabhängige gutsbetriebe mit je einem schloss geteilt.

in der hoffnung auf eine fortsetzung dieser arbeit soll an den schluss eine 
beschreibung von Weinburg aus dem Jahr 1840 gestellt werden:

„über eine Zugbrücke durch ein eisernes altertümlich befestigtes tor ge-
langt man in einen unregelmäßig viereckigen hof, in welchem sich im ersten 
und zweiten stockwerk die Wohnungen der beamten sämtlicher zu brunnsee 
vereinigten güter befinden, mit ausnahme des westlichen flügels, in welchem 
sich mehrere im französischen geschmack eingerichtete gemächer der inha-
bung nebst einem geräumigen saal ausdehnen.“145

 143 eugen braida, über die entsumpfungen zwischen gleichenberg und radkersburg. in: steier-
märkische Zeitschrift n.f. 7 (graz 1842), 43. 

 144 statistik:
  1770 1782 1810 1812 1837
 Weinburg Personen 258 244 237 232 425
 häuser   36 37 38 39 51
 Priebing Personen 74 67 72 75
 häuser   9 9 12 12
 145 Vgl. rudolf Puff, bilder aus steiermark. in: carinthia 30 (1840), 146.


