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Das Gstatter Güterverzeichnis für Untertanen 
von 1625 – bäuerliche Petschafte aus dem  

oberen Ennstal
Von ludwig f r e i d i n g e r  und Josef h a s i t s c h k a

Die Güterbeschreibung von Gstatt mit Untertanenrechten

im archiv des stiftes admont liegt ein zweibändiges sammelwerk aus dem 
Jahre 1625: die güterbeschreibung der stift admontischen herrschaft gstatt 
(oberes ennstal).1 das voluminöse Werk beschreibt sehr ausführlich auf jeweils 
1 bis etwa 8 seiten die 
güter und rechte von 
knapp 400 unterta-
nen.2 die drei großen 
Ämter haus, gröb-
ming und öblarn mit 
dem unteramt sind 
jeweils fortlaufend 
paginiert, weiters sind 
kleinere Ämter wie 
„lebm“ (eine ansied-
lung zwischen gröb-
ming und st. martin) 
und liezen als neue 

 1 stiftsarchiv admont ddd-4/d 1625. – herrn stiftsarchivar und -bibliothekar Johann toma-
schek sei für die stets bereitwillige mithilfe herzlich gedankt. die einzigartigkeit dieser güter-
beschreibung ist den autoren und dem archivar erst im laufe der forschungen klar geworden. 

 2 die genaue Zahl ist nicht exakt bestimmbar, da von manchem untertan mehrere güter getrennt 
aufgezeichnet werden oder so manches Zulehen in der beschreibung des haupthofes zu finden 
ist. im amt bruck haben nur 3 von 15 untertanen gesiegelt. manche almen sind gesondert 
angeführt, manche nicht.

Arbeitsplatz des Siegelzeichners mit einem Band des Güterver-
zeichnisses
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lagen begonnen. der statistik halber sei die anzahl der untertanen zugeord-
net:

amt gröbming 60
amt haus
(mit ramsau, schladmingtälern) 69
amt öblarn 116
amt irdning 74
(mit amt moosheim, amt kainach) 
amt liezen 38
lebm amt 24
amt bruck 15
alle Ämter in der herrschaft gstatt 396 

Ämter und unterämter zeigen den streubesitz der Propstei gstatt: relativ 
geschlossene herrschaftsgülten im zentralen teil der heutigen gemeinde 
ramsau, im ober- und untertal der heutigen gemeinde rohrmoos-untertal, 
in öblarn, in der oberen kleinsölk und in der heutigen gemeinde Weißenbach 
bei liezen.3 die zersplitterte herrschaft gstatt entsprach einer üblichen er-
scheinungsweise der herrschaften in der steiermark. sie unterscheidet sich 
damit von der sonderform der stiftischen herrschaften admont und gallen-
stein, in deren geschlossenem territorium die Verwaltung sehr zentral und 
damit auch wesentlich intensiver gehandhabt werden konnte als im oberen 
ennstal.

ausführlich sind die Realitäten und die Rechte eines jeden Untertanen 
nach etwa 20 Punkten systematisch dargestellt:

name, gut, anrecht auf grund von kaufrechtsbriefen oder inventaren, 
Verkaufspreis, oft genaue berainung; behausung mit bauzustand, beschreibung 
der räume und kachelöfen, stall und nebengebäude; eventuelle Zulehen; 
baugründe (Äcker bzw. Wechseläcker) mit benennung und größe und Zu-
stand des bodens (ähnlich wie später im Josephinischen kataster), Wiesmah-
den, holzrecht, blumgesuch (Weiderecht), alm, hausmühle, hausweg, haus-
wasser, eventuelles Jagd- oder fischrecht; Viehstand; fallweise Zehent; land-
gericht. Zuletzt sind Zeugen angeführt. 

 3 die güterbeschreibung von 1625 bietet sich als hervorragende Quelle für die häuser- und 
landwirtschaftsgeschichte in den aufgezählten gemeinden an, sie wurde denn auch von hans 
Pirchegger für die geschichte des bezirkes gröbming, von günter cerwinka für die chro-
nik der gemeinde ramsau und von Josef hasitschka für die entwicklung der landwirtschaft 
in der chronik rohrmoos-untertal verwendet. siehe literaturliste im anhang.
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Die herausragende Sonderstellung der Güterbeschreibung

in Pichlers Gesamtverzeichnis der Urbare, urbarialen Aufzeichnungen und 
Grundbücher der Steiermark4 ist dieses güterverzeichnis (mit späteren aus-
zügen) unter „grundbücher“ eingeordnet. diese systematik hat einiges für 
sich, wenngleich es sich von späteren gültbeschreibungen, den Vorläufern der 
grundbücher, im umfang und in der beschreibung der bausubstanz wesentlich 
unterscheidet, weiters in den rechten der grundbesitzer, die in den alten 
grundbüchern kaum zu finden sind. 

die Verzeichnisse und abschriften von kaufrechtsbriefen in form von ge-
bundenen rapularen aus dieser Zeit5 haben ebenfalls mit der güterbeschrei-
bung wenig gemeinsam. sie enthalten nur die rechtlichen gepflogenheiten der 
übergabe, die grobe berainung und manchmal die aufzählung der nutzflä-
chen. – Von urbarialen aufzeichnungen sind sie völlig verschieden: urbare 
enthalten keine aufschlüsselung der nutzflächen und schon gar keine rechte 

 4 Pichler, urbare (siehe literaturliste). 
 5 stiftsarchiv admont ddd-4f, Verzeichnis der vorhandenen kaufbriefe der untertanen der  

Propstei gstatt c. 1625; Xx-183/c abschriften von kaufrechtsbriefen seit 1620.

Die Ämter der Herrschaft Gstatt (doppelt unterstrichen) mit Untertanen in den Siedlungen 
(einfach unterstrichen, heutige Gemeindegrenzen)
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der untertanen, wohl aber die aufstellung der titel, aus denen die steuern und 
dienste zusammenzusetzen waren. urbare tradieren die alten rechte des 
grundherrn und nicht jene des untertanen.

so lässt sich die güterbeschreibung der herrschaft gstatt nicht mit irgend-
welchen Verwaltungsverzeichnissen aus dieser Zeit vergleichen. es ist wohl 
nicht zu gewagt zu behaupten, dass in gstatt in den Jahren zwischen 1618 und 
1625 ein Werk entstand, welches mit keinem Verwaltungsverzeichnis in der 
steiermark und vielleicht in österreich zu vergleichen ist.

Rechtsverzeichnisse für Untertanen um 1625 – ein Anachronismus

in der Verwaltungs- und rechtsgeschichte erscheint ein Verzeichnis der 
rechte von untertanen zu derart früher Zeit anachronistisch zu sein. das so-
zialpolitische umfeld nach einem Jahrhundert hartem Vorgehen gegen bauern-
unruhen 1525 gerade im oberen ennstal (daneben 1573 in krain und cilli, 
später noch einmal 1635; 1596 und 1626 im benachbarten oberösterreich) 
war einfach nicht danach, rechte der bauern derart penibel aufzulisten. kurz 
zuvor – in den Jahren 1599 und 1600 – war eine landesfürstlich-bischöfliche 
strafexpedition durch das ennstal gezogen und hatte mit Waffengewalt die 
gegenreformation eingefordert. aufrührerische orte mussten alle ihre Privile-
gien abgeben. eine landesfürstliche anregung zu einem derartigen Verzeichnis 
von untertanenrechten kommt also nicht in frage. Vielmehr wurde dem un-
tertan zu dieser Zeit die abgabe für den landesfürsten erhöht. die gültabga-
ben wurden in form von rustikal-fassionen großteils auf den untertan abge-
wälzt. um 1620 wurde bereits die dreifache gült eingehoben, das heißt, der 
untertan wurde mehr denn je belastet – und sollte im 17. Jahrhundert die 
immer drückendere steuerschraube ohnmächtig erdulden. umso verwunderli-
cher mutet eine beschreibung der güter und der rechte von untertanen an. 
(die überlegung, man könnte an eine gerechtere besteuerung gemäß dem 
ertrag von nutzflächen gedacht haben, ist anachronistisch, ein solcher ansatz 
wurde erst eineinhalb Jahrhunderte später im Josephinischen kataster versucht, 
aber nicht durchgeführt. ein weiteres halbes Jahrhundert später war mit dem 
„stabilen“ franziszeischen kataster die grundsteuer gerechter verteilt. sie gilt 
im Wesentlichen noch heute.)
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Ein Reformwerk des Abtes Preininger?

die genaue auflistung von besitzrech-
ten war in den herrschaften des stiftes 
admont anfang des 17. Jahrhunderts 
freilich üblich, allerdings nur jene des 
grundherrn. nach Jahren des stillstandes 
im stift admont (eine folge des wirt-
schaftlichen niederganges im 16. Jahr-
hundert) wurde die Verwaltung der stifti-
schen güter durch abt matthias Preinin-
ger (1615 bis 1628) zentralisiert. der un-
ternehmungsfreudige abt aus böhmen 
(auf ihn geht z.b. der neubau der stifts-
kirche zurück) ließ neue gesamturbare 
anlegen. er löste die bisher mit diensten 
bedachten spezifischen „finanztöpfe“ wie 
kustodie, oblai, herrenkammer, frauen-
kammer und stiftungen auf. unter Preininger wurden erstmals territorial kon-
zipierte urbare angelegt, so etwa um 1618: Urbari etlicher Ämbter ausser Ad-
mont.6 es ist das erste rein territorial konzipierte gesamturbar des stiftes ad-
mont, freilich auch das erste urbar seit den 1570er Jahren. Zusätzlich ließ 
Preininger über die herkunft der steuern gesonderte urbare anlegen, die er als 
handurbare verwendete und sich mit solchen neuen Verzeichnissen auch ab-
bilden ließ, so das 1619 geschriebene Almzins- und Maderurbar, ausgelassene 
Forsten.7 dies zeigt den reformwillen des abtes Preininger. könnte vielleicht 
der ansatz zur beschreibung der untertanen-güter von ihm stammen?

im sammelurbar von 16198 finden wir zwar die Beschreibung aller zum 
Probsthof Gstatt gehörigen Paugrünt, Wißmat und Albmen. sie ähneln in der 
genauen beschreibung und berainung der nutzflächen, auch der behausungen, 
bereits den knapp danach angefertigten güterverzeichnissen der untertanen. 
es fehlen allerdings einige jener rechte wie hauswasser, hausweg, Jagd und 
fischerei. doch sie beschreiben eben die flächen und objekte der grundherrn, 
nicht jene der untertanen. 

 6 stiftsarchiv admont Qq-30, urbare 1617–1619.
 7 stiftsarchiv admont Qq-30 1619.
 8 stiftsarchiv admont a-108, 1619 urbarien der herrschaften gstatt, Zeyring, admontbichl,  

s. mörthen etc.

Abt Matthias Preininger. Gemälde, 
Stift Admont, Konventgang
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untertanenrechte kamen in den reformbestrebungen des abtes kaum vor. 
in den schriftlichen befehlen an seinen Verwalter gregor von morzin ist zu 
erkennen, dass gstatt hauptsächlich wegen der schmalz- und leinwandliefe-
rungen für admont wichtig war und dass das „Versilbern“ (= Verkauf ) von 
getreide dem stift sehr nützte. Was das Verhältnis zu den untertanen betraf, 
befahl der abt, dass gewisse renitenzen, auch gewalttätige, in seitentälern wie 
in der sölk abzustellen seien.9 fisch- und Wilddiebstahl müssten hintange-
halten werden.

im oben genannten sammelurbar von 1619 finden sich neben den urbaria-
len abgaben und der beschreibung der herrschaftlichen güter auch sogenann-
te gegen- oder reversbriefe, mit denen die Verwaltung der Propsteien oder 
herrschaften den Verwaltern verliehen und anvertraut wurde. genau sind 
darin die Pflichten der obersten beamten beschrieben. ein absatz aus dem 
reversbrief für gstatt behandelt auch, wie bei besitzverhandlungen zwischen 
untertanen zu verfahren sei:

Und wann es sich begibt, daß ainer dem andren undter unnsern Undter-
thonnen verkhaufft, verwechßlet, oder sich Erbsächl zuetrüegen, sol er des also offt 
vleissige verzaichnen, volgendt die Gföll, zu den gewendltlichen Stifftzeiten unns 
oder unssern Gsandten, Bevelch haben, umb die Abbrüch fürbringen und zur 
Raittung ordnen, auch khainen Khaufbrief, noch nambhafft Schuldtbrief, so etwo 
auf Gründt und Poden verwisen müessen werden, nicht willigen, noch ferttigen, 
sondern jederzeit dieselben sambt den ordentlichen Pedtzödtln zu unnser Cannz-
ley gehen Hoff nach Admont schickhen, und daselbst, unndter unnser des Praela-
tens Ferttigung aufrichten lassen, wie zuvor auch gewest ist.10

dieser wohl formelhafte arbeitsauftrag zeigt ein bemerkenswert polares 
Verwaltungsgefüge: einerseits hatte der Verwalter genau über besitzgeschäfte 
seiner untertanen buch zu führen, andererseits war jede urkunde über besitz-
veränderungen in der admonter hofgerichtskanzlei zu schreiben und im na-
men des abtes zu siegeln. daraus ergab sich ein spannungsfeld, denn bei 
rechtsunsicherheit und unklarheiten über topografische gegebenheiten wa-
ren rückfragen und langwierige korrespondenz zwischen admont und gstatt 
nötig. – kann etwa daraus der Wunsch entstanden sein, den stand der güter 
und rechte aller untertanen in einem sammelwerk genau zu dokumentieren 
und sich bei streitigkeiten auf diese urkunden zu berufen? eines wollte der 
abt sicher (die weiter unten angeführte korrespondenz belegt dies): der 
gstatter Verwalter solle sich durch bereisung („beraittung“) der weit entfern-

 9 stiftsarchiv admont ddd 19/h, letzter mai 1618.
 10 stiftsarchiv admont a-108 urbar 1619.
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ten untertanenbesitzungen einen profunden einblick in die rechtliche lage 
der güter verschaffen, um bei streitigkeiten der Parteien untereinander ver-
mitteln und damit die zahlreichen supplikationsbriefe der untertanen (an-
rufung um hilfe bei „irrungen“) verringern zu können. (es kann aus den sup-
plikationsbriefen in der Propstei gstatt allerdings nicht geschlossen werden, 
dass die dortigen untertanen streitsüchtiger als in anderen stift admontischen 
herrschaften waren.) bei anrufung um rechtshilfe ging es oft um Weidestreit 
oder um Waldrechte, welche in der nähe des stiftes vom forstmeister durch 
beraittung und entscheid vor ort gelöst werden konnten. bei weit entfernten 
herrschaften war dieses vom untertan erbetene einschreiten weitaus kompli-
zierter. ein beschreibendes Verzeichnis aller untertanen-güter und -rechte 
konnte hier entscheidend helfen, zumal jede einzelne beschreibung mit Zeu-
gennennungen und Petschaften der untertanen rechtsverbindlichen charakter 
besaß.

Gregor von Morizin erarbeitet das Güterverzeichnis

doch der initiator der güterbeschreibung war nicht so sehr der abt, son-
dern gregor von mor(i)zina (morzin, ein adeliger, wohl juristisch gebildet, 
wie die juristischen floskeln in der korrespondenz belegen). bereits 161611 
wurde er mit der Verwaltung von gstatt betraut. um diese Zeit war er ein be-
sonderer Vertrauter des abtes, er unternahm mit ihm im Jahre 1617 eine lange 
reise durch die steiermark.12 

der neue Verwalter berichtete seinem hochwirdigen in Gott Herrn und 
Vatter etc. in ausführlicher korrespondenz von den Vorgängen in gstatt. darin 
findet sich immer wieder der hinweis auf die Beraittung der Güter, so am 28. 
mai 1618:

Der Bereittung aller Güetter, bin Euer Hochw. Gnaden gnädig. Bevelich nach, 
ganz eyffrig und gehorsambist nachzuleben schuldig, auch solches baldt nach 
Justificirung meiner Raittung, darmit ich dero ganz gnedig erthailte Tax das 
volgendts unterthänig gebrauchte Beywohnung des Umbgang an h.Fest Gotts-
lichnambs, in das Wergkh zu sezen in Vorhabens, [...]13

die beraittung auf befehl des abtes kann natürlich auch mit der neuord-
nung der urbarien 1618 und 1619 erfolgt sein. in diesem falle hätte der Ver-

 11 stiftsarchiv admont a-114 urban ecker: elenchus officialium monasterii admontensis. 1841, 
s. 320 als Pfleger von gstatt von 1618 bis 1625 genannt.

 12 stiftsarchiv admont o-85 1617, reisekosten-aufstellung von morzin.
 13 ddd 19/h, gstatt, correspondenzen 1615–1734, vom 28. mai 1618. unterstreichungen vom 

Verfasser, auch in den folgenden briefen.
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walter ursprünglich wohl die gültigkeit und einhaltung der giebigkeiten der 
untertanen kontrollieren sollen. ob der anstoß, zusätzlich auch die unterta-
nenrechte zu erheben, vom abt gekommen ist, kann nicht mehr eruiert werden. 
Wohl aber erfahren wir in einem brief vom 1. Juli 1618, dass gregor von 
morzins Plan, ein güterverzeichnis für untertanen anzulegen, bereits gestalt 
angenommen hatte: morzin schlug dem abt eine nach 20 Punkten aufgebaute 
systematische beschreibung vor: 

Wegen Bereuttung aller Güetter, hab ich zu meiner Nachrichtung ein Mem-
moriall, wie und was Gestalt ich solche zu errichten und für zunemben, mit 20 
Puncten verzaichneth, welches Euer Hochw. und Gnaden und auch hienebens 
ganz gnedig (indeme zu mehrern corrigiren, zu aindern oder gänzlich außzustel-
len.) zu empfahen und zu ernemben haben. Jedoch diß oder ein anders undter 
Euer Hochw. und Gnaden ganz gnediger Signatur, mir erfolgen zu lassen, gnedig 
zu bevelhen, högst gehorsambist bittundt, so dann alle solche Errichtung mit 
högsten Vleiß, größter Threue, für die Handt genumben und starckhen Eyffer 
volgezogen werden.14

die 20 Punkte könnten der endgültigen anordnung des güterverzeich-
nisses von 1625 entsprechen:

Vorname und familienname, name des gutes, rechtliche besitzübergabe 
(nahezu immer durch kaufbrief mit Jahresangabe und kaufpreis), behausung 
mit beschreibung der stuben und öfen bzw. herde, nebengebäude, abrun-
dung der güter (liegt mehrers Thaill vast alles in einem Stuck), berainung (we-
sentlich genauer als in kaufbriefen), Zulehen; baugründe, Wiesmahden, holz 
zur notdurft (im eigenen schachen oder im freiberg), Viehweide, Weide- bzw. 
almrechte (= hüttrecht), hauswasser, mühlteil, Wegerecht; tragbare Vieh-
zahl, Zehentpflicht (jedoch nicht die üblichen urbarsabgaben!), Jagd- und 
fischrecht; landgerichts- oder burgfriedszugehörigkeit. Zeugen und beur-
kundungsformel (mit eigenem Petschaft oder dem des amtmannes besiegelt). 

Verlassenschaftshandlungen führten den Verwalter in das oberste ennstal, 
so erklärt er in einem schreiben vom 13. sept. 1618:

[...] etlich undterschiedlich starckh Handlungen in Erbschafft- Inventarnuß 
und andere Sach, zu Haus und Schlaidming für zu nemben angestelt, ich auch 
nicht allein denen in die 12 Tag bei zu wohnen, sondern auch in der Bereuttung 
forth zu fahren [...]15

 14 ebd., vom 1. Juli 1618.
 15 ebd., vom 13. sept. 1618.
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bemerkenswert ist der überlange termin für die quasi „externen amtstage“ 
im bereich haus und schladming. er zeigt, dass die angegebenen aufnahmen 
für schriftstücke und urkunden zwischen den Parteien sehr viel Zeit für den 
Verwalter beanspruchte (selbstverständlich wurde diese arbeit durch dafür 
vorgesehene amtstaxen abgegolten). diese abhandlungen für die untertanen 
überschneiden sich in manchem mit den arbeiten für das güterverzeichnis. 
– auch diese ähnliche arbeit könnte die absicht des Verwalters verstärkt ha-
ben, nicht nur einzelne, sondern gleich alle rechte und besitzungen von sämt-
lichen untertanen aufzunehmen. 

die aufnahme oder „bereuttung“ war, wie gesagt, sehr zeitaufwändig, wie 
eine bemerkung des Verwalters eine Woche später zeigt: Wegen allerley hievor 
angestelten Handlungen, bin ich alhie alberaith in Wergkh, auf die naigste Woch 
mit der Bereuttung in der Gleiming an Salzburgischer Confin, von dannen in der 
Rambsau und Ressinger HochGebürg zuverrichten angestelt worden.16

im spätsommer 1619 wurden der Zeitaufwand und die damit verbundenen 
strapazen detailliert beschrieben: 

... ganz undterthanig gehorsambist zu berichten, wie das ich mit der Be-
schreibung und Bereittung der Güetter vehrner forth zu fahren alberaith wider-
umben angestaldt, und mich als an heuth gahr in die Rambsaue, so von hinnen 
4 Meyl Wegs, etwan 1 Meyl Wegs ob Schlaidming, im groben Gebürg ligendt, zu 
begeben, raissferttig. Derowegen, weill ich solcher Errichtung ein zimbliche Zeith, 
und etliche Wochen beyzuwohnen, interim aber Eurer Hochw. und Gnaden et-
wan herauf zu raisen oder mich besser in ander Weeg gnedig zu gebrauchen, mir 
durch gnediges Schreiben und Bevelich, desto zeittlich gnedig zu bevelhen oder 
ausferttigen zu lassen, ich ganz undterth. gehorsambist gebetten haben will.17

ein Wettersturz anfang september trieb den Verwalter von der unwirtli-
chen ramsau zurück in das ennstal: Und dieweillen ich in der Bereuttung forth 
an zu continuiren, und anyezo allein das Schnee und überauß khalte Wetter mich 
mit ander Khlaidung ... herab gethriben, alß bin ich morgen mich widrumben 
hinauf zu begeben, und drauf volgenden Montags früher Zeith von obern Orth 
gegen Schlaidming herabwerts zuverrichten wergkhferttig.18

Bezahlung durch die Untertanen

die tätigkeit für die untertanen war nicht unentgeltlich. allerdings konn-
te bei diesem vollständigen güterverzeichnis nicht ein jeder besitzer zur Zah-

 16 ebd., vom 20. sept. 1618.
 17 ebd., vom 25. august 1619.
 18 ebd., vom 7. september 1619.
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lung einer gebühr angehalten werden, da ja die erstellung einer derartigen 
urkunde von der Verwaltung und nicht vom rechtssuchenden untertan aus-
ging. 

über die kosten, welche von seite der untertanen zu bezahlen waren, gibt 
ein späterer Personalakt auskunft.19 er behandelt eine klage des gregor von 
morzin gegen abt matthias Preininger mit dem klagswert von 7000 gulden 
(!). es geht um unbezahlte rechnungen für verschiedene leistungen. darin 
findet sich ein dickes Verzaichnus einer wahrhafftige Aussag, der benachberten 
im Hauser Ambt, waß Gregori Morzina, gewester Probstey Verwalter zu Gstatt, 
von ain jeden begert und abgefordert, wegen der Bemüehung, dass er eines jeden 
sein, mit allen rechtlichen Ein- und Zuegehörung, beschriben hat, ausser der 
Zörung, und hat ime ein jeder geben, wie hernach zu sehen.

Ähnlich: Verzaichnus was die Underthonnen, aus unnsern beeder Ämbter 
Gröbming und Leben Ambt in der Güeter Beschreibung, Herrn Gregorien von 
Morzin, und seinem Schreibjungen geben haben, ausser der aufgewennten Zö-
rung.

für die aufnahme und schreibarbeit wurden verschieden hohe abgeltun-
gen gefordert: durchschnittlich waren es 3 gulden für den Verwalter, 4 schil-
ling für den schreiber (schreibjung). niedrigste abgabe: 1 gulden für den 

 19 ddd 21/l irrung zwischen abt Preininger und gregor von morzin 1624–1627.

Abforderung des Gregor von Morzin für die Güterbeschreibung.  
Stiftsarchiv Admont Ddd 21/l
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Verwalter, 2 schilling für den schreiber. adam mayr am stainkheller sticht mit 
der hohen abgabe von 7 gulden bzw. 1 gulden hervor. manche gaben natu-
ral-ehrungen wie ein schaf-frischling, 1 geiß, 1 stierl, schmalz, 2/4 Weizen.

es ist bemerkenswert, dass nahezu alle untertanen die taxe bezahlt haben. 
offensichtlich war ihnen die rechtsverbindliche aufzeichnung ihrer güter und 
rechte einiges wert. die bedeutung dieser urkunden zeigte sich auch, dass sich 
derart viele besiegelungen von einfachen untertanen in diesem Werk finden 
wie sonst nirgendwo.

Was blieb von diesem außergewöhnlichen Werk?

die güterbeschreibung von gstatt dürfte als handurbar des abtes nur 
wenig zu rechtsstreitigkeiten herangezogen worden sein. insofern war die 
mühe im Verhältnis zum etwaigen nutzen unverhältnismäßig hoch. – auch 
von gegenwärtigen forschern wurde deren eigentliche bedeutung kaum er-
kannt: begehrt als sehr frühe Quelle von besitzständen und hofbeschreibun-
gen, wird sie heute vermutlich öfter zu rate gezogen als im 17. Jahrhundert.

Welche aufmerksamkeit abt Preininger dem ihm überreichten Werk wid-
mete, ist uns nicht bekannt. bleibt vermutlich morzin als der einzige, der die 
bedeutung seiner arbeit erkannt hat:

Und damit ich auch nicht weniger oder für geringer alß meine Antecessores 
gehalten werde, in Bethrachtung der großen Sorg, schwehren Raissen, Müehe und 
Arbeit, in denen kheiner, wie jedermenigkhlich wissent, anderwerths niemahlen 
gebraucht worden, fürnemblichen der höchst müeheselligen langwiehrigen Güetter 
Bereuttung, welches großes Wergkh durch mich, ohne Ruemb, zwahr fundiert, 
und biß solche der gannz völligen Probstey mit allen Rechten und Freyheiten in 
Wirkhung erricht, in ordentlichen Standt gesezt, und ein opus, so Herrn Prelathen 
zu Admont in meinen Abzug in originali überandtwortt gebracht, etliche jahrlang 
bey Tag und Nacht [...]20

ein fundiertes Werk mit allen rechten und freiheiten (der untertanen), 
jahrelang mit höchsten mühen erarbeitet, aber ohne ruhm – ein anachronis-
tisches schicksal!

Eine einzigartige Sammlung von Petschaften

die beurkundung als letzter Punkt der jeweiligen güterbeschreibung ist 
einzigartig: Zum ersten mal wird eine urkunde zugunsten des untertanen 

 20 ebd., rechtfertigung im Jahre 1627.
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(kaufbrief, inventar) nicht vom grundherrn oder von dessen Verwalter,  
sondern vom untertanen und dessen Zeugen besiegelt: Zu Urkhund hat er 
(n.n.) sein aigen Pedtschafft hievorgestellt. in etwas mehr als einem drittel 
siegelt in Vertretung des untertanen der sogenannte „amtmann“: Dessen zu 
Urkhundt, weillen er (n.n.) mit khainen Pedtschafft versehen, hat der erbar 
(n.n.) Ambtmann anstatt seiner sein aigen Pedtschafft doch ohne Schaden hie-
vorgestellt. 

der amtmann ist nicht mit einem beamten der grundherrschaft zu ver-
wechseln. Vielmehr ist er der vom Verwalter eingesetzte Vertrauensmann für 
einen ort oder eben für ein „amt“, einen kleinen Verwaltungsbezirk etwa im 
ausmaß einer heutigen gemeinde. oft ist er der angesehenste bauer eines 
gebietes, manchmal ein Wirt. dieser amtmann wurde von manchem unter-
tan, der kein eigenes Petschaft besaß, gebeten, sein Petschaft in Vertretung 
unter die güterbeschreibung zu setzen. 

in keinem fall scheint als beurkunder ein beamter des grundherrn oder 
gar der Verwalter selbst auf. eine solche ausschließliche beurkundung von 
untertanen in rechtsakten ist vor dieser güterbeschreibung noch nicht da-
gewesen. auch im größeren blickwinkel über die steiermark hinaus dürfte sie 
einzigartig sein. 

sehen wir uns nun im zweiten teil diese beurkundungen an. sie enthalten 
keine unterschrift, sondern ausschließlich eine besiegelung durch kleine Pet-
schafte. der Zweck von bauernpetschaften, bisher schwer erklärlich, kann hier 
als die nötige beurkundung eines neuartigen dokumentes gedeutet werden. 

Beurkundungsformel
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– mag ein Petschaft bei einem handwerker oder händler zweckmäßig für eine 
rechnunglegung gewesen sein, so erhebt sich bei einem bauernsiegel die frage 
nach dem nutzen: rechnunglegung, kleine Verträge, evtl. schuldscheine ka-
men im bauernalltag der damaligen Zeit selten vor, und wichtigere beurkun-
dungen wie erbschaftsvertrag, kaufrechtsbrief oder inventar wurden von der 
obrigkeit besiegelt.

eine kleine statistik sei der beschreibung der Petschafte vorangestellt:
in allen Ämtern der Propstei gstatt sind 381 beschreibungen mit Pet-

schaften besiegelt, 169 davon (44 Prozent) wurden vom betreffenden amt-
mann gesiegelt. im ort öblarn finden sich besonders viele fremdsiegel des 
amtmannes. ohne öblarn wären bloß 34 Prozent der urkunden fremdgesie-
gelt, also ein drittel.

umgekehrt haben wir vor uns eine sammlung von 212 verschiedenen Pet-
schaften, noch dazu unterhalb von urkunden, welche durch namen, Vulgar-
namen, beruf oder nebentätigkeit einige schlüsse auf die bedeutung des sie-
gelbildes zulassen; also auch hier eine im deutschen sprachraum einzigartige 
sammlung von Petschaften, wie aus der beachtung der bisherigen literatur 
deutlich wird. 

Bisherige Literatur zu Bauernsiegeln und -petschaften 

die Verwendung von bauernsiegeln oder -petschaften ist bisher in der li-
teratur nur wenig behandelt, sicher mangels einer genügenden anzahl an er-
haltenen beispielen. hauptsächlich interessierte man sich für die hofmarken 
im bäuerlichen siegelbild (siehe unter hofmarken weiter unten).

im kirchlichen bereich sind handwerker, aber auch bauern in ihrer funk-
tion als kirchenpröpste/Zechpröpste, als siegler mit ihren persönlichen Pet-
schaften bis in das 19. Jahrhundert nachweisbar. die bildnerische gestaltung 
von solchen siegeltyparen weicht von den hier zu besprechenden abdrücken 
des gstatter bestandes nicht oder nur geringfügig ab.21

für eine Pfarre im hier zu besprechenden bereich des ennstales, nämlich 
gröbming, konnten im heute im grazer diözesanarchiv deponierten urkun-
denbestand in kirchenrechnungen von 1601 an handwerker- und bauernpet-
schafte von namentlich genannten Zechpröpsten in fast identischer form an-
getroffen werden, z. b. das Petschaft des bauern Wolf Widmer, der in einer 

 21 Vgl. dazu im dözesanarchiv graz die hier deponierten Pfarrurkunden gröbming und auch 
entsprechende Pfarrakten, besonders kirchenrechnungen einzelner Pfarren im ennstal.
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Wappentartsche schräggekreuzt ein sensenblatt und einen dreizinkigen re-
chen führte.22

der begriff „bauernsiegel“ ist in der literatur zwar eingeführt, seine recht-
lichkeit bzw. abgrenzung zu einem rechtlich geführten siegel ist jedoch nicht 
geklärt.23 

Zur bäuerlichen Wappenführung ist bei Walter leonhard, das große buch 
der Wappenkunst,24 einiges über bauernwappen, handwerksgerät und ge-
brauchsgüter des täglichen lebens, marken und Zeichen, terminologie zur 
hausmarkenbeschreibung zu finden. an verschiedenen stellen sind unter-
schiedliche schildfiguren in bauernwappen beschrieben. 

Zur bäuerlichen siegelführung erwähnt Wilhelm ewald, siegelkunde, kurz 
einiges über siegel der bürger und bauern.25 erich kittel behandelt in seinem 
siegel-buch die bürger- und bauernsiegel mit interessanten Vergleichen und 
beispielen.26 

gerald gänser verweist im inventar der typarsammlung des steiermärki-
schen landesarchivs auf eine große anzahl von nicht bestimmbaren siegeln, 
welche aber nicht mit den kleinen Petschaften in vorliegender arbeit vergleich-
bar sind: 212 Typare und Siegelringe erwiesen sich als nicht bestimmbar und 
fehlen daher im vorliegenden Katalog. Bei diesem Teil der Sammlung handelt es 
sich um Buchstaben und Buchstabenkombinationen, geistliche Symbole und Sie-
gelbilder ohne heraldische und zumeist auch ohne künstlerische Bedeutung, die 
jedoch nach Sujet geordnet wurden.27

es darf analog zur größe der im katalog angegebenen siegel angenommen 
werden, dass auch die nicht identifizierbaren stempel einen größeren durch-
messer als 20 mm aufweisen und schon allein wegen der größe mit unseren 
Petschaften nicht vergleichbar sind. somit dürften nur mehr wenige Petschaf-
te aus dem frühen 17. Jahrhundert vorhanden sein. 

 22 1601 V 06, -: Wolf Widmer; 1605 V 02, -: hans eibmtaller, eine hausmarke; 1605 V 02, -: 
abraham Wassermayr, ebenso eine hausmarke; 1640 Xii 01, -: georg hueber, eine heraldische 
lilie; 1641 Vi 02, -: simon Pichler, bürger und leinenweber in einer tartsche ein Weberschiff-
chen mit faden; undatiert: Johann koler, vermutlich der bader des ortes zeigt seine medizini-
schen utensilien – alle aus dem im dag deponierten Pfarrarchiv gröbming. die reihe der 
folgenden kirchenpröpste mit einem Petschaft reicht hier bis etwa 1782.

 23 czerny, einige blätter aus der Zeit der gegenreformation 149, anm. 1 über fünf bauernsiegel: 
Embleme: G.F. Pflugschar. M.E. Sichel. G.M. Pfeil zwischen Vergissmeinnicht. S.S. ein Bretzel. M.F. 
ein Mann in einem Kübel stehend.

 24 leonhard, das große buch der Wappenkunst. 
 25 ewald, siegelkunde 211.
 26 kittel, siegel 367–382.
 27 gänser, inventar der typarsammlung 122.
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Zu einigen bäuerlichen oder handwerklichen siegelbildern gibt Josef kraß-
ler im steirischen Wappenschlüssel unter den stichworten Pflug, klampfe, 
schustermesser, schaufel, schere, Winkel und brezel auskunft.28

eines der wenigen erhaltenen Petschafte liegt im burgmuseum deutsch-
landsberg.29 es wurde bei einer glashütte am reinischkogel aus dem Jahre 1625 
gefunden. dieser fundumstand erlaubt die interpretation des siegelbildes: ein 
glasbecher als Zeichen des glasermeisters i. k. 

Aussehen der Abdrucke

die abdrucke (im folgenden auch die Petschafte genannt) sind alle unter 
einem Papierschutz abgedruckt, wobei der siegelstoff (Wachs mit Zuschlags-
stoffen) grün oder naturfarbig ist.30 

die Petschafte sind maximal 20 mm groß, meistens durchschnittlich  
15 mm, bis zu den maßen 10/13 mm hochelliptisch. (die genauen maße sind 

 28 krassler, Wappenschlüssel, besonders 144–155.
 29 ausgrabung archeo norico burgmuseum deutschlandsberg 2011. schichtnummer se 4, fund-

nummer 100. glashütte des stiftes stainz, ca. 1620–1650. – herr mag. andreas bernhard vom 
burgmuseum archeo norico in deutschlandsberg sei für die anfertigung der fotos herzlich 
bedankt.

 30 rote siegelgerechtigkeit war nur der geistlichkeit und dem adel vorbehalten. so ist das persön-
liche Petschaft des gstatter Verwalters gregor von morzin in seinen briefen an den abt in rot 
gehalten.

Negativstempel und Seitenansicht des  
Petschaftes Schichtnummer SE 4, Fund-
nummer 100. Burgmuseum Archeo Norico, 
Deutschlandsberg
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bei jeder siegelbeschreibung angegeben, werden in dieser arbeit jedoch nicht 
extra angeführt.)

die form kann rund, hochelliptisch oder achteckig (hoch, aber auch quer) 
sein. die äußeren ränder sind meist glatt oder mit Punkten gestaltet (Perl-
rand). 

einige abdrucke sind verdrückt, undeutlich und daher nicht mehr genau 
zu identifizieren. der großteil jedoch ist innerhalb des rahmens vielfältig 
gestaltet, und kein abdruck in diesen zwei bänden ist ident mit einem anderen. 
die Petschierer (siegelstecher) verwendeten also keine stempel für buchstaben 
oder figuren.

Gestaltung

gerne verwenden die siegeleigner hausmarken als siegelbild. diese können 
frei im feld angeordnet sein, aber auch innerhalb von wappenähnlichen schil-
den, in sogenannten tartschen. daneben kommen auch andere schildformen 
vor, so ein halbrunder schild oder auch Wappenkartuschen. auf diese sonder-
formen wird bei den abgedruckten beispielen hingewiesen. 

Ein loses Papier- 
siegel aus dem  
Güterverzeichnis 
Gstatt
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Einteilung der Siegler/Verwaltung

Abt und Verwalter
nicht zu finden sind die abdrucke der beiden obersten behördeninstanzen in 
der herrschaft gstatt. Wie ausführlich dargelegt, liegt gerade im fehlen der 
obrigkeits-siegel die besonderheit des güterverzeichnisses, ganz im gegensatz 
zu zeitgleichen kauf- bzw. schirmbriefen oder späteren grundbucheintragun-
gen. 

Abt Matthias Preininger
Petschaft und Wappen (tinktur):
beschreibung: 8-eckig, 17/20 mm, roter abdruck unter Papierschutz. im feld 
abtwappen als allianzwappen. heraldisch rechts im von rot und silber ge-
spaltenen halbrunden schild in verwechselten farben zwei rauten (admont). 
links halbrunder schild schräg geteilt von schwarz und gold, oben nach 
rechts gestellt ein goldenes büschel getreidehalme, unten ornamentiert ledig. 
majuskel-umschrift: mathias / d : g : / abbas / adm/ontensis. 

Vollwappen, im farbverwechselten schild mann mit je ei-
nem getreidehalm in der rechten und in der linken hand.31 
das getreide in den händen des mannes ist kolbenartig und 
könnte hirse darstellen. dann wäre es ein sprechendes Wap-
pen, das den namen Preininger vom bay./österr. brein/Prein 
= hirse ableitet. Preininger bedeutet in diesem fall der „bau-
er, der hirse anbaut“. 

Verwalter Georg von Morzin
beschreibung des Petschaftes: 8-eckig, 12/14 mm, roter abdruck unter Papier-
schutz. im feld quadriert ein halbrunder schild. in feld 1 und 4 wachsend ein 

 31 neubecker, großes Wappen-bilder-lexikon 139. 
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männerrumpf mit einer krone auf dem haupt, in 2 und 3 eine Quadermauer 
mit je drei Zinnen. Oben die Namensinitialen: G(eorg) • M(orzin).

Petschaft Georg v. Morzin   Morzin Petschaft, Detail

das Wappen der grafen von morzin ist folgend beschrieben:
Quadrierter schild mit herzschild. dieser letztere zeigt in gold einen ge-

krönten golden bewehrten und schwarzen zweiköpfigen adler (doppeladler). 
hauptschild. 1 und 4: in silber der vorwärts gekehrte rumpf eines gekrönten 
mohren mit goldenen ohrringen und goldenem halskleinod (stammwappen); 
2 und 3: in rot eine silberne, schwarz ausgefugte mauer (Wappenvermehrung, 
welche anselm ritter von mohr erhielt).32

Bauern-Petschafte

die folgenden gruppen sind nach bauernzeichen wie hauszeichen, bäuer-
liche gerätschaften und bäuerliches handwerk; handwerker; redende siegel-
bilder geordnet. kleinräumige besonderheiten im oberen ennstal können 
durch die unterteilung in vier wichtige Ämter ersehen werden. sie sind hier 
territorial in ein oberes ennstal mit haus und gröbming (band 1 des güter-
verzeichnisses) und in ein mittleres ennstal mit öblarn, irdning und liezen 
zusammengefasst (vgl. dazu die abweichende einteilung im güterverzeichnis 
auf seite 42):33

 32 constantin von Wurzbach, biographisches lexikon des kaiserthums oesterreich 19 (1868), 
111 entstehung des Wappens: anselm ritter von Mohr, nachmals Morzin, lebte in der ersten 
hälfte des sechzehnten Jahrhunderts und war kaiserlicher commandant zu grätz in steiermark. 
als solcher vertheidigte er diese stadt mit großer tapferkeit gegen die angriffe der türken unter 
Soliman II., und wurde dann in anerkennung seiner Verdienste zum oberst-feldwachtmeister 
ernannt und ihm zu bleibender erinnerung an seine erfolgreiche tapferkeit das Wappen in 
nachstehender Weise vermehrt, nämlich zu dem den rumpf eines gekrönten mohren zeigenden 
felde ein zweites, das eine silberne Zinnenmauer weist, hinzugefügt. daraus sei denn auch aus 
dem ursprünglichen namen Mohr der name Mohr Zinn (Morzin) entstanden. 

 33 das amt bruck mit 15 untertanen und drei Petschaften ist in dieser untersuchung nicht be-
rücksichtigt. 
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Haus mit ramsau, schladmingtälern 69 untertanen
Gröbming mit lebm an der salza 98
Öblarn 116
Irdning mit moosheim, kainach und liezen 112

es ist aus Platzgründen nur eine beschränkte anzahl an abbildungen mög-
lich. so sind siegelbilder wie sech, Pflugschar, blumen oder mühlrad zwar 
vollständig erfasst, aber (wegen der nahezu identischen Zeichen in den jewei-
ligen gruppen) nur in auswahl abgedruckt.

Amtleute

amtleute oder -männer sind schon im späten mittelalter anzutreffen, sie 
standen nicht in einem arbeitsverhältnis zu einer herrschaft wie hier gstatt, 
sondern in einem Vertrauensverhältnis zu ihrem abt oder Propst. in unserem 
fall werden in dieser funktion begüterte bauern mit über 600 gulden kauf-
preis in den kaufverträgen, zweimal müller mit bedeutenden mühlen und 
einmal ein Wirt genannt. im güterverzeichnis siegelten sie anstelle von jenen 
untertanen, welche kein eigenes Petschaft besaßen.34

 34 Vgl. dazu freidinger, Wappen des adels 460: 1480 ist ein hans smid als amtmann des abtes 
bartholomäus von neuberg an der mürz in Wiener neustadt anzutreffen. er kam vermutlich 
aus edelsdorf südlich von kindberg und führte als sein redendes Wappenbild im halbrunden 
schild nebeneinander eine Zange und einen hammer. 1480 V 20, – (stla, aur 7830). – die 
folgenden abbildungen sind leicht vergrößert.

 5a (detail) 6 7 8 9

 1 2 3 4 5
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haus: 
1) Jakob Gmainharthuber mit der mainhartshube in oberhaus, er war auch für die schladming täler 

zuständig: in einer tartsche ein sech nach unten links und beiderseits je ein sechsstern, oben 
die initialen i g, hochelliptisch. 

2) thoman mayerl (auch für ramsau zuständig) mit der mayerlhube in ruprechting bei haus: 
unter einer trennlinie im gepunkteten feld balkenweise ein sech, oben die initialen d m, hoch-
elliptisch.

gröbming:
3) Wilhalbm nasner mit der tischlmühle, diese war mit vier laufern an der grebming die größte 

mühle dieses amtes: in halbrundem schild ein mühlrad mit runder nabe und vier speichen, 
8-eckig.

4) hans salzinger (für das amt lebm), „mühl- und sag an der salza“: in einer tartsche von zwei 
blüten begleitetet ein mühleisen.

öblarn:
5) und 5a) gregor greißler mit der raidlhube: obwohl ein bauer – er gehörte zu den größten 

bauernhöfen in „oberöblarn“ (heute öblarn) – führte er ein Petschaft mit einem gezähe in 
einer tartsche, unten Vierblatt, hochelliptisch. die Verbindung zum kupferbergwerk in der 
nahe gelegenen Walchen ist zu vermuten. – gregor greißler siegelte von den 116 untertanen 
im amt öblarn 79 in Vertretung. meist waren es wenig begüterte „herbergler“, darunter zahl-
reiche kleine handwerker, welche erstaunlicherweise kein Petschaft besaßen (siehe unten bei 
handwerker). 

irdning und liezen:
6) Andrä Steinbichler vom steinbichlgut in irdning: im feld ein dreieck, daneben der buchstabe 

I als hauszeichen, hochelliptisch (siehe unter hauszeichen).
7) matthes schwingenhammer (für das amt liezen, auch haus), tafern am bach zu Wörschach: 

im feld ein hauszeichen begleitet von zwei sternen, 8-eckig. 
8) mörth Puechegger (für das amt moosheim), kogellehen zu edling: in einer tartsche schräg 

rechts ein sech, vorne 2, hinten 3 sternchen, 8-eckig. 
9) Andrä schifer (für das amt kainach), schifergut am Zämberg: im feld zwischen drei blüten 

die buchstaben i X als hausmarke, hochelliptisch.

Hauszeichen

über hauszeichen ist von steirischen historikern einiges gesammelt und 
geschrieben worden. fußend auf georg göth, haus- und hofmarken 1854,35 
sammelte franz ilwof im Jahre 1863 haus- und hofmarken aus steiermark.36 
eine tafel mit 110 marken ist interessant mit denen im güterverzeichnis von 
gstatt zu vergleichen, allerdings ist zu beachten, dass ilwof marken überwie-
gend aus dem 18. Jahrhundert abdruckte:

 35 göth, haus- und hofmarken.
 36 ilwof, haus- und hofmarken.
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carl gustav homeyer fand 1870 Zusammenhänge zwischen schweizer 
bauernsiegeln, Vermögenszeichen an tieren und in den grenzzeichen.37 ger-
hard Pferschy widmete sich den steirischen hofmarken als handzeichen, 
welche zum beispiel bei der holzarbeit verwendet wurden. die rechtsgewohn-
heit der späteren handzeichen beweist die lebendige Fülle einer Tradition, die 
[...] über das 18. Jahrhundert hinaus Gestalt behielt.38 

die nachfolgenden hausmarken werden von den Verfassern nicht inter-
pretiert, selbst wenn die eine oder andere deutung ilwofs zutreffen könnte. 
immerhin dürften die hier abgedruckten hausmarken die umfassendste samm-
lung dieser art aus dem 17. Jahrhundert darstellen. eine häufung von haus-
marken im güterverzeichnis ist bei begüterten höfen im bereich Weißenbach 
und liezen zu bemerken. abgedruckt sind alle hofmarken der beiden bände. 
einige Winkel werden von den Verfassern als handwerkszeichen angesehen 
(siehe dort).

 37 homeyer, haus- und hofmarken.
 38 Pferschy, steirische hofmarken 64. 

1–49: haus- u. hofmarken im Waldtomus 14 (Paltental). darunter 1–4 Vergleichung von 1581, 
5–10 urkunde 1603, 11–42 Waldordnung 1736, 43–46 urkunde von 1712, 48–49 confin-be-
scheid von 1727. einige haben Ähnlichkeiten mit gewissen gegenständen und werden im Waldtomus 
folgend benannt: weißer vierecketer stein, darauf 3 kreuz; gabel mit drei Zügen; mistgabel; 40 u. 
44 kleefuß. 45 creutz mit ein fünfer, 12 u. 46 der Wurm. übrige namenlos. 84–110 holzmarken. 
ilwof versucht einige hausmarken zu deuten: hammerzeichen, tannenbaum, kamm, Weinträub-
chen, spieß, gabel, schlüssel.
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 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

31 32
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gröbming:
1) Jakob gsindt, gut unter der eichen zu Pruggern: in einer tartsche das hauszeichen i i, 

8-eckig.

haus:
2) mathes schwinghammer, amtmann für haus, tafern am bach zu Wörschach: im feld ein 

hauszeichen begleitet von zwei sternen, 8-eckig.
3) salomon Pürckhlechner, kalchschmied in ramsau: in einer tartsche im punktierten feld ein 

schrägbalken, darunter (verm.) ein hauszeichen, 8-eckig.

haus, schladmingtäler:
4) stephan rollesser, geylechen im obertal: unter einer trennlinie im gepunkteten feld i h i, 

hochelliptisch.
5) matthäus krueger, krügergut im obertal: in einer tartsche ein y als hausmarke, hochellip-

tisch.
6) tobias bröbstl, strasserlehen: im feld nach links ein merkurstab mit einem Querbalken be-

gleitet von einem Punkt sowie einem ringlein, links die initiale t, rechts P, 8-eckig.
7) georg Perger, ebnergut zu mauterndorf: in einer tartsche i V als hauszeichen, kreisrund. 
8) mathes sprung, räntllackengut zu mauterndorf: im feld ein andreaskreuzchen über einem 

balken, oben die initialen m s (seitenverkehrt gestochen), hochelliptisch.

oberhaus, Weißenbach:
9) david krenn, krennschwaig in rössing: unter einer trennlinie im punktierten feld oben drei 

i i i nebeneinander, darunter ein i als hauszeichen, hochelliptisch.
10) hans huber, schwabenhube, Weißenbach: in einer tartsche im Quadrat angeordnet vier i als 

hausmarke, hochelliptisch.
11) sebastian greimbl, mosergut zu niedernberg ob aich: unter einer trennlinie im feld seiten-

verkehrt ein Z als hauszeichen, 8-eckig. 
12) adam neumayr, reicherberg am oberhausberg: in einer tartsche ein Winkel nach rechts als 

hauszeichen, hochelliptisch. 

öblarn:
13) clement kalchgruber, Päpperlgut: unter einer trennlinie im punktierten feld seitenverkehrt 

ein n begleitet von zwei sternen als hauszeichen, initialen k k, kreisrund.
14) adam schröfl, grässerhube: in einer punktierten tartsche ein Pfeil nach oben belegt mit den 

initialen a und darunter s, oben die initialen a s (seitenverkehrt gestochen), hochelliptisch.
15) hans hueber, schwabenhube zu Weißenbach: im feld unter den namensinitialen die buch-

staben X i als hauszeichen, hochelliptisch.

amt irdning:
16) hans ofner, ofengut in der gätschen ob laintschern: im geteilten feld unten ein andreaskreuz 

mit sternchen in den Zwickeln als hausmarke, 8-eckig.
17) blasi rossmann, hube reith bei irdning: im feld ein andreaskreuz, belegt mit einem balken, 

hochelliptisch.
18) taman fösner, mitterhof am hochenberg: im feld ein seitenverkehrter buchstabe n mit je ei-

nem ring an der seite als hauszeichen, hochelliptisch.
19) Wilhelm muerer, gut am muerberg (nähe öblarn): im feld aus einem balken ein Pfeil nach 

oben, vorne der buchstabe c, hochelliptisch.
20) hanns orttner, lottersberggut in öblarn: in einer tartsche der buchstabe t als hausmarke, 

8-eckig.
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liezen:
21) georg lierzer, Pletschelhof, amt liezen: im feld zwischen 2 sternen untereinander zwei kurze 

balken und der buchstabe a mit einem ring, kreisrund. 
22) ruepp mayr, ½ hof zu maitschen: im feld nebeneinander die vier buchstaben i i i i als 

hauszeichen, kreisrund.
23) Wolf kerschpämer, gut die freisten ob Wolkenstein am berg: in einer tartsche ein kreuz 

zwischen oben und unten je zwei kurzen balken als hauszeichen, hochelliptisch. 
24) thaman lareser, schwärzengütl zu Wörschach: im feld der buchstabe W, darunter 5 sternchen 

als hausmarke, 8-eckig.
25) christoph schmid, barbara, gut die ringschwaig ober lampolting: im geteilten feld ein spar-

renartiger Pfeil nach oben zwischen vier kleinen blüten, 8-eckig. 
26) Philipp lackhenschwaiger, örtl-brenner oder bächlerherberg: in der tartsche ein doppelhaken 

nach links mit einem vorderen mittelbalken, oben die initialen V l, hochelliptisch. 
27) georg mayr, ½ hof zu lampolting: greimblhof: in einer tartsche ein andreaskreuz mit haken 

an den enden als hausmarke, hochelliptisch. 
28) Paul Ängstl, ½ hof zu lampolting: Ängstlhof: in einer tartsche ein andreaskreuz ohne haken 

als hausmarke, initiale ae als ligatur, hochelliptisch. – bei 27 und 28 zeigt sich, dass die 
marke des später geteilten hofes ursprünglich ein X war.

29) balthasar Pacher, leutner, bacherschwaig in Weißenbach: in einer tartsche der buchstabe Z als 
hauszeichen. die initiale W für „Walthasar“, hochelliptisch.

30) Wolf kamerer, Petterhainreichgut im Weißenbach: im feld ein kurzer balken mit einem Pfeil 
nach oben, belegt mit einem andreaskreuz als hausmarke, begleitet von zwei sternen.

amtleute:
31) Andrä schifer, amtmann für das amt kainach, schifergut am Zämberg: im feld zwischen drei 

blüten die buchstaben i X als hausmarke, hochelliptisch.
32) steinpichler, amtmann für liezen und haus, steinbichlgut in irdning: im feld ein dreieck, 

daneben der buchstabe i als hauszeichen, hochelliptisch.

Bäuerliche Gerätschaften

Pflug
das Pflugeisen oder die Pflugschar, wichtigster teil eines Pfluges, ist in den 
Petschaften im güterverzeichnis das zweithäufigste siegelbild. es ist bei gstat-
ter bauern im oberen ennstal häufiger zu finden (19mal) als bei jenen des 
mittleren ennstales (10-mal). Zu unterscheiden ist zwischen einem zweischnei-
digen und einem einfachen Pflugblatt. abgedruckt ist hier eine auswahl von 
12 siegelbildern.

 1 2 3 4 5
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haus:
1) Vinzenz Perger, gumkreitlehen zu gleiming: in einer tartsche eine zweischneidige Pflugschar, 

darüber die initialen Z (?) P, geflochtener außenrand, hochelliptisch.

schladmingtäler:
2) hans mößinger, gut in moos in ramsau: im feld pfahlweise nach unten eine zweischneidige 

Pflugschar begleitetet von zwei sternchen, kreisrund. 
3) hans schupfer, hopfriesengut im obertal: im feld pfahlweise nach unten eine zweischneidige 

Pflugschar, begleitet von drei sternchen, 8-eckig. 
4) Pangraz eder, gut öd, eder: unter einer trennlinie im gepunkteten feld balkenartig ein Pflug 

nach (heraldisch) links, hochelliptisch. 
5) matthias fenz, schleifergut im obertal: im feld pfahlweise nach links eine Pflugschar, begleitet 

von zwei sternchen, hochelliptisch.
6) christan Pacher, allehen im untertal: in einer tartsche nach schräglinks eine zweischneidige 

Pflugschar, oben die initialen c b, hochelliptisch. 
7) ruepp schwaiger, gschirrschweiglehen: in einer tartsche schräglinks eine zweischneidige Pflug-

schar, hochelliptisch.

öblarn:
8) adam titschenbacher, eckhof zu öblarn: in einer tartsche pfahlweise eine zweischneidige 

Pflugschar, kreisrund. 
9) andre assinger, assinggut zu öblarn: im halbrunden schild schräg nach links oben eine zwei-

schneidige Pflugschar, vorne rechten oberreck ein sechsstern, 8-eckig.
10) Veith schröck, schröckenprant zu öblarn: in einer tartsche pfahlweise eine zweischneidige 

Pflugschar, hochelliptisch.
11) georg dengg, mitteregggütl zu öblarn: im durch eine linie geteilten feld unten pfahlweise 

eine zweischneidige Pflugschar begleitet von zwei sternchen, 8-eckig.
12) silvester mesner, liendlgut im amt lebm: in einer tartsche schräglinks nach oben eine zwei-

schneidige Pflugschar.

 6 7 8 9 10

11 12
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Sech
der sech, das Pflugmesser vor dem Pflugeisen, diente zum aufreißen der gras-
narbe. merkwürdig erscheint, dass dieser teil des Pfluges am häufigsten als 
siegelbild gewählt wurde (31-mal im oberen, lediglich dreimal im mittleren 
ennstal). nur eine auswahl wird hier gezeigt:

 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10

11 12 13

haus:
1) simon Warther, christandllehen am gleimingberg: unter einer dreifachen teilungslinie nach 

links unten gestellt ein sech, vorne eine rose, hinten ein sechsstern, hochelliptisch.
2) christan teuffenbacher, gut am lehen in gleiming: in einer tartsche ein sech nach unten 

rechts und vorne ein sechsstern, oben die initialen c d, hochelliptisch.
3) Peter Percht, marchartschwaig in ramsau: in einer tartsche schräg nach heraldisch links unten 

ein sech im gepunkteten feld, begleitet von oben drei, unten zwei blütchen, hochelliptisch. 
4) mathes triglegker, ländlgut auf der leiten: unter einer trennlinie im gepunkteten feld balken-

artig ein sech nach (heraldisch) links, kreisrund.
5) Jakob gmainhartshuber, mainhartshube in oberhaus, amtmann für die schladmingtäler: in 

einer tartsche ein sech nach unten links und beiderseits je ein sechsstern, oben die initialen i 
g (verkehrt als d gestochen), hochelliptisch.

6) caspar hängl, laintau- oder strallergut im untertal: im feld pfahlweise ein sech begleitet von 
zwei sternchen, hochelliptisch. 

7) michael simonlehner, eckartgut im untertal: in einem dreieckschild schräg gestellt ein sech, 
begleitet oben und unten von je einem stern, 8-eckig.
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8) thoman mayerl, amtmann für die ramsau, mayerlhube in ruprechting bei haus: unter einer 
trennlinie im gepunkteten feld balkenweise ein sech, oben die initialen d m, hochelliptisch.

9) Pantaleon/bartl hintereckarter, hintereckartschwaig im untertal: in einer tartsche schräg ge-
stellt ein sech, begleitet oben von einem kreuz und unten von einem stern, hochelliptisch. 

10) simon trusch/drusch, druschlehen im amt haus: in einem tartschenähnlich geteilten feld 
schräg links gestellt ein sech, oben die initialen s (seitenverkehrt gestochen) t, hochelliptisch.

11) stefan hueber, burgstallgut im amt haus: in einer tartsche balkenweise nach (heraldisch) 
rechts ein sech, oben und unten je ein Vierblatt, hochelliptisch.

öblarn:
12) thaman seyer, seyersperggut in öblarn: im durch drei linien geteilten feld unten nach schräg 

rechts ein sech, vorne ein stern, oben die initialen d s, hochelliptisch. 
13) mörth Puechegger, amtmann für moosheim, kogellehen zu edling: in einer tartsche schräg 

rechts ein sech, vorne 2, hinten 3 sternchen, 8-eckig. 

Sonstige landwirtschaftliche Geräte

Egge
nur einmal im güterverzeichnis ist die egge als siegelfigur zu finden, merk-
würdigerweise bei keinem typischen ackerbauern, sondern auf einem kleinen 
bergbauerngütl vulgo Jagersberger in ramsau/rössing, dessen 5 Joch acker-
land als gar grob und stainig beschrieben wurde:

1 1a

1) und 1a) georg kholler, Jägersperggut in ramsau/rössing: in einer tartsche eine egge, hoch-
elliptisch.
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Dreschflegel (und Schaufel)
die drischel war ein wichtiges gerät, auch in der viehwirtschaftlich geprägten 
landwirtschaft im oberen ennstal, bestellte doch jeder bergbauer in ehgarten-
wirtschaft seine kleinen felder, wie hier der vulgo schlaipfer in 1120 m see-
höhe.

1

1) Peter stüber, schlaipfergut am Vorberg in der ramsau: unter einer trennlinie schräg gekreuzt 
eine schaufel und ein drischel (dreschflegel), unten eine kleine blüte, kreisrund.

Sense
das mähen war für die überwinterung des Viehs lebensnotwendig. 

1) und 1a) christian schweiger, oberhausberg: in einer tartsche pfahlweise ein sensenblatt im 
punktierten feld, hochelliptisch.

2) Paul kalchgruber: im feld pfahlweise ein haken nach links gerichtet, vorne ein fünfstern hinten 
ein Punkt, kreisrund.

Gabel
die hölzerne heugabel oder die eiserne mistgabel sind zweimal abgebildet.

1 1a 2

1) Jakob schrempf, stierer in ramsau: in einer tartsche pfahlweise eine dreizinkige (heu-)gabel, 
hochelliptisch.

2) coloman schupfer als gerhab, auf der lacken, Pilgramgut bei oberhaus: in einer tartsche 
schräg gestellt eine dreizinkige gabel, hochelliptisch.

1 2
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Schaff

1) und 1a) dionys schaunperger, rattiger steg-gut im amt gröbming: in einer tartsche ein schaff 
oder eventuell ein becher, mit zwei reifen, hochelliptisch.

2) adam grössing, alm in den schladmingtälern: unter einer trennlinie im punktierten feld ein 
schaff, begleitet von je einer blüte. das schaff könnte auf die milchwirtschaft auf den almen 
hindeuten.

Kesselhenkel, Kesselring, Schnapskessel
der eiserne henkel eines großen kessels (auch kesselring genannt) steht als 
pars pro toto für einen kessel: köss(l) ist volksetymologisch die Worterklärung 
für den namen göss, der im Wappen von göss abgebildete kesselhenkel geht 
auf die gründungslegende zurück.39

1) Paul mospaur, neuwirts-herberg zu liezen im dorf untern rain: im feld ein topfhenkel be-
gleitet von drei sternchen, kreisrund. 

2) und 2a) ruepp ebmer, gütl stainpichler zu irdning: in einer tartsche gefäß unter einem huf-
eisengleichen bogen, 8-eckig. – das gefäß könnte als destillierapparat (schnapskessel) angese-
hen werden.40

Beil, Hacke
Verschiedene arten von hacken benutzte der bauer: von der holzhacke zum 
fällen von bäumen, zur kleineren maishacke, weiter zum breitbeil, das auch 
von Zimmerern verwendet wurde, und zur kliebhacke zum brennholzklieben. 
ob die abgebildeten hacken auf holzarbeit hindeuteten oder eventuell auf die 

 39 freundlicher hinweis von günther Jontes, leoben.
 40 ebenfalls hinweis von günther Jontes.

1 1a 2

1 2 2a
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oberhauser schmiede, sei dahingestellt. das nebenhandwerk des Zimmerers 
führt ebenfalls die breithacke als symbol, siehe weiter unten.

1) gregor moser, hammerschmiede, oberhaus: im feld nach rechts ein (Zimmermanns-)beil, 
vorne ein blüte, hochelliptisch. 

2) gregor moser ii, mautmühle, oberhaus: in einer tartsche ein beil mit einem loch nach rechts, 
kreisrund. (dass gregor moser ii kein mühlrad für sein Petschaft verwendete, ist merkwür-
dig.)

Bäuerliches Nebenhandwerk

der bauer im oberen ennstal betrieb hauptsächlich Viehwirtschaft, auch 
ackerbau für brot und mehlspeisen. daneben arbeitete er als holzfäller und 
holzführer und gelegentlich als frächter (z.b. kohl- und holzfuhren). er zim-
merte mit hilfe geschickter nachbarn seine höfe, alm- und nebenhütten auf, 
kannte sich beim aufmauern und mörtelmischen aus, schmiedete gelegentlich 
in einer kleinen bauernesse geräte und hufeisen, buk selbstverständlich sein 
brot, schlachtete selbst – kurz: er war beinahe ein selbstversorger. besonders 
wichtig war ihm seine eigene hausmühle, welche als mühlgerechtigkeit im 
güterverzeichnis aufscheint. dass er seine hölzernen fuhrwerke und geräte 
selbst in der holzhütte ausbesserte, war bis in das 20. Jahrhundert noch üblich. 
lediglich für das kesselflicken, für das Weben des selbst verfertigten garnes, 
für das Walken der schafwolle, für schuhe und kleidung fehlten ihm die fer-
tigkeiten, hier kam der störhandwerker zu ihm auf den hof, oder die schaf-
wolle wurde zur nächsten lodenwalke geführt.

Wasserräder für Haus- oder Mautmühlen
die privaten hausmühlen mit mühlgerechtigkeit laut güterverzeichnis sind 
kaum zu unterscheiden von den mautmühlen, in welchen für eine abgabe (oft 
der zehnte sack mehl) das getreide der nachbarn gemahlen wurde. einige 
bauern mit mühlgerechtigkeit bildeten das mühlrad oder das mühleisen in 
ihrem bauernsiegel ab. – hier erhebt sich, über die interpretation der siegel-
bilder hinausgehend, die frage nach dem haupterwerb: ist ein begüterter 

1 2



71

bauer wie hans salzinger, amtmann, mit „mühl und sag an der salza“ haupt-
beruflich müller oder bauer? oder Wilhalbm nasner, ebenfalls amtmann, mit 
der tischlmühle an der grebming (mit 4 laufern)? letzterer gehörte zur 
Zunft der müller und zahlte in das auflegbuch „beeder ersamen handwerch 
der müllner und Pökhn zu schladming und grebming“41 ein, ersterer aber 
nicht. Ähnlich lassen sich familien- und hofnamen mit müller, millner etc. 
nicht unter der Zunft der müller finden, z.b. köhler von der mußmühle zu 
gröbming, schlein von der schleinmühle zu gröbming, scharn vom maut-
mühlgut zu Pruggern, scharrn vom mautmüllgut in Pruggern, schnesizer von 
der kerschpamber mühl und sag, millebner, mainburger von der mautmühl 
zu tunzendorf, müllner vom müllnergut oder leitenmüller in ramsau, steger 
vom müllbachgut zu oberhaus, millner von der mautmühle zu oberhaus, 
mayr mit der kropfmüll, einer mautmühle in Weißenbach bei liezen, müller 
von der müll saag und stampf zu liezen, rattauer von der Panmüll im amt 
lebm – sie alle führten zwar teilweise das mühlrad in ihrem Petschaft, zählten 
aber nicht zum handwerk der müller. lediglich Puechner mit der berufsbe-
zeichnung müllner von der mautmühl zu öblarn war mit nasner damals der 
Zunft der müller zugehörig. 

so sollen nebenerwerbsmüller, welche das mühlrad in ihrem Petschaft 
führten, gemeinsam mit den hauptberuflichen müllern unter „handwerk“ 
weiter unten geführt werden. 

Forstarbeit, Holzführen
das weiter oben abgebildete beil könnte auch symbol für forstwirtschaft sein. 
sicher gehört das „Griesbeil“ zur forstwirtschaft, zum aufzäunen der bloche 
oder auch zur holztrift.

1) lienhard Wexler, grafenbaugut zu gerstorf: im feld unter einem trennungsbalken nach (heral-
disch) rechts ein flößerhaken mit zwei spitzen, begleitet von einem stern und sechs kleinen 
blüten, hochelliptisch.

 41 aufflägbuch beeder ersamben handtwerch der müllner und Pöckhen zu schlädtming, haus und 
grebming, von 1618 bis 1706. im besitz von hasitschka, admont.

1
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die Klampfe, egal ob maurer-, Zimmerer- oder holzklampfe, diente dem 
holzführer zum befestigen der ketten. Weniger dürfte sie am beginn des 17. 
Jahrhunderts zur Zimmerung verwendet worden sein, da damals ein bauwerk 
noch mit holznägeln und nur wenig mit eisenteilen aufgeführt wurde. 

1) georg ranner, rannergut zu oberlengdorf: in einer tartsche schräg rechts gestellt eine maurer-
klampfe, darunter ein Vierblatt, hochelliptisch.

2) christoph steiner, gut auf der öd, altirdning: im feld aus einem dreiberg eine eichel mit zwei 
blättern, belegt mit einer maurer-klampfe, initialen r (k?) s, hochelliptisch.

3) und 3a) christoph eder, hof zu lampoldting, oberhof (übrigens mit über 2000 gulden der 
am höchsten eingeschätzte hof im gesamten güterverzeichnis): in einer tartsche schräg rechts 
eine klampfe, vorne und hinten je eine blüte. initialen: c e a / m / h, quer 8-eckig.

Bauernschmied
eventuell für eine kleine bauernschmiede könnte das hufeisen stehen. in 
streusiedlungen wie dem hinteren obertal bei schladming war es mühsam, ein 
ross zum beschlagen weit hinaus (etwa 9 km) nach schladming zu führen. es 
ist anzunehmen, dass khärr (heute bärnhofer) eine kleine hufschmiede be-
saß.

1 2 3 3a

1) stephan khärr, uedlpoldergut, obertal, schladmingtäler: in einer tartsche ein hufeisen, hoch-
elliptisch.

1
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Bäuerliche Nachbarschaftshilfe beim Zimmern
beim aufführen eines blockhauses (hofgebäude, stall, nebengebäude, alm-
hütten) war ein Zimmermann wichtig. auf manchen höfen gab es dafür kun-
dige arbeitskräfte. ein gewerblicher Zimmerer aus dem oft weit entfernten 
dorf wurde selten geholt. 

das blochholz wurde möglichst nahe in den bauernwäldern gefällt und mit 
schwellersägen und breitbeilen ausgeformt. das breitbeil war das symbol des 
Zimmerers, zusätzlich die dachstuhlzimmerung, wie in einem Petschaft er-
sichtlich. dazu war – wie für den maurer – auch der Winkel unentbehrlich. 
(allerdings könnte der Winkel in einem Petschaft auch aus einer alten haus-
marke stammen.) 

1) andre „grää“ oder khrämbl, kramlhof in ramsau: in einer tartsche nach rechts ein (Zimme-
rer-)Winkel, oben die initialen a l, 8-eckig. – die drechslwerkstatt wird in der güterbeschrei-
bung extra erwähnt.

2) barthlmä stocker, schränglgut auf der leithen, ramsau: in einem halbrunden schild pfahl-
weise ein Zimmermannsbeil, hinten ein (Zimmerer-)Winkel, 8-eckig.

3) Paul grueber, gut in Pach, Pacher in ramsau: im feld ein dreifuß (dachstuhl?), besteckt mit 
einer (Zimmermanns-)axt, hochelliptisch. 

4) Wolfgang thuemerauer, gut die thuemerau bei Weißenbach, ob ringschwaig am Perg: in einer 
tartsche nach rechts offener Winkel, vorne ein sechsstern, hochelliptisch. – könnte allerdings 
auch eine hausmarke sein.

5) michael lasser, hauserherberg zu öblarn: im halbrunden schild aus dem linken rand eine 
hand mit einem beil, 8-eckig. – die Zuordnung zu einem beruflichen Zimmermann in öblarn 
wäre möglich.

Handwerker

Petschafte von hauptberuflichen handwerkern finden wir in den siedlun-
gen öblarn, weiters in altirdning und in liezen. in beiden letztgenannten 
dörfern hatte gstatt allerdings wenig untertanen, so dass keine schlüsse auf 
eine handwerkliche dorfstruktur gezogen werden können. 26 reine hand-
werkersiegel sind hier abgedruckt.

 1 2 3 4 5
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Müller
Wie oben beschrieben, waren die haus- und mautmühlen besonders in streu-
lage von den bauern betrieben, nicht von hauptberuflichen müllern. nur zwei 
müller im güterverzeichnis gehörten der innung der müller und bäcker an. 
die bauernmüller werden dennoch hier bei den handwerkern angeführt.

bemerkenswert ist das mühleisen als siegelbild. es dient als nabe bzw. 
„mitnehmereisen“ für den oberen mühlstein und wird in der heraldik gele-
gentlich verwendet. 

das eine oder andere Wasserrad trieb allerdings eine säge oder eine Walch-
stampfe an (s. reutter, sag und Walchstampf in öblarn). der begriff „sägemüh-
le“ zeigt, dass die Wassermühle im deutschen eine bedeutungserweiterung auf 
durch Wasser betriebene einfache maschinen erfahren hat.42 auch die gerberei 
brauchte Wasserkraft. Wurden solche Wassermühlen von einem „herbergler“ 
ohne landwirtschaftlichen grund betrieben, zum beispiel am bach in öblarn, 
sollten wir von einem handwerk ausgehen. müller und bäcker sind offenbar 
auch gemeinsam betrieben worden, manchmal zusammen mit einer „tafern“, 
also einem gasthaus (siehe weiter unten beim handwerk der bäcker).

1) Wilhalbm nasner, amtmann, tischlmühle an der grebming, 4 laufer: in halbrundem schild 
ein mühlrad mit runder nabe und vier speichen, 8-eckig.

2) christan Puecher, mautmühle zu öblarn: im feld ein mühlrad mit vier speichen und runder 
nabe, 8-eckig.

3) ruepp stenitzer, tafern zu öblarn: im halbrunden schild ein mühlrad mit vier speichen und 
runder nabe, 8-eckig.

 42 grimm, deutsches Wörterbuch, stichwort mühle.

 1 2 3 4 5
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4) hans salzinger, amtmann, mühl und sag an der salza: in einer tartsche von zwei blüten ein 
mühleisen, kreisrund.

5) georg reutter, sag und Walchstampf am öblarn-bach: in einer runden kartusche mit strahlen 
ein mühlrad mit vier speichen und runder nabe, 8-eckig.

6) Wolf grundtner, herberg in öblarn im dorf, am bach: in einer tartsche oben ein mühlrad mit 
vier kreuzspeichen ohne nabe, unten ein Wecken, hochelliptisch.

Bäcker und Wirte
die im güterverzeichnis vorgefundenen bäcker sind beinahe alle im dorf 
öblarn beheimatet, der einzigen geschlossenen siedlung, in welcher die herr-
schaft gstatt die mehrheit der untertanen besaß.43 dem entsprechend finden 
wir unter den herbergern ohne wesentlichen grundbesitz eine anhäufung von 
handwerkern, so auch die bäcker. bekanntlich war in streusiedlungen kaum 
ein bäcker zu finden, da dort am hof gebacken wurde.

die öblarner bäcker waren zum teil auch müller, und einige besaßen zu-
sätzlich eine tafern, sie waren also auch Wirte.

1) taman Weyrer, gut am bach, altirdning, Wirt: im feld oben eine brezel, unten ein mühlrad 
mit vier speichen und runder nabe, hochelliptisch.

2) christian niederhofer, heller englhube, mautmühl, öblarn: in einer tartsche eine brezel,  
darüber die initialen k n, hochelliptisch.

3) hans Waldner, Pöckh, haus und tafern am tor, öblarn: im feld eine brezel, oben besteckt mit 
einem Zapfen, begleitet von zwei sternchen, 8-eckig.

4) thoman stralz, engeltafern, öblarn: im geteilten feld eine brezel, darunter ein Wecken, be-
gleitet von zwei sternchen, 8-eckig.

Bader
die trennung zwischen dem handwerk des baders und jenem des chirurgen 
war im 17. Jahrhundert noch wenig abgegrenzt. so ist es nicht unwahrschein-
lich, dass die abgebildete schlange als Äskulapnatter auf einen bader oder gar 

 43 Vgl. Pirchegger, geschichte des bezirkes gröbming, karte nach 160.

 1 2 3 4
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einen chirurgen hinweist, letzterer möglicherweise wegen der arbeiterschaft 
im nahe gelegenen bergwerk in der Walchen.

das scherenähnliche Zeichen erschließt sich als zwei gekreuzte flieten oder 
schnapper, welche der bader zum aderlassen einsetzte.

1) und 1a) martin höck, herberg neben berger in öblarn: im halbrunden schild nach (heraldisch) 
links pfahlweise eine schlange, 8-eckig. 

2) und 2a) georg Wassner, bader für martha meliorin, baderhaus, als bad oder Werchstatt gemau-
ert, öblarn: in einer tartsche pfahlweise ein Pfeil belegt mit zwei gekreuzten flieten (schnapper 
zum aderlassen), hochelliptisch.

Bergmann
in den schladmingtälern wurde im 17. Jahrhundert erz abgebaut und in 
schladming verhüttet. auf zahlreichen bauernhöfen im obertal lebten entwe-
der knappen, oder der bauer selbst arbeitete nebenberuflich im bergbau. das 
gleiche gilt für die kupfergruben der Walchen südlich von öblarn, amtmann 
greißler könnte die raidlhube bewirtschaftet und daneben vielleicht ein hut-
mann gewesen sein. 

 1 1a 2 2a

1) blasi fechter, Prentlhäusl und gärtl, schladming: unter einer doppelten trennlinie schräg ge-
kreuzt ein gezähe mit blüte, kreisrund.

2) matthes gmainer, herberghäusl ob mändlingberg, schladmingtäler: in einer tartsche gekreuzt 
ein gezähe, hochelliptisch.

3) ruprecht simonlehner, lassergut, schladmingtäler: in einer tartschenartigen feldteilung ge-
kreuzt ein gezähe mit einem kleinen ring oben, hochelliptisch.

4) und 4a) gregor greißler, amtmann, raidlhube, öblarn: in einer tartsche ein gezähe, unten 
kreuz, hochelliptisch.

 1 2 3 4 4a
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Schuster
der schusterhalbmond zum lederschneiden war eines der Zunftzeichen der 
schuster. (der schusterkneip dagegen hat eine schwach sichelförmig gebogene 
klinge.)

1) stephan Prizl, schuster, frischaufherberg am tor, öblarn: in einer tartsche ein schusterhalb-
mond, hochelliptisch.

2) david conrad, herberg am grieß, öblarn: in einer tartsche schräg links ein schusterhalbmond, 
oben die initialen d k, hochelliptisch.

Schmied
das schmiedehandwerk war im 17. Jahrhundert auch im ländlichen bereich 
spezialisiert. der Zeugschmied konnte die abgestumpften eisernen geräte der 
bauern wieder „anstacheln“ und auch neue anfertigen. auch die reparatur der 
bergwerksgeräte war für den öblarner schmied ein wichtiger broterwerb. der 
hufschmied beschlug die rösser. nicht genannt sind hier der nagelschmied 
und der hammerschmied, letzterer erzeugte aus roheisen hochwertige geräte 
aus stahl wie z.b. der sensenschmied.

1 2

1 2

1) merth karner, herberg, hammerschmiede zu öblarn: in einer tartsche vorne ein hammer, 
hinten eine Zange, kreisrund.

2) andre mägerl, auschmied, öblarn: in einer tartsche ein hufeisen, oben die initialen a n (!) 
verkehrt gestochen, hochelliptisch.

3) Vgl. den bauernschmied khärr weiter oben.
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Schneider
die schere war und ist das typische Zunftzeichen des schneiders. sie könnte 
allerdings mit dem siegelbild des baders verwechselt werden (siehe oben).

1) Veit geyer, schneider (ursula), herberg zu liezen untern rain: in einer tartsche eine nach oben 
geöffnete schere, kreisrund.

2) Valentin risner, Wagnerpau auf dem rauemperg bei irdning: im feld schräg nach (heraldisch) 
rechts eine geöffnete schere, hochelliptisch.

Fleischhauer
der fleischhauer im konkreten sinne wird im siegelbild dargestellt: über dem 
schlachtvieh schwebt das fleischerbeil.

1 2

1) georg schaunperger, fleischhauer, herberg untern rain zu liezen im dorf: im feld ein ge-
hörnter ochsenkopf unter einem fleischerbeil, kreisrund.

Schlosser
die ursprüngliche arbeit des schlossers als Verfertiger von schlössern zeigt 
sich im siegelbild: Zwei schlüssel mit kunstvollen bärten sind als Zunftzeichen 
dargestellt.

1

1) georg Pröckhl, häusl und Werchstatt, öblarn: im feld schräg gekreuzt zwei schlüssel mit drei 
sternchen, 8-eckig.

1
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Weber
Zu erwähnen ist, dass die Zunftweber bereits damals auf stör zu den abgelege-
nen bauernhöfen gingen, wo in den kammern das grundgerüst des Web-
stuhles eingebaut war. der Weber verarbeitete dort das bereits in hausarbeit 
verfertigte leinengarn.

1) matthes Peer, Weber, herberg zu öblarn am sonnberg: in einer tartsche schräg gestellt ein 
Weberschiffchen mit einem faden, 8-eckig.

Hafner
das Zunftsymbol des öblarner hafners war der Plutzer, auch bluzer. der ton-
krug dient zum kühlhalten der getränke.

1

1) michael Pöttler, hafner, künstlerhäusl, hafnerherberg zu öblarn: in einer tartsche ein tonkrug 
(bluzer), hochelliptisch.

1
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Nachtwächter
nicht ganz gesichert ist die funktion eines nachtwächters in öblarn um 1625. 
doch ein altes hauswappen oder eine andere funktion des hifthornes sind 
eher unwahrscheinlich.44

1) oswald Ridenegger, herberg am Platz zu öblarn: in einer tartsche nach (heraldisch) links ein 
hifthorn am trageband, darüber die initialen a r, hochelliptisch.

Buchbinder
der beruf eines buchbinders oder buchhändlers um 1625 in öblarn ist nicht 
gesichert. doch eine andere deutung des buches und der brille ist nicht sinn-
voll.

1) hans treüntler, bernpeuntlgut, öblarn: im feld oben ein buch, darunter pfahlweise eine brille, 
begleitet von zwei sternchen, 8-eckig.

Weitere Siegelbilder

Pfeile
die symbolik der gefiederten Pfeile ist den Verfassern nicht unmittelbar er-
schließbar. Jedoch sind in vielen, auch außereuropäischen kulturen, Pfeile und 

 44 denkbar wäre das hifthorn noch als emblem eines angestellten „berufsjägers“ der grundherr-
schaft.

1

1
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Pfeilspitzen als geschosse symbolisch für krieg und macht, aber auch für kraft 
und schnelligkeit zu finden.45

1) thaman ruggenthaler, Weißenherberg, schuellhäusl: im feld oben schräg gekreuzt zwei gefie-
derte Pfeile begleitet von zwei ringen, unten vermutlich eine barbierschüssel oder ein Weber-
schiffchen mit zwei kreuzchen, 8-eckig. – ruggenthaler könnte ein schulmeister gewesen sein 
(schulhäusl).

2) und 2a) hans herzog, haus zu liezen im dorf: in einem halbrunden schild schräg gekreuzt 
nach (heraldisch) rechts eine Jagdflinte und nach links ein gefiederter Pfeil mit vier sechssternen 
in den Zwickeln und belegt mit einem herz, 8-eckig.

3) Veit eder, schmiedlherberg öblarn, nollergütl: in einer tartsche schräg gekreuzt nach oben zwei 
gefiederte Pfeile, darunter ein raute, initialen V h (!), 8-eckig. – die raute könnte ein „Zelten“ 
sein, dieser wäre als lebzelten oder auch als Ziegel zu deuten.46

4) hans grueber, thaarnhof zu hofmarn bei gröbming: in einer tartsche nach (heraldisch) rechts 
ein gefiederter Pfeil, 8-eckig.

5) und 5a) ruprecht Perghamer, muerhube zu öblarn: im halbrunden schild schräg gekreuzt nach 
oben zwei gefiederte Pfeile, 8-eckig.

Blumen
blumenmotive in den bauernsiegeln sind kaum zu deuten. Vermutlich steckt 
keine anspielung auf name oder stand dahinter. allerdings unterscheiden sie 
sich von reinem blumenschmuck (etwa von der „bauernrose“ auf späteren 

 45 müller-kasper, Welt der symbole 216f.; cooper, illustriertes lexikon 137; biedermann, 
knaurs lexikon 335f.

 46 freundlicher hinweis von günther Jontes.

 1 2 2a 3 4

5 5a
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bauernkästen). denn sie wachsen zum teil aus einem hügel oder auch aus 
einem herz und symbolisieren damit das Wachsen und die frucht des an-
baues.

1) adam eggmair, neidegghof, eggmayrhof, gröbming und gorizengütl kleinsölk: im halbrun-
den schild wachsend ein Vierblatt auf einem dicken stengel, beseitet von einem stengel mit 
einem kleeblatt, oben besteckt mit je einem Ästchen zur schildecke, 8-eckig.

2) georg scherckmair, oberhärttinger oder schergmair, gröbming: im halbrunden schild aus ei-
nem dreiberg wachsend fünf gestielte kleeblätter, 8-eckig. 

3) und 3a) simon schneeberger: im halbrunden schild ein kleeblatt mit unten zwei weiteren 
kleinen blättchen, begleitet von zwei sternchen, 8-eckig.

4) hans haußoth, Werthof, Wöhrhof bei schladming, und Winklgut mit 30 schafen im obertal: 
im feld aus einer eichel wachsend eine Weberkarde, mit in der mitte zwei und unten je zwei 
kleeblättern, 8-eckig. – die karde könnte ein hinweis auf schafzucht bzw. aufgerauten loden 
sein (beim lodenwalcher in ramsau wird heute noch der loden aus schafwolle mit der Weber-
karde aufgeraut).

5) erhard herzmaier, herzmairhof, haus: in einer elliptischen kartusche ein herz besteckt mit 
drei blütenzweigen mit blättern, 8-eckig. – Vielleicht ein redendes siegelzeichen.

6) gabriel steger, müllpachgut zu oberhaus: unter einem gerauteten balken aus einem herz 
wachsend eine rose und je ein kleeblatt, kreisrund.

 1 2 3 3a 4

 5 6 7 7a 8

9 10 11
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7) und 7a) georg stigler, stiegler- und gößhube, Weißenbach bei haus: in eine elliptischen kar-
tusche aus einem dreiberg wachsend eine eichel, begleitet von drei kleebättern, 8-eckig.

8) gregor tänckhlmayr, Zehenthof zu oberöblarn: in einer elliptischen kartusche aus einem herz 
wachsend drei blütenzweige, initialen g d, 8-eckig.

9) ruepp mayr, öden Weikartpoint bei öblarn: im feld aus einem dreiberg wachsend drei rosen-
zweige, hochelliptisch. 

10) thaman schwaiger, grienegg bei öblarn: im feld aus einem dreiberg wachsend drei rosen-
zweige, hochelliptisch.

11) hans grueber, nidhof auf dem hohenberg: im feld aus einem bogen wachsend nebeneinander 
fünf eicheln, hochelliptisch.

Redende Siegelbilder

nur wenige bauern stellten den hof- oder den familiennamen redend dar, 
obwohl sich einige möglichkeiten dazu geboten hätten. hier sei auf die zahl-
reichen redenden Wappen beim geistlichen und weltlichen adel verwiesen, so 
auch auf das Wappenbild des abtes Preininger.

Lebengut, Löwengut
1) und 1a) michel eckhartshueber, lebengut an der salza (das „lebengut“ im amt lebm hatte 

1619 noch einen christian leb als besitzer; es hieß später löwengut; im mittelhochdeutschen 
wurden lebe und lewe gleichbedeutend verwendet)47: im halbrunden schild nach (heraldisch) 
links angreifend ein löwe mit ausgeschlagener Zunge. initialen m l, 8-eckig.

 47 grimm, deutsches Wörterbuch, stichwort leu; matthias lexer, mittelhochdeutsches Wörter-
buch, 31. aufl. 1965, stichwort lebe, lewe.

 1 1a 2 3 3a

 4 4a 5 5a
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Grössing, Gaißmayrin
2) barbara gaißmayr, andre größing, gaißmayrhof, oberhaus: Andree Größing: im feld nach 

links steigend eine geiß vor einem bäumchen „grössing“, redend, 8-eckig. – die geiß könnte 
auf die familie der ehefrau hinweisen.

Vogl
3) und 3a) martin Vogl, haus unter dem herzmairhof, haus: in einem halbrunden schild nach 

rechts stehend ein Vogel mit abgespreiztem flügel (redend), 8-eckig.

Gegenhamber
der gegenhammer ist ein Werkzeug, welches als „Prellhammer“ den schlag 
des schlaghammers auf das Werkstück auffängt.
4) und 4a) Peter gegenhamber, Predlhube, sagmeister, Walchenlehen, tafern oberhaus: in einer 

tartsche als wappenartiges bild nach links blickend ein mannsrumpf im dreilappigen bergkittel 
mit aufgestützter rechter und in der linken (redend) einem hammer, 8-eckig.

Kienperger
5) und 5a) andre khienperger, haus u. tafern zu öblarn: in einer tartsche schräg nach rechts ein 

(kien-)strunk mit zwei Ästen (redend), 8-eckig. 

Zusammenfassende Wertung der bäuerlichen Petschafte

neben den hausmarken sind bäuerliche gegenstände und Werkzeuge zu 
finden, die oft einen bezug zur tätigkeit des siegeleigners haben. aber auch 
schmuckelemente wie Pflanzen sind anzutreffen. manche gegenstände sind 
nicht zweifelsfrei zuzuordnen. 

es konnte manche figur in den bäuerlichen siegelbildern zur tätigkeit des 
siegeleigners in einen gewissen bezug gebracht werden. Phantasievolle redende 
siegelbilder sind nur selten zu finden, obwohl sich einige möglichkeiten dazu 
geboten hätten. die figuren zeigen immerhin, dass der bauer seine arbeit im 
siegelbild widergespiegelt haben wollte: hauptsächlich als ackerbauer. über 30 
siegel zeigen alte hauszeichen. das Wachsen der frucht wird auffallend oft durch 
gewächse symbolisiert. symbole für Viehzucht, damals wie heute haupterwerbs-
zweig der oberennstaler bauern, fehlen hingegen. bemerkenswert oft wird al-
lerdings auf nebentätigkeiten der bauern hingewiesen. die güterverzeichnisse 
oberhalb der Petschafte ermöglichen eine differenzierte Zuordnung: War bisher 
in einem typar ein siegelbild mit Winkel, breitbeil, mühlrad, hufeisen oder 
klampfe aufgetaucht, so ordnete man es dem handwerk des Zimmerers, müllers, 
schmiedes oder maurers zu. auch die brezel, bisher dem bäcker zugeordnet, 
erfordert im güterverzeichnis eine allgemeinere Zuordnung auf den gastwirt.
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eine weitergehende deutung allerdings möge hier unterbleiben, vor allem, 
warum etwa knapp 190 verschiedene bauernsiegel (die 26 handwerkersiegel 
bereits abgerechnet) zur Zeit des güterverzeichnisses angefertigt wurden, ob-
wohl ihr gebrauchswert äußerst gering war. ein gewisses selbstwertgefühl der 
oberennstaler bauern kann zwar vermutet, aber nicht belegt werden. so bleibt 
nur die bewunderung für diese große sammlung an Petschaftsabdrucken mit 
ihrer Vielfalt an siegelbildern. 
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